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die Finanzmärkte gehören zu den kreativsten und innovativsten Bereichen 
jeder marktwirtschaft. sie sind sinnbild für den prozess der „schöpferischen 
Zerstörung“, wie ihn Joseph alois schumpeter analysierte: selbst das gute ist 
nicht gut genug, weil das Bessere es vom markt verdrängt – triebfeder der 
marktwirtschaft und der motor des Wirtschaftswachstums. unaufhörlich revo-
lutionieren sich die Finanzmärkte von innen heraus, unaufhörlich werden die 
alten strukturen, produkte, strategien zerstört und unaufhörlich werden neue 
geschaffen. und diese Zerstörung ist notwendig − und nicht etwa ein system-
fehler −, damit neues stattfinden, entstehen und geschaffen werden kann.

Zu diesem prozess der „schöpferischen Zerstörung“ gehört es auch, laufend die grenzen der gesetze auszu-
loten, grauzonen der regularien auszutesten und schlupflöcher auszunützen. dementsprechend ist es eine der 
größten Herausforderungen für regulatoren und aufseher, mit der dynamik, der kreativität und innovations-
kraft der marktteilnehmer schritt zu halten, um den kräften des marktes den angemessenen rahmen zu setzen, 
damit die stabilität der Finanzmärkte gestärkt, das Vertrauen in ihr Funktionieren gefördert und alle marktteil-
nehmer möglichst fair behandelt werden.
die permanente Weiterentwicklung des regulatorischen rahmens ist daher nichts anderes als die andere seite 
derselben münze, der schöpferischen Zerstörung. 
Wir als regulatoren und aufseher haben uns zum Ziel gesetzt, festgeschrieben im mission statement der Fma, 
„präventiv in Bezug auf die einhaltung der aufsichtsnormen zu wirken, Verstöße aber konsequent zu ahnden“. 
Folglich bekennen wir uns zu einem proaktiven dialog mit den stakeholdern, den Beaufsichtigten und allen 
anderen teilnehmern auf dem Finanzmarkt, um Verständnis für Ziele, Zweck und mittel der regulierung zu 
schaffen und ein gemeinsames Verständnis für die aufsichtlichen Belange und erwartungen zu schaffen. 
ein instrument dazu ist unsere 2015 entwickelte schriftenreihe „Fakten, trends und strategien“, in der wir 
jährlich auf aktuelle regulatorische entwicklungen hinweisen und deren wesentlichste detailliert schildern, 
erläutern und erklären. der Band 2016, den sie hier in Händen halten, gibt ihnen – so sind wir überzeugt – 
einen guten und fundierten Überblick über die aktuellen entwicklungen im Finanzmarktrecht sowie wesentliche 
regulatorische und aufsichtliche antworten auf lehren aus der Finanzkrise. Wir hoffen, damit einen wertvollen 
Beitrag zu leisten, um das gemeinsame aufsichtsverständnis weiterzuentwickeln. 
in diesem sinne wünschen wir ihnen eine interessante und nutzenstiftende lektüre. 

Helmut ettl und klaus kumpFmÜller

V O r W O r t

V O r W O r t  d e s  V O r s t a n d e s  d e r  F m a
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sterreich ist im internationalen Vergleich eine kleine Volkswirtschaft, der heimische Binnenmarkt 
trägt lediglich 2,3 %1 zur Wirtschaftsleistung der europäischen union bei. Österreich ist aber eine 
offene Volkswirtschaft, die insbesondere stark mit den ländern der eurozone sowie den märkten in 

Zentral-, Ost- und südosteuropa verflochten ist. Überdies ist der österreichische Finanzmarkt im Vergleich zum 
realwirtschaftlichen Binnenmarkt überproportional ausgeprägt und noch stärker internationalisiert. daher wird 
Österreich auch vom internationalen Währungsfonds (iWF) zum „systemrelevanten kern des globalen Finanz-
systems“2 gezählt und als eines der 30 bedeutendsten Finanzzentren weltweit eingestuft.

K L E I N E ,  O F F E N E  V O L K s W I R T s c h A F T,  G L O B A L  B E D E U T E N D E s  F I N A N z z E N T R U M

die Bedeutung und die Verflechtung der österreichischen Finanzwirtschaft seien hier nur beispielhaft an eini-
gen Fakten aufgezeigt: 
n so entspricht die aggregierte Bilanzsumme aller österreichischen Banken (inklusive auslandstöchter) 313 %1 

des heimischen Bruttoinlandsproduktes.
n Österreichische Banken haben 60 vollkonsolidierte tochterbanken allein in den cesee-staaten mit einer 

aggregierten Bilanzsumme von € 265,7 mrd.
n Österreichische Versicherungsunternehmen sind in 26 ländern mit insgesamt 108 töchtern und Beteiligun-

gen aktiv.
n Österreich ist mitglied der europäischen union mit seinem Binnenmarkt von 508 millionen1 Verbrauchern 

und anlegern sowie einer jährlichen Wirtschaftsleistung von € 14,6 Billionen1. Überdies ist Österreich ins-
besondere integraler Bestandteil der Wirtschafts- und Währungsunion mit ihrer gemeinsamen Währung, 
dem euro. 

Überdies zeichnet den österreichischen Finanzmarkt eine besonders enge Verflechtung der marktteilnehmer 
untereinander aus:
n 3 Finanzkonglomerate haben in summe einen marktanteil von knapp 20 % im österreichischen Bankensek-

tor bzw. rund 30 % im Versicherungssektor (jeweils bezogen auf die Bilanzsumme).

Ö

Erfolgsmodell integrierte Aufsicht
effektiv, effizient und qualitätsvoll

1 Quellen: eurostat, OenB 
2 „the systemic core of the global financial system“, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/111513.pdf
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n investmentfonds halten € 5,3 mrd. in Wertpapieren österreichischer kreditinstitute und € 0,3 mrd. in Wert-
papieren österreichischer Versicherungsunternehmen.

n an 18 von 24 kapitalanlagegesellschaften halten österreichische kreditinstitute oder Versicherungsunter-
nehmen eine Beteiligung von mehr als 25 %; alle fünf immobilien-kapitalanlagegesellschaften stehen im 
mehrheitseigentum von kreditinstituten bzw. kapitalanlagegesellschaften.

n an sechs von 14 pensionskassen halten österreichische Versicherungsunternehmen eine Beteiligung von 
mehr als 25 %; umgekehrt steht ein Versicherungsunternehmen im mehrheitseigentum einer pensionskasse.

n an sieben von neun Betrieblichen Vorsorgekassen halten österreichische kreditinstitute, Versicherungsunter-
nehmen oder pensionskassen eine Beteiligung von mehr als 25 %.

n 27 von 72 mitgliedern der Wiener Börse sind österreichische kreditinstitute.
n das exposure österreichischer Versicherungsunternehmen gegenüber österreichischen kreditinstituten liegt 

bei rund 13 % aller Vermögenswerte, das entspricht € 13,8 mrd.; darüber hinaus nützen einige Versiche-
rungsunternehmen Banken als Vertriebspartner. 

aufgrund der europäischen integration Österreichs, der besonderen volkswirtschaftlichen Bedeutung seines 
Finanzmarktes sowie der innerösterreichischen wie grenzüberschreitenden Verflochtenheit seiner marktteilneh-
mer hat der österreichische nationalrat 2001/2002 die aufsicht über den österreichischen Finanzmarkt völlig 
neu geordnet. auf Basis einer internationalen Best-practice-studie wurde die Finanzmarktaufsichtsbehörde 
Fma als allfinanzaufsichtsbehörde eingerichtet, die die aufsicht über praktisch alle Bereiche des Finanzmark-
tes unter einem dach vereint. 

A L L F I N A N z A U F s I c h T  –  D E R  I N T E G R I E R T E  A U F s I c h T s A N s AT z

das allfinanzaufsichtsmodell, wie es in Österreich implementiert wurde, schöpft dabei die synergien auf allen 
drei ebenen der integration voll aus:
n auf der ebene der integration über alle sektoren des Finanzmarktes 
n auf der ebene der integration von prudenzieller und Verhaltensaufsicht
n auf der ebene der integration von mikro- und makroaufsicht.
die wesentlichen Vorteile dieser integration der aufsicht können dabei wie folgt zusammengefasst werden: 
n dem stark verflochtenen österreichischen Finanzmarkt steht eine integrierte aufsichtsbehörde gegenüber, 

die risiken und Fehlverhalten mit geeigneten maßnahmen begegnet und dabei auch Wechselwirkungen 
und abhängigkeiten berücksichtigt.

n sektorübergreifende mikro- und makroaufsicht erlauben eine konsistente risikoanalyse des Finanzmarktes, 
gefolgt von wirkungsvollen maßnahmen.

n der integrierte ansatz ermöglicht eine effiziente, wirkungsvolle und abgestimmte Vorgehensweise in der 
mitgestaltung des europäischen und internationalen aufsichtsrechts.

n Verhaltensaufsicht und prudenzielle aufsicht unter einem dach sind das Fundament für eine effektive auf-
sicht unter Berücksichtigung aller kausalzusammenhänge. 

den unternehmen des Finanzmarktes steht eine Behörde als gesamthafter ansprechpartner zur Verfügung, den 
anlegern und Verbrauchern eine zentrale anfrage- und Beschwerdestelle.
das integrierte aufsichtsmodell hat sich für die Besonderheiten des Finanzmarktes Österreich von anfang an 
bewährt. es ist für eine kleine, offene Volkswirtschaft kosteneffizient und hebt gleichzeitig in einem eng ver-
flochtenen internationalen Finanzzentrum alle know-how-synergien. Zudem passt es optimal in den trend der 
europäischen aufsichtsentwicklung, die durch zunehmende Zentralisierung gekennzeichnet ist. die schaffung 
gleicher und fairer Wettbewerbsbedingungen, das sogenannte level playing Field, erfordert nämlich eine 
starke Harmonisierung der noch heterogenen nationalen aufsichtspraxis sowie eine vermehrte entwicklung 
sektorübergreifender regularien.
2007 wurde Österreichs integriertes aufsichtsmodell – wie geplant fünf Jahre nach seiner implementierung – 
anhand der erfahrungen aus der aufsichtspraxis evaluiert und auch im lichte der ergebnisse eines parlamen-
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tarischen untersuchungsausschusses gestärkt, wobei damals doppelgleisigkeiten und schnittstellenprobleme 
zur Oesterreichischen nationalbank im Bereich der Bankenaufsicht beseitigt wurden. 
Wie stark das Bekenntnis des gesetzgebers zum integrierten aufsichtsansatz in Österreich ist, belegt allein 
schon die tatsache, welche aufgaben der gesetzgeber der Fma seit ihrer gründung zusätzlich übertragen 
hat: aufsicht über die Betrieblichen Vorsorgekassen, prospektaufsicht, kampf gegen den unerlaubten Betrieb, 
prävention von geldwäsche und terrorismusfinanzierung, compliance-aufsicht, aufsicht über ratingagentu-
ren, aufsicht über alternative investment Funds, enforcement rechnungslegung, abwicklungsbehörde für Ban-
ken und Wertpapierfirmen und einiges mehr. Überdies wurde der Fma im europäischen system für Finanzauf-
sicht (esFs) die Funktion als allein zuständige nationale aufsichtsbehörde übertragen, ebenso die als kompe-
tente nationale aufsichtsbehörde im einheitlichen europäischen aufsichtsmechanismus für Banken ssm (single 
supervisory mechanism), als dezentral organisierte Bankenaufsicht der euroländer unter Führung der europäi-
schen Zentralbank eZB sowie im einheitlichen abwicklungsmechanismus für Banken und Wertpapierfirmen 
srm (single resolution mechanism). sie ist damit auch integraler Bestandteil der europäischen Finanz-
marktaufsichtsarchitektur. 
mit ihrem integrierten aufsichtsansatz kann die Fma die vom österreichischen gesetzgeber vorgegebenen 
aufsichtsziele effizient und effektiv erfüllen und den nationalen und internationalen Herausforderungen auch 
künftig optimal begegnen. 
ihren gesetzlichen auftrag und ihre aufsichtsziele hat die Fma in ihrem mission statement wie folgt zusam-
mengefasst: 
„Die FMA ist die unabhängige, weisungsfreie und integrierte Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt Österreich 
(...)
Die Ziele der FMA sind,
– zur Stabilität des Finanzmarktes Österreich beizutragen
– das Vertrauen in einen funktionierenden österreichischen Finanzmarkt zu stärken
– die Anleger, Gläubiger und Verbraucher nach Maßgabe der Gesetze zu schützen und 
– präventiv in Bezug auf die Einhaltung der Aufsichtsnormen zu wirken, Verstöße aber konsequent zu  

ahnden.“
Wie diese Ziele durch das integrierte aufsichtsmodell effizient und effektiv erfüllt werden, sei hier anhand aus-
gewählter Beispiele aus der praxis dargestellt. 

z I E L  1 :  „ …  z U R  s TA B I L I TäT  D E s  F I N A N z M A R K T E s  Ö s T E R R E I c h  B E I z U T R A G E N “

s E K T O R -  U N D  B R A N c h E N Ü B E R G R E I F E N D E  A U F s I c h T

die starke Verflechtung zwischen den Finanzsektoren, insbesondere durch eigentümerstrukturen, Vertriebs-
kooperationen, Finanztransaktionen und garantieübernahmen, erfordert eine integrierte branchenübergrei-
fende aufsicht, um wirtschaftliche Vorgänge und die risikotragfähigkeit zwischen den einzelnen unternehmen 
erfassen und bewerten zu können. insbesondere gilt es der großen gefahr eines nicht zu überwachenden sek-
torübergreifenden risikotransfers sowie einer Flucht aus regulierung und aufsicht zu begegnen.
der integrierte aufsichtsansatz ermöglicht
n eine abgestimmte und rasche Vorgangsweise der aufsicht
n einheitliche standards für alle sektoren
n eine materienübergreifend konsistente rechtsauslegung 
n eine einheitliche Verwaltungspraxis
n die minimierung von aufsichtsarbitrage 
n und verhindert mögliche ausweichreaktionen der Beaufsichtigten durch Verlagerung von geschäftsaktivitä-

ten oder risiken in andere sektoren. 
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I N T E G R AT I O N  V O N  P R U D E N z I E L L E R  A U F s I c h T  U N D  V E R h A LT E N s A U F s I c h T

Ziel der prudenziellen aufsicht ist die jederzeitige Zahlungsfähigkeit beaufsichtigter unternehmen sowie deren 
erfüllung eingegangener vertraglicher Verpflichtungen. Ziel der Verhaltensaufsicht sind gleiche, faire und 
transparente Verhältnisse für alle marktteilnehmer. erst die Vereinigung beider aufsichtstätigkeiten unter einem 
dach ermöglicht den umfassenden informationsaustausch zur erfassung der gesamtsituation eines beaufsich-
tigten unternehmens und damit das setzen abgestimmter aufsichtsrechtlicher maßnahmen, um die erfüllung 
sämtlicher gesetzlicher Verpflichtungen sicherzustellen, risiken effektiv zu erfassen und probleme ganzheitlich 
zu lösen. 
Was das in der aufsichtspraxis bedeutet, sei hier nur kurz an einem konkreten Beispiel dargestellt: ein beauf-
sichtigtes unternehmen platziert eine eigenkapitalrelevante emission wie etwa partizipationsscheine beim 
anlagesuchenden publikum. eine derartige Finanztransaktion ist unter mehreren völlig verschiedenen aufsicht-
lichen aspekten zu beurteilen und zu überwachen. 
n die geplante emission muss gemäß den eigenkapitalvorschriften (prudenzielle aufsicht) bewertet werden.
n der kapitalmarktprospekt muss hinsichtlich Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit und Verständlichkeit 

geprüft und gebilligt werden (prospektaufsicht). 
n die Veröffentlichungspflichten hinsichtlich zeitgleicher information aller anleger und investoren sind zu 

überwachen (ad-hoc-publizität). 
n der Vertrieb muss aus dem gesichtspunkt der fairen Beratung sowie des ordnungsgemäßen Verkaufs beauf-

sichtigt werden (Wohlverhaltensaufsicht). 
sowohl die prospektbilligung als auch die prüfung der einhaltung der Wohlverhaltens- und compliance-Vor-
schriften fallen unter die Verhaltensaufsicht. nur eine integrierte Beaufsichtigung eigenkapitalrelevanter emis-
sionen ermöglicht rasche und effektive prudenzielle maßnahmen bei Verstößen gegen eigenkapitalbestimmun-
gen, bei fehlerhaften oder nicht zeitgerechten informationen zur Finanzlage des unternehmens sowie im Fall 
einer nachtragsverpflichtung und anderer risiken. eigenkapitalemittenten tendieren aber dazu, eigene Finanz-
instrumente mit einer mit sparbüchern vergleichbaren sicherheit zu bewerben und zu vertreiben. partizipa-
tionskapital ist aber bis zur vollen Höhe verlustabdeckend und darf im Fall einer liquidation erst nach Befrie-
digung oder sicherstellung aller anderen gläubiger zurückgezahlt werden. Über dieses risiko ist der kunde 
selbstverständlich voll und gesondert aufzuklären. eine mangelhafte aufklärung stellt einen Verstoß gegen das 
gesetzlich geforderte Wohlverhalten dar. 
nur eine integrierte aufsicht erlangt bereits zum Zeitpunkt der planung der emission von partizipationsschei-
nen kenntnis davon, dass ein solches produkt zukünftig an kunden vertrieben werden soll. eine integrierte 
aufsicht kann daher bereits frühzeitig die in der Verhaltensaufsicht erworbenen erkenntnisse – nämlich die 
gefahr einer mangelhaften risikoaufklärung bei Finanzinstrumenten – einbringen und sicherstellen, dass 
gerade eigenmittelinstrumente entsprechende prospekte aufweisen, und überwachen, dass ein derartiges pro-
dukt unter Wahrung der Wohlverhaltensregeln mit einer entsprechenden risikoaufklärung vertrieben wird.
nur die integration von prudenzieller aufsicht und Wohlverhaltensaufsicht ermöglicht daher 
n umfassenden informationsaustausch 
n die gesamtkenntnis eines beaufsichtigten unternehmens 
n präventives Handeln
n abgestimmte kompetente maßnahmen
n konsequente ganzheitliche problemlösungen.

s E K T O R Ü B E R G R E I F E N D E  s T E U E R U N G  M A K R O -  U N D  M I K R O P R U D E N z I E L L E R  R I s I K E N

Ziel der makroprudenziellen aufsicht ist, die stabilität des Finanzsystems in seiner gesamtheit zu sichern und 
adversativen entwicklungen, beispielsweise kreditblasen, entgegenzuwirken. der umgang mit makropruden-
ziellen risiken kann nur gleichzeitig und in enger abstimmung mit der mikroprudenziellen aufsicht erfolgen, 
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da sich die Finanzmarktstabilität aus der summe der stabilität der einzelnen marktteilnehmer ergibt. resultate 
aus der mikroaufsicht müssen sektorübergreifend mit erkenntnissen aus der analyse des gesamten Finanzsys-
tems verbunden werden, um systemische risiken zu erkennen und geeignete maßnahmen für markt und markt-
teilnehmer zu setzen. 
Was das in der aufsichtspraxis bedeutet, sei hier nur an zwei konkreten Beispielen dargestellt:
Beispiel – systemrisikopuffer im Bankensektor um gegebenenfalls schlagend werdende risiken abdecken zu 
können, haben Banken entsprechendes eigenkapital vorzuhalten. die Höhe des erforderlichen eigenkapitals 
ist für jede Bank gemäß ihrem risikoprofil individuell zu berechnen. Überdies können Banken zusätzliche 
eigenkapitalpuffer vorgeschrieben werden, um die auswirkungen schlagend werdender systemischer makro-
ökonomischer risiken auffangen zu können. derartige systemrisikopuffer werden von der makroprudenziellen 
aufsicht – in Österreich das Finanzmarktstabilitätsgremium Fmsg, in dem die Fma mitarbeitet – festgelegt. 
Hierbei ist es besonders wichtig, dass risiken, die bereits bei der eigenkapitalberechnung auf der mikroebene 
(also beim individuellen institut) erfasst wurden, nicht ein zweites mal auf der makroebene eingerechnet wer-
den, dass also für ein und dasselbe risiko nicht doppelt eigenkapital vorzuhalten ist. eine derartige doppel-
zählung von risiken muss vermieden werden, was einen regelmäßigen austausch zwischen mikro- und makro-
aufsehern erfordert. 
die entscheidungsfindung in der makroprudenziellen aufsicht (national über das Fmsg, auf europäischer 
ebene unter einbeziehung des european systemic risk Board esrB sowie des einheitlichen aufsichtsmecha-
nismus ssm und gegebenenfalls der europäischen kommission) wird durch eine integrierte aufsichtsbehörde 
spürbar erleichtert.
Beispiel – niedrigzinsumfeld: die anhaltend niedrigen Zinsen stellen alle teilnehmer der Finanzmärkte vor 
große Herausforderungen. die Fma hat daher im rahmen einer umfassenden marktanalyse sowohl die aus-
wirkungen auf den Versicherungs- als auch auf den Bankensektor untersucht. daraufhin wurden gezielt rege-
lungen erlassen (erhöhung der Zinszusatzrückstellung und absenkung des Höchstzinssatzes für Versicherungs-
unternehmen; risikominimierende maßnahmen für Bausparkassen) und weitere unternehmensspezifische maß-
nahmen gesetzt.
resultate aus der mikroaufsicht müssen sektorübergreifend mit erkenntnissen aus der analyse des gesamten 
Finanzsystems verbunden werden, um systemische risiken zu erkennen und geeignete maßnahmen für markt 
und marktteilnehmer zu setzen.

z I E L  2 :  „ …  D A s  V E R T R A U E N  I N  E I N E N  F U N K T I O N I E R E N D E N 

Ö s T E R R E I c h I s c h E N  F I N A N z M A R K T  z U  s Tä R K E N “ 

eine der wichtigsten lehren aus der globalen Finanzkrise ist, dass regulierung und aufsicht des gesamten 
Finanzmarktes von entscheidender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der märkte sind. dem komplexen und 
stark verflochtenen österreichischen Finanzmarkt steht dementsprechend die Fma als integrierte aufsichtsbe-
hörde gegenüber. dies bedeutet konkrete und umfassende Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie 
eine einheitliche, sektorübergreifende Verwaltungspraxis und rechtsauslegung. 
eine der Hauptaufgaben der Fma, um das Vertrauen in den österreichischen Finanzmarkt zu stärken, ist darauf 
zu achten, dass nur dazu berechtigte anbieter am österreichischen Finanzmarkt konzessionspflichtige Finanz-
dienstleistungen erbringen, und bei denen, die dies berechtigt tun, die einhaltung der gesetzlichen regelungen 
zu überwachen. 

B E K ä M P F U N G  D E s  U N E R L A U B T E N  B E T R I E B s

unter unerlaubtem Betrieb versteht man das anbieten konzessionspflichtiger Finanzdienstleistungen ohne die 
erforderliche erlaubnis/konzession. Bei der Überwachung der märkte in Bezug auf unerlaubten Betrieb kom-
men der aufsicht aber auch sachverhalte zur kenntnis, die den Verdacht auf Verletzung anderer gesetzlicher 
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normen begründen, etwa der prospektpflicht, des kapitalmarktrechts, des aktiengesetzes, des strafrechts, 
des Verbots von pyramidenspielen, des telekomgesetzes (Verbot des „cold calling“, des unerbetenen anbie-
tens von Finanzdienstleistungen), um nur einige Beispiele zu nennen. in diesen Fällen hat die Fma bei 
begründetem Verdacht auf eine gesetzesverletzung den sachverhalt der zuständigen Behörde zur anzeige 
zu bringen. 
Bei Verdacht auf unerlaubten geschäftsbetrieb muss die Fma als zuständige Behörde die ermittlungen unter 
Berücksichtigung aller rechtlichen anknüpfungspunkte führen, da in der regel nicht von vornherein ersichtlich 
ist, ob und welche gesetzliche norm verletzt wurde oder wird. die ermittlungen lassen sich daher nicht von 
vornherein auf eine bestimmte konzessionspflichtige Finanzdienstleistung, auf einen sektor, auf eine gesetzes-
materie eingrenzen. 
Beispiel – Bürgerbeteiligungsmodelle: Bürgerbeteiligungsmodelle beinhalten in der regel drei rechtliche Fra-
gen-/tatbestandskomplexe. liegt ein Bankgeschäft gemäß BWg vor, unterliegt das angebot der prospekt-
pflicht gemäß kmg, oder handelt es sich um ein alternatives investment, das dem aiFmg unterliegt? durch 
die Bündelung derartiger ermittlungen in einer Behörde und durch die enge Vernetzung aller aufsichtsbereiche 
ist es möglich, oft komplexe rechtsfragen in einem Haus auf kürzestem Wege abzustimmen und somit den 
unerlaubten geschäftsbetrieb rasch und effektiv zu bekämpfen.

E I N h E I T L I c h E  R E c h T s E N T W I c K L U N G ,  R E c h T s A U s L E G U N G  U N D  V O L L z U G

auf den Finanzmärkten verschwimmen zunehmend die produkt-, Branchen- und sektorgrenzen. dies erfordert 
zunehmend eine integrierte, also einheitliche Herangehensweise bezüglich rechtsentwicklung, rechtsausle-
gung und rechtsdurchsetzung. nur so ist ein level playing Field, gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen, 
mit einem einheitlichen rechtsrahmen herzustellen. eine integrierte Herangehensweise verhindert zuverlässig 
Wettbewerbsverzerrungen.
Beispiel – nutzung von ratings: die eu-ratingagenturen-Verordnung und verschiedene sektorrichtlinien schrei-
ben vor, dass beaufsichtigte unternehmen der Finanzindustrie ratings nicht mechanistisch verwenden, sondern 
eigene kreditrisikobewertungen vornehmen sollen. gerade für den österreichischen Finanzmarkt, der sektor-
übergreifend eine große Zahl kleiner Finanzdienstleister aufweist, ist es unerlässlich, einheitliche kriterien für 
alle Beaufsichtigten aller sektoren zu definieren, um die abhängigkeit von externen ratingagenturen und die 
stabilitätsgefährdenden effekte einer mechanistischen anwendung von ratings zu minimieren.
Beispiel – informationspflichten zu Finanzprodukten und dienstleistungen: die eigenverantwortliche entschei-
dung eines mündigen konsumenten für produkte und dienstleistungen des Finanz- und kapitalmarktes setzt 
voraus, dass ein kunde informationen verstehen und vergleichen kann. 
im sinne eines level playing Field müssen daher informationen gleichermaßen verständlich und in konsistent 
inhaltlicher tiefe zur Verfügung stehen. um dies rechtlich zu verankern, werden mit miFid ii, priips sowie 
gesetzlichen Bestimmungen zu informationspflichten in BWg, Zadig, Vag 2016 und Börseg sektorübergrei-
fend rechtsvorschriften entwickelt. erst einheitliche informationspflichten und deren konsequente integrierte 
umsetzung ermöglichen einen echten produktvergleich und führen damit zu einem fairen Wettbewerb. gleich-
zeitig generieren Fairness und redlichkeit der informationen das Vertrauen der konsumenten, dies ist ein uner-
lässlicher Beitrag zur Finanzmarktstabilität. 
aufsichtskonvergenz beginnt bereits bei der erarbeitung nationaler und internationaler regelungen. die mitge-
staltung transparenter, einheitlicher regelungen in allen sektoren auf nationaler und internationaler ebene ist 
daher ein wesentlicher Beitrag einer integrierten aufsicht zur stärkung des Vertrauens in den Finanzmarkt. 
die erlassung weiterführender rechtlicher grundlagen wie Verordnungen, mindeststandards und rundschrei-
ben durch eine integrierte aufsicht garantiert ebenso rechtssicherheit. so hat die Fma eine einheitliche auf-
sichtsposition hinsichtlich der Vergabe von krediten durch aiF erarbeitet und eine für alle sektoren des Finanz-
marktes geltende eigentümerkontrollverordnung sowie eine Verordnung zum umgang mit dem geldwäscherei- 
und terrorismusfinanzierungsrisiko erlassen.



1 2

i n t e g r i e r t e  a u F s i c H t

E F F E K T I V E  U N D  E F F I z I E N T E  A U F s I c h T s O R G A N I s AT I O N

schnelle entscheidungsfindung: Wesentliche stärken der Fma sind flache Hierarchien und damit verbunden 
effiziente prozesse in der operativen aufsicht, Verfahrensführung und legistik. der effiziente informationstrans-
fer innerhalb einer allfinanzaufsicht begünstigt unbürokratische abstimmungsprozesse und eine rasche ent-
scheidungsfindung unter einbindung sämtlicher relevanten Beteiligten.
kosteneffizienz: der integrierte aufsichtsansatz unter einem dach ermöglicht die gemeinsame nutzung von 
ressourcen und minimiert Overhead-kosten, die andernfalls durch verschiedene institutionen in erhöhtem 
maße zu tragen wären; etwa im personalmanagement, bei Finanzen & controlling, im Bereich it oder im 
Facility management. durch die Bündelung sämtlicher aufsichtsaktivitäten in einer Organisation kann der 
nötige Verwaltungsapparat auf ein mindestmaß beschränkt werden. die Beaufsichtigten werden dabei unmit-
telbar durch niedrigere kostenvorschreibungen entlastet und können darüber hinaus einheitliche meldekanäle 
(z. B. incoming plattform) für unterschiedliche meldungen nutzen.
Bündelung von know-how: in der integrierten aufsicht erfolgt ein laufender direkter austausch von erfahrun-
gen und erkenntnissen der aufsichtstätigkeit unter sämtlichen für die aufsicht über ein unternehmen oder eine 
unternehmensgruppe zuständigen mitarbeitern. massive Vorteile werden insbesondere deutlich bei:
n aufsicht über Finanzkonglomerate
n aufsicht über Versicherungsprodukte mit externen garantiegebern (z. B. Banken)
n Bekämpfung des unerlaubten Betriebs und einheitlicher auslegung von konzessionstatbeständen
n untersuchungen zum insiderhandel von Funktionsträgern in beaufsichtigten unternehmen.
der strukturierte informationsaustausch und der effiziente Wissenstransfer sind sowohl vertikal als auch hori-
zontal (themenbezogen) organisiert und werden u. a. durch folgende einrichtungen sichergestellt:
n diverse Foren und gremien (z. B. Vorstandssitzung, round table „internationales“, consumer protection 

circle, Brückenkopf-Jour-fixe)
n umfassende aus- und Weiterbildungsformate (z. B. bereichsübergreifende grundausbildung aller mitarbei-

terinnen und mitarbeiter, universitätslehrgang Finanzmarktaufsicht, rechtsforum)
n elektronische systeme (z. B. Fabasoft elak, sharepoint, meldedaten gemäß artikel 9 emir, Fondsdaten-

bank, rechtssatzkartei).
kompetenzzentren im Haus helfen, synergieeffekte zu heben und das expertenwissen der Fma zu bündeln:
n Finanzmarktanalyse
n rechnungslegung und iFrs-enforcement
n Verfahrensführung
n Verbraucherinformation
n Wohlverhaltensregeln und compliance
n Bekämpfung von geldwäscherei und terrorismusfinanzierung
n Bekämpfung des unerlaubten geschäftsbetriebs.

z I E L  3 :  „ s c h U T z  D E R  V E R B R A U c h E R ,  A N L E G E R  U N D  G L ä U B I G E R “

V E R B R A U c h E R s c h U T z

der kollektive Verbraucherschutz durch die Fma findet seine ausprägung gleichermaßen im Vollzug pruden-
zieller Vorschriften als auch im Vollzug der regeln zu Wohlverhalten und compliance. durch den Vollzug der 
aufsichtsnormen leistet die integrierte aufsicht direkt einen Beitrag zum schutz der Verbraucher in ihrer 
gesamtheit, weil ein funktionierender Finanzmarkt letzten endes der gesamten Wirtschaft und somit auch den 
Verbrauchern zugutekommt. darüber hinaus werden verstärkt normen in aufsichtsgesetzen erlassen, deren 
primäres anliegen im Verbraucherschutz selbst zu finden ist.
eine zentrale anlaufstelle für die Öffentlichkeit hinsichtlich Verbraucherschutz und Verbraucherinformation 
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betreffend das aufsichtsrecht, unabhängig davon, um welches beaufsichtigte unternehmen oder Finanzpro-
dukt es sich handelt, bietet dabei klare Vorteile: 
n ein universeller ansprechpartner
n einheitlicher prozess der Bearbeitung der anliegen (anfragen, Beschwerden etc.)
n Überblick über die Behandlung der anliegen der konsumenten
n erkenntnisse über sektorübergreifende themen der Verbraucheranliegen
n sektorübergreifende schwerpunktsetzung der aufsichtsaktivitäten.

c O M P L I A N c E ,  O R G A N I s AT I O N s -  U N D  V E R h A LT E N s R E G E L N

das in den letzten Jahren gesetzlich immer detaillierter geregelte Wohlverhalten eines unternehmens gegen-
über seinen kunden ist eine der stärksten vertrauensbildenden Faktoren. die Beaufsichtigung der einhaltung der 
Organisations- und Verhaltensvorschriften erfolgt integriert durch ein kompetenzzentrum in der Fma. in diesem 
setzen experten sektorübergreifendes know-how synergetisch ein und beaufsichtigen konvergent im sinne des 
anlegerschutzes. aus sicht des zu schützenden anlegers ist es letztendlich unerheblich, von welchem unterneh-
men produkte und dienstleistungen angeboten werden, solange sich das unternehmen wohlverhält.

z I E L  4 :  „ …  P R äV E N T I V  W I R K E N ,  V E R s T Ö s s E  A B E R  K O N s E q U E N T  A h N D E N “

eine wesentliche präventive maßnahme zur Verhinderung des Fehlverhaltens der Beaufsichtigten ist die klare 
darlegung der konkreten erwartungshaltung der aufsichtsbehörde. dabei bedient sich die aufsicht unter-
schiedlicher instrumente wie z. B. empfehlungen, rundschreiben und mindeststandards zu den aufsichtsgeset-
zen. auch der dialog mit den marktteilnehmern ist wesentlich, um eine kulturänderung der Beaufsichtigten zu 
erreichen und die disziplin am markt sektorübergreifend zu verbessern. insbesondere die Verstöße gegen 
Werbevorschriften sowie gegen informations- und meldeverpflichtungen sind durch die intensivierung der inte-
grierten aufsicht massiv zurückgegangen.
einheitliche rechtsauslegung und Verfahrensführung sind dabei unabdingbare grundvoraussetzungen. in einer 
integrierten aufsicht werden unterschiedliche auslegungen sektorübergreifend anzuwendender rechtsvorschrif-
ten vermieden, interpretationen mit einheitlicher Wertung von einer rechtsvorschrift auf die andere übertragen 
und ermessensspielräume einheitlich genutzt. somit gewährt die integrierte aufsicht ein Höchstmaß an rechts-
sicherheit. Besonders deutlich wird dies im Bereich der Verwaltungsstrafverfahren und der Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht.
als weitere aufsichtsrechtliche Verfahren, die eine sektorübergreifende Harmonisierung erfordern, sind bei-
spielhaft folgende zu nennen:
n einheitliche Überwachung der einhaltung der informationspflichten
n einheitliche eigentümerkontrollverfahren 
n einheitliche Fit-&-proper-anforderungen und prüfungen für Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder und sons-

tige schlüsselfunktionen der unternehmen 
n Überwachung der Bestimmungen der rechnungslegung über die sektorgrenzen hinweg
n Verfahren hinsichtlich prävention von geldwäscherei und terrorismusfinanzierung für alle unternehmen
n im Zuge eines prospektbilligungsverfahrens können relevante informationen aus allen aufsichtsbereichen 

zur Überprüfung der Verständlichkeit, Vollständigkeit und kohärenz effizient eingeholt werden.

z U s A M M E N FA s s U N G 

die in allen dimensionen integrierte Finanzmarktaufsicht bietet für Österreich als kleine, offene Volkswirtschaft 
mit einem stark verflochtenen Finanzmarkt, der als global systemrelevant einzustufen ist, die optimale auf-
sichtswirkung. dies hat die aufsichtserfahrung und -praxis seit ihrer gründung eindeutig bestätigt. 
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effizienz und effektivität in der gestaltung der rechtsvorschriften auf nationaler, europäischer und internatio-
naler ebene sind dabei ein wesentliches element. Weitere erfolgsfaktoren wie kosteneffizienz, know-how-Bün-
delung, einheitliche Verfahrensführung und aufsichtspraxis und effiziente abstimmungswege werden sowohl in 
der aufsicht einzelner unternehmen sichtbar als auch im strukturierten dialog mit dem gesamten markt. 
um die vom gesetzgeber festgelegten aufsichtsziele zu erreichen, sind vielfältige aufgaben wahrzunehmen: 
von der praxisbezogenen mitsprache in der europäischen rechtsentwicklung bis hin zur nationalen aufsichts-
rechtsgestaltung, von der einzelinstitutsaufsicht bis hin zur risikoorientierten makroökonomischen Betrachtung 
des marktes, von der sektorübergreifend einheitlichen rechtsauslegung und Verfahrensführung bis zur ökono-
misch effizienten durchführung der aufsichtsaktivitäten. 
die Organisationsform als integrierte aufsichtsbehörde, die sämtliche aspekte unter einem dach vereint, 
gestaltet die aufsicht über einen stark verflochtenen Finanzmarkt effektiv, effizient und qualitätsvoll.
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egulierung und aufsicht haben mit den entwicklungen auf den märkten schritt zu halten und stets 
neuen an- und Herausforderungen gerecht zu werden. Überdies hat die globale Finanzkrise effizi-
enz und effektivität der bisherigen regulierungen in vielen Bereichen in Frage gestellt und erfordert 

neue legistische antworten auf die lehren, die aus der krise zu ziehen sind – und das auf nationaler wie inter-
nationaler ebene. Überdies unterliegen die anforderungen an den Verbraucher- und anlegerschutz ebenso 
einer dynamischen gesellschaftlichen entwicklung wie die anforderungen an die informationsbereitstellung 
sowie die transparenz. im Folgenden finden sie einen Überblick über die wichtigsten aktuellen legistischen 
Änderungen im Vollzugsbereich der Finanzmarktaufsichtsbehörde (Fma). 

