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1. Einleitung 

Der Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Osteuropa seit 1989 und deren 

Transformation von zentralen Plan- zu kompetitiven Marktwirtschaften hat den Wirtschafts

standort Europa maBgeblich beeinfluBt und neue standortliche Rahmenbedingungen geschaffen. 

Mit der Integration Osteuropas in die kapitalistische Weltwirtschaft nach einem 40jahrigen 

Versuch einer (relativ) abgekoppelten, eigenstandigen wirtschaftlichen Entwicklung auf Basis 

einer zentral koordinierten Okonomie werden sich wieder Muster raumlicher Arbeitsteilung 

einstellen, wie sie filr kapitalistische Wirtschaften typisch sind und die zu regionaler 

Spezialisierung unter der Nutzung von absoluten oder komparativen Ausstattungsvorteile sowie 

von Skalen-, Transportkosten- und Agglomerationsvorteilen fiihren (vgl. Krugman 1991). 

Im Bereich der Sachgilterproduktion kann deshalb erwartet werden, daB sich die 

osteuropaischen Lander auf jene Produktionen spezialisieren werden, in denen sie die 

genannten Vorteile lukrieren konnen und - im Vergleich zu Produktionsstandorten im Westen -

Wettbewerbsvorteile und darnit Exportfahigkeit erlangen. Bisherigen Studien zufolge sind dies 

vor allem arbeitsintensive Produktionen im niedrig-technologischen Bereich, kapitalintensive 

Produktionen mit einem hohen Anteil an Energie- und Rohstoffinput (und die indirekt den 

Faktor 'Umwelt' stark beanspruchen) und - zurnindest mittelfristig - humankapitalintensive 

Produktionen, bei denen mobile mittlere Technologien angewendet werden (vgl. Aiginger 

1993, Peneder 1993a, Heitger et al. 1992). Geht man davon aus, daB gleichzeitig mit dieser 

Spezialisierung und zunehmenden Exportfahigkeit Osteuropas die (weltweite) Nachfrage nach 

den entsprechenden Produkten nicht stark zunehmen wird, so bedeutet das eine allmahliche 

Verlagerung dieser Produktionen in den Osten und Produktionsrilckgange an den Standorten im 

Westen. Dieser ProzeB fand natilrlich schon vor der Ostaffnung in Form von Verlagerungen an 

Standorte in der Dritten Welt oder der sildeuropaischen Peripherie statt (vgl. Frobel et al. 1977, 

1985), mit der Ostaffnung bieten sich filr westeuropaische Produzenten nun aber 

kleinraurnigere Verlagerungsmoglichkeiten und daraus resultierende zusatzliche Vorteile. 

Diesem haufig als 'Gefahrdung' bezeichneten Effekt der Ostaffnung auf westliche 

Produktionsstandorte stehen jedoch betrachtliche Wachstumspotentiale gegentiber. Innerhalb 

der und zwischen den Ui.ndern des RGW existierte eine Arbeitsteilung, die versuchte, alle in 

den einzelnen Volkswirtschaften benotigten Gtiter selbst zu produzieren. In vielen Bereichen 

konnte man jedoch mit den technischen und qualitativen Standards ahnlicher im Westen 

produzierter Gtiter nicht mithalten, insbesondere in bestimmten Konsumgtiterbereichen wie 

z.B. Autos, Unterhaltungselektronik, Bekleidung und in bestimmten Investitionsgtiterbereichen 

wie z.B. Arbeitsmaschinen, Btiromaschinen, Nachrichtengerate, Umwelttechnik. Mit der 



Liberalisierung des AuBenhandels, steigenden Deviseneinnahmen aus dem Export, verstarkten 

auslandischen Direktinvestitionen und einer Einkommenszunahme zumindest bei Teilen der 

Bevolkerung wird die N achfrage nach diesen Gil tern zunehmen und den westlichen 

Produzenten zusatzliche Absatzmoglichkeiten eroffnen. 

Ausgehend von diesen beiden Effekten der OstOffnung auf die Sachgilterproduktion im Westen 

und damit auch Osterreichs wird im vorliegenden Aufsatz versucht, regionale Unterschiede der 

potentiellen Betroffenheit in Osterreich zu ermitteln. Hierzu bedienen wir uns eines 

Strukturansatzes. Ziel ist es, erstens jene Regionen zu identifizieren, deren Sachgilter

produktion entweder auf besonders positiv oder besonders negativ betroffene Branchen 

spezialisiert ist (Branchenstrukturansatz) und zweitens regionale Unterschiede hinsichtlich 

relevanter Indikatoren ftir die potentielle Betroffenheit der Sachgilterproduktion zu untersuchen 

und dabei Brancheneffekte von Standorteffekten zu trennen (Regionalstrukturansatz). 