N AT I O N A L E  R E c h T s E N T W I c K L U N G 

ä N D E R U N G E N  I M  G E s E T z E s B E s TA N D

BundesgesetZ  BetreFFend d ie  ermitt lung der  umlauFgeWicHteten durcHscHnittsrend i te  FÜr  Bundes -

anle iHen (udrBg)  u .  a . ,  BgB l .  i i  n r.  4/2015

durch das udrBg erhält die Oesterreichische nationalbank (OenB) den gesetzlichen auftrag, die umlaufge-
wichtete durchschnittsrendite für Bundesanleihen zu berechnen und zu veröffentlichen. diese ersetzt als indika-
tor die sekundärmarktrendite-Bund in Bundesgesetzen, Verordnungen und privatrechtlichen Vereinbarungen. 

recHnungslegungs -ÄnderungsgesetZ  2014  ( rÄg 2014 ) ,  BgB l .  i  n r.  22/2015

mit diesem gesetz wird die richtlinie 2013/34/eu (Bilanz-richtlinie) umgesetzt. eines der kernstücke ist die 
kodifizierte Vollharmonisierung der angaben für kleine unternehmen. die umsetzung der Bilanz-richtlinie 
wurde auch zum anlass genommen, das Bilanzrecht insgesamt zu modernisieren, etwa durch Beseitigung 
international nicht üblicher posten und Bilanzierungsmethoden. Zudem wird ein weiterer schritt in richtung 
„einheitsbilanz“ getan.

VersicHerungsauFsicHtsgesetZ 2016 (Vag 2016),  nOVelle BankWesengesetZ (BWg) u.  a. ,  BgBl .  i  nr.  34/2015

mit dem Vag 2016 wird die richtlinie 2009/38/eg (solvency ii) umgesetzt, welche die einführung eines 

Die Rechtsentwicklung
Wesentliche Änderungen im nationalen 
und internationalen Finanzmarktrecht

r
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risikoorientierten aufsichtssystems für Versicherungs- und rückversicherungsunternehmen vorsieht. es wird ein 
den internationalen entwicklungen entsprechendes governance-system eingerichtet, das eine risikomanage-
mentfunktion inklusive einer unternehmenseigenen risiko- und solvabilitätsbeurteilung, eine versicherungsma-
thematische Funktion, eine interne revisionsfunktion und eine compliance-Funktion beinhaltet. Versicherungs- 
und rückversicherungsunternehmen haben eine solvenzkapitalanforderung sowie eine mindestkapitalanforde-
rung zu erfüllen. die Fma kann kapitalaufschläge auf die solvenzkapitalanforderung festsetzen, wenn diese 
nicht dem konkreten risikoprofil des unternehmens gerecht wird oder wenn schwerwiegende defizite im 
governance-system bestehen. Weiters ist ein standardisiertes aufsichtsrechtliches Überprüfungsverfahren vor-
gesehen.

ZentralVerWaHrer -VOl lZugsgesetZ  ( ZVVg ) ,  nOVe l l e  BankWesengesetZ  ( BWg)  u .  a . ,  BgB l .  i  n r.  69/2015

das ZvVg dient dem Wirksamwerden der Zentralverwahrer-Verordnung (eu) nr. 909/2014 (csdr). die 
csdr regelt einerseits die konzessionierung und laufende Beaufsichtigung von Zentralverwahrern einschließ-
lich einer sanierungs- und abwicklungsplanung und andererseits die Verbesserung der abwicklungsdisziplin 
bei Wertpapiergeschäften.

nOVe l l e  des  BÖrsegesetZes  ( Bö r s eg )  u .  a . ,  BgB l .  i  n r.  98/2015

mit dem gesetz wird im Wesentlichen die richtlinie 2013/50/eu (Änderung der transparenzrichtlinie) umge-
setzt. im Börsegesetz (Börseg) wird die grundsätzliche pflicht zur Quartalsberichterstattung abgeschafft. die 
Halbjahresfinanzberichte sind künftig nunmehr spätestens nach drei monaten (statt zwei) nach dem Berichts-
zeitraum zu veröffentlichen. Weiters werden sanktionsbefugnisse auf juristische personen erweitert und erhöht. 
der katalog von Finanzinstrumenten, die eine Beteiligungspublizität auslösen, wird erweitert. es wird eine 
ausnahme von der prospektpflicht für offene alternative investmentfonds (aiF) geschaffen.

a lternat iVe - s tre i t Be i l egung -gesetZ  (as tg ) ,  BgB l .  i  n r.  105/2015

mit dem astg wird die richtlinie 2013/11/eu (rl zur alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher streitig-
keiten) umgesetzt. kernziel des astg ist die flächendeckende etablierung von (außergerichtlichen) alternativen 
streitbeilegungsstellen, um jedem Verbraucher Zugang zu einer effizienten und kostengünstigen Beilegung von 
streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen aus kaufverträgen über Waren und dienstleistungen zu ermög-
lichen.

auFHeBung des  BundesgesetZes  ÜBer  san ierungsmassnaHmen FÜr  d i e  HYpO a l pe  adr ia  Bank 

internat iOnal  ag  (Haasang )  durcH  den VerFassungsger icHtsHOF  ( V fgH ) ,  BgB l .  i  n r.  108/2015

mit erkenntnis vom 3. 7. 2015 hat der VfgH erkannt, dass das Haasang, BgBl. i nr. 51/2014, als verfas-
sungswidrig aufgehoben wird und nicht mehr anzuwenden ist.

s traFrecHtsÄnderungsgesetZ  2015 ,  BgB l .  i  n r.  112/2015

es wird ein einheitlicher straftatbestand der Bilanzfälschung geschaffen. Zudem werden auch die sparkassen 
sowie die großen Vereine erfasst. mit dem neuen § 163b strafgesetzbuch (stgB) wird nunmehr ein für 
abschlussprüfer gesonderter straftatbestand eingeführt. strafbar sind nunmehr die erheblich falsche oder 
unvollständige darstellung der Vermögens-, Finanz- oder ertragslage des Verbandes oder eines mit ihm ver-
bundenen unternehmens sowie die unterlassung der angesichts der drohenden gefährdung der liquidität des 
Verbandes gesetzlich gebotenen erstattung des sonderberichts.

a lternat iV F inanZ i erungsgesetZ  (a l t Fg )  u .  a . ,  BgB l .  i  n r.  114/2015

das altFg schafft die möglichkeit für kleine und mittlere unternehmen (kmu), prospektfrei bis zu € 250.000,– 
aktien und anleihen bzw. bis zu € 1,5 mio. sonstige alternative Finanzinstrumente zu emittieren. Bei emissionen 
zwischen € 100.000,– und € 1,5 mio. besteht eine informationsverpflichtung gegenüber den anlegern. Werden 
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innerhalb von sieben Jahren mehr als € 5 mio. aufgenommen, greift die prospektpflicht nach kapitalmarktgesetz 
(kmg) und es ist ein Vollprospekt zu erstellen. die maximale investitionssumme pro anleger pro Jahr beträgt 
grundsätzlich € 5.000,–. es gelten besondere anforderungen an Betreiber von internetplattformen, die unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Vermittlung von alternativen Finanzinstrumenten zwischen anlegern und emit-
tenten berechtigt sind. Bei emissionen von alternativen Finanzinstrumenten zwischen € 250.000,– (bei aktien 
und anleihen) bzw. € 1,5 mio. (sonstige alternative Fi) und € 5 mio. ist künftig ein vereinfachter prospekt zu 
erstellen. Für emissionen ab € 5 mio. ist ein kapitalmarktprospekt gemäß kmg zu erstellen.

nOVe l l e  inVestmentFOndsgesetZ  2011  ( i n v Fg ) ,  immOB i l i en - inVestmentFOndsgesetZ  ( immo i n v Fg ) 

(umsetZung uc i ts  V ) ,  BgB l .  i  n r.  115/2015

aufgrund der umsetzung der richtlinie 2014/91/eu erfolgt eine klarstellung, dass für den OgaW-Fonds nur 
eine Verwahrstelle beauftragt werden darf. daneben kommt es zu einer anpassung der anforderungen für 
eine delegierung der Verwahrpflichten einer depotbank an dritte an jene der richtlinie über die Verwalter 
alternativer investmentfonds (alternative investment Fund managers directive – aiFmd). darüber hinaus wer-
den bestimmte sorgfaltspflichten hinsichtlich der auswahl und Beauftragung von subverwahrern sowie der 
Überwachung ihrer tätigkeiten normiert. Ferner kommt es zur einführung eines strengen Haftungsstandards. 
demzufolge werden Verwahrstellen unabhängig von Fehlverhalten oder Fahrlässigkeit zur erstattung von Ver-
lusten verwahrter instrumente verpflichtet.

nOVe l l e  BankWesengesetZ  ( BWg) ,  BgB l .  i  n r.  116/2015

durch die Änderungen im BWg wird der Zugang zu durch das Bankgeheimnis geschützten informationen aus-
geweitet; insbesondere gegenüber den abgabenbehörden des Bundes.

e in lagens icHerungs -  und  anlegerentscHÄd igungsgesetZ  ( esaeg )  (umsetZung dgsd ) ,  BgB l .  i  n r. 

117/2015

mit dem esaeg wird die richtlinie 2014/49/eu über einlagensicherungssysteme umgesetzt. anstelle von fünf 
verschiedenen einlagensicherungseinrichtungen gibt es künftig (ab 1. 1. 2019) grundsätzlich ein einheitliches 
einlagensicherungssystem. unter bestimmten Voraussetzungen ist auch die anerkennung von institutsbezoge-
nen sicherungssystemen (ips) als sicherungseinrichtung möglich. Beiträge zum einlagensicherungssystem wer-
den künftige ex ante eingezahlt und in einem Fonds bereitgehalten. Jede sicherungseinrichtung hat bis 2024 
einen einlagensicherungsfonds in Höhe von mindestens 0,8 % der gedeckten einlagen aufzubauen. soweit 
notwendig, hat die sicherungseinrichtung ex-post sonderbeiträge zu erheben. grundsätzlich sind bis zu  
€ 100.000,– pro kunde und pro Bank gesichert.

nOVe l l e  des  san ierungs -  und  aBWick lungsgesetZes  FÜr  Banken ( Basag) ,  des  F inanZmarkt-

s taB i l i tÄtsgesetZes  ( F i n s t ag )  und  des  BundesgesetZes  ÜBer  d i e  e inr icHtung e iner  aBBauBete i l igungs -

akt i engese l l scHaFt  des  Bundes  (aBBag -ge se t z ) ,  BgB l .  i  n r.  127/2015

der Bundesminister für Finanzen kann zum schutz öffentlicher interessen unter bestimmten Voraussetzungen 
stabilisierungsmaßnahmen ergreifen. mit der novelle des Finanzmarktstabilitätsgesetzes wird die generalbe-
reinigungsvereinbarung zwischen der republik Österreich und dem Freistaat Bayern geregelt. die abbaubetei-
ligungsgesellschaft-ag des Bundes wird in eine gmbH umgewandelt.

HYpOtHekar -  und  immOB i l i enkred i tgesetZ  (H i k rg )  und  nOVe l l e  des  VerBraucHerkred i tgesetZes  ( Vk rg ) , 

BgB l .  i  n r.  135/2015

dieses gesetz setzt jenen teil der richtlinie 2014/17/eu über Wohnimmobilienkreditverträge um, der inner-
staatlich zivilrechtlich geregelt wird. dazu gehören vorvertragliche informationen sowie die pflichten, allge-
meine informationen über kreditverträge bereitzustellen und über Änderungen von Zinssätzen zu informieren. 
dem Verbraucher wird Bedenkzeit sowie ein rücktrittsrecht zur Verhinderung einer drucksituation gewährt. 
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ebenso besteht eine möglichkeit zur vorzeitigen rückzahlung. Weiters werden für kreditvermittler und kredit-
geber weitere Wohlverhaltensregeln festgelegt.

nOVe l l e  des  BÖrsegesetZes  1989  ( Bö r s eg )  u .  a . ,  BgB l .  i  n r.  150/2015

primärer regelungsgegenstand der novelle ist die neuordnung der strafbestimmungen zu den transparenz-
vorschriften entlang den mindestvorgaben der transparenzrichtlinie.

nOVe l l e  des  san ierungs -  und  aBWick lungsgesetZes  FÜr  Banken ( Basag)  u .  a . ,  BgB l .  i  n r.  159/2015

mit der novelle werden überwiegend gesetzliche Begleitmaßnahmen sowie klarstellungen hinsichtlich der 
Zusammenarbeit im rahmen des einheitlichen abwicklungsmechanismus (single resolution mechanism – srm) 
gemäß der Verordnung (eu) nr. 806/2014 (srm-Verordnung) getroffen. dies betrifft zum einen organisatori-
sche regelungen in anlehnung an die geltenden Begleitmaßnahmen zum einheitlichen aufsichtsmechanismus 
(single supervisory mechanism – ssm) und zum anderen Begleitmaßnahmen zur schrittweisen schaffung 
eines einheitlichen abwicklungsfonds (single resolution Fund – srF) zur unterstützung der Finanzierung von 
abwicklungsmaßnahmen. die nationalen abwicklungsbehörden haben dazu Beiträge von Banken einzuheben 
und diese dann auf den einheitlichen abwicklungsfonds zu übertragen.

V E R O R D N U N G E N  D E R  F M A

nOVel l e  der  ge ldmarktFOndsVerOrdnung (gmF -V ) ,  BgB l .  i i  n r.  7/2015

die gmF-V wird an die Opinion der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde esma (european securities 
and markets authority) zu den „cesr guidelines on a common definition of european money market Funds“ 
(esma/2014/1103) angepasst.

nOVe l l e  der  Wertpap i er l e iH -  und  pens iOnsgescHÄFteVerOrdnung (WpV ) ,  BgB l .  i i  n r.  8/2015

die anpassungen an esma-leitlinien haben die diversifizierung des sicherheitenbestands und die erforderli-
chen angaben im prospekt, in den anlegerinformationen und im rechenschaftsbericht zum inhalt.

Bankensan ierungsp lanVerOrdnung ( BasapV  ) ,  BgB l .  i i  n r.  25/2015

mit dieser Verordnung werden inhalt und detaillierungsgrad von sanierungsplänen, die nach dem Bundesge-
setz über die sanierung und abwicklung (Basag) zu erstellen sind, festgelegt.

nOVellen der Fma-kOstenVerOrdnung, BgBl .  i i  nr.  55/2015; BgBl .  i i  nr.  265/2015; Fma-kOstenVerOrdnung  

2016 ,  BgB l .  i i  n r.  419/2015

die Verordnungen dienen u. a. der Berücksichtigung des Basag, der anpassung der mindestgebühr gemäß  
§ 117 abs. 3 Vag und der Berücksichtigung des einlagensicherungs- und anlegerentschädigungsgesetzes (esaeg).

nOVellen der  Fma-geBÜHrenVerOrdnung,  BgB l .  i i  nr.  56/2015;  BgB l .  i i  nr.  219/2015;  BgB l .  i i  nr.  238/2015

die novellen dienen vorwiegend der anpassung der Fma-gebührenverordnung (Fma-gebV) an das Vag 
2016 sowie an das Zentralverwahrer-Vollzugsgesetz (ZvVg).

sparVere insVerOrdnung ( spVV ) ,  BgB l .  i i  n r.  62/2015

diese Verordnung sieht die möglichkeit einer identifizierung der mitglieder eines sparvereins durch ein Organ 
des Vereins entsprechend den Voraussetzungen des BWg vor.

sOnderkred i t inst i tute - e igenmi t te lme ldeVerOrdnung ( sk - emV ) ,  BgB l .  i i  n r.  79/2015

diese Verordnung regelt die meldung von eigenmitteldaten für sonderkreditinstitute nach invFg, immoinvFg 
und nach dem Betrieblichen mitarbeiter- und selbständigenvorsorgegesetz (BmsVg).
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kle ine  Vers icHerungsVere ine  e igenmi t te l er FOrdern isVerOrdnung ( kV- e eV ) ,  BgB l .  i i  n r.  94/2015

mit der kV-eeV werden nähere Bestimmungen für die ermittlung des eigenmittelerfordernisses kleiner Versiche-
rungsvereine (kV) vorgesehen.

k le ine  Vers icHerungsunterneHmen kap i ta lanlageVerOrdnung (kVu -kaV ) ,  BgB l .  i i  n r.  97/2015 ,  und 

k l e ine  Vers icHerungsVere ine  kap i ta lanlageVerOrdnung ( kV- kaV ) ,  BgB l .  i i  n r.  98/2015

mit der kV-kaV und der kVu-kaV werden entsprechend den grundsätzen der risikodiversifikation und dem 
besten interesse der Vereinsmitglieder bzw. Versicherungsnehmer für die kapitalanlage die näheren einzelhei-
ten für die kapitalanlage von kV und kVu (die nicht unter solvency ii fallen), insbesondere die Belegenheit der 
Vermögenswerte sowie Obergrenzen für die kategorien und für einzelne Vermögenswerte, festgelegt.

nOVe l l e  der  ge ldWÄscHere i -  und  terrOr i smusF inanZ i erungsr i s i kO -VerOrdnung (gtV ) ,  BgB l .  i i  

n r.  107/2015 ,  BgB l .  i i  n r.  371/2015 ,  BgB l .  i i  n r.  422/2015

diese Verordnung regelt sogenannte Hochrisikostaaten (stand ende 2015: iran, nordkorea, myanmar, Jemen, 
pakistan, somalia und syrien), für die bei geschäftsbeziehungen von einem erhöhten risiko der geldwäsche-
rei oder terrorismusfinanzierung auszugehen ist.

nOVe l l e  der  r i s i kOmanagementVerOrdnung pens iOnskassen ( pk - r imaV ) ,  BgB l .  i i  n r.  145/2015

die novelle sieht u. a. maßnahmen zur Verhinderung der abhängigkeit oder automatischer Handlungsimplika-
tionen durch externe ratings und erweiterte dokumentationsanforderungen hinsichtlich des zulässigen einsat-
zes von derivaten vor.

Betr ieBl icHe kOllekt iVVers icHerung inFOrmat iOnspFl icHtenVerOrdnung (BkV- i n foV ) ,  BgB l .  i i  nr.  149/2015

die Verordnung legt den mindestinhalt und die gliederung der information fest, die betriebliche kollektivversi-
cherungen jährlich an anwartschaftsberechtigte und leistungsberechtigte sowie bei pensionszahlungsbeginn 
an leistungsberechtigte zu erteilen haben.

k le ine  Vers icHerungsVere ine  recHnungslegungsVerOrdnung ( kV- r lV ) ,  BgB l .  i i  n r.  168/2015

mit dieser Verordnung legt die Fma grundsätze für die rechnungslegung der kV fest, die den Besonderheiten 
der kV rechnung tragen.

Beerd igungskOstenVerOrdnung 2016 ,  BgB l .  i i  n r.  172/2015

der Höchstbetrag für gewöhnliche Beerdigungskosten wird von € 8.000,– auf € 10.000,– erhöht.

Vers icHerungsunterneHmen me ldeVerOrdnung (Vu -mV ) ,  BgB l .  i i  n r.  217/2015

die Vu-mV ersetzt in anpassung an das Vag 2016 die weitgehend inhaltsgleiche Vorgängerverordnung mVVu.

Vers icHerungsunterneHmen VerZe icHn isVerOrdnung (Vu -Ve r zV ) ,  BgB l .  i i  n r.  218/2015

die Verordnung regelt die inhalte der Verzeichnisse, die vom Vu zu führen sind und deren Führung vom treu-
händer zu überwachen ist.

nOVe l l e  der  Fma - incOming - p lat t FOrmVerOrdnung ( Fma - i pV ) ,  BgB l .  i i  n r.  238/2015

mit der novelle wird die elektronische kommunikation der Beaufsichtigten gegenüber der aufsicht im Wege 
der incoming plattform der Fma im Hinblick auf den Vollzug des Basag sowie des Vag 2016 erweitert.

a lt ernat iVe  inVestmentFOnds  manager -me ldeVerOrdnung (a i Fm -mV ) ,  BgB l .  i i  n r.  266/2015

durch diese Verordnung werden im rahmen der europäischen rechtsgrundlagen nähere kriterien im Hinblick 
auf die periodischen meldepflichten für aiFm festgelegt und systematisiert. 
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leBensVers icHerungs - paket:  l eBensVers icHerung -geWinnBete i l igungsVerOrdnung ( lV-gBV ) ,  BgB l .  i i 

nr .  292/2015 ;  l eBensVers icHerung inFOrmat iOnspF l icHtenVerOrdnung ( lV- i n f oV ) ,  BgB l .  i i  n r.  294/2015 ; 

l eBensVers icHerung geWinnplanVerOrdnung ( lV-gpV ) ,  BgB l .  i i  n r.  295/2015 ;  l eBensVers icHerung 

Vers icHerungsmatHemat i scHe  grundlagen -VerOrdnung ( lV- VmgV ) ,  BgB l .  i i  n r.  296/2015 ;  p rÄm ien -

BegÜnst igte  ZukunFtsVOrsOrge -ZusatZrÜckste l lungs -VerOrdnung ( pZV- ZrV ) ,  BgB l .  i i  n r.  297/2015 ; 

Vers icHerungsunterneHmen -aktuarsBer icHtsVerOrdnung (Vu -ak t BV ) ,  BgB l .  i i  n r.  300/2015 ; 

Vers icHerungsunterneHmen -HÖcHstZ inssatZVerOrdnung (Vu -HZV ) ,  BgB l .  i i  n r.  299/2015

das Verordnungspaket sieht folgende maßnahmen zur nachhaltigen absicherung der privaten lebensversiche-
rung in einem umfeld anhaltend niedriger Zinsen vor:
– ein mindestniveau für eine angemessene gewinnbeteiligung des Versicherungsnehmers
– regelung von inhalt, gliederung und art der Übermittlung der versicherungsmathematischen grundlagen 

einschließlich der gewinnpläne sowie der Berichte des verantwortlichen aktuars über die Wahrnehmung 
seiner tätigkeit im vorangegangenen geschäftsjahr

– absenkung des höchstzulässigen Zinssatzes für die Berechnung der versicherungstechnischen rückstellun-
gen in der lebensversicherung und in der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge von 1,5 % auf 1 % auf-
grund der anhaltenden niedrigzinsphase. die damit wirtschaftlich zusammenhängende höhere dotierung 
der Zinszusatzrückstellung wird schon mit dem geschäftsjahr 2015 eingeleitet.

– regelung der Voraussetzungen, unter denen zusätzliche rückstellungen für kapitalanlagerisiken bei der 
prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge zu bilden sind, sowie deren minimaler Höhe. der abzinsungsfaktor, 
der zur ermittlung der Höhe der Zusatzrückstellung verwendet wird, wird aufgrund der anhaltenden nied-
rigzinsphase von 2,75 % auf 1,75 % reduziert.

konkretisierung der gesetzlichen informationspflichten für lebensversicherungen. schwerpunkte der vorvertrag-
lichen informationspflichten sind neben den eigenschaften der jeweiligen produktkategorie auch das ausmaß 
der garantie und die informationen bezüglich des garantiegebers und seiner ausfallshaftung.

nOVe l l e  der  JaHres -  und  kOnZernaBscHluss -VerOrdnung ( J kaB -V  ) ,  BgB l .  i i  n r.  302/2015

die novelle dient der Bereinigung von meldeinhalten in anpassung an die direkt anwendbare eZB-Verord-
nung (eu) 2015/534.

krankenVers icHerung -geWinnBete i l igungsVerOrdnung (kV-gBV ) ,  BgB l .  i i  n r.  309/2015

unter Berücksichtigung des risikos, das die Versicherungsunternehmen mit ihrem eigenkapital übernehmen, 
kommen den Versicherten mindestens 85 % der Überschüsse im sinne der mindestbemessungsgrundlage 
zugute. die anrechnung einer darüber hinausgehenden dotierung auf die Folgejahre sorgt für eine glättung. 

scHWankungsrÜckste l lungs -VerOrdnung 2016  ( Vu - sWrV ) ,  BgB l .  i i  n r.  315/2015

mit dieser Verordnung werden Vorschriften über die Bildung einer schwankungsrückstellung zum ausgleich 
der schwankungen des jährlichen schadenbedarfs im eigenbehalt für die Versicherungszweige der schaden- 
und unfallversicherung erlassen.

VerOrdnung ÜBer  d i e  r ecHnungslegung VOn Vers icHerungs -  und  rÜckVers icHerungsunterneHmen 

(Vu - r lV  ) ,  BgB l .  i i  n r.  316/2015

mit dieser Verordnung werden Vorschriften über die ermittlung und Berechnung der versicherungstechnischen 
rückstellungen, einzelne posten des Jahresabschlusses, angaben im anhang und im lagebericht und über die 
erfüllung der Vorlagepflichten angeordnet.

Be i t ragsparameterVerOrdnung ( Be i paV ) ,  BgB l .  i i  n r.  341/2015

die vorliegende Verordnung bestimmt, welche parameter im rahmen der im § 126 abs. 5 Basag angeführten 
kriterien für die Bemessung der Beiträge im Jahr 2015 für den abwicklungsfonds zu berücksichtigen sind.
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nOVel l e  der  s tammdatenmeldungs -VerOrdnung ( s tdm -V ) ,  BgB l .  i i  n r.  342/2015

die novelle dient im Wesentlichen der anpassung an die Verordnung (eu) nr. 575/2013 (crr).

s icHerungse inr icHtungen -apV  ( s i e i - a pV ) ,  BgB l .  i i  n r.  344/2015

diese Verordnung regelt die darstellung von Form und gliederung der anlage zum prüfbericht für die siche-
rungseinrichtung, in der die ergebnisse der prüfung über die Finanzierungsanforderungen an diese angege-
ben werden müssen. 

krankenVers icHerung inFOrmat iOnspF l icHtenVerOrdnung (kV- i n f oV  ) ,  BgB l .  i i  n r.  374/2015

diese Verordnung konkretisiert die vorvertraglichen und laufenden informationspflichten für die kranken- und 
unfallversicherung nach art der lebensversicherung gemäß § 255 abs. 1 und 2 Vag 2016. 

s icHerungse inr icHtungen -me ldeVerOrdnung ( s i e i -mV ) ,  BgB l .  i i  n r.  391/2015

mit dieser Verordnung werden der umfang und die Form sowie der inhalt und die gliederung der meldungen 
von sicherungseinrichtungen an die Fma und der OenB gemäß esaeg unter Berücksichtigung der leitlinien 
der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (eBa-leitlinien) festgesetzt.

nOVe l l e  der  crr - Begle i tVerOrdnung (1 .  crr - BV-nOVe l l e )  (crr - BV ) ,  BgB l .  i i  n r.  415/2015

mit dieser novelle wird die in der crr vorgesehene Bewilligung für die rückzahlung von eigenmittelinstru-
menten als Vorabgenehmigung für die rückzahlung von geschäftsguthaben gekündigter geschäftsanteile bei 
kreditgenossenschaften geregelt, um kreditinstitute und aufsicht in ihrem Verwaltungsaufwand zu entlasten.

Vers icHerungsunterneHmen kap i ta lanlageVerOrdnung (Vu -kaV ) ,  BgB l .  i i  n r.  423/2015

mit dieser Verordnung werden für die kapitalanlage von Versicherungs- und rückversicherungsunternehmen 
nähere qualitative Vorgaben zu den grundsätzen der unternehmerischen Vorsicht festgelegt. die konkretisie-
rung orientiert sich an den europäischen Vorgaben, den europäischen auslegungen zum prudent-person-prin-
zip, der risikodiversifikation sowie am interesse der Versicherungsnehmer und anspruchsberechtigten.

e igentÜmerkOntrOl lVerOrdnung 2016  ( ekV  2016 ) ,  BgB l .  i i  n r.  425/2015

diese Verordnung regelt die art und den inhalt der informationen bezüglich erwerb, erhöhung, aufgabe oder 
Herabsetzung einer qualifizierten Beteiligung an den genannten unternehmen, die an die Fma mittels entspre-
chender anzeigeformulare zu übermitteln sind.

kap i ta l puFFer - VerOrdnung (kp - V ) ,  BgB l .  i i  n r.  435/2015

die Verordnung zum BWg setzt die empfehlungen des Finanzmarktstabilitätsgremiums für den einsatz des 
antizyklischen kapitalpuffers sowie des systemrisikopuffers um und legt die nähere ausgestaltung der Berech-
nungsgrundlagen für den antizyklischen kapitalpuffer und die ausschüttungsbeschränkungen bei unterschrei-
tung der kombinierten kapitalpufferanforderung fest.

I N T E R N AT I O N A L E  R E c h T s E N T W I c K L U N G

I M  J A h R  2 0 1 5  A B G E s c h L O s s E N E  V E R O R D N U N G E N  U N D  R I c h T L I N I E N

VerOrdnung ÜBer  d i e  me ldung auFs icHt l icHer  F inanZ inFOrmat iOnen –  Ve r o r dnung  ( eu )  2015/534 

( ecB/2015/13 )

den kreditinstituten obliegt die pflicht zu regelmäßigen meldungen gemäß der Verordnung (eu) nr. 575/ 
2013. die europäische Zentralbank (eZB) erhebt die gemeldeten informationen gemäß dem Beschluss 
eZB/2014/29. die vorliegende Verordnung ergänzt diesen Beschluss durch nähere ausgestaltung der anfor-
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derungen bezüglich der meldung aufsichtlicher Finanzinformationen. die in dieser Verordnung festgelegten 
anforderungen stellen hinsichtlich bedeutender und weniger bedeutender beaufsichtigter unternehmen sicher, 
dass die beaufsichtigten unternehmen den zuständigen Behörden einen gemeinsamen mindestsatz von infor-
mationen melden. insbesondere werden Format und intervalle der meldung sowie meldestichtag, die daten-
qualität und die informatiksprache geregelt. effektive geltung: 1. 4. 2015.

VerOrdnung ÜBer  interBankenentge lte  FÜr  kartengeBundene  ZaHlungsVOrgÄnge  –  Ve r o r dnung  ( eu ) 

2015/751

Bei jedem kartengebundenen kauf durch einen kunden berechnet die Bank des karteninhabers der Bank des 
Händlers ein interbankentgelt. das Ziel dieser Verordnung ist es, die kosten sowohl für den Händler als auch 
für den Verbraucher zu senken und zur schaffung eines eu-weiten Zahlungsmarktes beizutragen. diese Verord-
nung sieht Obergrenzen für interbankenentgelte (0,2 % des transaktionswerts für debitkartentransaktionen von 
Verbrauchern und 0,3 % für transaktionen mit Verbraucherkreditkarten) vor. die Verordnung ist teil eines 
pakets, das auch die überarbeitete richtlinie über Zahlungsdienste umfasst. das paket hat die Förderung des 
digitalen Binnenmarktes durch sicherere und kostengünstigere Zahlungsvorgänge zum Ziel und ebnet den Weg 
für innovative Zahlungstechnologien. effektive geltung: 8. 6. 2015.

VerOrdnung ÜBer  eurOpÄ iscHe  langFr i s t ige  inVestmentFOnds  –  Ve r o r dnung  ( eu )  2015/760

diese Verordnung legt einheitliche Vorschriften für die Zulassung, die anlagepolitik und die Bedingungen für 
die tätigkeit von europäischen langfristigen investmentfonds fest. diese Fonds zielen auf bestimmte arten der 
alternativen anlage ab, dazu gehören: nicht börsennotierte unternehmen, schuldtitel, für die es keinen leicht 
zu identifizierenden abnehmer gibt, sachwerte, die signifikante erstanlagen erfordern, kleine und mittlere 
unternehmen (kmu) mit marktkapitalisierungen von bis zu € 500 mio., die zum Handel an einem geregelten 
markt zugelassen wurden. nur ein gemäß der richtlinie 2011/61/eu zugelassener Fondsverwalter darf 
einen antrag auf Zulassung stellen. die europäische Wertpapier- und marktaufsichtsbehörde (esma) führt ein 
öffentliches Zentralregister, in dem jeder zugelassene Fonds, der jeweilige Verwalter und die zuständige 
Behörde erfasst sind. der Verwalter ist dafür verantwortlich, die Befolgung dieser Verordnung sicherzustellen 
und haftet für Verstöße. darüber hinaus legt die Verordnung Vorschriften zur stärkung des anlegerschutzes 
fest. effektive geltung: 9. 12. 2015.

VerOrdnung ÜBer  d i e  ÜBerm i t t lung VOn angaBen Be i  ge ldtransFers  –  Ve r o r dnung  ( eu )  2015/847

diese Verordnung ersetzt die Verordnung (eu) nr. 1781/2006 und soll eine lückenlose rückverfolgbarkeit 
von geldtransfers sicherstellen, um prävention, aufdeckung und untersuchung von geldwäsche und terroris-
musfinanzierung zu erleichtern. damit werden empfehlungen der Financial action task Force (FatF) umge-
setzt. erfasst sind geldtransfers gleich welcher Währung von oder an Zahlungsdienstleister oder zwischenge-
schaltete Zahlungsdienstleister mit sitz in der eu. der Zahlungsdienstleister des auftraggebers muss bestimmte 
angaben zum auftraggeber und zum Begünstigten übermitteln und diese angaben auf ihre richtigkeit über-
prüfen. die Beteiligten müssen wirksame risikobasierte Verfahren einrichten, wenn angaben fehlen oder 
unvollständig sind. die eu-länder müssen für Verstöße gegen die Verordnung wirksame, angemessene und 
abschreckende sanktionen verhängen. die Verordnung ist neben der Vierten geldwäscherichtlinie teil eines 
pakets legislativer maßnahmen der eu mit dem Ziel der Vermeidung von geldwäsche und terrorismusfinanzie-
rung. effektive geltung: 26. 6. 2017.

VerOrdnung ÜBer  d i e  t ransparenZ  VOn Wertpap i er F inanZ i erungsgescHÄFten 

und der  We i t erVerWendung –  Ve r o r dnung  ( eu )  2015/2365

mit dieser Verordnung wird auf die notwendigkeit reagiert, die märkte für Wertpapierfinanzierungen und 
damit auch das Finanzsystem transparenter zu machen. sie schafft einen unionsrahmen, in dem einzelheiten 
von Wertpapierfinanzierungsgeschäften auf effiziente Weise an transaktionsregister gemeldet werden können 
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und anleger in Organismen für gemeinsame anlagen informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
und gesamtrendite-swaps (total return swaps) erhalten. die neuen Vorschriften über die transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und bestimmten „Over the counter“-derivaten (Otc-derivaten), insbeson-
dere gesamtrendite-swaps, stehen in engem Zusammenhang mit den Bestimmungen der european market  
infrastructure regulation – emir (648/2012), da diese Otc-derivate in deren anwendungsbereich der melde-
pflichten fallen. effektive geltung: 12. 1. 2016.

r icHt l in i e  Zur  VerH inderung der  nutZung des  F inanZsYstems  Zum ZWecke  der  ge ldWÄscHe 

und  der  t errOr i smusF inanZ i erung –  r i c h t l i n i e  ( eu )  2015/849

mit der nunmehr „4. eu-geldwäscherichtlinie“ wird der risikobasierte ansatz im Bereich der prävention von 
geldwäscherei und terrorismusfinanzierung (gW/tF) ausgebaut. in diesem rahmen haben die Verpflichteten 
nunmehr jede individuelle geschäftsbeziehung und transaktion auf ihr jeweiliges geldwäscherisiko zu prüfen. 
erst eine gesamtbetrachtung aller risikofaktoren soll zur einstufung in eine geringe oder eine erhöhte risiko-
situation führen. daneben bestehen verstärkte sorgfaltspflichten in Bezug auf geschäftsbeziehungen zu inlän-
dischen „politisch exponierten personen“, korrespondenzbanken sowie kunden aus bestimmten Hochrisiko-
ländern. Zusätzlich ist die errichtung nationaler register zu wirtschaftlich Berechtigten von unternehmen vor-
gesehen. unternehmen werden verpflichtet, stets über aktuelle informationen zu ihren eigentumsverhältnissen 
zu verfügen und diese an die register zu melden. umsetzungsfrist: 26. 7. 2017.

r icHt l in i e  ÜBer  ZaHlungsd i enste  im  B innenmarkt  ( p sd2 )  –  r i c h t l i n i e  ( eu )  2015/2366

mit dieser richtlinie wird die payment services directive – psd (2007/64/eg) ersetzt. damit wird der anwen-
dungsbereich der psd ausgeweitet, die von Händlern erhobenen aufschläge für die nutzung bestimmter Zah-
lungsinstrumente werden geregelt, die bestehenden erstattungsregeln bei lastschriften und Haftungsregeln bei 
nichtautorisierten Zahlungen überarbeitet sowie strengere sicherheitsanforderungen für Zahlungsdienstleister ein-
geführt. Zudem sind konzessions- und registrierungserfordernisse, eigenmittelanforderungen und transparenz-
vorschriften (etwa zu entgeltbedingungen) für Zahlungsdienstleister vorgesehen. umsetzungsfrist: 13. 1. 2018.

V O R h A B E N  I M  E U R O Pä I s c h E N  L E G I s L AT I V P R O z E s s  I M  J A h R  2 0 1 5

Folgende für die tätigkeit der Fma besonders relevante rechtsetzungsprojekte wurden im Jahr 2015 auf euro-
päischer ebene behandelt, aber noch nicht abgeschlossen bzw. veröffentlicht:

r icHt l in i e  ÜBer  Vers icHerungsVerm i t t lung ( idd )  –  Vo r s c h l ag  de r  komm i s s i o n  kOm (2012 )  360

dieser Vorschlag soll die rl 2002/92/eu – insurance mediation directive (imd1) – ändern, um für alle am 
Vertrieb von Versicherungsprodukten beteiligten akteure gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten 
und den schutz der Versicherungsnehmer zu verbessern. im rahmen der Verhandlungen wurde die Bezeich-
nung von zunächst imd ii auf insurance distribution directive – idd geändert. Folgende Verbesserungen sollen 
erzielt werden: ausdehnung des geltungsbereichs der imd1 auf alle Vertriebskanäle (z. B. erstversicherer, 
autovermietungen), aufdeckung, Bewältigung und entschärfung von interessenkonflikten, stärkere Harmonisie-
rung verwaltungsrechtlicher sanktionen und maßnahmen bei Verstößen gegen wesentliche Bestimmungen der 
geltenden richtlinie, Verbesserungen im Hinblick auf angemessenheit und Objektivität der Beratung, gewähr-
leistung, dass die berufliche Qualifikation der Vertreiber der komplexität der vertriebenen produkte entspricht, 
Vereinfachung und angleichung des Verfahrens für den grenzüberschreitenden Zugang zu den Versicherungs-
märkten in der gesamten eu. 

VerOrdnung ÜBer  ge ldmarktFOnds  –  Vo r s c h l ag  de r  komm i s s i o n  kOm (2013 )  615

der Vorschlag sieht gemeinsame standards vor, um die liquidität von geldmarktfonds zu erhöhen und die sta-
bilität ihrer struktur sicherzustellen. einheitliche regeln sollen gewährleisten, dass die liquiden Vermögens-
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werte täglich und wöchentlich eine bestimmte mindesthöhe aufweisen. standardisierte grundsätze sollen 
Fondsverwalter in die lage versetzen, ein besseres Verständnis ihrer anlegerbasis zu erlangen. gemeinsame 
regeln sollen gewährleisten, dass geldmarktfonds in qualitativ hochwertige und gut diversifizierte Vermögens-
werte hoher Bonität investieren. so soll sichergestellt werden, dass die liquidität des Fonds ausreicht, um den 
rücknahmeforderungen der anleger zu entsprechen. die stabilität der geldmarktfonds wird gewährleistet, 
indem klare und harmonisierte regeln für die Bewertung der Vermögenswerte aufgestellt werden, in die geld-
marktfonds investieren. durch diese Bewertungsregeln wird der offenkundigen tatsache rechnung getragen, 
dass geldmarktfonds in Wahrheit ganz normale investmentfonds sind, deren anlagewerte preisschwankungen 
unterliegen.

VerOrdnung ÜBer  s trukture l l e  massnaHmen Zur  erHÖHung der  WiderstandsFÄH igke i t 

VOn kred i t inst i tuten  –  Vo r s c h l ag  de r  komm i s s i o n  kOm (2014 )  43

die europäische kommission möchte mit diesem Verordnungsvorschlag die größten Banken sowie Banken mit 
besonders komplexer struktur am riskanten eigenhandel hindern. Zudem sollen die aufsichtsbehörden durch 
die neuen Vorschriften dazu befugt werden, von diesen Banken die abtrennung potenziell riskanter Handels-
geschäfte vom einlagengeschäft zu verlangen, wenn die betreffenden tätigkeiten die stabilität des Finanzsys-
tems gefährden. um eine auslagerung von tätigkeiten in den sektor der weniger streng regulierten schatten-
banken zu verhindern, soll die transparenz von bestimmten transaktionen außerhalb des regulierten Banken-
sektors erhöht werden.

r icHt l in i e  ÜBer  d i e  tÄt igke i t en  und d i e  BeauFs icHt igung VOn e inr icHtungen 

der  Be tr i eB l icHen a ltersVersOrgung ( ebaV  i i - VO )  –  Vo r s c h l ag  de r  komm i s s i o n  kOm (2014 )  167

die eu-kommission macht Vorschläge zur stärkung des Binnenmarktes für die betriebliche altersversorgung. 
sie will die grenzüberschreitende tätigkeit von ebaV vereinfachen, eine wirksame aufsicht über ebaV sicher-
stellen und die governance stärken. Zudem dehnt sie die auskunftspflichten gegenüber Versorgungsanwärtern 
und leistungsempfängern aus und ändert die anlagevorschriften.

VerOrdnung Zur  F es t l egung geme insamer  VOrscHr i F t en  ÜBer  d i e  VerBr i e Fung Zur  scHaFFung e ines 

eurOpÄ iscHen raHmens  FÜr  e ine  e inFacHe ,  t ransparente  und  s tandard is i e rte  VerBr i e Fung ( s ts - VO ) 

–  Vo r s c h l ag  de r  komm i s s i o n  kOm (2015 )  472

dieser Vorschlag enthält Vorschriften für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen (simple, trans-
parent and standardised – sts), wobei zwei arten von sts-anforderungen – für langfristige und für kurzfristige 
Verbriefungen – vorgesehen sind. die anforderungen sollen für alle Finanzsektoren gelten, wobei ausschließlich 
„true-sale“-Verbriefungen sts-Verbriefungen werden sollen. Originatoren, sponsoren und Verbriefungszweckge-
sellschaften sollen künftig gemeinsam für die einhaltung der sts-anforderungen und für die meldung an die 
esma verantwortlich sein. Für institutionelle anleger sind besondere sorgfaltspflichten vorgesehen.

VerOrdnung ÜBer  den  prOspekt,  der  Be im  ÖFFent l icHen angeBOt  VOn Wertpap i eren  Oder  Be i 

deren  Zu lassung Zum Hande l  Zu  VerÖFFent l icHen i s t  –  Vo r s c h l ag  de r  komm i s s i o n  kOm (2015 )  583

mit diesem Vorschlag soll die prospektrichtlinie (2003/71/eg) überarbeitet werden. künftig soll für geringe 
kapitalbeschaffungen eine ausnahme von der prospektpflicht gelten, und der schwellenwert, ab dem ein 
unternehmen einen prospekt ausgeben muss, soll erhöht werden. so wird beispielsweise kein eu-prospekt ver-
langt, wenn das zu beschaffende kapital unter € 500.000,– (derzeit € 100.000,–) bleibt, wobei die mit-
gliedsstaaten diese schwellenwerte für ihren inlandsmarkt weiter anheben können; die entsprechende Höchst-
grenze wird von € 5 mio. auf € 10 mio. hinaufgesetzt. daneben sind u. a. vereinfachte prospekte für kleinere 
unternehmungen (marktkapitalisierung bis € 200 mio.), kürzere prospekte und bessere anlegerinformation, 
erleichterungen für sekundäremissionen börsennotierter unternehmungen und eine beschleunigte und verein-
fachte regelung für aktive emittenten vorgesehen.
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VerOrdnung Zur  scHaFFung e ines  eurOpÄ iscHen e in lagens icHerungssYstems  ( ed i s - VO )  –  Vo r s c h l ag 

de r  komm i s s i o n  kOm (2015 )  586

diesem Vorschlag entsprechend soll das europäische einlagensicherungssystem (european deposit insurance 
system – edis)
– auf dem bestehenden system aufbauen, das sich aus den eingerichteten nationalen einlagensicherungssys-

temen zusammensetzt; der einzelne einleger genießt weiterhin denselben schutz (€ 100.000,–)
– dem Bankensektor insgesamt keine zusätzlichen kosten verursachen, da der Beitrag der Banken zum edis 

von deren Beiträgen zum nationalen einlagensicherungssystem kompensiert werden kann
– risikogewichtet sein: Banken mit höheren risiken müssen höhere Beiträge zahlen als risikoärmere Banken, 

was sich mit der schrittweisen einführung des edis verstärkt. diese risikogewichtung greift von anfang an.
– für euro-mitgliedsstaaten, deren Banken gegenwärtig dem einheitlichen aufsichtsmechanismus unterliegen, 

pflicht sein, aber anderen eu-mitgliedsstaaten, die sich der Bankenunion anschließen wollen, ebenfalls 
offenstehen. 

das edis soll in drei stufen bis 2024 eingeführt und ein europäischer einlagensicherungsfonds eingerichtet 
werden.

VerOrdnung ÜBer  ind iZes ,  d i e  Be i  F inanZ i erungs instrumenten und F inanZkOntrakten  a ls 

BencHmark  VerWendet  Werden ( Ben chma r k - VO  –  Bmr )  –  Vo r s c h l ag  de r  komm i s s i o n  kOm (2013 )  641

eine Benchmark ist ein index oder ein indikator zur Bepreisung von Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten 
bzw. zur messung der performance von investmentfonds. mit der Benchmark-Verordnung wird die governance 
(z. B. der umgang mit interessenkonflikten) der Benchmarks verbessert, die in der eu für Finanzinstrumente 
wie anleihen, aktien, termingeschäfte und swaps verwendet werden. die neuen regeln sind auch für Verbrau-
cher unmittelbar relevant, da Benchmarks die Höhe der Hypothekenzahlungen von millionen Haushalten in 
der eu bestimmen. die neuen Vorschriften sollen zudem das manipulationsrisiko verringern, da Benchmark-
anbieter in der eu über eine Zulassung verfügen müssen und beaufsichtigt werden.
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ach jahrelangen – zum teil schwierigen – Verhandlungen wurde die einlagensicherungsrichtlinie  
(rl 2014/49/eu) am 16. 4. 2014 vom europäischen parlament und vom europäischen rat verab-
schiedet und im amtsblatt der europäischen union am 12. 6. 2014 kundgemacht. den mitglieds-

staaten wurde für die umsetzung der richtlinie eine Frist bis zum 3. 7. 2015 gewährt. 
erklärtes Ziel der neuen einlagensicherungsrichtlinie ist die entschädigungsfunktion, d. h. eine rasche und 
umfassende entschädigung der einleger für den Fall einer insolvenz eines kreditinstituts. die damit verbun-
dene Harmonisierung der rechts- und Verwaltungsvorschriften in den mitgliedsstaaten ist als Beitrag zur stär-
kung des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit der kreditwirtschaft anzusehen. einlagen von „klassischen“ spa-
rern als teil des geschützten adressatenkreises in europa sind – unabhängig in welchem europäischen staat 
diese getätigt wurden und in welcher Währung diese notieren – bis zu einer bestimmten Obergrenze pro ein-
leger grundsätzlich mit € 100.000,– gesichert. 
neuerungen bringt die richtlinie auf dem gebiet der Finanzierung der einlagensicherung (prinzip der 
„ex-ante-Finanzierung“) und der Beaufsichtigung. die auffüllung des einlagensicherungsfonds erfolgt in 
Zukunft mit jährlichen Beiträgen aller kreditinstitute1 in abhängigkeit ihrer gedeckten einlagen und ihrer risi-
koausprägung. dies erfolgt bis zur erreichung der Zielausstattung von 0,8 % der gedeckten einlagen aller 
kreditinstitute, die bis zum 3. 7. 2024 zu erreichen ist. 
mit umsetzung der richtlinie werden sicherungseinrichtungen einer Beaufsichtigung durch eine aufsichtsbe-
hörde unterworfen. Hauptaufgabe der aufsicht ist dabei die Überprüfung der einhaltung der entsprechenden 
normen. im Fall von Verstößen von sicherungseinrichtungen bzw. von kreditinstituten können seitens der 
zuständigen aufsichtsbehörde sanktionen zum schutz der einleger gesetzt werden. diese rolle kommt in 
Österreich der Finanzmarktaufsicht (Fma) als integrierte aufsichtsbehörde zu. 

D R I T T E  s ä U L E  I N  D E R  B A N K E N U N I O N

die neue richtlinie stellt durch die etablierung der dritten säule (europäisches einlagensicherungssystem) 
einen weiteren schritt im sinne der Vollendung der Bankenunion dar. die implementierung der säulen i („ein-

Einlagensicherung Neu 
entschädigung der einleger für den Fall 
der insolvenz eines kreditinstituts

n

1 gemeint sind hiermit sogenannte „crr-kreditinstitute/institute, die im weitesten sinne einlagen des publikums entgegennehmen und das klassische 
kreditgeschäft betreiben“; siehe dazu § 7 abs. 1 Z 9 esaeg.
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P E R s P E K T I V E  –  E U R O Pä I s c h E  E I N L A G E N s I c h E R U N G

am 24. 11. 2015 hat die europäische kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur schaffung 
eines europäischen einlagensicherungssystems (european deposit insurance scheme – edis) veröffent-
licht. 
das vorgeschlagene system, bei dem sich der schutz für den einzelnen einleger weiterhin auf  
€ 100.000,– beläuft, baut auf den nationalen einlagensicherungssystemen auf. alle direkt und indirekt 
beaufsichtigten Banken der eurozone, die einlagen annehmen, sollen in Zukunft teil von edis sein, 
unabhängig davon, zu welchem einlagensicherungssystem sie gehören. edis soll im rahmen der exeku-
tiv- (bzw. präsidiums-) und sogenannter edis-plenarsitzungen vom „single resolution and deposit insu-
rance Board“ (ausschuss) verwaltet werden.
die einführung einer europäischen einlagensicherung soll in drei stufen erfolgen:
n 1. stufe – rückversicherung der nationalen einlagensicherungssysteme 2017–2020:  
 edis soll zusätzliche mittel bereitstellen, sofern das nationale system ausgeschöpft ist. diese sollen 

allerdings der Höhe nach begrenzt sein. 
 Für die ermittlung des liquiditätsbedarfs im auszahlungsfall soll auf die finanziellen mittel abgestellt 

werden, über die das nationale einlagensicherungssystem verfügen sollte, sowie auf den Betrag, der 
durch außerordentliche ex-post-Beiträge innerhalb von drei tagen vom Zeitpunkt des auszahlungs-
falles zur Verfügung gestellt werden kann. 

 die differenz ist der sogenannte „liquiditätsengpass“, der durch finanzielle mittel von edis abge-
deckt werden soll. allerdings werden in der ersten stufe nur 20 % des liquiditätsbedarfs zur Ver-
fügung gestellt. das ist der sogenannte „liquiditätszuschuss“. die restlichen 80 % müssen von ande-
ren Finanzierungsquellen seitens der jeweiligen nationalen einlagensicherungssysteme aufgebracht 
werden. 

 neben dem liquiditätszuschuss soll auch eine abdeckung der übersteigenden Verluste nach Berück-
sichtigung der rückflüsse aus dem insolvenzverfahren und der verfügbaren mittel, die vorhanden 
sein müssten, sowie der außerordentlichen ex-post-Beiträge, die innerhalb eines Jahres eingehoben 
werden können, vorgesehen werden. auch hier soll wiederum eine Begrenzung mit 20 % dieser 
übersteigenden Verluste vorgesehen werden.

n 2. stufe – stufenweiser Übergang 2020–2024: 
 in dieser phase soll der Beitrag des edis sukzessive zunehmen. die ermittlung des liquiditätszu-

schusses und die teilweise tragung von Verlusten erfolgt im ablauf wie in der ersten stufe. edis soll 
nunmehr sukzessive einen höheren teil der fehlenden mittel und eine allfällige Verlusttragung (nach 
erfolgter auszahlung in einem einlagensicherungsfall) übernehmen. anfänglich soll edis 20 % der 
mittel und Verlusttragung übernehmen (im ersten Jahr entspricht dies noch der ersten stufe). dieser 
anteil soll schrittweise erhöht werden (20 %, 40 %, 60 %, 80 %).

n 3. stufe – Vollversicherung ab 2024: 
 ab dann soll der anteil von edis 100 % betragen. es läge somit ab diesem Zeitpunkt eine vollstän-

dige Vergemeinschaftung der verfügbaren Finanzmittel vor.
 im Jahr 2024, nach geplanter aufbauphase, würden die nationalen einlagensicherungssysteme wei-

terhin bestehen, um allfällige auszahlungsfälle zu administrieren und um als kontaktpunkt für einle-
ger und Banken zu agieren. darüber hinaus könnten die nationalen einlagensicherungssysteme über 
die Zielausstattung von 0,8 % der Höhe der gedeckten einlagen hinausgehende Beiträge einheben, 
die dann in dem jeweiligen nationalen einlagensicherungssystem verbleiben würden. 

Ob bzw. in welcher Form edis tatsächlich umgesetzt wird, steht aus heutiger sicht noch nicht fest, die 
weitere entwicklung bleibt abzuwarten. 
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heitliche europäische Bankenaufsicht/ssm“) und ii („einheitliche europäische abwicklung“) wurde bereits in 
den letzten Jahren erfolgreich abgeschlossen.  

U M s E T z U N G  I N  Ö s T E R R E I c h

die umsetzung der europarechtlichen Vorgaben zur Harmonisierung der sicherungssysteme erfolgte in Öster-
reich durch das einlagensicherungs- und anlegerentschädigungsgesetz (esaeg). das esaeg wurde am  
14. 8. 2015 im Bundesgesetzblatt (BgBl. nr. 117/2015) veröffentlicht und übertrug der Fma als integrierte 
aufsichtsbehörde die entsprechenden aufsichtsbefugnisse. 
das neue einlagensicherungsregime beinhaltet regelungen zur organisatorischen ausstattung der sicherungs-
einrichtungen, zur Finanzierung der einlagensicherung und Veranlagung der eingehobenen Beträge, zur 
abwicklung bzw. entschädigung der einleger im sicherungsfall, zu informationspflichten der sicherungseinrich-
tungen und der kreditwirtschaft gegenüber den einlegern und zur Beaufsichtigung der sicherungseinrichtungen. 
eine ergänzung erfahren die national umgesetzten Bestimmungen durch von der Fma anzuwendende leit-
linien der europäischen Bankenaufsicht (eBa) wie etwa die „leitlinien zu den methoden für die Berechnung 
von Beiträgen an einlagensicherungssysteme“ (eBa/gl/2015/10). 

O R G A N I s AT O R I s c h E  R A h M E N B E D I N G U N G E N 

Jedes kreditinstitut, welches einlagen gemäß § 7 abs. 1 Z 3 esaeg entgegennimmt, muss einer sicherungs-
einrichtung angehören. im Übergangszeitraum bis zum 31. 12. 2018 hat jeder Fachverband2 über eine 
eigene sicherungseinrichtung zu verfügen, der das jeweilige kreditinstitut anzugehören hat. ab 1. 1. 2019 
soll diese Form durch die einheitliche nationale einlagensicherung abgelöst werden. 
neben diesem einheitlichen sicherungssystem besteht die möglichkeit, ein institutsbezogenes sicherungssystem 
(institutional protection scheme – ips) als sicherungssystem anerkennen zu lassen. Frühestmöglicher Zeitpunkt 
der anerkennung wäre der 1. 1. 2019.
somit bestehen während des Übergangszeitraums bis ende 2018 fünf sicherungseinrichtungen. das sind die 
einlagensicherung der Banken und Bankiers gesellschaft m.b.H., die Volksbank einlagensicherung eg, die 
sparkassen-Haftungs ag, die Österreichische raiffeisen einlagensicherung egen und die Hypo-Haftungs-gesell-
schaft m.b.H. Jede dieser sicherungseinrichtungen hat bis zur etablierung der einheitlichen einlagen sicherung 
sämtliche im esaeg dargelegten anforderungen zu erfüllen. das esaeg definiert unter anderem organisatori-
sche anforderungen für sicherungseinrichtungen, welche seitens der Fma zu überwachen sind (§ 2 esaeg). 

O R G A N I s AT I O N  E I N E R  s I c h E R U N G s E I N R I c h T U N G

die sicherungseinrichtungen haben über zwei geschäftsleiter zu verfügen, die fachlich und persönlich zur 
Führung der geschäfte geeignet sind. als kontrollorgan bedarf es eines aufsichtsorgans, etwa eines aufsichts-
rates oder Beirates, der die geschäftsleitung zu überwachen hat. die etablierung eines adäquaten risikoma-
nagements zur identifizierung, steuerung, Überwachung und Begrenzung der risiken ist ebenso verpflichtend 
wie ein zweckdienlicher informationsaustausch zwischen den sicherungseinrichtungen für die Zwecke des 
Frühwarnsystems. 

s T R E s s T E s T s

eine ausreichende datenbasis soll dazu dienen, bereits im Vorfeld negative entwicklungen von kreditinstituten 
zu erkennen, um geeignete maßnahmen treffen zu können. regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, sind 

e i n l a g e n s i c H e r u n g  n e u

2 Fachverband der Banken und Bankiers, Fachverband der landes-Hypothekenbanken, Fachverband der raiffeisenbanken, Fachverband der sparkassen, 
Fachverband der Volksbanken
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u m s e t Z u n g  i n  Ö s t e r r e i c H

stresstests durchzuführen, um die stressfähigkeit der eingesetzten Verfahren, systeme und prozesse sicherzustel-
len. derartige tests sollen im sicherungsfall eine reibungslose abwicklung im sinne der einleger sicherstellen.
die entsprechenden Vorgaben für diese stresstests hat die Fma im Wege einer Verordnung festzulegen, wobei 
sich diese an den eBa-leitlinien zu orientieren hat. die diesbezügliche leitlinie befindet sich derzeit in ausar-
beitung. die Vielzahl der organisatorischen rahmenbedingungen dient der gewährleistung einer höchstmögli-
chen sicherheit der einleger. 

A U F B A U  D E s  E I N L A G E N s I c h E R U N G s F O N D s  –  E x - A N T E - F I N A N z I E R U N G

der einlagensicherungsfonds in Höhe von mindestens 0,8 % der gedeckten einlagen ist bis zum 3. 7. 2024 
aufzubauen. das heißt, dass jedes Jahr bis zu diesem datum risikoorientierte Beiträge durch die sicherungs-
einrichtungen bei ihren mitgliedern einzuheben sind. der erste Beitrag ist bereits im Jahr 2015 in der Höhe 
eines halben Jahresbeitrags eingehoben worden. Bis zum Jahr 2024 sind bei gleichbleibendem einlagenstand 
rund € 1,62 mrd. ex-ante-mittel aufzubringen. Für das rumpfjahr 2015 mussten insgesamt € 86 mio. aufge-
bracht werden. 
die ermittlung der Beiträge erfolgt auf grundlage einer risikoorientierten methode in Form eines Beitragsmo-
dells durch die einlagensicherungseinrichtungen. dabei soll der Beitrag für jedes mitgliedsinstitut risikobasiert 
festgelegt werden. Basis der Beitragsberechnung sind die Höhe der gedeckten einlagen (Basiskomponente) 
und die ausprägung der risiken, denen das jeweilige mitgliedsinstitut ausgesetzt ist (risikokomponente). 
die eBa-leitlinien zu den methoden für die Berechnung von Beiträgen an einlagensicherungssysteme (eBa/
gl/2015/10) sehen fünf kategorien von risikoindikatoren vor und geben Hinweise zur gewichtung. diese 
risikokategorien sind: kapital, liquidität, Qualität der aktiva, geschäftsmodell und geschäftsleitung sowie 
mögliche abflüsse aus dem einlagensicherungsfonds. die sicherungseinrichtung hat sicherzustellen, dass ihre 
methode einen gleichmäßigen aufbau des einlagensicherungsfonds gewährleistet, wobei die auswirkungen 
der konjunktur auf mögliche prozyklische effekte bei der Beitragsaufbringung zu berücksichtigen sind.
die methode zur ermittlung von Beiträgen und sonderbeiträgen ist von der Fma zu bewilligen. diese Bewilli-
gung setzt voraus, dass sich die Basiskomponente aus dem anteil der gedeckten einlagen eines mitgliedsinsti-
tuts an den gedeckten einlagen aller mitgliedsinstitute ergibt. die Fma muss der auffassung sein, dass die in 
der methode vorgesehenen risikokategorien, risikoindikatoren sowie die weiteren notwendigen komponenten 
(z. B. gewisse ausfallswahrscheinlichkeiten mit hohem oder niedrigem risiko) dazu geeignet sind, der ausprä-
gung des risikos zu entsprechen. im dezember 2015 wurden die risikoorientierten methoden zur Beitragsbe-
rechnung der fünf einlagensicherungen durch die Fma genehmigt. 
mit erreichung der Zielausstattung von 0,8 % der summe der gedeckten einlagen, also ab 3. 7. 2024, sind 
grundsätzlich keine weiteren Beiträge mehr zu leisten. dies trifft nicht zu, wenn Finanzmittel für die auszahlung 
gesicherter einlagen benötigt wurden. in diesem Fall muss die Zielausstattung erst wieder erreicht werden. 

z A h L U N G s V E R P F L I c h T U N G E N

Zahlungsverpflichtungen sind Versprechen der mitgliedsinstitute, gegenüber der einlagensicherung einen gewis-
sen teil der ex-ante-Beiträge (erst) im Bedarfsfall zu leisten. die anrechenbarkeit von Zahlungsverpflichtungen 
wird ab 2016 gestaffelt eingeführt und beträgt – ab dem Jahr 2019 – höchstens 30 % des ex-ante-Beitrags. 

s O N D E R B E I T R ä G E  –  E x - P O s T- F I N A N z I E R U N G

Wird ersichtlich, dass die ex ante verfügbaren Finanzmittel nicht für die entschädigung der anleger im siche-
rungsfall ausreichen, sind nachträglich sonderbeiträge – sogenannte ex-post-Beiträge – in Höhe von grund-
sätzlich bis zu 0,5 % der summe der gedeckten einlagen einzuheben. das sind nach derzeitigem stand rund  
€ 1,02 mrd.
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im allgemeinen kann eine sicherungseinrichtung auch mehrmals in einem kalenderjahr derartige Beiträge ein-
heben. die Höhe für das einzelne mitgliedsinstitut bemisst sich nach dem Verhältnis des zuletzt fälligen Jahres-
beitrags des instituts zur summe der Jahresbeiträge aller institute einer sicherungseinrichtung. der Beitrag 
kann – bedingt durch risikoab- oder -zuschläge – auch mehr oder weniger als 0,5 % für ein institut betragen. 
dies entspricht den eBa-richtlinien (eBa/gl/2015/10), wonach die ex-post-Beiträge auf derselben Basis wie 
die ex-ante-Beiträge zu berechnen sind. 
sofern die sonderbeiträge in Höhe von 0,5 % der gedeckten einlagen nicht ausreichen, um die einleger im 
sicherungsfall zu entschädigen, oder erhöhte Beiträge für die rückzahlung eines kredits benötigt werden, kön-
nen von der Fma auch höhere sonderbeiträge genehmigt werden. 
auf antrag eines mitgliedsinstituts kann die Fma derartige sonderbeiträge stunden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass durch die Zahlung des sonderbeitrags die solvenz oder liquidität des instituts gefährdet wäre. sobald 
das institut wieder ausreichend solvent bzw. liquide ist, sind die Beiträge inklusive einer entsprechenden Ver-
zinsung nachzuzahlen. 

s y s T E M  D E s  Ü B E R L A U F s

reichen die innerhalb einer (der erstbetroffenen) sicherungseinrichtung eingehobenen ex-ante- und ex-post-
Beiträge nicht aus, ist der sogenannte „Überlauf“ vorgesehen. das heißt, dass die anderen (die zweitbetroffe-
nen) sicherungseinrichtungen zur Bedeckung der ansprüche der einleger beitragen müssen. 
das system des Überlaufs greift ein, sobald alle Finanzmittel der erstbetroffenen sicherungseinrichtung ausge-
schöpft sind. dies muss den anderen sicherungseinrichtungen unverzüglich angezeigt werden. die zweitbe-
troffenen sicherungseinrichtungen sind in diesem Fall verpflichtet, zur deckung des Fehlbetrags die entspre-
chend notwendigen mittel zur Verfügung zu stellen. das Verhältnis der Beitragsverpflichtung bemisst sich nach 
der summe der gedeckten einlagen der mitglieder der jeweiligen zweitbetroffenen sicherungseinrichtung zur 
summe der einlagen aller zweitbetroffenen sicherungseinrichtungen. 
die leistungspflicht der Zweitbetroffenen ist mit ihren einlagensicherungsfonds und allenfalls zu erhebenden 
sonderbeiträgen begrenzt. die konkreten konditionen für die Zurverfügungstellung von Finanzmitteln sind ex 
ante zwischen den sicherungseinrichtungen vertraglich zu vereinbaren. 