Festzuhalten ist, daB das regionale Muster einer potentiellen Betroffenheit natilrlich nur wenig 

Uber die tatsachlichen regionalOkonomischen Effekte der OstOffnung aussagt. Hierftir milBten 

detaillierte okonometrische Schatzungen, die neben strukturellen Aspekten eine Reihe weiterer 

EinfluBgroBen beri.icksichtigen, fi.ir einzelne RegionalOkonomien durchgefi.ihrt werden, wie 

dies etwa filr Wien durch Mayerhofer (1992) geschehen ist. 

Der Aufsatz gliedert sich in fi.inf Abschnitte. Zunachst diskutieren wir kurz die grundsatzlichen 

Effekte der OstOffnung auf die osterreichische Sachgilterproduktion (2.), danach identifizieren 

wir potentiell positiv bzw. negativ betroffene Branchen und ermitteln Unterschiede in der 

regionalen Verteilung dieser (3.). Inwieweit Regionen zusatzlich zur Branchenstruktur 

aufgrund von 'Standorteffekten' Variationen hinsichtlich der Betroffenheit durch die 

OstOffnung aufweisen, wird anhand der Lohnkostensensibilitat in Abschnitt 4. analysiert. 

AbschlieBend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefaBt. 

2. Eff ekte der OstOffnung auf die osterreichische Sachgiiterproduktion 

Die Integration Osteuropas in die kapitalistische Weltwirtschaft fi.ihrt u.a. dazu, daB die 

bisherige raumliche Arbeitsteilung durch das Hinzutreten neuer Standorte mit ihren spezifischen 

Faktorausstattungen verandert wird und Verschiebungen im standortlichen Produktionsmuster 

und den Handelsbeziehungen erfolgen. Filr die osteuropaischen Standorte bringt dies weit

reichende Veranderungen mit sich, die zunachst vor allem in der Stillegung von am Weltmarkt 

nicht wettbewerbsfahigen Produktionen erfahren wurden. Sie bedeuten aber auch Konse

quenzen fi.ir das Produktionsmuster in Westeuropa. Die okonomischen Effekte der geanderten 
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raumlichen Arbeitsteilung durch die OstOffnung filr Osterreich (wie filr Westeuropa generell) 

konnen prinzipiell auf filnf Aspekte zusammengefaBt werden ( vgl. au ch Aiginger 1993): 

(a) Zusatzliche Absatzpotentiale filr osterreichische Produkte durch raumliche Markterwei

terung nach Osteuropa, insbesondere im Bereich von qualitativ hoherwertigen Konsum

und Investitionsgiltern und Vorprodukten. 

(b) Zusatzliche Konkurrenz an heimischen und internationalen Markten durch Produkte aus 

Osteuropa, insbesondere aus arbeitsintensiven Produktionen mit standardisierter bzw. 

mobiler Technologie, aus energie- bzw. umweltintensiven Produktionen im 

Niedrigtechnologie-Segment und aus landwirtschaftlichen Produktionen. 

(c) Zusatzliche Moglichkeiten der raumlichen Arbeitsteilung durch die Nutzung komparativer 

Ausstattungsvorteile in Osteuropa durch osterreichische Unternehmen, insbesondere beim 

Bezug oder bei der Produktion arbeits- oder energie- bzw. umweltintensiver Gi.iter im 

niedrigtechnologischen Bereich. Diese Vertiefung der raumlichen Arbeitsteilung als 

Antwort auf die oben erwahnte zusatzliche Konkurrenz kann sich durch die Ubernahme 

oder Neuerrichtung von Produktionsstandorten in Osteuropa, in Form von passivem 

Veredelungsverkehr sowie im verstarkten Import von Vorprodukten aus Osteuropa 

auBern. Bei konsequenter Verfolgung einer derartigen "Mischpreisstrategie" kann sich die 

Wettbewerbsfahigkeit osterreichischer Unternehmen auch auf westlichen Exportmarkten 

erheblich verbessern. 