K R E D I T O P E R AT I O N E N

die sicherungseinrichtungen müssen kredite aufnehmen, wenn die entschädigungsansprüche im sicherungsfall 
auch nach dem Überlauf nicht erfüllt werden können. sind kreditgeber andere sicherungseinrichtungen, so 
müssen gewisse Voraussetzungen eingehalten werden. Zu diesen gehört, dass kredite bis zu höchstens 0,5 % 
der gedeckten einlagen aufgenommen werden können. die rückzahlung muss längstens binnen fünf Jahren 
erfolgen. 
Wird ein kredit bei anderen marktteilnehmern aufgenommen, haben alle sicherungseinrichtungen zur tilgung 
beizutragen. das Verhältnis der Beiträge bemisst sich an der summe der gedeckten einlagen der eigenen mit-
glieder zur summe der gedeckten einlagen der mitglieder aller einrichtungen. die Bedingungen für die durch-
führung von kreditoperationen sind ex ante zwischen den sicherungseinrichtungen zu vereinbaren. 
die Bestimmung im esaeg, wonach der Bundesminister für Finanzen die Haftung für aufgenommene Fremdmittel 
übernehmen kann, ist deklaratorisch. im anlassfall muss ein sondergesetz erlassen werden. auch die klärung 
einer allfälligen beihilfenrechtlichen dimension mit der europäischen kommission muss im einzelfall erfolgen. 

V E R A N L A G U N G  D E R  M I T T E L  D E s  E I N L A G E N s I c h E R U N G s F O N D s

die sicherungseinrichtung ist für die Veranlagung im interesse der einleger verantwortlich. grundsätzlich muss 
die Veranlagung risikoarm erfolgen und es muss für ausreichend liquidität im sicherungsfall gesorgt werden. 

e i n l a g e n s i c H e r u n g  n e u
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u m s e t Z u n g  i n  Ö s t e r r e i c H

ebenso ist eine Veranlagungsstrategie zu erstellen, die auf eine angemessene streuung und mischung Bedacht 
zu nehmen hat. Zur Vermeidung von konzentrationsrisiken und ansteckungsgefahren ist die Veranlagung im 
eigenen sektor auf 10 % beschränkt. 

s I c h E R U N G s FA L L

ein sicherungsfall kann aus drei verschiedenen gründen eintreten. einerseits ist dies der Fall, wenn die Fma 
festgestellt hat, dass es einem mitgliedsinstitut aufgrund seiner Finanzlage nicht möglich ist, fällige einlagen 
zurückzuzahlen, und aktuell keine aussicht besteht, dass das institut dazu künftig in der lage sein wird. ande-
rerseits kommt es zu einem sicherungsfall, wenn hinsichtlich der gedeckten einlagen eines mitgliedsinstituts 
eine Zahlungseinstellung behördlich verfügt wird. die dritte Variante wäre die eröffnung eines konkurses von 
einem mitgliedsinstitut bzw. wenn ein gericht die geschäftsaufsicht über ein mitgliedsinstitut anordnet.

E R s TAT T U N G s Fä h I G E  E I N L A G E N

grundsätzlich sind einlagen von einlegern erstattungsfähig. ausgenommen sind jedoch einlagen von kreditin-
stituten bei anderen kreditinstituten. Handelt es sich um treuhandkonten, so sind die zugrundeliegenden einla-
gen im allgemeinen erstattungsfähig. 
nicht erstattungsfähig sind weiters einlagen von staatlichen stellen (staaten, gebietskörperschaften, Zentral-
verwaltungen), von unbekannten inhabern (wenn der inhaber niemals festgestellt wurde), einlagen im Zusam-
menhang mit einer rechtskräftigen Verurteilung des einlegers wegen geldwäsche und einlagen von pensions- 
und rentenfonds.

h Ö h E  D E R  D E c K U N G

in der regel sind erstattungsfähige einlagen bis zu einer Höhe von € 100.000,– gedeckt. Bei einer einlage in 
fremder Währung erfolgt eine umrechnung in euro gemäß dem devisenmittelkurs des tages, an dem der 
sicherungsfall eingetreten ist. die erstattung selbst erfolgt in euro.
in einigen ausnahmefällen kann es bei den erstattungsfähigen einlagen zu einer erhöhten deckung von bis zu 
€ 500.000,– kommen. diese höhere deckung tritt ein, wenn die einlage aus einer privaten immobilientransak-
tion resultiert bzw. wenn die einlage soziale Zwecke erfüllt und an gewisse lebensereignisse des einlegers 
anknüpft (z. B. Hochzeit, scheidung, pension, kündigung, entlassung, invalidität, tod). auch bei der auszah-
lung von gewissen Versicherungsleistungen oder entschädigungszahlungen für körperverletzungen aus strafta-
ten ist eine erhöhte deckung der einlage möglich. 
Bei den erwähnten Fällen handelt es sich immer um eine zeitlich befristete höhere deckung. der sicherungsfall 
selbst muss binnen zwölf monaten nach gutschrift des entsprechenden Betrags eintreten.

E R s TAT T U N G

ab Jänner 2024 hat die erstattung von einlagen im sicherungsfall binnen sieben arbeitstagen zu erfolgen. Bis 
dato beträgt die auszahlungsfrist 20 arbeitstage. diese Frist wird schrittweise bis zum Jahr 2024 herabge-
setzt: bis ende 2018 auf 20, bis ende 2020 auf 15 und bis ende 2023 auf 10 arbeitstage. 
erstattungsfähige einlagen müssen so gekennzeichnet sein, dass das institut deren Höhe jederzeit ermitteln 
kann. 
grundsätzlich hat die sicherungseinrichtung bei eintritt eines sicherungsfalls die gedeckten einlagen ohne 
antrag des einlegers zu erstatten. das ist jedoch nur möglich, wenn zuvor der sicherungseinrichtung bekannt 
gegeben wurde, auf welche art und Weise die erstattung erfolgen soll. ist dies nicht der Fall, muss die siche-
rungseinrichtung jedenfalls sicherstellen, dass der Betrag für den einleger fristgerecht zur Verfügung steht. 
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die erstattung ohne antrag gilt nicht für zeitlich begrenzt höher gedeckte einlagen, da diese für das mitglieds-
institut nicht erkennbar sind. Hier bedarf es eines antrags des einlegers, wobei er hierzu entsprechend von 
der sicherungseinrichtung anzuleiten ist. die Beweislast, ob die erhöhte deckung der einlage, bedingt durch 
den entsprechenden sachverhalt, gerechtfertigt ist, liegt in diesem Fall beim einleger. 

z U s A M M E N A R B E I T  U N D  E R s TAT T U N G  B E I  z W E I G s T E L L E N

Betreibt ein österreichisches kreditinstitut eine Zweigstelle in einem anderen mitgliedsstaat, so sind die von 
der Zweigstelle entgegengenommenen einlagen durch jene sicherungseinrichtung geschützt, der das österrei-
chische institut angehört. die auszahlung hat durch die einlagensicherung im jeweiligen mitgliedsstaat zu 
erfolgen, in dem die Zweigstelle ansässig ist. dies erfolgt allerdings im namen und nach anweisung der öster-
reichischen sicherungseinrichtung, welche die mittel vorab bereitzustellen und dadurch die kosten für das 
einlagensicherungssystem im entsprechenden mitgliedsstaat zu ersetzen hat.
Wenn ein kreditinstitut mit sitz in einem mitgliedsstaat eine Zweigstelle in Österreich betreibt, ist die von der 
Zweigstelle entgegengenommene einlage entsprechend durch die sicherungseinrichtung im jeweiligen mit-
gliedsstaat geschützt. die auszahlung erfolgt in diesem Fall durch die einlagensicherung in Österreich, wobei 
die kosten selbst durch das einlagensicherungssystem des jeweiligen mitgliedsstaates, in dem das kreditinsti-
tut ansässig ist, zu tragen sind. 
um das Funktionieren dieses „kooperativen“ systems zwischen den mitgliedsstaaten zu gewährleisten, sind koope-
rationsvereinbarungen zwischen den sicherungseinrichtungen in den jeweiligen mitgliedsstaaten abzuschließen. 

I N F O R M AT I O N  D E R  E I N L E G E R

die sicherungseinrichtung hat auf ihrer Website entsprechende informationen für „ihre“ einleger zu veröffentli-
chen. diese informationen haben vor allem das Verfahren zur erstattung der einlagen und generell die Bedin-
gungen der einlagensicherung zu umfassen.
die mitgliedsinstitute haben das publikum bzw. die einleger durch aushang im kassensaal und auf ihrer Web-
site über die Zugehörigkeit zu einer sicherungseinrichtung zu informieren. Zusätzlich muss über die sicherung 
der einlagen gemäß esaeg informiert werden. Wenn einlagen über eine Zweigstelle in einem mitgliedsstaat 
entgegengenommen werden, hat diese information auch in der amtssprache des mitgliedsstaates zu erfolgen. 
Zu Werbezwecken darf nur auf die sicherungseinrichtung, die zur sicherung des beworbenen produkts zustän-
dig ist, verwiesen werden. gegebenenfalls besteht die möglichkeit, die Funktionsweise der sicherungseinrich-
tung sachlich zu beschreiben. nicht zulässig ist ein Verweis auf eine unbegrenzte deckung von einlagen.

A U F s I c h T  Ü B E R  s I c h E R U N G s E I N R I c h T U N G E N 

die aufsichtssystematik ist grundsätzlich jener der Bankenaufsicht im sinne des Bankwesengesetzes (BWg) 
nachgebildet. gegenüber sicherungseinrichtungen hat die Fma vor allem einsichts- und auskunftsbefugnisse. 
sie kann Vor-Ort-prüfungen durchführen lassen und den auftrag zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes 
erteilen. das untersagen der geschäftsführung ist im Fortsetzungs- oder Wiederholungsfall der gesetzesverlet-
zung möglich. 

A U F s I c h T  Ü B E R  M I T G L I E D s I N s T I T U T E

die sicherungseinrichtung hat die Fma zu informieren, wenn ein mitgliedsinstitut seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. nach anhörung der sicherungseinrichtung kann die Fma dem institut die Herstellung des recht-
mäßigen Zustandes auftragen und bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen den geschäftsführern die 
geschäftsführung untersagen. 

e i n l a g e n s i c H e r u n g  n e u
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kommt das mitgliedsinstitut seinen pflichten dennoch nicht nach, kann die sicherungseinrichtung mit Zustim-
mung der Fma das betreffende institut unter nochmaliger setzung einer zumindest einmonatigen kündigungs-
frist ausschließen. 
kommt es zum ausschluss aus der sicherungseinrichtung, führt dies automatisch zum Verlust der einlagenkon-
zession. das mitgliedsinstitut hat die einleger unverzüglich über den ausschluss und dessen rechtsfolgen zu 
informieren. einlagen, die zum Zeitpunkt des ausschlusses gehalten werden, sind weiterhin durch die siche-
rungseinrichtung geschützt.

FA z I T

die leistungsfähigkeit der einlagensicherungssysteme wurde durch die neuen regelungen verbessert und der 
Zugang der einleger im sicherungsfall vereinfacht und beschleunigt. 
die umstellung von einem reinen ex-post-system auf ein system, bei dem ex-ante-mittel durch die Banken 
schrittweise aufgebaut werden, die Verkürzung der Fristen im einlagensicherungsfall und die neu geregelte 
Beaufsichtigung von einlagensicherungssystemen stellen wesentliche elemente zur stärkung der Finanzmarkt-
stabilität und des Vertrauens der einleger dar.
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l e B e n s V e r s i c H e r u n g s - m a s s n a H m e n p a k e t

ie lebensversicherung ist ein in Österreich äußerst beliebtes Finanzprodukt, das insbesondere für 
die altersvorsorge, die finanzielle absicherung für Hinterbliebene oder als Vorsorge im Fall einer 
Berufsunfähigkeit verwendet wird. dabei handelt es sich in aller regel um langfristige Verträge, die 

eine laufzeit von weit über 20 Jahren aufweisen. die lange laufzeit der Verträge stellt aber Versicherungs-
unternehmen wie Versicherungsnehmer vor besondere Herausforderungen. Versicherungsunternehmen müssen 
Verpflichtungen eingehen und leistungsversprechen abgeben, obwohl prognosen über die wirtschaftliche, 
rechtliche und politische entwicklung über solche langen Zeiträume mit großen unsicherheiten verbunden sind. 
das nachhaltige niedrigzinsumfeld, das zum teil bereits durch negativzinsen auf Veranlagungen geprägt ist 
und vor der globalen Finanzkrise für fast alle Versicherungsmanager unvorstellbar war, wirkt sich gravierend 
auf die lebensversicherungen aus. und für Versicherungsnehmer kann sich das persönliche wirtschaftliche 
umfeld über die lange laufzeit der Verträge ebenso gravierend ändern wie die individuelle Bedarfslage. 
es war und ist daher für Versicherungsunternehmen unerlässlich, ihre produkte durch Optionsrechte aufzuwer-
ten, die es dem Versicherungsnehmer ermöglichen, den Versicherungsschutz zukünftig an aktuelle gegeben-
heiten anzupassen. Optionen und garantien spielen daher in der lebensversicherung heute eine ganz zentrale 
rolle. in vielen ländern, vor allem im angelsächsischen raum und in amerika, haben sich daher lebensver-
sicherungen in Form von „Variablen annuitäten“1 durchgesetzt. in Österreich aber ist die klassische lebensver-
sicherung2, was prämienaufkommen und veranlagtes Vermögen anbelangt, noch immer führend. 
Viele lebensversicherungsprodukte sind kapitalbildend, d. h., während der laufzeit wird kapital angespart 
und veranlagt, um zu einem definierten Zeitpunkt verzinst ausbezahlt zu werden. dieser umstand erklärt, 
warum kapitalbildende lebensversicherungen und deren Beurteilung stark von den Veranlagungserträgen 
abhängen. auch die auswirkungsstudien, die die einführung des neuen aufsichtsregimes solvency ii begleitet 
haben, haben klar gezeigt, dass für lebensversicherungsunternehmen das marktrisiko mit 70 % bis 80 % des 
gesamtrisikos (auch bedingt durch das aktuelle niedrigzinsumfeld) dominierend ist. 
um sicherzustellen, dass die Versicherungsunternehmen ihren in der Vergangenheit eingegangenen Verpflich-
tungen sowie den abgegebenen garantien auch in einem umfeld andauernd niedriger Zinsen nachkommen 

Das FMA-Maßnahmenpaket zur langfristigen 
Absicherung der Lebensversicherung

d

1 spezielle mit zusätzlichen Optionen und garantien ausgestattete fondsgebundene lebensversicherungen.
2 die Bezeichnung „klassische lebensversicherung“ umfasst für diese Zwecke jene lebensversicherungsverträge, die nicht im deckungsstock der fonds-  

und indexgebundenen lebensversicherung geführt werden.
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a B s e n k u n g  d e s  H Ö c H s t Z i n s s a t Z e s

können, hat die Fma 2015 ein maßnahmenpaket zur längerfristigen absicherung der lebensversicherung 
erlassen. Hauptziele des maßnahmenpakets sind die nachhaltige absicherung der privaten lebensversiche-
rung als wichtiger Bestandteil der altersvorsorge, auch im Hinblick auf die bevorstehende umstellung auf das 
neue, risikoorientierte aufsichtsregime „solvency ii“, sowie die Bewältigung der Herausforderungen in der 
produktgestaltung in diesem für unternehmen wie kunden volatilen umfeld. 

A B s E N K U N G  D E s  h Ö c h s T z I N s s AT z E s

in der klassischen lebensversicherung wird für versprochene zukünftige leistungen eine rückstellung gebildet, 
sofern diese nicht durch zukünftige prämien abgedeckt sind. Bei der Berechnung dieser rückstellungen wird 
angenommen, dass der rechnungszins erwirtschaftet wird (siehe dazu auch grafik 1). dieser rechnungszins 
definiert auch die jährlich garantierte steigerung des bereits angesparten kapitals. dabei ist darauf zu ach-
ten, dass sich in der klassischen lebensversicherung diese ertragsgarantie in Höhe des rechnungszinses nur 
auf die sparprämie bezieht. die sparprämie ist jener teil der gesamtprämie, der nach abzug der Versiche-
rungsteuer, der kosten und der risikoprämie übrig bleibt. der Versicherungsnehmer erhält also zum Ver-
tragsende bei einer klassischen erlebensversicherung mit gewinnbeteiligung zumindest die sparprämien ver-
zinst mit dem rechnungszins unter Berücksichtigung der erlebenswahrscheinlichkeit.
grafik 1 gibt die entwicklung des maximal zuläs-
sigen Höchstzinssatzes (garantiezins) im Ver-
gleich zur sekundärmarktrendite (smr) wieder, 
die mit mai 2015 von der „umlaufgewichteten 
durchschnittsrendite für Bundesanleihen“ (udrB) 
ersetzt wurde. tabelle 1 gibt die entwicklung des 
maximal zulässigen rechnungszinssatzes (garan-
tiezins) in Zahlen wieder.
Bedingt durch das anhaltend niedrige Zinsumfeld 
hat die Fma den höchstzulässigen Zinssatz für 
die Berechnung der versicherungstechnischen 
rückstellungen in der lebensversicherung sowie 
in der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge ab 
1. 1. 2016 von derzeit 1,5 % auf 1 % abgesenkt. 
durch die absenkung soll sichergestellt werden, 

dass garantieleistungen aus neu abgeschlossenen Versicherungsverträgen langfristig erfüllt werden können. 
Zusätzlich wird in der Höchstzinssatzverordnung klargestellt, dass sich die konkrete Höhe des rechnungszinses 
nicht pauschal am höchstzulässigen Zinssatz orientieren darf, sondern unter Berücksichtigung der individuellen 
gegebenheiten nach dem grundsatz der Vorsicht festzulegen ist. die Fma normiert diesbezüglich mehrere zu 
berücksichtigende kriterien, beispielsweise die Berücksichtigung von garantien und Optionen, die laufzeit der 
Verpflichtung und daraus resultierende Wiederveranlagungsrisiken sowie die kapitalmarktsituation.

ERhÖhUNG DER  z INszUsATzRÜcKsTE L LUNG UND VERKÜRzUNG DEs  AUFBAUzE I TRAUMs

Bis zum Jahr 2000 betrug in der lebensversicherung mit gewinnbeteiligung der höchstzulässige rechnungs-

grafik 1: Entwicklung des höchstzulässigen Rechnungszinses 
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tabelle 1: höchstzulässiger Rechnungszins in der Lebensversicherung mit Gewinnbeteiligung  

VertragsaBscHluss nacH 31. 12. 30. 6. 31. 12. 31. 12. 31. 3. 20. 12. 31. 12. 31. 12.
  1994 2000 2003 2005 2011 2012 2014 2015
 
Höchstzulässiger rechnungszins 4 % 3,25 % 2,75 % 2,25 % 2 % 1,75 % 1,50 % 1 %
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zins (garantiezins) 4 % und wurde dann sukzessive bis auf 1 % ab 1. 1. 2016 gesenkt (siehe grafik 1). unter 
den damaligen ertragserwartungen war das geschätzte risiko, diese garantien nicht erfüllen zu können, 
gering und wurde in der regel auch den kunden nicht explizit verrechnet. 
Bedingt durch die niedrigzinsphase hat sich das risiko, die garantie nicht zu erwirtschaften, für die Versiche-
rungsunternehmen deutlich erhöht. dieses garantie- oder Zinsrisiko kann reduziert werden, indem jetzt schon 
höhere rückstellungen gebildet werden; etwa indem anstatt des rechnungszinses ein niedrigerer zukünftiger 
ertrag angenommen wird. 
Zur sicherstellung der garantieleistung hat die Fma daher den Versicherungsunternehmen bereits 2013 in der 
Höchstzinssatzverordnung die Bildung einer Zinszusatzrückstellung vorgeschrieben. diese soll die gegenüber 
den Versicherten bestehenden Zinsverpflichtungen (= garantien) absichern. die Höchstzinssatzverordnung 
definierte aber nur ein mindesterfordernis für die Bildung der Zinszusatzrückstellung. Für die deckung von 
Zinsverpflichtungen kann im einzelfall auch ein höherer reservierungsbedarf bestehen. 
angesichts der anhaltend fallenden kapitalmarktzinsen hat die Fma 2015 das mindesterfordernis der Zinszu-
satzrückstellung erhöht und gleichzeitig den Zeitraum bis zum vollständigen aufbau der rückstellung verkürzt. 
die Zinszusatzrückstellung ist nun in doppelter Höhe und bis 31. 12. 2021 linear aufzubauen. darüber hinaus 
ist für das Jahr 2015 eine erhöhte dotation vorgesehen, um einen raschen und möglichst gleichmäßigen reser-
veaufbau sicherzustellen.
das Versicherungsgeschäft beruht auf dem grundsatz der risikotragung durch das kollektiv. es liegt im inter-
esse der Versichertengemeinschaft, dass auch längerfristig genügend mittel zur Verfügung stehen, um die 
garantierten leistungen abzudecken. daher ist es nach ansicht der Fma vertretbar, dass ab dem Jahr 2016 
ein bestimmter teil der gewinnbeteiligung für die dotierung der Zinszusatzrückstellung zurückgestellt werden 
muss, bis feststeht, dass alle garantierten leistungen langfristig erbracht werden können. die dotierung soll 
weiterhin überwiegend aus den eigenmitteln des Versicherungsunternehmens erfolgen. Zur sicherstellung eines 
ausreichenden aufbaus kann bei der ermittlung der Bemessungsgrundlage für die gewinnbeteiligung ein 
begrenzter Betrag in abzug gebracht werden.
reichen die wirtschaftlichen erträge eines Jahres nicht aus, um die garantierten leistungen zu finanzieren, kann 
– um diese lücke zu schließen – die Zinszusatzrückstellung in diesem ausmaß aufgelöst werden. sollte aber die 
soll-größe der Zinszusatzrückstellung unter die ist-größe fallen, weil z. B. die udrB ansteigt oder der durch-
schnittliche rechnungszins sinkt, so fließen sämtliche aus den erträgen finanzierten Beträge (die von den Versi-
cherten und den aktionären getragen wurden) wieder direkt in die gewinnbeteiligung ein. erst wenn all diese 
Beträge wieder zurückgeflossen sind, können die rein von den aktionären finanzierten Beträge aufgelöst werden.

E R h Ö h U N G  D E R  T R A N s PA R E N z  U N D  D E R  N A c h V O L L z I E h B A R K E I T 

G E G E N Ü B E R  D E N  K U N D E N

im mittelpunkt des interesses des Versicherungsnehmers steht traditionell das Versicherungsschutzversprechen 
(garantie), das die auszahlung der vereinbarten Versicherungssumme bei eintritt des Versicherungsfalls bein-
haltet. die in der kalkulation der lebensversicherung zur anwendung kommenden rechnungsgrundlagen und 
sterbewahrscheinlichkeiten sind nach aufsichtsrechtlicher maßgabe zum schutz der Versicherten vorsichtig zu 
wählen. die Höhe der hieraus entstehenden Überschüsse ist den Versicherungsnehmern bei gewinnberechtig-
ten Verträgen in der regel nicht im Voraus über die Vertragslaufzeit garantiert, die Überschüsse werden 
jedoch im nachhinein periodisch jedem einzelnen Vertrag in angemessener Weise anteilig zugerechnet 
(gewinnbeteiligung).
in den letzten Jahren hat die komplexität der lebensversicherungsprodukte zugenommen. aufgrund der kom-
plexität wird es für Versicherungsnehmer schwieriger, diese produkte zu verstehen; dies betrifft vor allem die 
mit einem produkt verbundenen risiken und garantien. im Hinblick auf das niedrigzinsumfeld, die steigende 
lebenserwartung und den erhöhten kapitalbedarf unter solvency ii werden vermehrt lebensversicherungspro-
dukte mit geringeren oder produkte ohne garantien angeboten. 

l e B e n s V e r s i c H e r u n g s - m a s s n a H m e n p a k e t



3 7

e r H Ö H u n g  d e r  t r a n s p a r e n Z

der Fma ist es ein besonderes anliegen, dass interessenten vor abschluss eines lebensversicherungsvertrags 
umfassend und verständlich über die wesentlichen Bestandteile des produkts informiert werden. die Fma hat 
daher auf Basis ihrer erfahrungen aus der aufsichtspraxis eine Verordnung über die informationspflichten in 
der lebensversicherung (lV-infoV) erlassen. Ziel ist es, dass jeder an einer lebensversicherung interessierte vor 
Vertragsabschluss anhand der zur Verfügung zu stellenden, leicht verständlichen informationen ablesen kann, 
worin die leistung des Versicherers besteht und welche prämien zu zahlen sind. 
Wesentlich ist dabei, zwischen garantierten und lediglich prognostizierten Versicherungsleistungen zu unter-
scheiden und klar darzustellen, welche risiken der Versicherungsnehmer und welche das Versicherungsunter-
nehmen trägt. daher sind das ausmaß einer garantie bzw. einer garantierten leistung und die informationen, 
wer der garantiegeber ist und wer die ausfallshaftung des garantiegebers übernimmt, vor Vertragsabschluss 
eindeutig darzustellen. 
um die transparenz und die Vergleichbarkeit verschiedener Versicherungsprodukte zu erhöhen, müssen 
modellrechnungen, die Versicherungsleistungen und prämienleistungen des Versicherungsnehmers gegenüber-
stellen, einheitlich ausgestaltet sein. darüber hinaus müssen dem Versicherungsnehmer auch die konsequen-
zen einer kündigung oder einer prämienfreistellung transparent und verständlich dargestellt werden.
ein weiterer schwerpunkt liegt auf der kostenoffenlegung. die kostenbelastung hat auf die erlebensleistung 
bei niedrigen kapitalerträgen einen stärkeren einfluss. einfache modellrechnungen zeigen: Wird während der 
Vertragslaufzeit von hohen kapitalerträgen ausgegangen, ist der Zinseszinseffekt dominierend für die auszu-
zahlende Versicherungssumme, die kostenbelastungen spielen hingegen eher eine untergeordnete rolle. die-
ses Bild ändert sich aber dramatisch, sobald nur mehr moderate oder schlechte kapitalerträge während der 
Vertragslaufzeit erwirtschaftet werden können: dann fressen die kosten den Zinseszinseffekt weg. 
Für den kunden soll erkennbar sein, welcher anteil seiner einbezahlten prämien für die Veranlagung tatsäch-
lich zur Verfügung steht. auch für die kostenoffenlegung ist die Verwendung einer einheitlichen tabelle ver-
pflichtend, um die Vergleichbarkeit verschiedener Versicherungsprodukte zu ermöglichen. ab 2016 sind Versi-
cherungsunternehmen darüber hinaus verpflichtet, die effektive gesamtverzinsung und den effektiven garan-
tiezinssatz offenzulegen.
in Zukunft muss aus der jährlichen Wertinformation für Versicherungsnehmer auch erkennbar sein, wenn sich 
abweichungen von den ursprünglich prognostizierten Werten ergeben. damit hat der Versicherungsnehmer 
die möglichkeit, entsprechende Verfügungen zu treffen, falls sich der Vertrag anders als ursprünglich prognos-
tiziert entwickelt. dies gilt auch für bereits vor dem 1. 1. 2016 abgeschlossene Versicherungsverträge. 
die Verankerung der informationspflichten in einer Verordnung dient der rechtssicherheit und ermöglicht 
gleichzeitig der Fma eine konsequente rechtsdurchsetzung.

P R ä z I s I E R U N G  D E R  R A h M E N B E D I N G U N G E N  F Ü R  D I E  P R O D U K T G E s TA LT U N G

das neue, mit 1. 1. 2016 in kraft tretende aufsichtsregelwerk solvency ii soll auch neuen, an das aktuelle 
niedrigzinsumfeld angepassten produkten rechnung tragen. 
insbesondere in niedrigzinsphasen und bei volatilen kapitalmärkten soll es für Versicherungsunternehmen 
möglich sein, Versicherungsprodukte anzubieten, die über stärkere ausgleichsmechanismen für schwankende 
kapitalerträge verfügen, ohne dass dadurch die ansprüche der Versicherten auf eine angemessene gewinnbe-
teiligung beeinträchtigt werden. die neue gewinnbeteiligungsverordnung wird diesbezüglich anforderungen 
an jene schlussgewinne regeln, die in der rückstellung für die gewinnbeteiligung geführt werden. 
um auch bei neuen produkten ausreichend laufende Zuteilungen der gewinne sicherzustellen, wird der anteil 
der schlussgewinne an der gesamten gewinnbeteiligung beschränkt. 
das neue, risikoorientierte aufsichtsregime für Versicherungsunternehmen, solvency ii, sowie das umfangrei-
che maßnahmenpaket der Fma zur absicherung der lebensversicherung geben den nötigen flexiblen rah-
men, um sicherzustellen, dass dieses Finanzprodukt auch zukünftig eine wichtige rolle in der altersvorsorge, 
der absicherung für Hinterbliebene sowie der absicherung für vielfältige risiken des alltags spielen kann. 
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t r a n s p a r e n Z r i c H t l i n i e

nde vergangenen Jahres trat in Österreich das neue europäische transparenz-regime für emitten-
ten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten markt zugelassen sind, in kraft. grund-
lage ist die transparenz-rl neu, die die erkenntnisse einer eingehenden evaluierung der prakti-

schen erfahrungen mit den bis dahin bestehenden transparenzanforderungen berücksichtigt. das neue trans-
parenz-regime bringt dementsprechend eine Vielzahl grundlegender Änderungen und macht insbesondere 
Börsennotierungen für kleinere und mittlere unternehmen (kmu) attraktiver, schließt bisher bestehende trans-
parenzlücken, erleichtert anlegern den Zugang zu informationen und verschärft die sanktionen bei Verstößen.