(d) Zusatzliche Moglichkeiten der Arbeitskostensenkung filr osterreichische Unternehmen 

durch Einstellung von gut qualifizierten und billigen Arbeitsmigrantlnnen und -pend

lerlnnen aus Osteuropa. 

(e) Zusatzliche Attraktivitat des Standorts bsterreich filr auslandische Investoren, die 

einerseits die gilnstigen Standortgegebenheiten in bsterreich filr marktorientierte 

Betriebsansiedlungen im Segment hohertechnologischer Systeme-Herstellung und 

andererseits wirtschaftliche Kooperationen mit osteuropaischen Landern im Bereich des 

passiven Veredelungsverkehrs wie der Marktbedienung suchen (vgl. Bayer 1994). 

So weit dies bislang feststellbar ist, sind all diese Effekte eingetreten, jedoch in 

unterschiedlichem AusmaB und unterschiedlicher regionaler Intensitat. Bevor versucht wird, 

regionale Unterschiede hinsichtlich der ersten beiden Effekte zu analysieren, werden noch kurz 

einige Fakten zur Signifikanz der genannten Effekte angefilhrt. 
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a) Markterweiterung im Osten fur osterreichische Produkte 

Die bisherige Entwicklung des AuBenhandels zwischen 6sterreich und Osteuropa deutet auf 

bedeutende Vorteile der Osttiffnung filr 6sterreichs Sachgtiterproduktion hin (vgl. Tab. 1). So 

stieg der AuBenhandel rnit den drei am weitesten im TransformationsprozeB fortgeschrittenen 

Staaten (Polen, Ungarn und die ehem. Tschechoslowakei) von 1989 bis 1993 um das Doppelte 

im Export, wahrend die Importe aus Osteuropa nur um die Halfte zugenommen haben. Die 

Handelsausweitung mit der ehem. Tschechoslowakei war dabei am starksten, diejenige rnit 

Polen am geringsten. Insgesamt konnte Osterreich das 1989 noch bestehende 

AuBenhandelsdefizit mit diesen drei Handelspartnern bis 1993 in einen betrachtlichen 

AuBenhandelstiberschuB urnkehren. Diese Tendenz setzte sich auch im ersten Halbjahr 1994 

fort. Auch rnit Slowenien (ftir das allerdings keine Vergleichszahlen filr 1988/89 vorliegen) 

konnte eine starke Handelsausweitung Osterreichs beobachtet werdenl (vgl. Stankovsky 

1994b ). DaB Osterreich durch die Osttiffnung im Bereich der Markterweiterung besonders 

profitieren kann, liegt auch in der Distanzabhangigkeit des AuBenhandels begrlindet. Transport

und Transaktionskosten stellen einen wesentlichen (negativen) EinfluBfaktor auf das Volumen 

des bilateralen Handels und damit eine Art 'Handelsbarriere' dar (vgl. an jilngeren empirischen 

Arbeiten u.a. Brocker & Rohweder 1990, Hamilton & Winters 1992; Fischer & Rammer 

1993). Ftir Osterreich wurde geschatzt, daB rund 60 % aller Exporte nach Westeuropa 

innerhalb einer Entfernung von 300 km ab der Grenze verbleiben (vgl. Jeglitsch 1987). 

Aber nicht nur das Volumen, sondern auch die Struktur des osterreichischen Osthandels hat 

sich seit der OsWffnung deutlich verandert. Der Handel rnit Fertigerzeugnissen (traditionelle 

Konsumgtitern, Maschinen und Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse) konnte sowohl auf der 

Export- wie Importseite betrachtliche Zuwachse verzeichnen, wahrend der Handel mit 

Agrarwaren und Rohstoffen auf dem Ausgangsniveau stagnierte (vgl. Peneder 1993b, siehe 

dazu auch 3.). Im Bereich der Fertigwaren kann innerhalb der einzelnen Warengruppen 

festgestellt werden, daB sich Osterreich als die entwickeltere Volkswirtschaft auf 

hoherwertigere Gtiter spezialisiert, wahrend die Oststaaten deutlich niedrigere Unit Values der 

Exporte in denjeweiligen Warengruppen aufweisen (vgl. Peneder 1993b). 