D U R c h F O R s T U N G  D E R  I N F O R M AT I O N s P F L I c h T E N

um für kleine und mittlere unternehmen eine notierung an einem geregelten markt attraktiver zu machen, 
reduziert das neue transparenz-regime den mit einer notierung einhergehenden Verwaltungsaufwand spür-
bar. Bisher sah die regelpublizität sowohl die erstellung von Jahres-, Halbjahres- wie auch Zwischenmitteilun-
gen der geschäftsführung vor. ein enormer informationsaufwand, der insbesondere kmu oft von einem Bör-
sengang abschreckte. nun entfällt die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Zwischenmitteilungen und Quar-
talsberichten. Börsennotierte unternehmen müssen grundsätzlich zwingend nur mehr Jahres- und Halbjahres-
finanzberichte veröffentlichen. 
der europäische gesetzgeber sieht in der Verpflichtung zu häufigeren unterjährigen Finanzmitteilungen über-
dies die gefahr eines negativen anreizes, zugunsten kurzfristiger ergebnisoptimierung langfristige investitio-
nen zu vernachlässigen. dies erhöhe auch die kurzatmigkeit von anlagestrategien und den druck der kapi-
talmärkte auf die emittenten. mit dem Verzicht auf Zwischenmitteilungen möchte er daher zu einer nachhalti-
gen Wertschöpfung, einer langfristigen investitionsstrategie und einer reduzierung des Verwaltungsaufwands 
für kleinere unternehmen beitragen. diese maßnahme beeinträchtige auch nicht das niveau des anleger-
schutzes. 
der nationale gesetzgeber kann emittenten weitere periodische Berichtspflichten nur in ausnahmefällen aufer-
legen, wie im Beispiel von Finanzinstituten. außerdem kann der Herkunftsmitgliedsstaat emittenten dazu ver-
pflichten, zusätzliche Finanzberichte zu veröffentlichen, wenn dies für kleine und mittlere emittenten keine 
unverhältnismäßige finanzielle Belastung darstellt und die inhalte der verlangten zusätzlichen information in 

Die neue Transparenzrichtlinie
für börsennotierte Unternehmen

e
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s c H l i e s s u n g  V O n  t r a n s p a r e n Z l Ü c k e n

einem angemessenen Verhältnis zu den Faktoren stehen, die zu einer anlageentscheidung der anleger in dem 
betreffenden mitgliedsstaat beitragen. der österreichische gesetzgeber hat von dieser ermächtigung in § 87 
abs. 6 Börseg gebrauch gemacht, indem er dem Betreiber eines geregelten marktes ermöglicht, von einem 
emittenten des marktsegments mit den höchsten anforderungen die Veröffentlichung von Quartalsberichten zu 
verlangen. im einklang damit verlangt die Wiener Börse ag von unternehmen, die in ihrem prime market 
notieren, weiterhin die Veröffentlichung von Quartalsberichten.
Jahresfinanzberichte sind auch zukünftig spätestens vier monate nach ende des geschäftsjahres zu veröffentli-
chen. die novellierung sieht allerdings eine erleichterung in der Berichtsfrist für Halbjahresfinanzberichte vor. 
statt wie bislang nach zwei monaten müssen diese nun spätestens binnen drei monaten nach ablauf des 
Berichtszeitraums veröffentlicht werden. der emittent hat zudem die öffentliche Zugänglichkeit von Jahres- und 
Halbjahresfinanzberichten für mindestens zehn Jahre zu gewährleisten statt wie bislang nur für fünf Jahre. ab 
dem 1. 1. 2020 soll überdies ein einheitliches, harmonisiertes elektronisches Berichtsformat für die erstellung 
von Jahresfinanzberichten verpflichtend sein, vorausgesetzt, die ausstehende diesbezügliche kosten-nutzen-
analyse der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde esma (european securities and markets authority) 
fällt positiv aus. 
Zur reduzierung des unnötigen Verwaltungsaufwands für börsennotierte unternehmen entfällt schließlich auch 
die pflicht zur Offenlegung von anleihenemissionen, da diese pflicht in der praxis zu vielen umsetzungsschwie-
rigkeiten geführt hat und ihre umsetzung auch als zu komplex gilt. ebenso entfällt die mitteilungspflicht des 
emittenten an die zuständigen Behörden in Bezug auf Änderungen ihres gründungsaktes oder ihrer satzung. 
grund dafür ist, dass es auch bei dieser pflicht zu Überschneidungen mit ähnlichen Verpflichtungen aus ande-
ren europäischen richtlinien kam und zu Verwirrung in Bezug auf die rolle der zuständigen Behörden führte.

s c h L I E s s U N G  V O N  T R A N s PA R E N z L Ü c K E N

das neue regime schließt auch verschiedene lücken in den bestehenden transparenzvorschriften. diese betref-
fen beispielsweise meldungen zu unternehmensbeteiligungen. die Beteiligungstransparenz macht geltende 
machtverhältnisse bei einer börsennotierten gesellschaft erkennbar und ermöglicht das frühzeitige Wahrneh-
men eines stimmrechtsaufbaus und damit verbundene etwaige Übernahmeabsichten. gesetzliche meldepflich-
ten für aktionäre bestehen nun bei erreichen, Über- und unterschreiten folgender Beteiligungsschwellen: 4 %, 
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 90 %.
ausgangspunkt für die auf europäischer ebene initiierte reform der meldetatbestände zu den bedeutenden 
Beteiligungen waren auch Fälle, in denen anleger durch neue arten von Finanzinstrumenten finanzielle Beteili-
gungen an unternehmen erworben haben, die nicht von den bestehenden Offenlegungspflichten erfasst waren. 
ein ungemeldeter aufbau von erheblichen stimmrechtspositionen ermöglichte ein unbemerktes „anschleichen“ 
an unternehmen mit dem Ziel, sich heimlich eine günstige ausgangsposition für den tatsächlichen Fall einer 

L E G I s T I K

das europäische parlament und der rat haben ende november 2013 – nach einer eingehenden evalu-
ierung der praktischen erfahrungen mit der transparenzrichtlinie 2004/109/eg und der prospektricht-
linie 2003/71/eg – die transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2013/50/eu (transparenz-rl neu) 
erlassen und den mitgliedsstaaten eine angemessene Frist zur umsetzung in nationales recht gesetzt. 
der österreichische gesetzgeber hat die transparenz-rl neu durch anpassung des Börsegesetzes (Bör-
seg) und des kapitalmarktgesetzes (kmg) – BgBl. i nr. 98/2015 – mit 26. 11. 2015 in österreichi-
sches recht umgesetzt. 
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Übernahme zu schaffen (Beispiele hierfür sind der Fall schaeffler/continental in deutschland sowie der ein-
stieg von ronny pecik bei der telekom austria).
ein kernanliegen der transparenz-rl neu ist daher die bessere und eu-weit einheitliche erfassung innovativer 
Finanzprodukte. künftig sind instrumente meldepflichtig, die dem inhaber 
a)  das unbedingte recht auf erwerb von aktien oder 
b)  ermessen in Bezug auf das recht auf erwerb von aktien verleihen oder 
c)  vergleichbare wirtschaftliche Wirkung wie a) und b) haben und physisches settlement oder cash settle-

ment vorsehen. 
Vor der novellierung waren instrumente, die einen bloßen Barausgleich (cash settled derivatives) vorsahen, 
nicht von der meldepflicht umfasst. in der sache geht es bei den instrumenten zusammenfassend um alle Ver-
träge, die einen anspruch auf erwerb stimmberechtigter aktien vermitteln. als Hilfe zur näheren Bestimmung 
der Finanzinstrumente, die einer mitteilungspflicht unterliegen, erstellt esma nunmehr eine nicht erschöpfende 
liste und aktualisiert diese regelmäßig. 
sieht das Finanzinstrument ausschließlich Barausgleich vor, wird nun die anzahl der stimmrechte auf einer 
delta-angepassten Basis berechnet. das bedeutet, dass die nominale anzahl der zugrunde liegenden aktie mit 
dem delta des instruments multipliziert wird. delta gibt an, wie stark sich der theoretische Wert eines Finanz-
instruments im Falle einer kursschwankung des zugrunde liegenden instruments ändern würde, und vermittelt 
ein genaues Bild vom risiko des inhabers in Bezug auf das zugrunde liegende instrument. mit diesem ansatz 
soll dafür gesorgt werden, dass die informationen über die gesamten stimmrechte, die dem anleger zustehen, 
so genau wie möglich sind.
die Beteiligungspublizität wird in drei Fällen ausgelöst: bei einer schwellenwertberührung bei stimmrechten 
aus aktien, bei stimmrechten aus Finanzinstrumenten und sämtlichen sonstigen instrumenten sowie bei stimm-
rechten aus der summe dieser beiden Fälle. Bislang sah der europäische gesetzgeber keine Zusammenrech-
nung der stimmrechte aus aktien und Finanzinstrumenten bei der Berechnung der stimmrechtsschwellen vor. 
Zur schließung von transparenzlücken wurde jedoch nicht nur die Beteiligungspublizität überarbeitet. neu sind 
auch konkretisierungen in Bezug auf Begrifflichkeiten. so umfasst beispielsweise der Begriff des „emittenten“ 
zukünftig nicht nur juristische, sondern auch natürliche personen. ebenfalls wurde zur schließung aufsichtsrecht-
licher lücken der Begriff des „Herkunftsmitgliedsstaates“ genauer gefasst. Bestimmte emittenten müssen inner-
halb von drei monaten ab der erstmaligen Zulassung ihrer Wertpapiere zum Handel an einem geregelten 
markt die Wahl ihres Herkunftsmitgliedsstaates mitteilen. nach Verstreichen der Frist wird als Herkunftsmit-
gliedsstaat jener mitgliedsstaat festgesetzt, in dessen Hoheitsgebiet die Wertpapiere des emittenten zum Han-
del an einem geregelten markt zugelassen sind. sind die Wertpapiere in mehr als nur einem mitgliedsstaat 
zum Handel zugelassen, so gelten all diese mitgliedsstaaten so lange als Herkunftsmitgliedsstaat, bis der 
betreffende emittent einen einzigen unter diesen auswählt und dies der zuständigen Behörde mitteilt. 
die letzte wichtige neuerung zur schließung von transparenzlücken bezieht sich auf eine neu eingeführte Ver-
pflichtung für emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten markt zugelassen sind und die 
in der mineralgewinnenden industrie oder in der industrie des Holzeinschlags in primärwäldern tätig sind. 
diese müssen zukünftig innerhalb von sechs monaten nach ende des geschäftsjahres in einem gesonderten 
Bericht offenlegen, welche Zahlungen sie in den ländern ihrer geschäftstätigkeit an staatliche stellen geleistet 
haben, sofern die Zahlungen im lauf eines geschäftsjahres die schwelle von € 100.000,– berührt oder über-
stiegen haben. Zweck der regelung ist, anhand der einnahmen von besonders ressourcenreichen ländern eine 
transparenz gegenüber der Öffentlichkeit über die nutzung und ausbeutung von naturressourcen zu schaffen.

E R L E I c h T E R U N G  D E s  z U G A N G s  z U  V O R G E s c h R I E B E N E N  I N F O R M AT I O N E N 

F Ü R  A N L E G E R

um den Zugang zu Finanzinformationen von allen börsennotierten gesellschaften auf gesamteuropäischer 
ebene zu ermöglichen, wird ein gemeinsames europäisches Zugangsportal eingerichtet, das esma bis spätes-

t r a n s p a r e n Z r i c H t l i n i e
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a u s B a u  d e r  s a n k t i O n s B e F u g n i s s e

tens 1. 1. 2018 betreiben wird. die mitgliedsstaaten müssen ab diesem Zeitpunkt den Zugang zu ihren zentra-
len speichersystemen über das gemeinsame Webportal sicherstellen, damit eine Vernetzung der bestehenden 
systeme erfolgen kann. 

A U s B A U  D E R  s A N K T I O N s B E F U G N I s s E

schließlich ergab die evaluierung auch, dass aufgrund von gravierenden unterschieden in den nationalen 
sanktionsregimen im Finanzdienstleistungsbereich deren grundlegende Überarbeitung und mindestharmonisie-
rung erforderlich war. umfasst davon waren sowohl die sanktionsregelungen selbst wie auch ihre durchset-
zung. nun wurden unionsweite mindeststandards eingeführt, die es den mitgliedsstaaten aber erlauben, auch 
strengere sanktionen festzusetzen.
Bei transparenzverstößen können sowohl natürliche als auch juristische personen belangt werden. im Fall von 
juristischen personen werden mitglieder des Verwaltungs-, leitungs- oder aufsichtsorgans in die pflicht genom-
men. die neuerung sieht vor, dass bei Verstößen durch juristische personen Bußgelder von bis zu € 10 mio. 
oder bis zu 5 % des Jahresumsatzes festgesetzt werden können. Bei natürlichen personen können die finanziel-
len sanktionen bis zu € 2 mio. betragen. Bei juristischen wie auch natürlichen personen kann auch die zwei-
fache Höhe der infolge des Verstoßes erzielten gewinne oder Verluste als Bußgeld angesetzt werden, sofern 
es sich dabei um einen höheren Betrag handelt als jenen, der in der strafandrohung selbst vorgesehen ist.
maßgebliche umstände bei der Bestimmung der art und Höhe der Verwaltungssanktionen sind beispielsweise 
die schwere und dauer des Verstoßes, die Finanzkraft der verantwortlichen person, das maß der Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit wie auch frühere Verstöße und Ähnliches.
erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass es sich bei diesen strafen um keine gerichtlichen, 
sondern um rein verwaltungsstrafrechtliche sanktionen handelt. 
dem besonderen informations- und transparenzbedürfnis aller marktteilnehmer gerecht werdend und insbe-
sondere dem am Finanzmarkt sehr disziplinierend wirkenden prinzip des „naming and shaming“ entspre-
chend sind verhängte sanktionen und maßnahmen gegen emittenten nun unverzüglich öffentlich bekannt zu 
machen. die Bekanntmachung stellt dabei keine ermessensentscheidung dar, sondern hat grundsätzlich zwin-
gend und unabhängig von einem laufenden rechtsmittelverfahren zu erfolgen. allerdings sind gesonderte tat-
bestände definiert, bei deren Vorliegen eine Veröffentlichung inhaltlich eingeschränkt (anonymisiert) oder auf-
geschoben werden kann. auch sind zum schutz der Öffentlichkeitswirksamkeit des Betroffenen eingelegte 
rechtsmittel in die Bekanntmachung aufzunehmen.



4 2

m i F i d  i i  u n d  m i F i r

m Handel mit Wertpapieren wird es durch die anwendung der „markets in Financial instruments 
directive ii“ (miFid ii) sowie der dazugehörigen „markets in Financial instruments regulation“ 
(miFir), die am 3. 7. 2014 in kraft getreten sind, zu einem in vielen Bereichen grundlegend neuen 

aufsichtsregime kommen. da die Vorbereitung darauf äußerst herausfordernd ist, hat die europäische kommis-
sion eine Verschiebung der anwendung auf den 3. 1. 2018 vorgeschlagen, weshalb diese erst nach dem 
ursprünglich vorgesehenen 3. 1. 2017 zu erwarten ist. Jedenfalls lässt sich der ursprünglich vorgesehene  
termin 3. 1. 2017 nicht mehr halten. angesichts der großen Herausforderungen durch miFid ii und miFir und 
der erforderlichen Vorlaufzeiten für die notwendigen praktischen implementierungsmaßnahmen müssen aber 
regulatoren, aufsicht und Wirtschaft weiterhin mit Hochdruck an den Vorbereitungen dafür arbeiten.
das neue aufsichtsregime für den Handel mit Wertpapieren hat zwei große entwicklungsstränge. Zum einen 
den Beschluss der staats- und regierungschefs der g20-staaten in pittsburgh im september 2009, als reak-
tion auf die Finanzkrise den (außerbörslichen) Otc-Handel so weit wie möglich auf regulierte multilaterale 
Handelsplattformen umzuleiten. Zum anderen ist das Vorgängerregime miFid i einer intensiven evaluierung 
unterzogen worden, und zwar sowohl durch die Berichte der europäischen kommission zur Handelstranspa-
renz und zum umgang mit rohstoffderivaten als auch durch ein konsultationsverfahren der europäischen kom-
mission, der miFid-i-review, das nahezu alle regelungsgebiete in Frage gestellt hat.
die lehren, die daraus für das neue aufsichtsregime gezogen wurden, sind dementsprechend vielfältig. so 
wird  
n der anwendungsbereich erweitert. 
n die marktinfrastrukturen werden durch neue organisierte Handelssysteme und durch neue datenbereitstel-

lungsdienste ergänzt. 
n die Handelstransparenz gegenüber dem markt wird von aktien auf alle Finanzinstrumente ebenso ausge-

weitet und für systematische internalisierer intensiviert, wie das meldewesen gegenüber der aufsicht aus-
gebaut wird. 

n der anlegerschutz wird vertieft und namentlich durch neue instrumente wie die product governance und 
die produktintervention verstärkt. 

n und schließlich wird dem allgemeinen regulatorischen trend rechnung getragen, die Verwaltungsstrafen 
zu harmonisieren und dabei den möglichen strafrahmen aus österreichischer sicht deutlich zu erhöhen.

MiFID II und MiFIR
das neue aufsichtsregime im Wertpapierhandel

i
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e r W e i t e r t e  a n W e n d u n g

E R W E I T E R T E  A N W E N D U N G

mit der miFid ii wird der anwendungsbereich der regulierung des Wertpapierhandels erweitert.
sektorenübergreifende regulierungsarbitrage soll vermieden werden. deswegen sollen kreditinstitute, wenn 
sie strukturierte einlagen verkaufen oder dazu beraten, gleich reguliert werden wie bei der erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen zu Finanzinstrumenten. eine strukturierte einlage ist bei Fälligkeit wie jede einlage 
in voller Höhe zurückzuzahlen, ihr Zins- oder prämienrisiko ist jedoch von einem Basiswert wie bei einem 
derivat abhängig. auf eine ähnliche regulierungsarbitrage im Versicherungssektor, den Versicherungsanlage-
produkten, wird in der neuen Versicherungsvertriebsrichtlinie 2016/97/eu entsprechend geantwortet.
die risiken aus spekulativem Verhalten für den markt sollen sowohl beim einsatz von informationstechnologie 
als auch im Hinblick auf rohstoffpreise reduziert werden. Werden computerprogramme zur Bestimmung von 
auftragsparametern in Ordersystemen im rahmen sogenannter algorithmischer Handelstechniken eingesetzt, 
sind sie der aufsicht anzuzeigen und bei ihrem einsatz sicherheitsvorgaben zu beachten. Hochfrequente Han-
delstechniken, bei denen die computer nahe an die Handelsplätze angebunden werden und die ein hohes 
Handelsvolumen haben, sollen darüber hinaus als market maker stärker für ausreichend liquidität verantwort-
lich gemacht werden. gegen die gefahr der rohstoffspekulation soll die aufsicht positionslimits setzen, die 
heruntergebrochen auf einzelne rohstoffderivatklassen den umfang zulässiger nettopositionen begrenzen, 
wobei absicherungsgeschäfte nicht mitzählen. ergänzend sollen marktbetreiber ein positionsmanagement 
betreiben, das ihnen einen Überblick über die eingegangenen positionen verschafft, mit dem sie Handelsteil-
nehmer erforderlichenfalls zur reduktion von positionen oder bei marktbeherrschender stellung zu einer liqui-
ditätsunterstützung auffordern können.
gegenläufig zu dieser ausweitung des anwendungsbereichs sollen ausnahmen für die realwirtschaft weiter 
eingeschränkt werden. Werden Wertpapierdienstleistungen konsolidiert betrachtet als nebentätigkeit zur kapi-
talmarktfernen Haupttätigkeit angeboten, ist die ausnahme zukünftig auf kunden und Zulieferer der Haupttä-
tigkeit eingeschränkt, um zumindest in der gesamten Wertschöpfungskette weiterhin absicherungsgeschäfte zu 
ermöglichen, aber im Übrigen nicht in konkurrenz zu konzessionierten rechtsträgern zu treten. dafür treffen 
die marktteilnehmer der realwirtschaft zukünftig darlegungspflichten gegenüber der aufsicht. soweit in der 

L E G I s T I K

der rahmen des neuen aufsichtsregimes im Wertpapierhandel wird durch die richtlinie 2014/65/eu 
vom 15. 5. 2014 über märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der richtlinien 2002/92/eg 
und 2011/61/eu „markets in Financial instruments directive ii“ (miFid ii) und die dazugehörige Ver-
ordnung (eu) nr. 600/2014 über märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (eu) 
nr. 648/2012 „markets in Financial instruments regulation“ (miFir) gesetzt. Hierin ähnelt er dem neuen 
Bankaufsichtsrecht mit der capital requirements directive iV (crd iV) und der dazugehörigen capital 
requirements regulation (crr).
aus regulatorischer sicht sieht das neue rahmenwerk für die europäische und die österreichische recht-
setzung noch weitere schritte vor, bis das neue aufsichtsregime tatsächlich anwendbar ist. auf europäi-
scher ebene sind eine delegierte Verordnung und eine delegierte richtlinie sowie weitere Verordnun-
gen zu technischen standards zu nennen, die allesamt von der europäischen Wertpapieraufsichtsbe-
hörde esma (european securities and markets authority) unter mitarbeit der Fma vorzubereiten sind. 
in Österreich kommt die umsetzung der richtlinien vor allem im Wertpapieraufsichtsgesetz (Wag) und 
im Börsegesetz (Börseg) nebst dazu zu erlassenden Fma-Verordnungen hinzu.
Wann das konkrete anwendungsdatum tatsächlich sein wird, stand zu redaktionsschluss noch nicht 
fest. 
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energiebranche nicht konsolidiert im Joint Venture zusammengearbeitet wird, bedarf es zukünftig einer kon-
zession zumindest als Wertpapierdienstleistungsunternehmen.

N E U E  M A R K T I N F R A s T R U K T U R E N

O R G A N I s I E R T E  h A N D E L s s y s T E M E

durch die miFid ii wird auch eine neue Handelsplatzkategorie eingeführt, das organisierte Handelssystem 
OtF (Organised trading Facility). diese soll die bestehenden kategorien von Handelsplätzen um eine weitere 
ergänzen, die an die Bedürfnisse des Handels mit schuldverschreibungen, derivaten, strukturierten Finanzpro-
dukten und emissionszertifikaten besser angepasst sein soll. dadurch soll wiederum die Überführung des bis-
herigen außerbörslichen Otc-Handels in diesen Finanzinstrumenten von Brokerplattformen u. Ä. auf regulierte, 
multilaterale plattformen ermöglicht werden, sofern die Finanzinstrumente standardisiert und ihr markt ausrei-
chend liquide ist. im ergebnis wird diese organisatorische erweiterung für mehr transparenz und effizienz 
sorgen, insbesondere auch im Hinblick auf die Verlagerung des derivatehandels zu organisierten plattformen. 
der Betrieb eines OtF stellt eine zulassungspflichtige Wertpapierdienstleistung nach miFid ii dar, daher ist für 
den Betrieb eines OtF eine entsprechende konzession erforderlich.
neben den geregelten markt und das multilaterale Handelssystem mtF (multi trading Facility) tritt das OtF als 
dritte kategorie eines multilateralen systems, das die interessen einer Vielzahl dritter am kauf und Verkauf 
von Finanzinstrumenten innerhalb des systems in einer Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag führt. 
Wegen der regulatorischen Zielsetzung sind dem OtF im gegensatz zu anderen multilateralen systemen 
jedoch nur schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, emissionszertifikate und derivate zugänglich, 
um eine regulierungsarbitrage zu den höher regulierten multilateralen systemen in Bezug auf aktien und aktien-
ähnliche instrumente zu vermeiden. 
der Hauptunterschied zwischen einem geregelten markt oder einem mtF auf der einen seite und einem OtF 
auf der anderen seite besteht dabei in der art der auftragsausführung. Während für regulierte märkte und 
mtF nicht diskretionäre Vorschriften für die ausführung von aufträgen gelten, verfügt der Betreiber eines OtF 
bei der auftragsausführung über einen gewissen ermessensspielraum, und zwar bei der platzierung oder 
Zurücknahme von aufträgen und bei der entscheidung, bestimmte aufträge nicht zusammenzuführen. Für 
geschäfte, die über ein OtF abgeschlossen werden, gelten gleichwohl die Wohlverhaltensregeln der miFid ii 
und die Verpflichtung zur Best execution, wodurch das ermessen eingeengt ist. Zu beachten sind in diesem 
Zusammenhang außerdem die Vor- und nachhandelstransparenzanforderungen gemäß miFir.
ein weiterer unterschied besteht in den ausnahmen von dem Verbot für alle Betreiber multilateraler Handels-
systeme, eigenkapital – eigenes oder solches derselben gruppe – beim Zusammenführen von aufträgen einzu-
setzen und mithin – auch nur wirtschaftlich – zwischen die gegenparteien eines geschäfts zu treten und ein 
eigenes risiko zu übernehmen. so ist der Handel für eigene rechnung, bei dem es sich nicht um die Zusam-
menführung sich deckender kundenaufträge handelt, in Bezug auf öffentliche schuldtitel möglich, vorausge-
setzt, für diese besteht kein liquider markt. die Zusammenführung sich deckender kundenaufträge (matched 
principal trading) für schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, emissionszertifikate und solche 
derivate, die nicht der clearingverpflichtung gemäß der european market infrastructure regulation (emir) 
unterliegen, ist immer dann erlaubt, wenn der kunde dem Vorgang zugestimmt hat.
trotz beider ausnahmen soll die abgrenzung zwischen multilateralem und bilateralem Handel gleichwohl wei-
testmöglich gewahrt bleiben. dem Betreiber eines OtF ist es deswegen untersagt, innerhalb derselben recht-
lichen einheit systematische internalisierung zu betreiben.

D AT E N B E R E I T s T E L L U N G s D I E N s T E

die miFid ii führt unter dem sammelbegriff der datenbereitstellungsdienste drsp (data reporting service pro-

m i F i d  i i  u n d  m i F i r
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vider) die neuen konzessionsträger der genehmigten Veröffentlichungssysteme apa (approved publication 
arrangement), der anbieter konsolidierter datenticker ctp (consolidated tape provider) und der genehmigten 
meldemechanismen arm (approved reporting mechanism) ein.
Zukünftig müssen Wertpapierfirmen einen ausgewählten satz an daten zu geschäften in aktien, aktienzertifi-
katen, börsegehandelten Fonds, Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten, schuldverschrei-
bungen, strukturierten Finanzprodukten, emissionszertifikaten und derivaten, die an einem Handelsplatz ge-
handelt werden, über ein derartiges apa veröffentlichen.
die so veröffentlichten daten werden mit den daten, die Handelsplätze veröffentlichen müssen, angereichert 
und von einem ctp zu einem fortlaufenden datenstrom konsolidiert und veröffentlicht. auf diese Weise soll 
dem anlagesuchenden publikum und allen marktteilnehmern ein wesentlich umfassenderes gesamtbild über 
die Handelsaktivitäten am kapitalmarkt geboten werden als bisher.
der dritte datenbereitstellungsdienst, der sogenannte arm, soll zukünftig jene dienstleistungsunternehmen, an 
die Wertpapierfirmen die meldung von Wertpapiertransaktionen auslagern können, stärker reglementieren. 
Während unter der bestehenden miFid die auslagerung der meldung an beliebige dritte erfolgen kann, wird 
dies zukünftig nur noch möglich sein, sofern sich dieser anbieter zuvor als arm registrieren lässt.
grundsätzlich kann jedes unternehmen bei seiner nationalen aufsichtsbehörde die Zulassung als datenbereit-
stellungsdienst beantragen, wobei diese tätigkeit von der Zulassung von Wertpapierfirmen und marktbetrei-
bern, die einen Handelsplatz betreiben, bereits umfasst ist, sofern festgestellt wurde, dass sie den organisato-
rischen anforderungen genügen.
ein Überblick aller in der europäischen union zugelassenen datenbereitstellungsdienste wird zukünftig auf der 
Website der esma veröffentlicht.

A U s W E I T U N G  D E R  T R A N s PA R E N z  G E G E N Ü B E R  M A R K T  U N D  A U F s I c h T

h A N D E L s T R A N s PA R E N z  J E N s E I T s  D E R  A K T I E N

die Vorhandels- und nachhandels-transparenzvorschriften, die bisher gemäß miFid i nur für geregelte märkte 
sowie mtF und nur hinsichtlich aktien gelten, finden sich nunmehr in den unmittelbar anwendbaren Vorschrif-
ten der miFir. die darin enthaltenen transparenzanforderungen für sogenannte eigenkapitalinstrumente und 
eigenkapitalähnliche instrumente betreffen neben aktien nunmehr auch aktienzertifikate, börsengehandelte 
Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente. sie werden auf alle Handelsplätze, somit 
neben den geregelten märkten und mtF auch auf OtF, ausgedehnt.
die möglichen ausnahmen von der Veröffentlichung der Vorhandelstransparenzdaten (die aktuellen geld- und 
Briefkurse und die tiefe der Handelspositionen zu diesen kursen), die sogenannten „pre-trade transparency 
Waivers“, werden erweitert. um sicherzustellen, dass die inanspruchnahme gewisser arten solcher Waiver die 
kursbildung nicht unverhältnismäßig stark beeinträchtigt, wird ein mechanismus zur Begrenzung des Volumens 
dieser Waiver (der „double Volume cap mechanism“) eingeführt. der prozentsatz der transaktionen mit einem 
Finanzinstrument unter inanspruchnahme solcher Waiver darf an einem Handelsplatz 4 % und eu-weit 8 % des 
gesamten Handelsvolumens des betreffenden Finanzinstruments an allen Handelsplätzen der gesamten eu in 
den vorangegangenen zwölf monaten nicht überschreiten. Zum Zweck dieses double Volume cap mechanism 
wird esma monatlich die gesamtvolumina des unionshandels für jedes Finanzinstrument sowie die entspre-
chenden anteile der Waiver bezogen auf die vorangegangenen zwölf monate veröffentlichen. Bei Überschrei-
ten der genannten grenzen von 4 % bzw. 8 % setzen die nationalen Behörden die anwendung bereits geneh-
migter Waiver für die betroffenen Finanzinstrumente für einen Zeitraum von sechs monaten aus.
einzelheiten zu Vorhandelstransparenzanforderungen, den ausnahmen hierzu samt dem double Volume cap 
mechanism und zu nachhandelstransparenzanforderungen samt näheren Bestimmungen, wie eine genehmigte 
spätere Veröffentlichung zu erfolgen hat, finden sich in den technischen standards, die esma der europäi-
schen kommission zur annahme vorgelegt hat.
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Völlig neu eingeführt werden für alle Handelsplätze gleichartige Vor- und nachhandelstransparenzanforderun-
gen für sogenannte nichteigenkapitalinstrumente. darunter fallen die bereits in Bezug auf die neuen organi-
sierten Handelssysteme angesprochenen schuldverschreibungen (anleihen), strukturierte Finanzprodukte, emis-
sionszertifikate und derivate. neben der möglichkeit ähnlicher pre-trade transparency Waiver wie für eigen-
kapitalinstrumente kann die nationale aufsichtsbehörde die Vorhandelstransparenzpflichten aussetzen, wenn 
eine kategorie von nichteigenkapitalinstrumenten nicht (mehr) liquide ist, das heißt, wenn deren liquidität 
unter einen vorgegebenen schwellenwert fällt. die parameter und methoden zur Berechnung dieser liquiditäts-
schwellenwerte sind von esma in einem technischen regulierungsstandard auszuarbeiten. da derzeit gemäß 
miFid i keine verlässlichen transparenzdaten für nichteigenkapitalinstrumente vorliegen, führten die von 
esma vorgeschlagenen parameter, methoden und schwellenwerte bereits zu durchaus umstrittenen testergeb-
nissen. es bleibt daher abzuwarten, wie dieser technische standard, der auch einzelheiten zur nachhandel-
stransparenz enthält, letztlich von der europäischen kommission angenommen werden wird.

T R A N s PA R E N z  B E I  s y s T E M AT I s c h E N  I N T E R N A L I s I E R E R N

auch die Verpflichtung von systematischen internalisierern (si), verbindliche kursofferte für Finanzinstrumente 
zu legen, die an einem Handelsplatz gehandelt werden, für die sie eine systematische internalisierung betrei-
ben und für die es einen liquiden markt gibt (bzw. für illiquide instrumente kursofferten auf anfrage anzubie-
ten), wird von aktien auf die hinsichtlich der erweiterten Handelstransparenz bereits erwähnten eigenkapital-
ähnlichen instrumente erweitert. Wie bisher gilt die Verpflichtung nur bei der ausführung von aufträgen bis 
zur standardmarktgröße (standard market size). diese ist für jede klasse von eigenkapitalinstrumenten und 
eigenkapitalähnlichen instrumenten eine größe, die repräsentativ für den durchschnittswert der aufträge in 
der jeweiligen instrumentenklasse ist. auch die nachhandelstransparenzverpflichtungen werden dementspre-
chend erweitert.
Ferner wird für si eine Verpflichtung eingeführt, feste kursofferte in Bezug auf die ebenfalls hinsichtlich der 
erweiterten Handelstransparenz bereits erwähnten nichteigenkapitalinstrumente zu veröffentlichen, für die es 
einen liquiden markt gibt. Für nichteigenkapitalinstrumente, die unter den oben genannten liquiditätsschwell-
wert fallen, besteht ebenso wenig eine solche Verpflichtung wie für geschäfte, die den für das jeweilige Finan-
zinstrument ermittelten typischen geschäftsumfang (size specific to instrument) übersteigen.
si haben, wie alle anderen Wertpapierfirmen, getätigte eigene geschäfte oder solche für kunden in eigen-
kapitalinstrumenten und in nichteigenkapitalinstrumenten zu veröffentlichen (Volumen, kurs und Zeitpunkt), 
wobei für letztere eine spätere Veröffentlichung gestattet werden kann.

N E U E s  M E L D E W E s E N

ein projekt, das sich bei der Vorbereitung auf die miFid ii bereits jetzt als sehr umfangreich erwiesen hat, 
wird das neue meldewesen für Wertpapiertransaktionen sein. sowohl für die marktteilnehmer als auch für die 
aufsicht haben die Vorbereitungsmaßnahmen im letzten Jahr begonnen, um rechtzeitig für das inkrafttreten 
der neuen meldeverpflichtung bereit zu sein.
die bestehenden systeme müssen dazu in drei dimensionen erweitert werden: der Begriff des Finanzinstru-
ments wird ausgeweitet; die Handelsplätze, für deren Finanzinstrumente die meldepflicht gilt, werden von 
geregelten märkten auf multilaterale Handelssysteme und OtF ausgeweitet; und schließlich werden die infor-
mationen, die an die aufsichtsbehörden gemeldet werden müssen, wesentlich detaillierter gefasst.
die Verankerung des neuen meldewesens in einer unmittelbar anwendbaren eu-Verordnung bringt es überdies 
mit sich, dass das bisher nationale meldewesen an die neue, auf europäischer ebene harmonisierte melde-
logik angepasst werden muss; ein Vorgang, der sich vergleichbar bereits unter der crd iV als sehr ambitio-
niert für alle Beteiligten erwiesen hat.
soweit es möglich war, griff esma deswegen im rahmen der erarbeitung der einschlägigen technischen stan-

m i F i d  i i  u n d  m i F i r
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dards auf bestehende kennzeichnungen für natürliche oder juristische personen bzw. auf synergien zur bereits 
verpflichtenden meldung von derivatekontrakten unter der european market infrastructure regulation (emir) 
zurück. aufgrund der inkongruenten Zielsetzung dieser beiden aufsichtsregimes konnte dies allerdings nur in 
bedingtem ausmaß erreicht werden.

V E R T I E F T E R  A N L E G E R s c h U T z

P R O D U c T  G O V E R N A N c E

in den „product governance“-regelungen manifestiert sich die tendenz von miFid ii, neben den vertriebsbezo-
genen Wohlverhaltensregeln auch produktbezogene regelungen zu schaffen. in miFid ii ist vorgesehen, dass 
kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente (einschließlich strukturierter einlagen) emittieren 
oder entwickeln (produkthersteller), einen firmeninternen produktabnahmeprozess einzurichten haben. diesem 
produktabnahmeprozess ist jedes Finanzinstrument zu unterziehen, bevor es vermarktet oder vertrieben wird. 
auch wesentliche anpassungen von bereits auf dem markt befindlichen Finanzinstrumenten unterliegen dem 
produktabnahmeprozess.
Wesentlicher Bestandteil dieses produktabnahmeprozesses ist die definition eines Zielmarktes für jedes neu 
entwickelte Finanzinstrument. damit soll – unter Bedachtnahme auf die produkteigenschaften, insbesondere 
das produktrisiko – im Vorhinein festgelegt werden, ob das produkt z. B. für eine breitere anlegerschicht kon-
zipiert wurde oder auf ganz bestimmte investorengruppen zugeschnitten ist. demgemäß ist auch die Vertriebs-
strategie auf die Bedürfnisse des Zielmarktes abzustimmen.
den produktherstellern obliegt es auch – soweit für sie zumutbar – dafür zu sorgen, dass das produkt in weite-
rer Folge auf dem von ihnen festgelegten Zielmarkt vertrieben wird. daher haben sie den distributoren sämtli-
che relevanten informationen über ihre produktgenehmigungsverfahren, insbesondere jene zur Zielmarkt-defi-
nition, zur Verfügung zu stellen. distributoren sind wiederum verpflichtet, Vorkehrungen zu schaffen, um die 
produktinformationen entgegenzunehmen. damit wird den distributoren ermöglicht, die von ihnen angebote-
nen produkte zu verstehen und – unter Berücksichtigung des festgelegten Zielmarktes – zu beurteilen, inwie-
weit sie mit den Bedürfnissen ihrer kunden vereinbar sind.
die „product governance“-regelungen der miFid ii beinhalten auch die Verpflichtung zur laufenden Überprü-
fung von produkten, die bereits auf den markt gebracht wurden. dabei ist insbesondere darauf Bedacht zu 
nehmen, ob sich aufgrund nachträglich eingetretener ereignisse die ursprüngliche risikobewertung geändert 
hat oder das produkt nicht mehr den Bedürfnissen der vorab definierten Zielgruppe entspricht.
Für den Fall der nichtbefolgung der Verpflichtungen zur product governance ist in der miFid ii eine beson-
dere maßnahme vorgesehen, die mit der miFir die Befugnisse der Fma erweitert: Wenn ein der miFid ii 
unterliegendes unternehmen keinen produktabnahmeprozess eingerichtet hat oder den prozess nicht anwen-
det, wird der aufsicht die Befugnis eingeräumt, den Vertrieb der betroffenen Finanzinstrumente auszusetzen.