Die Rolle Osteuropas als zusatzlicher Absatzmarkt ftir westliche Konsum- und Investitionsgtiter 

hangt aber nicht nur vom Marktzugang flir westliche Produkte in Osteuropa, sondern 

langerfristig auch stark von der dortigen wirtschaftlichen Entwicklung ab. Nur wenn es den 

osteuropaischen Landern gelingt, einen okonomischen AufholprozeB in Gang zu setzen, wird 

Slowenien weist mit 3.400 oS Importen je Einwohnerln nach der Schweiz und noch vor Deutschland (2.300 
oS) diesbeziiglich den zweithochsten Wert unter allen osterreichischen Handelspartnern auf. 
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das Einkommen der Haushalte und Unternehmen groB genug sein, um kontinuierlich westliche 

Produkte nachfragen zu konnen. Zusatzlich ist eine umfangreiche Exportfahigkeit der 

osteuropaischen Lander notwendig, sollen westliche Importe nicht durch Zahlungsbilanz

restriktionen gefahrdet werden. 

Tabelle 1: Entwicklung des osterreichischen Osthandels 1989-1993: Exporte nach und 
lmporte ans der ehem. Tschechslowakei, Polen und Ungaro (zu laufenden Preisen) 

a) Exporte 1989-1993 

Handelspartner Exporte (Veriinderungen gegenUber dem Vorjahr in%) Volumen Anteil am 
1989 1990 1991 1992 1993 89-93 1993 Gesamt-

in Mrd. oS export 1993 

Tschechoslowakei 1 +6,8 +72,5 +6,0 +50,7 +11,7 +208,1 15,44 3 30 
Polen +40,7 -16,5 +70,9 -5,6 -8,8 +22,8 6,43 1,38 
Ungarn +27,l +20,8 +38,7 +7,1 +6,4 +90,8 16,55 3 54 

Summe +24,2 +24,1 +32,7 +16,9 +5,5 +103,0 38,42 8,22 

b) lmporte 1989-1993 

Handelspartner Importe (Veriinderungen gegenUber dem Vorjahr in %) Volumen Anteil am 
1989 1990 1991 1992 1993 89-93 1993 Gesamt-

in Mrd. oS import 1993 

Tschechoslowakei 1 +11,3 -4,9 +16,1 +49,0 +10,8 +92,5 12,27 2,17 
Polen +2,7 +15,2 +12,8 -11,4 -6,6 +7,5 4,68 0,83 
Ungarn +23,1 +11,4 +31,4 +4,2 -9,5 +38,1 10,83 1,92 

Sum me +16,2 +6,5 +21,9 +14,1 -1,0 +49,6 27,78 4,92 

bis 1992 Tschechoslowakei, 1993 Tschechien und Slowakei 

Quelle: Stankovsky (1991, 1992, 1993b ), OST AT (AuBenhandelsstatistik 1993), eigene Berechnungen 

b) Konkurrenz durch Osteuropa im Niedriglohnbereich und bei umweltintensiven Produktionen 

Neben diesem positiven Effekt der OstOffnung auf osterreichische Produktionsstandorte wird 

stets als negativer Effekt die Gefahrdung von Produktionen in bsterreich durch die 

Niedriglohnkonkurrenz in Osteuropa genannt. Schatzungen der Arbeitskosten und Arbeits

produktivitat fiir einige osteuropaische Lander weisen tatsachlich auf erhebliche Lohnstilck

kostenvorteile gegentiber Osterreich hin. In Tab. 2 sind die Unterschiede in Arbeitskosten, 
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Arbeitsproduktivitat und - daraus abgeleitet - 'Lohnstilckkosten' zwischen den osteuropaischen 

Landern Ungarn, Polen sowie Tschechoslowakei und Osterreich dargestellt. Bei 

durchschnittlichen Lohnkosten in der Industrie von zwischen 5 und 10 % der osterreichischen 

betragt aufgrund der ebenfalls wesentlich niedrigeren Produktivitat der Lohnstiickkostenvorteil 

zwischen 35 und 50 %. Diese Lohnstilckkostenvorteile gegeniiber Osterreich variieren jedoch 

aufgrund stark unterschiedlicher branchenspezifischer Arbeitsproduktivitaten zwischen 

einzelnen Branchen betrachtlich (vgl. Peneder 1993a, S. 58ff). Hierzu muB weiter bemerkt 

werden, daB ein Lohnstilckkostenvergleich grundsatzlich nur bei Betrachtung identer Giiter 

aussagekraftig ist und gesamtwirtschaftliche Lohnstiickkosten-unterschiede auch auf 

Unterschiede in der giitermaBigen Zusammensetzung der Produktion zuriickgefiihrt werden 

konnen. Weiters bestehen erhebliche statistische Vergleichsprobleme, da die Erfassung von 

Arbeitskosten und Arbeitsproduktivitat in den einzelnen Landern unterschiedlich ist. Auch 

werden z.B. im Fall Tschechiens die Lohne durch politische MaBnahmen niedrig gehalten 

(Lohnkontrollen in Staatsbetrieben, sehr geringer Lohnneben-kostenanteil, Reallohnriickgang 

groBer als Produktivitatsriickgang, vgl. Raiser 1994, S. 9ff) und die Wahrung unterbewertet; 

ein Zustand, der jedoch nicht langfristig aufrechterhalten werden kann. 

Ta belle 2: Arbeitskosten, Arbeitsproduktivitiit und 'Lohnstiickkosten' in der Industrie in 
der ehem. CSFR, Polen und Ungarn 1990 (Osterreich = 100) 

Land Arbeitskostenl A rbeitsproduktivitiit2 'Lohnstiickkosten ,z 

ehem. Tschechoslowakei 8,8 18,4 48 
Polen 5,1 9,5 52 
Ungarn 10,5 16,2 65 

gemessen als Lohnsumme je Beschaftigten, ausgenommen Ungarn: je Arbeiter 
2 gemessen als Bruttoproduktionswert je Beschaftigten 
3 Verhaltnis von Arbeitskostenindex zu Arbeitsproduktivitatsindex 

Quelle: Peneder (1993a, S. 5lff) 

Es muB aber auch beriicksichtigt werden, daB sich die vorliegenden Schatzungen auf die 

bestehende Produktionsstruktur in Osteuropa beziehen. Bei Investitionen <lurch osterreichische 

(bzw. generell westliche) Unternehmen ist davon auszugehen, daB diese zumindest teilweise 

neue Produktionstechnologien bzw. Produktionsorganisationen einfiihren, die zu einer 

Erhohung der Arbeitsproduktivitat fiihren sollten. Insbesondere im Bereich von 

humankapitalintensiven Produktionen sowie bei raumlich transferierbaren Produktionen im 

mittleren und hoheren technologischen Bereich (bei denen also F&E und Produktion leicht 

6 



raumlich getrennt werden konnen) konnte aufgrund des guten Ausbildungsniveaus der 

osteuropaischen Arbeitskrafte in Verbindung mit westlicher Produktionstechnologie ein 

betrachtliches Catch-Up-Potential im Sinne von Abramowitz (1991) bestehen, das rasch zu 

vergleichbaren Arbeitsproduktivitaten wie an westeuropaischen Standorten fi.ihren kann. Da die 

Lohne aber langerfristig voraussichtlich nur mit der durchschnittlichen, gesamtwirtschaftlichen 

Produktivitatszunahme steigen werden, bieten sich fi.ir Investoren in diesen Bereichen 

bedeutende Lohnsttickkostenvorteile. 

Auf der anderen Seite ist anzumerken, daB Lohnstiickkosten nur ein Indikator fi.ir die preisliche, 

nicht aber die qualitative Wettbewerbsfahigkeit sind, zudem sind auch die produktions

relevanten Rahmenbedingungen wie Infrastruktur, Kommunikation, Rechtssystem, Finanz

und Steuersystem, Versicherung und Sicherheit, Kooperation mit Behorden etc. zu 

beri.icksichtigen, bei denen Osteuropa gravierende Standortnachteile aufweist. Am Beispiel von 

Produktionsverlagerungen von den USA nach Mexiko konnte gezeigt werden, daB es 

umfangreicher Lohnsti.ickkostenvorteile von ca. 50 % bedi.irfte, um die zusatzlichen Kosten in 

den anderen Bereichen wettzumachen (vgl. Pollan & Stankovsky 1993, S. 519). Auch sollte 

beri.icksichtigt werden, daB durch die Nahe von Betrieben der gleichen oder vor- bzw. 

nachgelagerter Branchen sowie durch das Vorhandensein von Zulieferern und produktions

nahen Dienstleistungen (vgl. Porter 1990) positive Agglomerationseffekte und Moglichkeiten 

der Nutzung externer Effekte von Unternehmensnetzwerken entstehen, deren Kosteneinspa

rungspotentiale als betrachtlich vermutet werden konnen, jedoch schwierig zu messen sind, in 

jedem Fall aber in Osteuropa derzeit nicht existieren. 