P R O D U K T I N T E R V E N T I O N

durch die miFir wird mit der produktintervention eine neue behördliche Befugnis eingeführt. demnach kann 
die nationale aufsichtsbehörde, für Österreich also die Finanzmarktaufsicht Fma, ab inkrafttreten der miFir 
die Vermarktung und den Vertrieb von Finanzinstrumenten (inklusive strukturierte einlagen) sowie von Finanz-
tätigkeiten-/praktiken verbieten oder beschränken. Bei untätigkeit der nationalen aufsichtsbehörden oder 
 ineffektivität der von ihnen gesetzten maßnahmen kann das Verbot vorübergehend auch durch die europäi-
sche Wertpapier- und marktaufsichtsbehörde esma (bei Finanzinstrumenten) und/oder der europäischen Ban-
kenaufsichtsbehörde eBa (bei strukturierten einlagen) ausgesprochen werden. 
solche Verbote oder Beschränkungen unterliegen allerdings strikten Voraussetzungen: sie können ausgespro-
chen werden, wenn durch ein produkt oder eine Finanztätigkeit erhebliche Bedenken für den anlegerschutz 
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oder eine gefahr für das ordnungsgemäße Funktionieren und die integrität der Finanz- oder Warenmärkte 
oder eine gefahr für die stabilität des Finanzsystems entstehen oder wenn ein derivat negative auswirkungen 
auf den preisbildungsmechanismus in den zugrunde liegenden märkten hat. darüber hinaus ist vor der aus-
übung des eingriffsrechts zu prüfen, ob der missstand durch die anwendung gelinderer eu-Bestimmungen 
behebbar wäre. Zudem ist die maßnahme auf ihre Verhältnismäßigkeit – insbesondere im Hinblick auf anle-
ger, die ein betroffenes Finanzinstrument mit bisher liquidem markt halten – zu untersuchen. auch grenzüber-
schreitende aspekte sind zu beachten, insbesondere ist sicherzustellen, dass sich die maßnahme nicht diskri-
minierend auf dienstleistungen oder tätigkeiten auswirkt, die von einem anderen mitgliedsstaat aus erbracht 
werden. schließlich sollen produktinterventionsmaßnahmen nur im allgemeininteresse gesetzt werden.

U N A B h ä N G I G E  A N L A G E B E R AT U N G

eine weitere wesentliche neuerung bringt die miFid ii im Bereich der anlageberatung: durch die schaffung 
eines rechtsrahmens für die „unabhängige anlageberatung“ werden die Voraussetzungen festgelegt, die eine 
nicht provisionsbasierte anlageberatung, für die der kunde ein Honorar entrichtet, erfüllen muss. in diesem 
Zusammenhang schreibt die miFid ii vor, dass die unabhängige Beratung ein breites, diversifiziertes pro-
duktspektrum beinhalten muss. die dem kunden angebotenen Finanzinstrumente dürfen auch nicht auf eigen-
produkte oder produkte verbundener unternehmen beschränkt sein. 
dem unternehmen ist es untersagt, in Bezug auf die unabhängige anlageberatung provisionen anzunehmen 
bzw. zu behalten. demgemäß sind erhaltene provisionen an den kunden weiterzuleiten. davon ausgenommen 
sind kleinere, nicht monetäre Vorteile, die geeignet sind, die servicequalität für die kunden zu verbessern, 
beispielsweise schriftliche produktinformationen oder informationsveranstaltungen. dabei ist wesentlich, dass 
solche geringfügigen nicht monetären Zuwendungen nach art und umfang nicht die Vermutung aufkommen 
lassen, dass sie die Verpflichtung des unternehmens, im bestmöglichen interesse der kunden zu handeln, 
beeinträchtigen könnten. die erhaltenen geringfügigen nicht monetären Zuwendungen sind dem kunden 
gegenüber unmissverständlich offenzulegen.

E R W E I T E R T E  I N F O R M AT I O N s P F L I c h T E N  B E I  D E R  A N L A G E B E R AT U N G

miFid-ii-konform haben die informationen, die bei anlageberatung an kunden zu erteilen sind, nunmehr auch 
die rahmenbedingungen, unter denen die Beratung stattfindet, zu berücksichtigen. kunden sind „rechtzeitig“ 
vor der Beratung darüber zu informieren, ob diese „unabhängig“ oder provisionsbasiert erfolgt. darüber hin-
aus ist dem kunden das Beratungsangebot des unternehmens näher zu erläutern. in diesem Zusammenhang ist 
er darüber zu informieren, ob eine breite oder eine eingeschränkte produktpalette (z. B. wenn ausschließlich 
eigenprodukte angeboten werden) gegenstand der Beratung ist. außerdem ist der kunde auch über die mit 
der Beratung verbundenen serviceleistungen aufzuklären, insbesondere darüber, ob eine fortlaufende, regel-
mäßige Beurteilung, inwieweit das erworbene Finanzinstrument weiterhin den anforderungen des kunden ent-
spricht, im serviceangebot enthalten ist. in der portfolioverwaltung ist eine derartige nachberatung nach 
miFid ii nunmehr verpflichtend.
eine weitere neuerung in der miFid ii im Zusammenhang mit der anlageberatung ist das erfordernis einer 
schriftlichen erklärung, in welcher inhalt und ergebnis der eignungsprüfung darzulegen sind. in dieser „eig-
nungserklärung“ (suitability report) ist zu begründen, warum die abgegebene empfehlung den präferenzen, 
Bedürfnissen und sonstigen merkmalen des kunden entspricht. diese erklärung ist dem kunden vor geschäfts-
abschluss zu übergeben. Wenn der kunde nicht persönlich anwesend ist, z. B. bei telefonischer anlagebera-
tung, kann die Übermittlung der erklärung mit Zustimmung des kunden ausnahmsweise nach geschäftsab-
schluss erfolgen.
auch zu produktbündelungen sind in der miFid ii erweiterte informationspflichten vorgesehen. Wenn Wertpa-
pierprodukte oder -dienstleistungen zusammen mit anderen produkten oder dienstleistungen als paket angebo-

m i F i d  i i  u n d  m i F i r
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ten werden (cross-selling), ist der kunde darüber zu informieren, ob die Bestandteile getrennt voneinander 
gekauft werden können. darüber hinaus sind die kosten und gebühren für jeden Bestandteil gesondert auszu-
weisen. Ferner ist bei solchen Bündelungen im rahmen der eignungs- oder angemessenheitsprüfung zu berück-
sichtigen, ob das gesamtpaket für den kunden geeignet bzw. angemessen ist.

z U s A M M E N FA s s U N G

das neue aufsichtsregime unter miFid ii und miFir soll den Wertpapierhandel transparenter machen, seine 
regulierung ohne schlupflöcher auf alle vergleichbar regulierungsbedürftigen marktteilnehmer ausdehnen und 
das Vertrauen der anleger in den Finanzmarkt durch ein angemessenes schutzniveau stärken. Ob damit für 
den Wertpapierhandel alle erforderlichen lehren aus der Finanzkrise gezogen wurden, bleibt zumindest offen. 
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p r O s p e k t r e c H t

ur nachhaltigen stärkung des Wirtschaftswachstums in europa hat die europäische kommission die 
initiative zur schaffung einer „kapitalmarktunion“ ergriffen. Ziel ist es, die kapitalmärkte der eu-mit-
gliedsstaaten zu vertiefen und stärker zu integrieren, um das sparvermögen der europäer möglichst 

effizient und direkt den investitions- und damit Wachstumschancen zu erschließen. dies soll europas unterneh-
men – insbesondere auch klein- und mittelbetrieben sowie neugründungen – frisches und zusätzliches kapital 
verschaffen, aber auch finanzielle mittel für infrastrukturvorhaben mobilisieren. die kapitalmarktunion soll über-
dies die kosten für Finanzierungen senken und das Finanzsystem weniger krisenanfällig machen. 
durch die Veröffentlichung des „grünbuchs zur schaffung einer kapitalmarktunion“ leitete die eu-kommission 
im Februar 2015 eine konsultation ein, welche maßnahmen zu ergreifen sind, um diese Ziele zu erreichen. 
einer der wesentlichen ansatzpunkte im grünbuch ist dabei eine reform des europäischen regimes für das 
öffentliche angebot von Wertpapieren und Veranlagungen. die kommission führte daher zusätzlich konsulta-
tionen zur eu-prospektrichtlinie und zum thema Verbriefungen durch. 
Ziel der konsultationen war es unter anderem,
n Vorschläge zu erarbeiten, um hochwertige Verbriefungen zu fördern und die Bankbilanzen zu entlasten, 

sodass die kreditvergabe erleichtert wird
n die prospektrichtlinie zu überarbeiten, damit insbesondere kleinere Firmen einfacher kapital beschaffen 

und investoren grenzüberschreitend erreichen können
n die Verfügbarkeit von kreditinformationen über klein- und mittelunternehmen (kmu) zu verbessern, um es 

anlegern zu erleichtern, in diese zu investieren
n gemeinsam mit der Branche an der umsetzung einer europaweiten regelung für privatplatzierungen zu 

arbeiten, um direktinvestitionen in kleinere unternehmen zu fördern, und
n die nutzung der neuen europäischen langfristigen investmentfonds zu fördern, um investitionen in infra-

struktur- und andere langzeitprojekte zu lenken. 
die konsultationsbeiträge und die öffentliche debatte offenbarten einen breiten konsens, dass ein Binnen-
markt für kapital zu mehr grenzübergreifender risikoteilung, tieferen und liquideren märkten und einer größe-
ren Vielfalt an Finanzierungsquellen in der gesamtwirtschaft beitragen werde. Weitgehende einigkeit 
herrschte aber auch darüber, dass dieses Ziel am besten schrittweise mit einem klar terminisierten aktionsplan 
zu erreichen ist. 

Das Prospektrecht im Wandel 
Änderungen im lichte der kapitalmarktunion

Z
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Ä n d e r u n g e n  d e s  p r O s p e k t r e g i m e s

P R I O R I TäT  F Ü R  D I E  R E F O R M  D E s  P R O s P E K T R E G I M E s

der am 30. 9. 2015 veröffentlichte „aktionsplan für den aufbau einer kapitalmarktunion“ räumt der Vermin-
derung von Zugangsbeschränkungen zu den kapitalmärkten höchste priorität ein. es wurde daher das derzeit 
gültige prospektregime auf Basis der prospektrichtlinie 2003/71/eg, die durch die richtlinie 2010/73/eu 
(Änderungsrichtlinie 2010) sowie zuletzt durch die richtlinie 2014/51/eu (die sogenannte Omnibus-ii-richt-
linie) novelliert wurde, einer grundlegenden analyse und Überprüfung unterzogen. in Österreich ist dieses 
europäische prospektregime im kapitalmarktgesetz (kmg) umgesetzt. 
auf Basis des reviews dieses derzeit gültigen prospektregimes in der eu hat die europäische kommission am 
30. 11. 2015 eine grundlegende reform angestoßen und den „legislativvorschlag für eine Verordnung des 
europäischen parlaments und des rates über den prospekt, der beim öffentlichen angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist“ (legislativvorschlag) vorgelegt. dieser soll die 
prospekt-richtlinie 2003/71/eg sowie die darauf aufbauende Verordnung (VO) eg nr. 809/2004 ersetzen 
und in allen eu-mitgliedsstaaten ab inkrafttreten unmittelbar anwendbar sein. 
der zuständige eu-kommissar Jonathan Hill fasste die Ziele seines reformvorhabens bei dessen präsentation 
mit folgenden Worten zusammen: „Wir brauchen prospektvorschriften, die anlegern die informationen zur 
Verfügung stellen, die sie benötigen; dies ohne dabei unnötige kosten zu verursachen und die unternehmen 
davon abzuhalten, auf den öffentlichen märkten geld zu besorgen. der Vorschlag wird überflüssigen Verwal-
tungsaufwand verringern und gleichzeitig den anlegerschutz und das Vertrauen in die kapitalmärkte stärken.“
Zentrale anliegen des legislativvorschlags sind daher 
n der abbau der administrativen Hürden, die unternehmen überwinden müssen
n den Zugang für kleine und mittlere unternehmen zum kapitalmarkt kostengünstiger und einfacher zu 

gestalten
n für alle emittenten eine (zeitlich) flexiblere inanspruchnahme des kapitalmarktes zu ermöglichen, wobei 

hier der schwerpunkt auf Folgeemissionen von unternehmen, deren Wertpapiere bereits an einem geregel-
ten markt einer Börse zugelassen sind, sowie auf unternehmen, die sich häufig über den kapitalmarkt refi-
nanzieren, liegt

n die im prospekt enthaltenen informationen zu vereinfachen, wobei ein klarer Fokus auf der prospektzusam-
menfassung liegt, die für kleinanleger klarer und verständlicher werden soll. 

WA s  s I N D  D I E  G E P L A N T E N  W E s E N T L I c h E N  ä N D E R U N G E N  D E s  P R O s P E K T R E G I M E s ?

P R O s P E K T P F L I c h T

derzeit ist von einem emittenten ein kapitalmarktprospekt aufzulegen, wenn das öffentliche angebot von  
Wertpapieren in der union den gesamtgegenwert von € 100.000,– übersteigt. dieser schwellenwert soll auf  
€ 500.000,– angehoben werden, wobei hier alle angebote innerhalb von zwölf monaten zusammenzuzählen 
sind. 
Zusätzlich zu den gemäß artikel 3 abs. 2 der prospektrichtlinie bestehenden ausnahmen von der prospekt-
pflicht soll den nationalstaaten überdies die möglichkeit für eine prospektbefreiung eingeräumt werden, wenn 
das angebot von Wertpapieren lediglich in diesem staat erfolgt, keine Zulassung der Wertpapiere zum Han-
del an einem geregelten markt einer Börse vorgesehen ist und der gesamtgegenwert unter € 10 mio. liegt. 
auch diese Obergrenze ist über einen Zeitraum von zwölf monaten zu berechnen.
Weiters soll die prospektverordnung keine anwendung auf Wertpapiere finden, die mit Wertpapieren fungibel 
sind, die bereits zum Handel am selben geregelten markt zugelassen sind (vorausgesetzt, das Volumen beträgt 
– gerechnet über einen Zeitraum von zwölf monaten – weniger als 20 % der Zahl der Wertpapiere, die bereits 
zum Handel am selben geregelten markt zugelassen sind). damit soll der derzeitige schwellenwert von 10 % 
verdoppelt werden.
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E R L E I c h T E R U N G E N  F Ü R  K L E I N -  U N D  M I T T E L B E T R I E B E  ( K M U ) 

die erleichterungen, die die Änderungsrichtlinie 2010 im prospektregime für klein- und mittelbetriebe (kmu) 
gebracht hat, werden von den marktteilnehmern kaum in anspruch genommen. es soll daher nun für kmu ein 
„prospekt light“ möglich sein, sofern das kmu keine Wertpapiere begeben hat, die zum Handel an einem 
geregelten markt zugelassen wurden. dieser prospekt light soll schlanker, weniger kompliziert und billiger in 
der erstellung sein. es soll sogar die möglichkeit bestehen, den prospekt für aktien oder nicht-dividenden-
werte (die nicht nachrangig, konvertibel oder austauschbar sind, nicht zur Zeichnung oder zum erwerb ande-
rer arten von Wertpapieren berechtigen und nicht an ein derivat gebunden sind) in Form eines standardisier-
ten Fragebogens, der vom emittenten selbst ausgefüllt werden kann, zu erstellen.

s E K U N D ä R E M I s s I O N E N

auch die mit der Änderungsrichtlinie 2010 geschaffenen erleichterungen für Bezugsrechtsemissionen wurden 
vom markt nicht akzeptiert. Hier weitet der legislativvorschlag den anwendungsfall für einen „prospekt light“ 
auch für sekundäremissionen deutlich aus. das heißt, unternehmen, deren Wertpapiere bereits auf geregelten 
märkten notieren und die zusätzliche aktien oder anleihen begeben wollen, können einen neuen, vereinfach-
ten prospekt erstellen. dies soll künftig in folgenden Fällen anwendbar sein:
1. für emittenten, deren Wertpapiere seit mindestens 18 monaten zum Handel an einem geregelten markt oder 

einem kmu-Wachstumsmarkt zugelassen sind, und die mehrere Wertpapiere derselben gattung begeben

p r O s p e k t r e c H t

A B c  z U M  P R O s P E K T R E c h T

Was versteht man unter einem prospekt, und wann ist eine prospektpflicht gegeben?
n  prospekte sind rechtsverbindliche dokumente, die informationen zum emittenten sowie den zu bege-

benden Wertpapieren beinhalten, die es den anlegern ermöglichen sollen, sich ein urteil über die 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die gewinne und Verluste, die Zukunftsaus-
sichten des emittenten und jedes garantiegebers sowie über die mit diesen Wertpapieren verbunde-
nen rechte, chancen und risiken bilden zu können, um darauf aufbauend eine fundierte anlageent-
scheidung zu treffen. erleichtern soll das Verständnis des anlegers eine kompakte und gesetzlich 
klar definierte Zusammenfassung der für die anlageentscheidung wesentlichen inhalte des prospekts. 

n  ein prospekt besteht aus drei teilen, namentlich der emittentenbeschreibung, der Wertpapierbe-
schreibung und der Zusammenfassung. dieser wird in Österreich derzeit in Form eines in sich 
geschlossenen dokuments gebilligt. es besteht aber auch die möglichkeit, die genannten drei teile 
getrennt voneinander zu billigen (sogenannter dreiteiliger prospekt). 

n  ein prospekt ist für den Fall zu erstellen, dass Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel an 
einem geregelten markt einer Börse zugelassen werden sollen. 

n  prospekte können entweder als einmalprospekte, die zum Zeitpunkt der Billigung bereits alle wesent-
lichen angaben über die anzubietenden Wertpapiere beinhalten, oder als Basisprospekte, die noch 
keine abschließenden informationen über die anzubietenden Wertpapiere enthalten, erstellt werden. 
im zweiten Fall werden interessierte anleger vor angebotsbeginn durch die Zurverfügungstellung 
von „endgültigen Bedingungen“ über die konkrete ausgestaltung des produkts informiert.

n  der prospekt ist – sofern Österreich Herkunftsmitgliedsstaat ist – von der Finanzmarktaufsicht (Fma) 
zu billigen, wenn dieser vollständig, kohärent und verständlich ist und die sonst gemäß kapital-
marktgesetz (kmg) geforderten Voraussetzungen erfüllt. 
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2. für emittenten, deren dividendenwerte seit mindestens 18 monaten zum Handel an einem geregelten markt 
oder einem kmu-Wachstumsmarkt zugelassen sind, und die nicht-dividendenwerte begeben 

3. für anbieter einer gattung von Wertpapieren, die seit mindestens 18 monaten zum Handel an einem gere-
gelten markt oder einem kmu-Wachstumsmarkt zugelassen sind.

E I N h E I T L I c h E s  R E G I s T R I E R U N G s F O R M U L A R

im sinne des abbaus von administrativen Hürden soll es für emittenten, die ihren sitz in einem mitgliedsstaat 
haben und deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten markt oder über ein multilaterales Handels-
system zugelassen sind, zukünftig möglich sein, jährlich – unabhängig vom tatbestand eines öffentlichen 
angebots bzw. einer geplanten Börsenzulassung von Wertpapieren – ein einheitliches registrierungsformular 
zu erstellen und der zuständigen Behörde zu übermitteln. dieses soll sowohl für die emission von dividenden-
werten als auch von nicht-dividendenwerten verwendet werden können und beispielsweise angaben zur 
Organisation, geschäftstätigkeit, zur ertrags- und Finanzlage, zu den aussichten des emittenten sowie zu des-
sen aktionärsstruktur beinhalten.
Wurde in drei aufeinanderfolgenden geschäftsjahren ein einheitliches registrierungsformular des emittenten 
von der zuständigen nationalen Behörde gebilligt, können künftige einheitliche registrierungsformulare ohne 
vorherige Billigung bei der zuständigen Behörde hinterlegt werden. der emittent erlangt durch diese Vorgangs-
weise den status eines daueremittenten. dadurch kommt er – sofern die Fma vorab informiert wird – in den 
genuss der Beschleunigung des Billigungsverfahrens für einen prospekt, da die entscheidungsfrist von zehn 
auf fünf Bankarbeitstage verkürzt wird. so soll der emittent flexibler auf das marktumfeld reagieren können. 
Bei einem öffentlichen angebot von Wertpapieren sind aber das einheitliche registrierungsformular ebenso 
wie die Wertpapierbeschreibung und eine allfällige Zusammenfassung zu billigen.
durch die Vorteile, die ein einheitliches registrierungsformular für die emittenten mit sich bringt, soll eine wei-
tere geplante neuerung – nämlich die möglichkeit der Verwendung von dreiteiligen prospekten auch unter 
dem Basisprospektregime – forciert werden.

P R O s P E K T I N h A LT

da die VO (eg) nr. 809/2004 im legislativvorschlag aufgehen soll, werden voraussichtlich auch die bestehen-
den anhänge, die die mindestangaben im prospekt regeln, außer kraft treten. stattdessen will die europäische 
kommission delegierte rechtsakte hinsichtlich der aufmachung des prospekts, des Basisprospekts und der end-
gültigen Bedingungen sowie zu den anhängen, nach denen der prospekt erstellt werden soll, beschließen. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wie sich dies auf das bestehende prospektregime auswirken wird.
absehbar ist hingegen eine neugestaltung der Zusammenfassung des prospekts. Zur diskussion steht eine Ver-
kürzung der Zusammenfassung auf sechs din-a4-seiten, wobei die aufmachung zukünftig nicht mehr so frag-
mentiert sein soll, wie dies seit inkrafttreten der Änderungsrichtlinie 2010 der Fall ist. 
Vielmehr soll es vier informationsblöcke geben:
1. eine einleitung mit Warnhinweisen
2. Basisinformationen über den emittenten, den anbieter oder die die Zulassung zum Handel beantragende 

person
3. Basisinformationen über die Wertpapiere sowie
4. Basisinformationen über das angebot und/oder die Zulassung zum Handel.
in den Fällen, in denen gemäß VO (eu) nr. 1286/2014 ein Basisinformationsblatt für verpackte anlagepro-
dukte für kleinanleger und Versicherungsprodukte, sogenannte priips (packaged retail and insurance-based 
investment products), erstellt werden muss, kann der emittent dieses anstelle der wertpapierspezifischen 
Zusammenfassung in den prospekt aufnehmen. entscheidet sich der emittent für diese Vorgehensweise, so darf 
die längenbegrenzung von sechs din-a4-seiten um maximal drei seiten erweitert werden. 
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Wenn die endgültigen Bedingungen nicht in den Basisprospekt aufgenommen werden, fällt die Verpflichtung 
zur erstellung einer prospektzusammenfassung in Zukunft weg. in diesem Fall hat der emittent nur noch eine 
emissionsspezifische Zusammenfassung zu erstellen, die den endgültigen Bedingungen zum Zeitpunkt der Hin-
terlegung bei der zuständigen Behörde beizufügen ist.
Vor dem Hintergrund der Verständlichkeit insbesondere für kleinanleger wurde die darstellung der risikofakto-
ren im prospekt einer kritischen prüfung unterzogen. dabei wurde festgestellt, dass viele prospekte, um das 
Haftungspotenzial des emittenten zu reduzieren, eine Vielzahl allgemeiner risikofaktoren auflisten, die es dem 
anleger erschweren, die für den emittenten und die Wertpapiere relevanten risikofaktoren als solche zu erken-
nen. dies ist im sinne eines effektiven anlegerschutzes kontraproduktiv, weshalb zukünftig nur noch die 
wesentlichen emittenten- und wertpapierspezifischen risiken aufzunehmen und zu beschreiben sein werden.
Bei den dokumenten, die per Verweis in einen prospekt aufgenommen werden dürfen, sieht der legislativvor-
schlag eine ausweitung vor. so sollen – vorausgesetzt, dass diese vor prospektbilligung oder zumindest zeit-
gleich elektronisch veröffentlicht wurden – zukünftig inkorporierte dokumente aus folgenden Quellen stammen 
dürfen:
n prospekte, nachträge und endgültige Bedingungen
n dokumente, die im Zusammenhang mit Übernahmen, Verschmelzungen und spaltungen erstellt werden
n informationen, die unter der transparenzrichtlinie oder der marktmissbrauchsverordnung zu veröffentlichen 

sind
n historische Finanzinformationen
n gesellschaftsverträge, satzungen
sofern sich ein emittent dafür entscheidet, dokumente per Verweis in einen prospekt einzubeziehen, müssen 
diese in der prospektsprache abgefasst sein.

E R M I T T L U N G s - ,  U N T E R s A G U N G s -  U N D  s A N K T I O N s K O M P E T E N z E N 

aus dem text des legislativvorschlags ist jedenfalls abzuleiten, dass die kompetenzen der Fma im rahmen 
des prospektregimes maßgeblich ausgeweitet und die strafhöhen deutlich angehoben werden sollen. dies 
impliziert eine grundlegende Überarbeitung des kapitalmarktgesetzes (kmg). Bestanden bisher im Wesentli-
chen nur im rahmen des Billigungsverfahrens gewisse kompetenzen, so sollen diese zukünftig auch auf sach-
verhalte außerhalb des Billigungsverfahrens ausgeweitet werden. neben der zeitlichen erweiterung der kom-
petenzen wurden folgende wesentliche Befugnisse der aufsichtsbehörden in den legislativvorschlag aufge-
nommen:
n zusätzliche informationen in den prospekt aufnehmen zu lassen, wenn der anlegerschutz dies gebietet
n den emittenten dazu verpflichten zu können, alle wichtigen informationen offenzulegen, die eine auswir-

kung auf die Beurteilung der zum Handel an einem geregelten markt einer Börse zugelassenen Wertpa-
piere haben können – dies mit dem Ziel, den anlegerschutz oder den reibungslosen ablauf des entspre-
chenden marktes zu gewährleisten

n informationen von emittenten, anbietern – einschließlich derjenigen personen, die diese kontrollieren oder 
von diesen kontrolliert werden – oder antragstellern auf Zulassung zum geregelten markt sowie von deren 
managern und Wirtschaftsprüfern verlangen zu können

n bei begründetem Verdacht auf Verstoß gegen die prospektverordnung das öffentliche angebot oder die 
Handelszulassung, aber auch die Werbung in Bezug auf ein öffentliches angebot über einen Zeitraum von 
in der regel bis zu zehn aufeinanderfolgenden tagen aussetzen oder untersagen zu können

n die möglichkeit zur ablehnung der Billigung von prospekten für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, 
sofern der emittent bzw. der anbieter wiederholt und gravierend gegen die Bestimmungen der prospektver-
ordnung verstoßen hat

n Veröffentlichungsmöglichkeiten für den Fall, dass der emittent, anbieter oder antragsteller auf Zulassung 
zum geregelten markt gegen die Verpflichtungen der prospektverordnung verstößt
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d a s  n e u e  e u r O p Ä i s c H e  p r O s p e k t r e g i m e

n im Fall von produktinterventionen gemäß dem regime der richtlinie über märkte für Finanzinstrumente 
(markets in Financial instruments directive – miFid) soll die möglichkeit zur aussetzung der Billigung eines 
prospekts bzw. eine untersagungsmöglichkeit für das öffentliche angebot geschaffen werden.

n Bei begründetem Verdacht sollen Vor-Ort-prüfungen an allen Örtlichkeiten – ausgenommen diese befinden 
sich im privatbesitz von natürlichen personen – durchgeführt werden können, wenn dort relevante Beweise 
für Verstöße gegen die prospektverordnung vermutet werden.

die gemäß den Bestimmungen der prospektverordnung seitens der Fma getroffenen maßnahmen und sanktio-
nen sind nach dem derzeitigen text des legislativvorschlags weitgehend zu veröffentlichen. die Veröffentli-
chung kann aufgeschoben werden oder nicht erfolgen, wenn dies unverhältnismäßig wäre oder die Finanz-
marktstabilität gefährdet würde. die Verpflichtung zur Veröffentlichung gilt zudem nicht für maßnahmen, die 
der untersuchung des sachverhalts dienen („ermittlungskompetenzen“ wie z. B. einholung von informationen, 
Vor-Ort-prüfung), und kann unter bestimmten umständen auch in anonymisierter Form erfolgen.
der legislativvorschlag sieht aber auch die möglichkeit vor, dass mitgliedsstaaten anstelle der vorgegebenen 
Verwaltungsstrafen gerichtliche straftatbestände beibehalten. dies gilt unter der Voraussetzung, dass jeden-
falls sichergestellt wird, dass Verletzungen der aufgezählten normen angemessen verfolgt und bestraft werden 
können und dass die gerichtlichen straftatbestände zwölf monate nach inkrafttreten der Verordnung bereits 
umgesetzt sind. sollten nach inkrafttreten der „prospektverordnung neu“ weiterhin gerichtliche straftatbe-
stände in Österreich bestehen, ist die kommission sowie die european securities and markets authority 
(esma) davon detailliert in kenntnis zu setzen.

W E I T E R E  s c h R I T T E  A U F  D E M  W E G  z U M  N E U E N  E U R O Pä I s c h E N  P R O s P E K T R E G I M E

der legislativvorschlag wurde dem europäischen parlament und dem rat der eu zur Beratung und Verabschie-
dung unterbreitet. 
nach erfolgter Verabschiedung wird die europäische kommission zu folgenden aus sicht der Fma wesentli-
chen themen delegierte rechtsakte erlassen:
n Format und inhalt des prospekts, des Basisprospekts und der endgültigen Bedingungen sowie zu den sche-

mata, unter deren Zugrundelegung diese dokumente zu erstellen sind
n Verfahren im Hinblick auf die prüfung, Billigung, Hinterlegung und durchsicht des einheitlichen registrie-

rungsformulars ebenso wie die Festlegung, in welchen Fällen dieses vom emittenten lediglich angepasst 
werden kann (ohne Billigung der zuständigen Behörde) und unter welchen umständen ein emittent seinen 
status als daueremittent verlieren kann.

in der Folge bzw. parallel dazu wird esma zu folgenden nach meinung der Fma wichtigen und noch zu prä-
zisierenden inhalten des legislativvorschlags stellungnahmen erarbeiten:
n präzisierung der Vorgaben im Hinblick auf die aufnahme und darstellung von risikofaktoren im prospekt
n leitfaden für die erstellung des standardisierten Fragebogens für klein- und mittelbetriebe.
in den ratsarbeitsgruppen wurde von der niederländischen präsidentschaft der plan einer allgemeinen aus-
richtung für Juni 2016 vorgestellt. derzeit ist noch kein genauer Zeitplan bekannt.



5 6

ie mikroprudenzielle aufsicht – die kernaufgabe der Fma – sichert den gläubigerschutz und stärkt 
die Finanzmarktstabilität durch die laufende aufsicht über einzelne Finanzinstitute. die makropru-
denzielle aufsicht hingegen identifiziert und analysiert vorausschauend risiken für die stabilität des 

Finanzsystems als ganzes. dazu gehören neben zyklischen und strukturellen themen auch grundlegende Fra-
gen im Zusammenhang mit anreizproblemen im Finanzsystem und dessen inhärenter prozyklizität sowie mit 
den risiken, die sich aus direkten und indirekten Verbindungen zwischen instituten und anderen unternehmen 
sowie Branchen ergeben. sie entwickelt geeignete maßnahmen, um diese risiken einzudämmen.

D A s  s y s T E M  D E R  M A K R O P R U D E N z I E L L E N  A U F s I c h T  I N  Ö s T E R R E I c h

das system der makroprudenziellen aufsicht in Österreich ist in abbildung 1 schematisch dargestellt. es bün-
delt die in den für die Finanzmarktstabilität relevanten institutionen vorhandene spezifische expertise und wird 
so dem breiten aufgabengebiet einer systemaufsicht gerecht, ohne dabei ineffiziente und kostspielige parallel-
strukturen aufzubauen.

F m s g

die zentrale rolle im makroprudenziellen aufsichtsprozess nimmt das Finanzmarktstabilitätsgremium (Fmsg) 
ein. so kann das Fmsg unter anderem risikowarnungen aussprechen und konkrete Handlungsempfehlungen 
abgeben. es setzt sich aus Vertretern des Bundesministeriums für Finanzen (BmF), des Fiskalrates, der Oester-
reichischen nationalbank und der Finanzmarktaufsichtsbehörde (Fma) zusammen, um Fragen makropruden-
zieller natur zu analysieren und diesbezügliche maßnahmen zu diskutieren und zu empfehlen. 

F m a  a l s  m a k r O p r u d e n Z i e l l e  B e H Ö r d e

die Funktion der makroprudenziellen Behörde im sinne der capital requirements directive (crd iV) / capital 
requirements regulation (crr) hat die Fma wahrzunehmen. sie ist demnach für die behördliche umsetzung 
der maßnahmen in Österreich zuständig. Beschließt das Fmsg als interinstitutionelles Willensbildungsforum 
risikowarnungen in Bezug auf nachteilige entwicklungen mit relevanz für die stabilität des österreichischen 
Finanzmarktes sowie konkrete Handlungsempfehlungen, so hat die Fma diesen als makroprudenzielle Behörde 

m a k r O p r u d e n Z i e l l e  a u F s i c H t

Die Makroprudenzielle Aufsicht
gegen risiken für die stabilität des Finanzsystems

d
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e u r O p Ä i s c H e r  a u s s c H u s s  F Ü r  s Y s t e m r i s i k e n

im rahmen eines comply-or-explain-mechanismus nachzukommen, also diese entweder umzusetzen oder 
andernfalls deren nichtumsetzung eingehend zu begründen.
aufgrund ihrer volks- und finanzwirtschaftlichen expertise zu Fragen der Finanzmarktstabilität hat die OenB 
die Fma mit analysen und gutachten zu unterstützen. 

E U R O Pä I s c h E R  A U s s c h U s s  F Ü R  s y s T E M R I s I K E N

das pendant zum Fmsg auf europäischer ebene ist der bei der europäischen Zentralbank angesiedelte euro-
päische ausschuss für systemrisiken (european systemic risk Board – esrB). 

e s r B - e m p F e H l u n g

makroprudenzielle aufsicht muss vorausschauend jene risiken identifizieren, deren materialisierung das 
Finanzsystem destabilisieren könnte (systemisches risiko), sie analysieren und gegebenenfalls rechtzeitig 
gegenmaßnahmen setzen. dazu sind die makroprudenziellen aufsichtsinstitutionen gemäß der esrB-empfeh-
lung zu „Zwischenzielen und instrumenten für makroprudenzielle maßnahmen“ (esrB/2013/1) angehalten, 
zur erreichung ihrer übergeordneten Zielsetzungen und zwecks Operationalisierung ihrer aufsichtspolitik kon-
krete Zwischenziele zu definieren. diese sollten jedenfalls folgende ausprägungen von marktversagen adres-
sieren:
n übermäßiges kreditwachstum und übermäßige Verschuldung (leverage)
n übermäßige Fälligkeitsinkongruenzen und liquiditätsengpässe an den märkten
n direkte und indirekte risikokonzentrationen
n systemische auswirkungen von Fehlanreizen zwecks Verringerung von moral Hazard
n gefährdung der Widerstandsfähigkeit der Finanzinfrastrukturen.
die von den makroprudenziellen Behörden gesteckten Zwischenziele sind kontinuierlich zu evaluieren und 
gegebenenfalls an die spezifika des nationalen Finanzsystems anzupassen und zu erweitern.
Hat die makroprudenzielle aufsicht ein systemisches risiko für das Finanzsystem identifiziert, so hat sie die-
sem risiko rechtzeitig und wirksam mit den entsprechenden instrumenten entgegenzutreten. grundsätzlich 
umfasst die makroprudenzielle aufsicht in europa zwar den gesamten Finanzmarkt, bis dato stehen ihr aber 
zur Bekämpfung systemischer risiken hauptsächlich instrumente für den Bankensektor zur Verfügung. 
spezifische makroprudenzielle instrumente:
n systemrisikopuffer (srp) zur eindämmung langfristiger, nichtzyklischer systemrisiken (§ 23d BWg iVm art. 