Neben den Lohnkostenvorteilen weisen osteuropaische Standorte auch Preisvorteile bei 

Energietragern, bei Transportkosten und bei Umweltkosten im weiteren Sinn auf (vgl. Peneder 

1993a), die sie als komparative Wettbewerbsvorteile nutzen und darnit osterreichische Standorte 

konkurrenzieren konnen. In Tab. 3 sind die Energiepreisdifferenzen zwischen Osterreich und 

den drei osteuropaischen Landern Tschechoslowakei, Polen und Ungarn fi.ir das Jahr 1991 

dargestellt. Wahrend in der ehem. Tschechoslowakei und Polen die Energiepreisvorteile 

betrachtlich sind, weist Ungarn nur bei dem Energietrager Kahle deutliche Preisvorteile auf. 

Fi.ir Transport- und Umweltkosten konnen ebenfalls Kostenvorteile fi.ir osteuropaische 

Standorte festgestellt werden (vgl. Peneder 1993a, S. 56f). 

Das AusmaB der zusatzlichen Konkurrenz durch osteuropaische Anbieter hangt jedoch sehr 

stark vom freien Zugang fi.ir Waren aus Osteuropa zu osterreichischen bzw. westlichen Markten 

ab. Wird dieser freie Zugang gewahrt, so haben osteuropaische Produzenten vor allem bei 

denjenigen arbeits- und energie- bzw. umweltintensiven Gi.item, deren Produktion nur geringes 
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technologisches Wissen bzw. einfache, standardisierte Produktionstechnologien erfordert, 

deutliche Wettbewerbsvorteile aufgrund niedrigerer Lohnsttickkosten (siehe Tab. 2). Osterreich 

hat gegentiber den osteuropaischen Landem ein Praferenzzollgesetz. Die rnittlere Zollbelastung 

ftir die CSFR, Polen und Ungarn betrug 1990 etwa 3,5 %, ftir Textilien beispielsweise aber 

mehr als 10 %, ftir Rohstoffe und Vorprodukte hingegen nur unterdurchschnittliche Werte. Die 

EU hat am Gipfel in Kopenhagen 1993 gegentiber den meisten osteuropaischen Landern ftir 

den groBten Teil der industriell-gewerblichen Waren den vollstandigen Abbau von Zollen und 

Mengenbeschrankungen ab 1995 beschlossen, hinsichtlich Gtitergruppen, bei denen Osteuropa 

Wettbewerbsvorteile aufweist, wurden allerdings verlangerte Fristen bis 1996 (Stahl) bzw. 

1997 (Textilien) festgelegt (siehe Stankovsky 1993a). Insgesamt erfolgt der Abbau von 

Zollabkommen zwischen West- und Osteuropa assymetrisch zum Vorteil Osteuropas (vgl. 

Kommission der Europaischen Gemeinschaften 1993). Ausnahmen bestehen aber vor allem im 

Bereich landwirtschaftlicher Gtiter, ftir die sowohl von seiten Osterreichs wie der EU noch in 

groBerem AusmaB Zelle und/oder Mengenbeschrankungen weiterbestehen werden. 

Tabelle 3: Energiepreise in der lndustrie in der ehem. CSFR, Polen und Ungaro 1991 
(Osterreich = 100) 

ehem. Tschechoslowakei 
Polen 
Ungam 

Preis je Kilowattstunde 
2 Preis je 107 Kilokalorie 
3 Preis fiir Heizol schwer je Liter 
4 Preis filr Steinkohle je Tonne 

Quelle: Peneder (1993a, ·S. 53ft) 

Stroml 

63,7 
47,8 
94,0 

Erdgas2-

54,2 
69,3 

104,7 

Heizot3 

90,3 
86,3 
88,0 

Kohle4 

13,7 
30,3 
77,3 

c) Kostensenkung an osterreichischen Standorten durch Arbeiterlnnen aus Osteuropa 

Westliche Produzenten lohn- oder energiekostensensibler Produktionen konnen dem 

verscharften preislichen Wettbewerb durch osteuropaische Produzenten Uber zwei Strategien 

begegnen: durch Arbeitskostensenkung und/oder Produktivitatssteigerung an den bestehenden 