133 crd iV)

OeNB

NATIONALRAT

FMA BMF

FMsG
sekretariat
Berichte
gutachten

Jahresbericht

gutachten zu VO VO-Zustimmung

empfehlung

maßnahmen

abbildung 1: Institutionelle Ausgestaltung 
der Makroprudenziellen Aufsicht in Österreich (Quelle: OenB)
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n puffer für globale und andere systemrelevante institute (g-sri, a-sri) zur stärkung der risikotragfähigkeit 
einzelner institute mit relevanter Bedeutung für das globale oder nationale Finanzsystem (§§ 23b und 23c 
iVm art. 131 crd iV) – ab 2016

n antizyklischer kapitalpuffer (aZkp) zur stärkung der risikotragfähigkeit des Bankensektors in Zeiten zuneh-
mender zyklischer systemrisiken, insbesondere im Hinblick auf exzessives kreditwachstum (§ 23a BWg 
iVm art. 130 crd iV) – ab 2016

n nationales Flexibilitätspaket zur Verhinderung systemischer risiken im nationalen Finanzsystem, die nicht 
durch andere instrumente abgefedert werden können (art. 458 crr).

instrumente an der schnittstelle zwischen mikro- und makroprudenzieller aufsicht:
n strengere kriterien zur Verminderung von risiken im Zusammenhang mit immobiliensicherheiten (art. 124/ 

126 crr)
n säule-2-maßnahmen zur adressierung systemischer risiken, insbesondere für gruppen von kreditinstituten 

mit ähnlichem risikoprofil (insb. §§ 39, 69 und 70 BWg iVm art. 97, 98 und 102–104 crd iV).

L A U F E N D E  M A K R O P R U D E N z I E L L E  A U F s I c h T

m a k r O p r u d e n Z i e l l e  s t r at e g i e

das Fmsg hat im dezember eine strategie für die makroprudenzielle aufsicht in Österreich formuliert und ver-
abschiedet. die Veröffentlichung einer solchen strategie wurde den mitgliedsstaaten vom esrB empfohlen, um 
gegenüber der Öffentlichkeit die wesentlichen eckpunkte makroprudenzieller aufsicht zu kommunizieren und 
ihren rechenschaftspflichten nachzukommen.
die strategie, die auch auf der Website des Fmsg1 abrufbar ist, stellt die Ziele makroprudenzieller aufsicht 
dar, ausgehend vom übergeordneten Ziel der sicherstellung der Finanzmarktstabilität und operationalisiert 
durch Zwischenziele (siehe oben). erläutert werden darüber hinaus Handlungsrahmen, organisatorische aus-
gestaltung sowie die zur Verfügung stehenden instrumente.

k a p i ta l p u F F e r

die Fma hat im dezember 2015 eine kapitalpuffer-Verordnung (kp-V) erlassen, die die kapitalausstattung der 
österreichischen kreditinstitute verbessert und damit ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber systemischen risi-

m a k r O p r u d e n Z i e l l e  a u F s i c H t

tabelle 2: Übersicht zu den vorgeschriebenen systemrisikopuffern

HÖHe sYstemrisikOpuFFer (in % der risikogewichteten aktiva) 1. 1. 2016 1. 1. 2017 1. 1. 2018 1. 1. 2019

BaWag p.s.k. Bank für arbeit und Wirtschaft 
 und Österreichische postsparkasse aktiengesellschaft2  0,25 0,50  1,00  1,00 
erste group Bank ag 0,25 0,50  1,00  2,00 
Hypo nÖ gruppe Bank ag 1,00 1,00  1,00  1,00 
Hypo tirol Bank ag3 1,00 1,00  1,00  1,00 
Oberösterreichische landesbank aktiengesellschaft 1,00 1,00  1,00  1,00 
raiffeisen Bank international ag 0,25 0,50  1,00  2,00 
raiffeisen Zentralbank Österreich aktiengesellschaft 0,25 0,50  1,00  2,00 
raiffeisenlandesbank niederösterreich-Wien ag4  0,25 0,50  1,00  1,00 
raiffeisenlandesbank Oberösterreich aktiengesellschaft5  0,25  0,50  1,00  1,00 
sberbank europe ag 0,25  0,50  1,00  1,00 
unicredit Bank austria ag 0,25  0,50  1,00  2,00 
Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft6  1,00  1,00  1,00  1,00 

1 http://www.fmsg.at/publikationen/strategie.html
2 auf Basis der konsolidierten lage der promontoria sacher Holding n.V.
3 auf Basis der konsolidierten lage der landes-Hypothekenbank tirol anteilsverwaltung
4 auf Basis der konsolidierten lage der raiffeisen-Holding niederösterreich-Wien registrierte genossenschaft mit beschränkter Haftung
5 auf Basis der konsolidierten lage der raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund egen
6 auf Basis der konsolidierten lage der Vorarlberger landesbank-Holding
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l a u F e n d e  m a k r O p r u d e n Z i e l l e  a u F s i c H t

ken erhöht. ab dem 1. Jänner 2016 ist zwölf kreditinstituten ein systemrisikopuffer vorgeschrieben, der in 
einer Höhe von bis zu 2 % der risikogewichteten aktiva zusätzlich zum harten kernkapitalerfordernis zu halten 
ist (siehe tabelle 2).
mit der Verordnung hat die Fma eine empfehlung des Fmsg vom september 2015 umgesetzt und die im 
europäischen Vergleich festzustellende unterkapitalisierung der österreichischen kreditinstitute adressiert. der 
systemrisikopuffer dient der abwehr von langfristigen, nichtzyklischen systemischen risiken, wobei insbeson-
dere risiken aus der systemischen Verwundbarkeit aufgrund starker Verflechtungen und risiken aus dem syste-
mischen klumpenrisiko aufgrund gleichartiger risikopositionen zu nennen sind. die kapitalpuffer-Verordnung 
regelt neben dem systemrisikopuffer auch den antizyklischen kapitalpuffer (aZkp), der dem entstehen von ris-
kanten kreditblasen entgegenwirkt: da jedoch in Österreich derzeit kein übermäßiges kreditwachstum zu 
beobachten ist, wird der aZkp zunächst mit 0 % festgesetzt. das Fmsg wird diesen Wert zukünftig quartals-
weise evaluieren.

r i s i k O - d i s k u s s i O n e n  i m  F m s g

in den sitzungen des Fmsg werden regelmäßig die aktuellen risiken für das österreichische Finanzsystem dis-
kutiert. Zu den erörterten themen im Jahr 2015 gehörten schwerpunktmäßig risiken im immobiliensektor 
sowie die implikationen des niedrigzinsumfelds für die profitabilität und risikotragfähigkeit der kreditinstitute.

i m m O B i l i e n p r e i s e n t W i c k l u n g

in den letzten Jahren sind die immobilienpreise in Österreich, und hier insbesondere in Wien, merklich ange-
stiegen. international existieren zahlreiche Beispiele für situationen, in denen Überbewertungen auf immobi-
lienmärkten, die mit einem starken anstieg der Vergabe von immobilienkrediten einhergehen, auslöser syste-
mischer Finanzkrisen gewesen sind. um solche risiken für die Finanzmarktstabilität zu begrenzen, sehen viele 
länder Begrenzungen von Beleihungsquoten (engl. loan-to-Value, ltV ratio), Verschuldungsquoten (engl. debt-
to-income, dti ratio) und schuldendienstquoten (engl. debt-service-to-income, dsti ratio) als makropruden-
zielle instrumente vor. Bisher gehen die immobilienpreisanstiege in Österreich nach auffassung des Fmsg 
nicht mit einem exzessiven Hypothekarkreditwachstum einher. mittel- bis langfristig ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass sich bei einem weiter anhaltenden immobilienpreisboom makroprudenzielle risiken aufbauen. 
das Fmsg hat daher in einer ersten diskussion möglichkeiten evaluiert, welche der international üblichen inst-
rumente gegebenenfalls auch in Österreich vorgesehen werden könnten, wenngleich zum aktuellen Zeitpunkt 
ein unmittelbarer anwendungsbedarf nicht gesehen wird.

n i e d r i g Z i n s u m F e l d

unmittelbarer noch als die risiken aus der immobilienfinanzierung stellt das momentane umfeld niedriger Zin-
sen mit fortschreitender dauer eine große Herausforderung für die österreichischen kreditinstitute dar. struktu-
rell sind diese im internationalen Vergleich eher unterdurchschnittlich mit eigenmitteln ausgestattet und spezifi-
schen risiken ausgesetzt, zu denen ein relativ hoher Bestand an Fremdwährungskrediten sowie geschäftsakti-
vitäten in aufstrebenden Volkswirtschaften in Zentral- und Osteuropa zählen. in den letzten Jahren ist die 
durchschnittliche Zinsmarge auf einzelbankebene kontinuierlich gesunken, was zum teil auf den rückgang des 
Zinsniveaus zurückzuführen ist – hierunter leiden profitabilität und die Fähigkeit zum internen kapitalaufbau. 
dieser rückgang der Zinsmarge war bei kleineren und mittleren Banken, die sehr von der Finanzierung über 
kundeneinlagen abhängig sind, besonders ausgeprägt. das Fmsg wies in diesem Zusammenhang auf die 
risiken hin, die mit der suche nach rentableren Veranlagungsformen (search for Yield) verbunden sind. 
ebenso erinnerte das Fmsg daran, dass auch steigende Zinsen ein riskantes szenario für Banken und kredit-
nehmer darstellen, insbesondere da ein großteil der kredite in Österreich variabel verzinst ist.
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4 .  g e l d W Ä s c H e r i c H t l i n i e

ach über zwei Jahren Verhandlungen traten am 26. 6. 2015 die neue richtlinie (eu) 2015/849 zur 
Verhinderung der nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der geldwäsche und der terrorismus-
finanzierung (4. geldwäscherichtlinie) sowie die neue Verordnung (eu) 2015/847 über die Über-

mittlung von angaben bei geldtransfers (geldtransferverordnung) in kraft. dieses europäische anti-geld-
wäschepaket schärft die Waffen im kampf gegen die geldwäsche sowie zur prävention der Finanzierung des 
terrors. ihr Ziel ist es, den missbrauch des Finanzsystems der europäischen union zu verhindern und somit die 
integrität und stabilität des Finanzsystems zu schützen. 
das neue regime zur prävention von geldwäsche und terrorismusfinanzierung setzt die 2012 überarbeiteten 
40 empfehlungen der „Financial action task Force“ (FatF) um. diese ist eine bei der „Organisation for econo-
mic co-operation and development“ (Oecd) angesiedelte unabhängige internationale Organisation, die stan-
dards zum schutz des globalen Finanzsystems vor geldwäscherei, terrorismusfinanzierung sowie der Finan-
zierung der Verbreitung von massenvernichtungswaffen entwickelt und deren umsetzung und korrekte anwen-
dung durch die mitgliedsstaaten in regelmäßigen länder-prüfungen überwacht.
die Überarbeitung des europäischen regimes zur Bekämpfung der geldwäsche stärkt den risikobasierten 
ansatz, bringt praxisorientierte klarstellungen und erleichterungen für e-geld-produkte, führt in der eu ein 
register zu den wirtschaftlich berechtigten eigentümern von unternehmen und Beteiligungen ein und verschärft 
die sanktionen bei Verstößen massiv.  
das maßnahmenpaket erzwingt grundsätzlich eine mindestharmonisierung der Vorschriften im kampf gegen 
geldwäsche innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (eWr). einige teilaspekte werden überdies durch 
von den europäischen Finanzaufsichtsbehörden (european Banking authority – eBa; european insurance and 
Occupational pensions authority – eiOpa; european securities and markets authority – esma) zu erarbei-
tende „regulatory technical standards“ (rts) und „guidelines“ konkretisiert und vereinheitlicht.

A U s B A U  D E s  R I s I K O B A s I E R T E N  A N s AT z E s

Zentraler aspekt der 4. geldwäscherichtlinie ist der ausbau des risikobasierten ansatzes. dieser erfährt auf 
allen ebenen des präventionsregimes eine stärkung. Zu diesem Zweck sieht die richtlinie neben der Vorgabe 
an die mitgliedsstaaten, entsprechende nationale risikoanalysen zu erstellen, auch die erstellung einer supra-

Die 4. Geldwäscherichtlinie 
europa schärft die Waffen im kampf gegen geldwäsche

n
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nationalen risikoanalyse auf europäischer ebene vor. Zudem gibt es explizite Vorgaben zur risikobasierten 
aufsicht von verpflichteten unternehmen und personen. aufbauend auf einer klaren analyse der konkreten 
geldwäsche- und terrorismusfinanzierungsrisiken im mitgliedsstaat hat die nationale aufsicht ihre tätigkeit, 
insbesondere die Häufigkeit und intensität der Überprüfungen, am risikoprofil der Verpflichteten zu orientieren.
eine grundsätzliche Änderung erfährt der risikobasierte ansatz bei der konkreten anwendung vereinfachter 
bzw. verstärkter sorgfaltspflichten durch die Verpflichteten. Während die 3. geldwäscherichtlinie noch eine 
reihe von vordefinierten anwendungsfällen normierte, ist das system der 4. geldwäscherichtlinie in diesem 
Bereich flexibler: es sieht vor, dass die Verpflichteten die geschäftsbeziehungen und transaktionen einer vor-
hergehenden risikoanalyse zu unterziehen haben. die konkreten maßnahmen sind auf Basis dieser risikobe-
urteilung entsprechend festzulegen. Fälle, die nach der 3. geldwäscherichtlinie ex lege eine anwendung ver-
einfachter respektive verstärkter sorgfaltspflichten vorsahen, werden nicht mehr explizit aufgezählt. künftig 
werden lediglich gewisse risikofaktoren angeführt, die bei der risikobeurteilung zu beachten sind. Zu diesem 
Zweck enthält die richtlinie im annex einen umfassenden katalog an risikofaktoren, die ein potenziell gerin-
geres bzw. höheres risiko indizieren. ausgenommen von diesem grundsatz ist die nach wie vor verpflich-
tende anwendung verstärkter sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit korrespondenzbankbeziehungen und 
sogenannten „politisch exponierten personen“ (pep), die gemäß den FatF-empfehlungen jedenfalls als Hoch-
risikosituationen zu qualifizieren sind.
die 4. geldwäscherichtlinie erteilt den drei europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörden (european supervi-
sory authorities – esas) eBa, eiOpa und esma ein mandat zur ausarbeitung entsprechender „guidelines“ 
zum risikobasierten ansatz unter Berücksichtigung der im annex angeführten risikofaktoren. Zuständig hierfür 
ist das sogenannte „Joint committee“ der esas beziehungsweise dessen „sub-committee on anti-money laun-
dering“ (amlc), das bereits entsprechende entwürfe erarbeitet hat, die nach öffentlicher konsultation im lauf 
des Jahres 2016 veröffentlicht werden sollen.
 
A U s W E I T U N G  D E s  G E LT U N G s B E R E I c h s

die 4. geldwäscherichtlinie erweitert den katalog der Verpflichteten um anbieter von glücksspieldiensten 
(bisher nur casinos). den mitgliedsstaaten wird jedoch die möglichkeit eingeräumt, diese – nach einer ange-
messenen risikobewertung und mit ausnahme der casinos – ganz oder teilweise vom anwendungsbereich 
auszunehmen.
im Bereich des Handels sieht die richtlinie nunmehr eine identifizierungspflicht bei der abwicklung von trans-
aktionen in einer Höhe von mehr als € 10.000,– (bisher € 15.000,–) vor.

R E G I s T E R  z U  W I R T s c h A F T L I c h E N  E I G E N T Ü M E R N

aufbauend auf den prinzipen der g8 und g20 für mehr transparenz über wirtschaftliche eigentümer müssen 
juristische personen angemessene, präzise und aktuelle angaben zu ihren wirtschaftlichen eigentümern einho-
len und aufbewahren. diese informationen sind in einem zentralen register im jeweiligen mitgliedsstaat aufzu-
bewahren. Zugang zu diesem register sollen jedenfalls die zuständigen aufsichtsbehörden, die geldwäsche-
meldestellen, Verpflichtete im rahmen der erfüllung der sorgfaltspflichten sowie alle personen oder Organisa-
tionen, die ein berechtigtes interesse nachweisen können, erhalten. Verpflichtete dürfen sich bei der erfüllung 
der sorgfaltspflichten aber nicht ausschließlich auf das zentrale register verlassen. ein publizitätsschutz ana-
log zu jenem des österreichischen Firmenbuchs ist nicht vorgesehen.

P O L I T I s c h  E x P O N I E R T E  P E R s O N E N

den FatF-empfehlungen folgend sieht die 4. geldwäscherichtlinie eine erweiterung der anwendung verstärk-
ter sorgfaltspflichten auch auf inländische politisch exponierte personen (pep) vor. Weiters wurde der pep-
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Begriff um träger von leitungsfunktionen in internationalen Organisationen (in Österreich bereits gesetzlich 
erfasst) sowie zusätzlich zu den bereits erfassten parlamentsabgeordneten auch um mitglieder von vergleich-
baren gesetzgebungsorganen erweitert.

N E U E  A U s N A h M E N  F Ü R  E - G E L D - P R O D U K T E

Bei e-geld-produkten dürfen mitgliedsstaaten – nach durchführung einer entsprechenden risikoanalyse – vor-
sehen, dass Verpflichtete bestimmte sorgfaltspflichten gegenüber kunden nicht anwenden müssen, wenn 
gewisse risikominimierende Voraussetzungen erfüllt sind. so ist unter anderem eine Befreiung möglich, wenn 
der gespeicherte Betrag € 250,– nicht übersteigt und das Zahlungsinstrument nicht wiederaufladbar ist.

V O R G E h E N  G E G E N Ü B E R  D R I T T s TA AT E N

eine wesentliche neuerung gibt es auch im Vorgehen gegenüber drittstaaten. so ist etwa eine liste jener staa-
ten, die ein äquivalentes system der prävention von geldwäscherei und terrorismusfinanzierung haben, eine 
sogenannte „White list“, nicht mehr vorgesehen. entsprechende Beurteilungen müssen künftig von den Ver-
pflichteten im einzelfall, insbesondere unter Berücksichtigung der evaluierungen der FatF bzw. der sonstigen 
regionalen Organisationen (z. B. moneyval) durchgeführt werden.
Hinsichtlich der ermittlung von drittländern mit hohem risiko – insbesondere jene, die von der FatF als Hochri-
sikoländer identifiziert werden – wird der kommission die Befugnis übertragen, entsprechende delegierte 
rechtsakte zu erlassen. Bisher wurde die FatF-liste innerhalb der eu durch nationale rechtsakte und in unter-
schiedlichem umfang umgesetzt. das neue Verfahren soll ein harmonisiertes Vorgehen gegenüber drittstaaten 
gewährleisten.

E I N s AT z  V O N  A G E N T E N

mitgliedsstaaten können künftig vorschreiben, dass e-geld- und Zahlungsinstitute, die dienstleistungen grenz-
überschreitend in einem gastland anbieten und sich hierfür vor Ort agenten bedienen, der zuständigen auf-
sichtsbehörde des gastlandes eine zentrale kontaktstelle benennen müssen. diese ist dafür zuständig, die ein-
haltung der Vorschriften zur prävention von geldwäscherei und terrorismusfinanzierung im jeweiligen gast-
land zu gewährleisten, und muss der zuständigen aufsicht auf ersuchen sämtliche dokumente und informatio-
nen zur Verfügung stellen. in diesem Zusammenhang erteilt die richtlinie den esas das mandat, entspre-
chende rts zu erstellen, die festlegen sollen, unter welchen Voraussetzungen die Benennung einer zentralen 
kontaktstelle angebracht ist bzw. welche konkreten aufgaben diese zu erfüllen hat.

G R U P P E N W E I T E  s T R AT E G I E N  U N D  V E R FA h R E N

unternehmen, die Zweigstellen bzw. tochterunternehmen in mitgliedsstaaten oder drittstaaten unterhalten, 
müssen über gruppenweite strategien und Verfahren zur prävention von geldwäscherei und terrorismusfinan-
zierung – darunter datenschutzstrategien und Verfahren zum gruppenweiten informationsaustausch – verfügen 
und diese innerhalb der gruppe wirksam umsetzen.
darüber hinaus sind zusätzliche maßnahmen auf unternehmensebene sowie zusätzliche aufsichtsmaßnahmen 
der Heimatbehörde zu setzen, wenn die pflichten voll- oder teilumfänglich in einem drittstaat nicht durchführ-
bar sind. Zur spezifizierung dieser zusätzlichen maßnahmen werden von den esas entsprechende rts erstellt.

A U s W E I T U N G  D E s  V O R TAT E N K ATA L O G s

eine bedeutsame neuerung ist auch die erweiterung des Vortatenkatalogs der geldwäscherei: als Vortat neu 
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aufgenommen wurden steuerstraftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder einem min-
deststrafmaß von mehr als sechs monaten bedroht sind.

A U s W E I T U N G  D E R  s A N K T I O N E N

das sanktionsregime bei Verstößen gegen die Bestimmungen zur prävention von geldwäscherei und terroris-
musfinanzierung erfährt eine beträchtliche Verschärfung: Für kredit- und Finanzinstitute als juristische person 
sieht die richtlinie in Zukunft einen strafrahmen von mindestens € 5 mio. oder 10 % des jährlichen gesamtum-
satzes vor. Für natürliche personen ist eine Höchststrafe von mindestens € 5 mio. vorzusehen.
Zusätzlich sollen künftig die betroffene natürliche oder juristische person und die art des Verstoßes öffentlich 
bekannt gegeben werden, sofern die entscheidung unanfechtbar ist und sofern nicht gewisse in der richtlinie 
angeführte ausnahmen (z. B. bei unverhältnismäßigkeit der Veröffentlichung) greifen. Ferner haben die natio-
nalen aufsichtsbehörden alle verwaltungsrechtlichen sanktionen und maßnahmen an die esas zu melden. 
diese wiederum haben die entsprechenden Veröffentlichungen der aufsichtsbehörden auf ihrer internetseite zu 
verlinken. die 4. geldwäscherichtlinie ist bis zum 26. 6. 2017 in nationales recht umzusetzen.
 
N E U E  G E L D T R A N s F E R V E R O R D N U N G

die wichtigste Änderung der neuen geldtransferverordnung besteht darin, dass die verpflichteten Zahlungs-
dienstleister zusätzlich zu den angaben zum auftraggeber nunmehr auch angaben zum Begünstigten des 
transfers übermitteln müssen. außerdem müssen künftig auch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister über 
wirksame Verfahren verfügen, mit denen festgestellt werden kann, ob angaben zum auftraggeber oder 
Begünstigten fehlen oder unvollständig sind.
die Zahlungsdienstleister müssen die angaben aber erst bei transaktionen von mehr als € 1.000,– überprü-
fen, sofern keine anhaltspunkte für eine Verbindung mit anderen transfers vorliegen, Bargeld oder anonymes 
e-geld angenommen wurde oder ein Verdacht auf geldwäscherei oder terrorismusfinanzierung vorliegt.
ausnahmen bestehen u. a. für geldtransfers, die mittels Zahlungskarten, e-geld-instrumenten, mobiltelefonen 
oder anderen digitalen oder it-geräten mit ähnlichen merkmalen angestoßen werden, wenn diese nur zum 
erwerb von Waren oder dienstleistungen verwendet werden und bei dem Vorgang die nummer der karte 
oder des geräts mitübermittelt wird.
die geldtransferverordnung ist ab dem 26. 6. 2017 in den mitgliedsstaaten der europäischen union anzu-
wenden.
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ie Fma hat im Jahr 2015 die „Fma-Offensive informationspflichten“ gestartet. Beaufsichtigte unter-
nehmen sind gesetzlich verpflichtet, kunden und Verbrauchern zu gewissen themen und Finanzpro-
dukten klare und verständliche informationen zu geben. die einhaltung dieser informationspflichten 

prüft die Fma nun verschärft in allen Feldern der aufsicht. dabei rückt die Fma sowohl das rechtzeitige Vorle-
gen insbesondere vorvertraglicher informationen als auch die Qualität des informationsmaterials beaufsichtig-
ter unternehmen in den Fokus der aufsichtstätigkeit.

D I E  F M A - V E R B R A U c h E R I N F O R M AT I O N

die Fma selbst bietet konsumenten, sparern und anlegern bereits seit dem Jahr 2006 eine zentrale stelle für 
Verbraucherinformation an. dort können sie sowohl Fragen zu allen Bereichen der aufsicht stellen als auch 
Beschwerden über beaufsichtigte unternehmen vorbringen. die Fragen der ratsuchenden Bevölkerung werden 
in klarer, einfacher sprache erklärt, allen Beschwerden wird nach einem transparenten, auf der Website der 
Fma veröffentlichten Beschwerdeverfahren nachgegangen.
die Ziele der Fma-Verbraucherinformation sind insbesondere,
n den konsumenten die gesetzlichen aufträge der Fma, ihre rechte, pflichten und arbeitsweise zu vermitteln 
n zu einem besseren Verständnis der Funktionsweise der Finanzmärkte und spezifischer dort angebotener 

produkte beizutragen
n fundierte, objektive und nicht verkaufsgetriebene informationen zur Verfügung zu stellen
n ratsuchenden konsumenten individuell informationen und rechtliche erklärungen zu geben.
Ziel ist es, die konsumenten in die lage zu versetzen, eine mündige und fundierte anlageentscheidung ent-
sprechend den eigenen Bedürfnissen und Verhältnissen treffen zu können.
die Fma geht, wie auch der gesetzgeber, vom „konzept des mündigen konsumenten“ aus. das heißt, es soll 
jedem Verbraucher freistehen, auf den Finanzmärkten jenes produkt auszuwählen, das seinen Vorstellungen, 
anforderungen und seiner risikoneigung am besten entspricht. Voraussetzung dafür ist aber einerseits, dass 
der markt für dieses produkt effizient funktioniert, und andererseits, dass das produkt ausreichend transparent 
ist und der konsument alle informationen erhält, um eine rationale und fundierte entscheidung treffen zu kön-
nen. die dazu notwendigen informationen bereitzustellen ist aufgabe des jeweiligen unternehmens.

FMA-Offensive „Informationspflichten“

d
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t r a n s p a r e n Z -  u n d  i n F O r m a t i O n s m a s s n a H m e n

die Fma erhält jedoch in allen Bereichen der aufsicht zahlreiche Fragen und Beschwerden betreffend die 
Qualität, insbesondere die unverständlichkeit der informationen von unternehmen, sodass die Fma tagtäglich 
einen wesentlichen Beitrag leisten muss, die insgesamt verbesserungswürdige Qualität der gesetzlichen infor-
mationen beaufsichtigter unternehmen auszugleichen.
die Fragen, die Verbraucher an die Fma stellen, sind breit gefächert und spannen sich thematisch über den 
gesamten aufsichtsbereich der Fma, betreffen also de facto den gesamten Finanzmarkt Österreichs.
so sind etwa im Bereich der Bankenaufsicht das neue system zur einlagensicherung, der umgang mit Fremd-
währungskrediten und krediten mit tilgungsträgern, das Wesen und die rücknahme von ergänzungskapitalan-
leihen, die dauer einer Überweisung und Ähnliches zentrale themen. genau dazu sind aber bereits die Ban-
ken selbst gesetzlich zur umfangreichen information ihrer kunden verpflichtet. dies zeigt deutlich, dass insbe-
sondere bezüglich Qualität und Verständlichkeit der informationen der Banken großer Verbesserungsbedarf 
besteht.
die Fragen zum Bereich der Versicherungsaufsicht betreffen vor allem die kapitalgarantie, die Wertentwick-
lung und die ablaufleistung sowie den rückkaufswert in der lebensversicherung. in der sachversicherung 
betreffen sie vor allem die Zulässigkeit von prämienerhöhungen sowie den anspruch an das Versicherungsun-
ternehmen auf schadensdeckung. auch hier liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur information und erläute-
rung bei den Versicherungsunternehmen. deren informationen sind jedoch teilweise hochkomplex und für kun-
den schwierig zu verstehen. die Fma hilft hier weiter, indem sie diese informationen erläutert, Zusammen-
hänge und Hintergründe erklärt und Fachbegriffe in eine einfache und klare sprache übersetzt. Hier ist die 
Versicherungswirtschaft gefordert, kunden-, service- und zielgruppenorientierter zu informieren. 
Fragen zum Wohlverhalten der beaufsichtigten unternehmen betreffen angebotene Finanzprodukte, deren 
eigenschaften und ausgestaltung sowie deren risiko. auch zu diesen themen gibt es zahlreiche gesetzliche 
informationsverpflichtungen, deren einhaltung insgesamt verbessert werden soll.

T R A N s PA R E N z -  U N D  I N F O R M AT I O N s M A s s N A h M E N  D E R  F M A

seit Beginn ihres Bestehens ist die Fma um größtmögliche transparenz auf den Finanzmärkten bemüht, denn 
nur ein Höchstmaß an valider information stellt ein effizientes Funktionieren der märkte zum Wohle der Ver-
braucher sicher. 
Bereits im Jahr 2004 hat die Fma daher eine transparenzoffensive gestartet. mit mindeststandards zu den 
informationspflichten legt die aufsicht für bestimmte Finanzprodukte fest, welche informationen ein anbieter 
dem konsumenten vor Vertragsabschluss, während der laufzeit und zum Zeitpunkt der auszahlung zumindest 
zur Verfügung stellen muss. Überdies legte die Fma darin einheitliche definitionen für bestimmte kennzahlen 
fest, die möglichst so gestaltet wurden, dass sie auch produkt- und branchenübergreifend vergleichbar sind. 
klare Vorgaben zu einfach verständlichen modellrechnungen ergänzen die informationspflichten. 
als ergänzung veröffentlichte die Fma zu besonders relevanten Verbraucherthemen leicht verständliche info-
Folder und -Broschüren, etwa die „informationen über risiken von Fremdwährungskrediten“, einen leitfaden 
„lebensversicherung“, das „1x1 für anleger“, die „10 gebote der geldanlage“, die „information zu Bürger-
beteiligungsmodellen“ und die „information zu Bitcoin“. so werden konsumenten über ihre rechte im Zusam-
menhang mit Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen sowie über die damit verbundenen risiken aufge-
klärt. Bei der erstellung des informationsmaterials der Fma wird ganz besonders auf die Verwendung einer für 
konsumenten klaren und verständlichen sprache geachtet. 
im rahmen der transparenzoffensive der Fma wurden insbesondere „mindeststandards für die informations-
pflichten“ für folgende spar- und Vorsorgeprodukte erlassen: lebensversicherungen, pensionskassen, Betriebli-
che Vorsorgekassen, Betriebliche kollektivversicherung sowie Bausparverträge. 
die mindeststandards zu den informationspflichten in der lebensversicherung geben konkret an, welche infor-
mationen über ein produkt das Versicherungsunternehmen dem kunden auf jeden Fall zu geben hat. diese 
informationspflichten sind nicht nur durch die Versicherungsunternehmen, sondern auch durch deren externe 
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Vermittler einzuhalten. diese informationen erstrecken sich vor Vertragsabschluss insbesondere auf die nicht 
irreführende Werbung, die klare produktbezeichnung, die kommunikationsmittel und die möglichkeiten der 
Vertragsbeendigung und während der laufzeit insbesondere auf ertragsentwicklung und leistungsdarstellung.
die Fma-mindeststandards zu den jährlichen informationen von pensionskassen an anwartschafts- und leis-
tungsberechtigte präzisieren die Verpflichtungen der pensionskassen, eine Überprüfung der Übereinstimmung 
der tatsächlichen auszahlung mit der vereinbarten auszahlung zu ermöglichen, und das risikopotenzial, die 
Veranlagungsschwerpunkte sowie die kosten nachvollziehbar darzulegen.
durch die transparenzoffensive leistet die Fma einen stetigen Beitrag dazu, dass dem konsumenten jene infor-
mationen zur Verfügung stehen, die es ihm ermöglichen, das für seine Bedürfnisse optimale Vorsorgeprodukt 
auszuwählen. darin zeigt sich auch das starke Bekenntnis der Fma zum gedanken des kollektiven Verbrau-
cherschutzes.

D A s  K O N z E P T  D E s  K O L L E K T I V E N  V E R B R A U c h E R s c h U T z E s

als eine der lehren aus der globalen Finanzkrise hat die europäische union für den Binnenmarkt für Finanz-
dienstleistungen eine völlig neue aufsichtsarchitektur geschaffen. in deren Zentrum stehen nun drei europäi-
sche aufsichtsbehörden, die Bankenaufsichtsbehörde eBa (european Banking authority), die Versicherungs- 
und pensionskassenaufsicht eiOpa (european insurance and Occupational pensions authority) und die markt- 
und Wertpapieraufsichtsbehörde esma (european markets and securities authority) sowie der bei der euro-
päischen Zentralbank eZB angesiedelte rat für systemrisiken esrB (european systemic risk Board). diese 
europäischen aufsichtsbehörden bilden gemeinsam mit den nationalen aufsichtsbehörden ein dezentral aufge-
bautes europäisches aufsichtssystem, wobei die nationalen Behörden integraler Bestandteil der europäischen 
institutionen sind und die europäischen institutionen sich auf die arbeit der nationalen aufseher stützen. 
die europäischen aufsichtsinstitutionen haben vom gesetzgeber insbesondere auch einen klaren auftrag zum 
schutz der Verbraucher erhalten. sie haben daher – als europäische regulatoren, also regelsetzer – den 
natio nalen aufsichtsbehörden einen expliziten auftrag zu einem möglichst harmonisierten Verbraucherschutz 
im europäischen Binnenmarkt erteilt. die europäischen aufsichtsbehörden übernehmen dabei die Funktion von 
koordinierungsinstanzen, die konkrete gestaltung und umsetzung des Verbraucherschutzes liegt bei der natio-
nalen aufsicht. insbesondere hat sie den expliziten auftrag zur regulierung und kontrolle von transparenz, 
einfachheit und Fairness auf dem markt für Finanzprodukte.

I N F O R M AT I O N s P F L I c h T E N  V O N  E U R O Pä I s c h E R  E B E N E

Zentrale Vorschriften, die konkrete und zielgruppenorientierte informationspflichten festlegen, kommen von 
europäischer ebene auf die nationalen aufsichtsbehörden zu. diese sind entweder direkt anwendbar oder in 
nationales recht umzusetzen. Jedenfalls ist deren einhaltung durch die Fma zu beaufsichtigen. diese zukünfti-
gen Vorschriften sind insbesondere die europäische richtlinie über märkte für Finanzinstrumente miFid ii (mar-
kets in Financial instruments directive ii), die europäische Verordnung für verpackte anlageprodukte für klein-
anleger und Versicherungsanlageprodukte priip (packaged retail and insurance-based investments products), 
die europäische richtlinie über die Versicherungsvermittlung idd (insurance distribution directive) und die 
europäische richtlinie für Zahlungskonten (in Österreich Verbraucherzahlungskontogesetz, VZkg) um nur 
einige zu nennen.
miFid ii, kurz Finanzmarktrichtlinie, ist eine richtlinie der europäischen union zur Harmonisierung der Finanz-
märkte im europäischen Binnenmarkt. Zentrale Verpflichtungen sind die verbesserten Wohlverhaltensregeln für 
anlageberatung und für effizientere, widerstandsfähigere und transparentere Finanzmärkte in europa. Von der 
richtlinie umfasst ist nun auch die anlageberatung zu strukturierten produkten, zu produkten mit kapitalgaran-
tie, zu derivaten, zu investmentfonds und zu strukturierten einlagen. 
priip ist die europäische Verordnung für verpackte anlageprodukte für kleinanleger und Versicherungsanlage-
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produkte, die einem anlagerisiko unterliegen. diese verordnet auch ein Basisinformationsblatt „kid“ (key 
information document), das die investoren auf leichte und verständliche art und Weise mit den wesentlichen 
informationen zu investmentfonds und anderen strukturierte produkten, die sowohl von Banken als auch von 
Versicherungen vertrieben werden, versorgt. dabei handelt es sich um vorvertragliche Basisinformationsblätter 
für kleinanleger in einheitlichem layout ohne Werbebotschaften, die es diesen ermöglichen sollen, die grund-
legenden merkmale und risiken von priip zu verstehen und zu vergleichen.
idd, die europäische richtlinie über die Versicherungsvermittlung, legt für den europäischen Versicherungs-
markt faire, transparente und einheitliche Vertriebsregeln fest, die für alle Vertriebsaktivitäten der Versiche-
rungswirtschaft in europa gelten. Herzstücke der idd sind die bessere Beratungsqualität sowie neue transpa-
renzvorgaben für den Vertrieb. so muss z. B. beim Verkauf einer Versicherung angegeben werden, wer die 
Vergütung zahlt und welcher art (Honorar, provision, courtage etc.) diese Vergütung ist.
das Verbraucherzahlungskontogesetz (VZkg), das die europäische richtlinie für Zahlungskonten in Österreich 
umsetzt, regelt informationsverpflichtungen zur Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, zum Wechsel 
von Zahlungskonten und zum Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen.

D I E  N E U E  F M A - O F F E N s I V E  „ I N F O R M AT I O N s P F L I c h T E N “ 

informationsverpflichtungen, die die beaufsichtigten unternehmen treffen, haben den Zweck des Verbraucher-
schutzes. dieser schutzbedarf beruht auf dem gedanken, dass Verbraucher gegenüber Finanzdienstleistungs-
unternehmen infolge geringerer Fachkenntnis, information, ressourcen und erfahrung benachteiligt und daher 
strukturell unterlegen sind. Finanzdienstleistungsunternehmen haben ihren kunden gegenüber in der regel 
einen wesentlichen informations- und Wissensvorsprung.
diese informationsasymmetrien sollen sinnvoll ausgeglichen werden, um damit das ungleichgewicht zwischen 
den Verbrauchern und einem unternehmen zu beheben. das bedeutet, dass Verbraucher – ob anleger, Versi-
cherungsnehmer oder Bankkunden – vor Vertragsabschluss möglichst umfassend informiert werden müssen, 
damit ihnen gegenüber dem anbieter keine nachteile entstehen. schließt ein kunde einen Vertrag, ohne hin-
reichend über die wirtschaftlichen Vor- und nachteile des produkts und seine damit verbundenen rechte und 
pflichten informiert zu sein, kann dies zum Fehlkauf und infolgedessen zu erheblichen risiken für ihn führen.
Wesentliche impulse für die notwendigkeit, kunden besser zu informieren, sind primär die zunehmende kom-
plexität der märkte, die technologischen Veränderungen und die gestiegene Zahl grenzüberschreitender trans-
aktionen. aber auch die größere Vielfalt an angeboten und produkten, die darüber hinaus immer komplexer 
werden, hat einen großen anteil daran, dass das Bedürfnis der Verbraucher nach umfassenden, klaren und 
verständlichen informationen zugenommen hat.

FA I R N E s s  U N D  T R A N s PA R E N z

das Vorhandensein hochqualitativer, klarer und verständlicher informationen für kunden und Verbraucher ist 
der grundstein einer Vertrauensbeziehung zwischen unternehmen und deren kunden. das Vertrauen von kun-
den in Finanzdienstleistungsunternehmen ist ein wichtiger Faktor für ein stabiles, wettbewerbsfähiges und inte-
gres Finanzsystem und für die Finanzmarktstabilität. dementsprechend groß ist die Bedeutung der aufsicht 
über faire und transparente Verhältnisse auf den märkten und der Überwachung, dass einerseits mindest-
standards in der unternehmensführung, andererseits in der Beratung und information der kunden eingehalten 
werden. 
die Zuständigkeit, den kunden vollinhaltlich und nach den gesetzlichen Vorgaben zu informieren, liegt bei 
den beaufsichtigten unternehmen, also bei kreditinstituten, Versicherungen, pensionskassen, Wertpapierfir-
men, aber etwa auch bei emittenten.
tatsächlich jedoch bleiben informationen der Beaufsichtigten für deren kunden und die Verbraucher im gro-
ßen und ganzen hinter den gesetzlichen Vorgaben zurück und erfüllen daher weder den gesetzlichen 
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anspruch noch die erwartungshaltung der Fma. es scheint, dass durch die Beaufsichtigten bisweilen nicht der 
anspruch erhoben wird, kunden tatsächlich zu informieren, sondern bloß ein mindestmaß zu leisten, um for-
mal gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen. Oft stehen dem Verbraucher nur komplexe und schwer verständli-
che, kleingedruckte Vertragsbedingungen und informationsmaterialien zur Verfügung.
dieser umstand wird durch zahlreiche Beschwerden an die Fma zu den kundeninformationen beaufsichtigter 
unternehmen belegt. die Beschwerden erstrecken sich dabei sowohl auf das nichtvorliegen gesetzlich vorge-
schriebener informationen als auch auf deren mangelnde Qualität. ebenso sind bei den österreichischen 
gerichten zahlreiche prozesse anhängig, in welchen kunden gegen beaufsichtigte unternehmen ansprüche 
wegen unzureichender aufklärung und mangelhafter information geltend machen.
es hat den anschein, dass oftmals kompetenz und Wissensvermittlung suggeriert werden, indem zahlreiche 
Fremdwörter und lange, kompliziert gebaute sätze mit mehreren nebensätzen verwendet werden. ein echter 
anspruch, den kunden zu informieren, ist in einer derartigen information nicht zu erkennen. der schutz- und 
informationszweck aufsichtsrechtlicher Vorschriften wird dadurch nicht erfüllt.
dem tritt die Fma durch die Fma-Offensive „informationspflichten“ entgegen. im Zuge dieser Offensive wird 
das Vorhandensein der information, ob ein kunde oder Verbraucher diese auch zum gesetzlich vorgeschriebe-
nen Zeitpunkt erhalten hat und ob sie inhaltlich den gesetzlichen Vorgaben entspricht, überwacht. die themen 
und produkte, für die der gesetzgeber informationen an kunden vorschreibt, erstrecken sich auf alle Felder 
der aufsichtsgebiete der Fma und werden daher bereichsübergreifend, umfassend und regelmäßig überprüft.
der großteil der Vorschriften bezieht sich auf den Zeitpunkt, wann informationen vorzuliegen haben und ob 
diese periodisch gegeben werden müssen. darüber hinaus werden bestimmte verpflichtende inhalte und eck-
daten, die in der information unbedingt vorhanden sein müssen, vorgeschrieben. Herausforderungen für unter-
nehmen sind dabei jedenfalls die sicherstellung der einhaltung der informationspflichten auch durch deren 
externe Vertriebspartner sowie die redlichkeit, Verständlichkeit und Fairness von informationen, da diese 
Begriffe durch den gesetzgeber nicht entsprechend präzise konkretisiert sind. 

P R O D U K T s P E z I F I s c h E  V O R s c h R I F T E N

im Bereich der Bankenaufsicht, wo der direkte kollektive Verbraucherschutz bisher am schwächsten ausge-
prägt ist, haben Banken etwa nun ihre kunden über das neue system der einlagensicherung zu informieren. 
damit die einleger ihren anspruch auf entschädigung kennen und wissen, an wen sie sich in einem solchen 
Fall wenden können, müssen die einlagenkreditinstitute ihre kunden künftig schriftlich, unter Verwendung eines 
gesetzlich vorgegebenen musters, über ihre rechte aufklären – und zwar sowohl bei der eröffnung eines kon-
tos als auch regelmäßig einmal jährlich.
in der Versicherungsaufsicht bestehen besonders im Bereich der lebensversicherung zahlreiche informations-
rechte der Versicherungskunden. einerseits treffen Versicherungsunternehmen vorvertragliche informations-
pflichten, andererseits informationspflichten während der Vertragslaufzeit. Vor jedem Vertragsabschluss müs-
sen jedenfalls grundlegende informationen zum Versicherungsunternehmen, zum anwendbaren recht, zu den 
zu vereinbarenden kommunikationsmitteln zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer, zur 
möglichkeit der Vertragsbeendigung sowie zur zuständigen aufsichtsbehörde und Beschwerdestelle vorliegen. 
darüber hinaus müssen produktspezifische informationen insbesondere zu Versicherungssumme und garantie-
zinssatz, zur gewinn- oder Überschussbeteiligung sowie zur gesamt- und effektivverzinsung vorliegen. damit 
der Versicherungsnehmer abschätzen kann, welche leistung er am ende der Vertragslaufzeit erwarten kann, 
muss eine prognose in Form einer modellrechnung über die mögliche Wertentwicklung des Vertrags erstellt 
werden. in Bezug auf die Versicherungsprämie müssen angaben zu Zahlungen des Versicherungsnehmers, zur 
Höhe der prämie, zur prämiensumme sowie zu gebühren und mehraufwendungen des Versicherungsunterneh-
mens gemacht werden. eine rückkaufswerttabelle ist für den Fall der kündigung durch den Versicherungsneh-
mer ebenfalls vorzulegen.
neben den angaben über den stand der bisher erworbenen gewinnbeteiligung muss die jährliche Wertnach-

i n F O r m a t i O n s p F l i c H t e n
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richt eine aufschlüsselung der aktuellen Zusammensetzung der kapitalanlagen enthalten. auch allfällige Ände-
rungen der vereinbarten anlagestrategie sind bekannt zu geben.
im Bereich der Wertpapieraufsicht hat die Fma zu den Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes (Wag 
2007) eine Verordnung zum umgang mit interessenkonflikten und informationspflichten erlassen, die für kre-
ditinstitute, kapitalanlagegesellschaften, Wertpapierfirmen und Versicherungsunternehmen gilt und sich auch 
auf bestimmte Wertpapierdienstleistungen im dienst- und niederlassungsverkehr erstreckt. 
darüber hinaus hat der gesetzgeber hier auch klare Vorgaben zur Fairness einer information erstellt. so müs-
sen alle informationen an kunden, einschließlich marketingmitteilungen, redlich, eindeutig und nicht irrefüh-
rend sein. risikohinweise haben zutreffend, redlich und deutlich zu sein. informationen müssen verständlich 
sein, wichtige aussagen oder Warnungen dürfen nicht verschleiert, abgeschwächt oder missverständlich dar-
gestellt werden. 
Für bestimmte investmentfonds, für publikumsfonds, hat die europäische kommission Hauptgrundsätze festge-
legt, die bei der Zusammenstellung und Übermittlung von wesentlichen informationen für anleger zu befolgen 
sind. es ist ein genormtes kundeninformationsdokument (kid) zu verwenden. das ist ein dokument, das 
wesentliche anlegerinformationen über einen investmentfonds in verständlicher und standardisierter Form 
beinhaltet (z. B. Ziele, anlagepolitik und risikoeinstufung des Fonds, laufende kosten pro Jahr). es muss anle-
gern und Verbrauchern vor einer investitionsentscheidung zur Verfügung gestellt werden. 
inhaltlich muss unbedingt sichergestellt sein, dass die informationen zutreffend und logisch aufgebaut sind und 
die sprache kleinanlegern angemessen ist. die Vergleichbarkeit von informationen soll durch die Verwendung 
eines einheitlichen Formats, eine einheitliche aufmachung und Qualität sowie die Wesensart der verwendeten 
sprache im kid gewährleistet sein. 

A U F s I c h T s F O K U s  D E R  F M A

die Fma setzt gerade jetzt den Fokus der aufsichtstätigkeit auf die einhaltung der bestehenden informations-
pflichten, da es in den letzten Jahren zu einem quantitativen und qualitativen anstieg der informationsver-
pflichtungen für beaufsichtigte unternehmen gekommen ist. gleichzeitig werden laufend weitere Verbraucher-
schutz- und informationspflichten von europäischer ebene beschlossen, die in Zukunft durch die beaufsichtig-
ten unternehmen prozessual umzusetzen und einzuhalten sind.
die Fma achtet bei der Überprüfung der einhaltung der informationspflichten auch auf die Qualität unterneh-
mensinterner umsetzungsleitlinien. reine pro-forma-leitlinien, die bloß den text der rechtsnorm wiedergeben, 
entsprechen nicht der erwartungshaltung der Fma. leitlinien haben konkrete Handlungsanleitungen für mitar-
beiter zur umsetzung und Vorgangsweise zu enthalten und sind mitarbeitern aktiv zur kenntnis zu bringen. 
Beschwerden und anfragen zu informationen der beaufsichtigten unternehmen können an die Verbraucherin-
formation der Fma gerichtet werden. die Fma geht sämtlichen Hinweisen auf Verstöße gegen aufsichtsrechtli-
che Vorschriften – so auch Verstößen gegen informationsverpflichtungen – konsequent nach, um missstände 
rasch abzustellen.
die Fma-Offensive „informationspflichten“ ist eine wesentliche korrespondierende maßnahme zu den unter-
schiedlichen aktivitäten zur Finanzbildung anderer institutionen, damit dem „finanzgebildeten“, mündigen Ver-
braucher in der Folge auch entsprechende informationen zur Verfügung stehen. auch stellt die Fma-Offensive 
„informationspflichten“ einen wesentlichen Beitrag der Fma zur stärkung des Vertrauens in beaufsichtigte 
unternehmen und zur sicherung der Finanzmarktstabilität dar. 
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ie infolge der globalen Finanzkrise 2009 einsetzende eurokrise führte dramatisch die schicksalshafte 
Verknüpfung der nationalen Banksektoren mit den staatshaushalten vor augen. um erschütterungen 
der stabilität des Finanzmarktes einzudämmen und eine ansteckung der realwirtschaft möglichst zu 

unterbinden, waren fast alle mitgliedsstaaten der eurozone gezwungen, strauchelnde Banken mit steuermitteln 
aufzufangen. Bei einigen eurostaaten – insbesondere irland, spanien, portugal, Zypern, griechenland – trieb 
dies die staatsschulden derart in die Höhe, dass deren Bonität massiv herabgestuft wurde, was wiederum die 
Finanzierung des staates massiv verteuerte und die staatsschulden weiter vergrößerte. die Verschlechterung 
der Bonität des staates verschärfte aber wiederum die Bankenkrise, was auch auf die realwirtschaft übergriff 
und die staatsschuldenkrise weiter verschärfte. ein teufelskreis, eine sich immer schneller drehende negativspi-
rale, die nur durch tief einschneidende sparpakete, den solidarischen Beistand aller anderen eurostaaten sowie 
massive interventionen der europäischen Zentralbank (eZB) gestoppt werden konnte. 
als antwort darauf entwickelte die europäische politik – insbesondere die Vertreter der eurozone – als ergän-
zung zur Wirtschafts- und Währungsunion mit dem gemeinsamen Binnenmarkt das konzept einer Bankenunion. 
diese baut auf drei säulen auf: 
n einer gemeinsamen Bankenaufsicht unter Führung der eZB, dem einheitlichen aufsichtsmechanismus ssm 

(single supervisory mechanism) 
n dem einheitlichen abwicklungsmechanismus für Banken und Wertpapierfirmen srm (single resolution 

mechanism) 
n sowie einer gemeinsamen einlagensicherung. 
Ziel der europäischen Bankenunion ist es, das europäische Finanzsystem krisenresistenter zu machen und den 
teufelskreis zwischen Banken- und staatsschuldenkrisen zu durchbrechen. die Bankenunion ist für alle staaten 
der gemeinsamen Währung euro verpflichtend, steht aber grundsätzlich allen anderen staaten des euro-
päischen Wirtschaftsraums (eWr) zur freiwilligen teilnahme offen.
Überdies soll die Bankenunion sicherstellen, dass künftig vorrangig eigentümer und gläubiger einer Bank bei 
deren sanierung oder abwicklung in die pflicht genommen werden und nicht mehr der steuerzahler. dies soll 
insbesondere der einheitliche abwicklungsmechanismus (srm) leisten, der in der eu-abwicklungsrichtlinie 
Brrd (Bank recovery and resolution directive) sowie in der Verordnung für den einheitlichen abwicklungs-
mechanismus (srm-VO) rechtlich festgezurrt ist.

Der neue europäische 
Abwicklungsmechanismus für Banken
und die rolle der Fma als nationale abwicklungsbehörde

d



7 1

s i n g l e  r e s O l u t i O n  m e c H a n i s m

D E R  s I N G L E  R E s O L U T I O N  M E c h A N I s M  –  s R M

der einheitliche abwicklungsmechanismus (single resolution mechanism – srm) besteht aus dem in Brüssel 
angesiedelten einheitlichen abwicklungsausschuss (single resolution Board – srB), den nationalen abwick-
lungsbehörden (national resolution authorities – nras) und dem einheitlichen abwicklungsfonds (single 
resolution Fund – srF). sein anwendungsbereich umfasst alle im euroraum tätigen Banken bzw. Banken aus 
dem nicht-euroraum, sofern sich die mitgliedsstaaten freiwillig dem einheitlichen aufsichtsmechanismus (ssm) 
anschließen.

s I N G L E  R E s O L U T I O N  B O A R D  ( s R B )

das srB ist die abwicklungsbehörde innerhalb der europäischen Bankenunion. es ist zuständig für Banken, 
die entweder unter die direkte aufsicht der europäischen Zentralbank (eZB) fallen, grenzüberschreitend tätig 
sind oder im rahmen des abwicklungsverfahrens mittel aus dem srF in anspruch nehmen müssen. 
insgesamt fallen derzeit 146 institute in die direkte Zuständigkeit des srB, alle anderen liegen in der direkten 
Zuständigkeit der nationalen abwicklungsbehörden (nras). aus Österreich sind das die im ssm der direkten 
aufsicht der eZB unterstehenden institute rZB, rlB nÖ/Wien, rlB OÖ, BaWag, erste group, Volksbank 
Wien, VtB und sberbank sowie die Bausparkasse Wüstenrot und die Hypo group alpe-adria, beide wegen 
ihrer grenzüberschreitenden tätigkeiten. 
kernaufgaben des srB sind: 
n entwicklung von abwicklungsplänen im anwendungsbereich des srm
n Bewertung und analyse der abwicklungsfähigkeit des betroffenen instituts, Überwindung von abwicklungs-

hindernissen und eine entsprechende anpassung von abwicklungsplänen
n Festlegung des erforderlichen mindestausmaßes an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten für den Fall 

der abwicklung, das sogenannte „minimum requirement for eligible liabilities“ (mrel)
n Vorbereitung von abwicklungsmaßnahmen und auswahl der geeigneten abwicklungsinstrumente im Falle 

einer tatsächlichen abwicklung
n erarbeitung eines abwicklungskonzepts auf Basis der abwicklungspläne. dieses legt fest, welche abwick-

lungsinstrumente anzuwenden sind und wie die abwicklungskosten finanziert werden. mit der durchführung 
der abwicklung gemäß abwicklungskonzept und der umsetzung der damit verbundenen maßnahmen wird 
die jeweilige nationale abwicklungsbehörde nra betraut, wobei das srB die umsetzung zu überwachen hat. 

das Jahr 2015 stand beim srB ganz im Zeichen des aufbaus seiner strukturen und Organisation sowie der 
Überprüfung von sanierungsplänen und der erstellung von abwicklungsplänen. seine vollumfängliche tätig-
keit – insbesondere abwicklungsmaßnahmen für einzelne institute – nahm das srB mit 1. 1. 2016 auf, ebenso 
ab diesem Zeitpunkt die Verwaltung des abwicklungsfonds.
im endausbau wird das srB etwa 300 mitarbeiter beschäftigen. Operativ wird das srB vom Führungsgre-
mium geleitet, bestehend aus Vorsitz (derzeit Frau dr. elke könig), stellvertretendem Vorsitz und vier Vollzeit-
mitgliedern.
alle wesentlichen entscheidungen des srB sind in der sogenannten plenarsitzung zu treffen. diese setzt sich 
aus dem Vorsitzenden, den vier Vollzeitmitgliedern und jeweils einem von jedem teilnehmenden mitgliedsstaat 
benannten mitglied als Vertreter der nationalen abwicklungsbehörden zusammen. Österreich ist in dem aus-
schuss durch Fma-Vorstandsmitglied mag. klaus kumpfmüller vertreten. die aufgaben beinhalten unter ande-
rem Beschlüsse über die inanspruchnahme des einheitlichen abwicklungsfonds, sofern dessen unterstützung 
bei einer spezifischen abwicklungsmaßnahme mehr als € 5 mrd. beträgt, sowie Beschlüsse über organisatori-
sche aspekte.
die teilnehmer der präsidiumssitzung des ausschusses sind die Vorsitzende sowie die vier Vollzeitmitglieder 
des ausschusses. das präsidium kann allein Beschlüsse über abwicklungsmaßnahmen treffen, sofern die unter-
stützung des Fonds weniger als € 5 mrd. beträgt. ist ein einzelnes unternehmen gegenstand von Beratungen 
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und Beschlüssen, so wird jenes mitglied zu der sitzung geladen, in dessen mitgliedsstaat das betroffene 
unternehmen (und tochterunternehmen) niedergelassen ist. 
trifft der ausschuss die entscheidung, dass ein institut abgewickelt wird, so ist ein abwicklungskonzept festzu-
legen. dieses konzept muss der europäischen kommission vorgelegt werden. die kommission und der euro-
päische rat haben binnen 24 stunden die möglichkeit, gegen das abwicklungskonzept einwände zu erheben 
oder Änderungen zu verlangen, die vom ausschuss zu berücksichtigen sind.
die umsetzung der Beschlüsse des ausschusses erfolgt durch die jeweils zuständige nationale abwicklungsbe-
hörde. 
 
N AT I O N A L  R E s O L U T I O N  A U T h O R I T y  ( N R A )

die Funktion als nationale abwicklungsbehörde (nra) für Österreich hat der gesetzgeber der Finanzmarktauf-
sichtsbehörde Fma übertragen. sie füllt diese Funktion vollumfänglich – einschließlich abwicklungsmaßnah-
men für einzelne institute – seit 1. 1. 2015 aus. dementsprechend hat die Fma mit 1. 3. 2015 die Heta asset 
resolution ag unter abwicklung gemäß Basag/Brrd gestellt und begleitet seit Juni 2015 die privatwirt-
schaftliche (nicht hoheitliche) abwicklung der „immigon portfolioabbau ag“ als abbaugesellschaft gemäß  
§ 162 Basag iVm § 84 Basag der ÖVag, des ehemaligen spitzeninstituts des Volksbankensektors. 
die aufgaben einer nationalen abwicklungsbehörde gleichen in etwa jenen des srB: abwicklungsplanung, 
Festlegung der mrel, Beseitigung von abwicklungshindernissen und abwicklung von Banken, die „ausfallen“ 
oder „wahrscheinlich ausfallen“. Zusätzlich kommt noch die umsetzung und durchsetzung von abwicklungs-
maßnahmen im auftrag des srB hinzu. 

abbildung 2: Einheitlicher Abwicklungsausschuss sRB (single Resolution Board)

A L L E  B A N K E N
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Vom srm-regime sind in Österreich grundsätzlich 640 konzessionierte institute erfasst. 14 institutsgruppen 
davon fallen unter die direkte Zuständigkeit des srB, alle anderen unterstehen direkt der Fma. 
Für die nicht in die direkte Zuständigkeit des srB fallenden Banken wurden unter anwendung von proportiona-
litätskriterien (geschäftstätigkeit, Beteiligungsstruktur, rechtsform, risikoprofil, größe, Höhe der gesicherten 
einlagen, anzahl der konten etc.) rund 50 Banken(gruppen) identifiziert, für die die Fma als nationale 
abwicklungsbehörde einen abwicklungsplan zu erstellen hat, da eine abwicklung nach dem Basag-regime 
zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Für alle anderen ist davon auszugehen, dass im Falle des (wahr-
scheinlichen) ausfalls entweder eine privatwirtschaftliche lösung gefunden oder ein ordentliches insolvenzver-
fahren eröffnet werden wird. als zuständige nra hat die Fma aber selbstverständlich auch bei der erstellung 
der abwicklungspläne für die direkt dem srB unterstehenden institute mitzuarbeiten. 
 
z U s A M M E N A R B E I T  N R A  U N D  s R B

Zur gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen srB und den nationalen abwicklungsbehörden 
sowie zur sicherstellung der einheitlichen anwendung der richtlinie 2014/59/eu zur Festlegung eines rah-
mens für die sanierung und abwicklung von kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Brrd) durch die Behörden 
wurden folgende srB-committees mit eigenen tätigkeitsschwerpunkten gegründet: 
n das „committee on cooperation between srB and nras“ ist zuständig für die gestaltung und definition 

der Zusammenarbeit zwischen srB und nras. 
n das „committee on resolution planning“ soll eine praktische unterstützung für die abwicklungsplanung 

darstellen. 
n das „committee on crisis management“ präsentiert als arbeitsschwerpunkte die erstellung einer liste von 

Banken und eines manuals für krisenmanagement. 
n das „committee on contributions“ ist zuständig für die aufbereitung des templates zur datenerhebung für 

die Beitragsberechnung für den srF. diese datenerhebung wird regelmäßig mit den nationalen abwick-
lungsbehörden abgestimmt. 

die Fma ist in sämtlichen committees vertreten und arbeitet auch in diversen subarbeitsgruppen an den zu 
erstellenden policies des srB mit.

i n t e r n a l  r e s O l u t i O n  t e a m s  ( i r ts )

Bei den internal resolution teams (irts) handelt es sich um instituts- bzw. gruppenspezifische abwick-
lungsteams, bestehend aus mitarbeitern des srB und der relevanten nra unter der leitung des srB. im dritten 
Quartal 2015 startete das srB ein pilotprojekt zu einem irt, das künftig für die abwicklungsplanung der 
grenzüberschreitenden Banken zuständig sein soll. im rahmen dieses pilotprojekts wurden die prozesse der 
Zusammenarbeit zwischen dem srB und den nras erprobt und getestet. die Fma war sowohl als Home- als 
auch als Hostbehörde bei pilot-irts vertreten.
Zukünftig sollen die irts anhand ihres geografischen Fußabdrucks, ihrer größe, ihres geschäftsmodells und 
der eigentümerstruktur gebündelt werden. Bei insgesamt fünf irts wird die Fma beteiligt sein. im Zuge einer 
ersten Welle werden anfang 2016 sogenannte priority-irts gegründet, die teilweise deckungsgleich mit bereits 
existierenden pilot-irts sind. das srB hat insgesamt 24 priority-irts, davon zwei für österreichische Banken-
gruppen, festgelegt. die weiteren irts sollen ebenfalls noch im Frühjahr 2016 starten. 
   
E B A  R E s O L U T I O N  c O M M I T T E E  ( R e s c o )

in der europäischen abwicklungsrichtlinie (Brrd) ist vorgesehen, dass regelungen der richtlinie durch kom-
missionsrechtsakte zu präzisieren sind. in diesen Fällen delegierte die Brrd die ausarbeitung von entwürfen 
für technische regulierungs- oder durchführungsstandards an die european Banking authority (eBa). parallel 
dazu werden leitlinien (guidelines) erarbeitet, die ebenfalls eine öffentliche konsultation durchlaufen. 
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darüber hinaus verlangt die Brrd die einrichtung eines eBa-abwicklungsausschusses als ständigen internen 
ausschuss sowie die Zusammenarbeit der zuständigen (aufsichts-)Behörden und abwicklungsbehörden mit der 
eBa für die Zwecke der Brrd. die eBa kam diesem auftrag durch die einrichtung des „eBa resolution com-
mittee“ (resco) per 1. 1. 2015 nach. in diesem ausschuss versammeln sich hochrangige Vertreter der jewei-
ligen abwicklungsbehörden, die den oben erwähnten aufgaben nachkommen. 
in angelegenheiten, die ausschließlich abwicklungsthemen betreffen – etwa Vorschläge für standards, guide-
lines, aber auch Vertragsverletzungen –, entscheidet das resco selbstständig. das eBa Board of supervisors 
hat in diesen Fällen nur ein Widerspruchs-, jedoch kein abänderungsrecht. in angelegenheiten, die inhaltlich 
abwicklungs- wie aufsichtsbereiche betreffen, werden entscheidungen des abwicklungsausschusses dem 
Board of supervisors zur genehmigung vorgelegt. 

R E s O L U T I O N  c O L L E G E s  ( R c s )

Für eine wirksame abwicklung international tätiger institute und gruppen ist die Zusammenarbeit zwischen 
union, mitgliedsstaaten und drittlandabwicklungsbehörden erforderlich. Zu diesem Zweck werden 2016 soge-
nannte resolution colleges (rcs) – unter der leitung der abwicklungsbehörde des mutterinstituts – errichtet, 
die für die abwicklung zuständig sind. diese rcs sollen bei einem ausfall von grenzüberschreitend tätigen 
Bankengruppen eine koordinierte und abgestimmte Vorgehensweise sicherstellen. aufgabe der rcs wird es 
weiterhin sein, bindende Beschlüsse (Joint decisions) wie z. B. (gruppen-)abwicklungspläne, minimum requi-
rement for Own Funds and eligible liabilities (mrel) und konkrete abwicklungsmechanismen in Verfahren zu 
erarbeiten und zu beschließen.

A B W I c K L U N G s F O N D s 

Während der Finanzkrise wurden crr-institute in den meisten Fällen mit öffentlichen geldern unterstützt. dies 
führte in vielen ländern zu einer erhöhung der staatsschulden und verhinderte, dass eigentlich nicht überle-
bensfähige (wettbewerbsfähige) institute weiter künstlich am leben erhalten wurden. im rahmen der Brrd 
wurde daher die Voraussetzung geschaffen, diese öffentliche unterstützung zu unterbinden und gleichzeitig 
einen überinstitutionellen Fonds unter Führung der abwicklungsbehörde zu implementieren. dieser Fonds 
unterstützt die abwicklung von in notlage geratenen crr-instituten beim geordneten marktrückzug (abwick-
lung), ohne dass dies zu unerwünschten marktturbulenzen führt. außerdem ermöglicht der Fonds, dass in 
schieflage geratene crr-institute ohne staatliche unterstützung oder öffentliche gelder (steuergelder) abge-
wickelt werden können. 
mit inkrafttreten des Bundesgesetzes über die sanierung und abwicklung von Banken (Basag) wurden auch 
die Voraussetzungen geschaffen, einen von beitragspflichtigen crr-instituten zu leistenden Beitrag für den 
nationalen abwicklungsfonds einzuheben. dieser abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß § 123 
Basag wird ex ante mit Beiträgen der crr-institute befüllt und soll im ernstfall unter anderem nur für folgende 
Zwecke herangezogen werden (vergleiche hierzu § 124 Basag):
n Besicherung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des in abwicklung befindlichen instituts
n gewährung von darlehen an das in abwicklung befindliche institut
n erwerb von Vermögenswerten des in abwicklung befindlichen instituts
n Bereitstellung von kapital für ein Brückeninstitut
n entschädigungszahlungen (unter bestimmten Voraussetzungen) an anteilseigner oder gläubiger (meist ein-

lagensicherungssysteme).
insgesamt hat die Fma als nra 2015 bei den österreichischen instituten einen Betrag von rund € 198 mio. 
für den srF eingehoben. gemäß dem Übereinkommen mit dem srB wurde dieser Betrag (abzüglich negativer 
Zinsen) mit 28. 1. 2016 an den srF übertragen.
mit 1. 1. 2016 hat das srB die Verantwortung und die Verwaltung des srF übernommen. Für die datenerhe-

F m a  a l s  a B W i c k l u n g s B e H Ö r d e
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a B W i c k l u n g s F O n d s

bung, die errechnung der Beiträge, deren Vorschreibung und einhebung sind aber entsprechend einem regie-
rungsübereinkommen nach wie vor die nationalen abwicklungsbehörden in ihrem Hoheitsgebiet – also die 
Fma in Österreich – zuständig. der österreichische Jahresbetrag ist dann (+/– Zinsen) von der Fma an den 
srF zu übertragen. 
Ziel ist es, bis 2024 einen euro-weiten abwicklungsfonds in der Höhe von rund € 55 mrd. zur Verfügung zu 
haben. dazu sollen die österreichischen institute ersten groben schätzungen zufolge einen Beitrag von insge-
samt rund € 1,6 mrd. leisten. ein teil der jährlichen nationalen Beiträge wird einem nationalen „compart-
ment“ zugeordnet, das für die abwicklung von Banken in diesem mitgliedsstaat reserviert ist. dieser anteil 
sinkt von Jahr zu Jahr zugunsten des gesamteuropäischen topfes ab, sodass es 2024 nur mehr einen Fonds für 
alle euro-Banken geben wird. 
damit wird eine wichtige säule der Bankenunion umgesetzt und die Finanzstabilität der eurozone weiter 
gestärkt. da 2016 nun auch das srB vollumfänglich tätig sein wird, wird sich die Zusammenarbeit weiter mas-
siv intensivieren. 
 