Produktionsstatten, um die Lohnsttickkostenposition zu verbessern, oder durch teilweise bis 

ganzliche Verlagerung der Produktion an arbeitskostengilnstigere Standorte, vor allem nach 
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Osteuropa. Der Strategie der Arbeitskostensenkung unter Beibehaltung der osterreichischen 

Standorte durch Anstellung billiger Arbeitskrafte (vor allem aus Osteuropa selbst) sind 

aufgrund der restriktiven Bestimmungen des Auslanderbeschaftigungsgesetzes und der 

Kontigentierung von Beschaftigungsbewilligungen filr Arbeiterlnnen auBerhalb des EWR 

weitgehend Grenzen gesetzt. Lohnkostenvorteile durch (legale) Auslanderlnnenbeschaftigung 

konnten vor allem dort erzielt werden, wo osterreichische Arbeiterlnnen Uber Kollektivvertrag 

bezahlt werden. Darauf deutet auch das Ergebnis von Geldner (1993, S. 43ff) bin, der eine 

Zunahme der Auslanderlnnenbeschaftigung nach der Ostaffnung vor allem in Branchen mit 

hoher Skillintensitat beobachten konnte. 

Wesentlich hohere Lohnkostenersparnisse konnen Unternehmen jedoch durch illegale 

Beschaftigung von Auslanderlnnen lukrieren, wobei vor allem grenznahe Regionen durch die 

Anstellung von osteuropaischen Arbeitspendlerlnnen, deren Arbeitskraft aufgrund niedriger 

Reproduktionskosten an ihren W ohnstandorten besonders niedrig entlohnt werden kann, 

profitieren konnen (vgl. Geldner 1993). Eine Zunahme illegaler Beschaftigung von 

auslandischen Arbeitskraften nach der OstOffnung konnte bereits festgestellt werden. So 

wurden alleine im Rahmen der Kontrollaktivitaten der Arbeitsmarktverwaltung im Zeitraum 

Janner 1993 bis Juni 1994 bei 29 % von 13.630 kontrollierten Betriebe VerstOBe gegen das 

Auslanderbeschaftigungsgesetz und insgesamt 8.877 illegal bei diesen Betrieben beschaftigte 

Auslanderlnnen festgestellt 2. 

Der Strategie der Produktivitatssteigerung an osterreichischen Standorten ist in den meisten der 

von der osteuropaischen Konkurrenz betroffenen Produktionen in dem zum Abbau der 

gegenwartigen Lohnsttickkostendifferenz notwendigen AusmaB technologisch nur begrenzt 

moglich. Im Bereich der energie- bzw. umweltintensiven Produktionen konnte allerdings die 

Wettbewerbsfahigkeit osterreichischer (bzw. westeuropaischer) Standorte dadurch erhalten 

werden, indem die osteuropaischen Lander zur Einhaltung hoherer Umweltstandards bei der 

Energie- und industriellen Produktion veranlaBt werden. 

d) raumliche Arbeitsteilung durch Nutzung komparativer Ausstattungsvorteile in Osteuropa 

Eine andere Strategie filr osterreichische Produzenten als Antwort auf die verscharfte 

osteuropaische Konkurrenz stellt die Verlagerung der Produktion an arbeits- oder energie

kostengilnstigere Standorte dar. Derartige standortliche Anpassungsprozesse haben bereits in 

der Vergangenheit stattgefunden (vor allem nach Sildostasien und andere Dritte-Welt-Standorte, 

2 Angaben nach internen, unpublizierten Statistiken des Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales in Wien 
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vgl. Frobel et al. 1977, 1985), mit der Moglichkeit der Verlagerung nach Osteuropa weitet sich 

diese strategische Option auf eine viel groBere Zahl an Unternehmen aus. Dies gilt insbesondere 

fiir kleine und mittlere Ein-Betriebs-Unternehmen, die vorher kaum die organisatorischen 

Moglichkeiten einer weitraumigen Standortverlagerungen hatten. Auch sind bei Verlagerungen 

nach Osteuropa die Transaktionskosten vergleichsweise niedrig und Verlagerungen daher schon 

bei geringeren Kostenvorteilen profitabel. 

Diese Verlagerung der Produktion kann entweder durch Stillegung eines osterreichischen 

Produktionsstandortes und Aufbau bzw. Ubernahme eines bestehenden osteuropaischen oder 

durch Lohnfertigung an oder Warenbezug von vorhandenen osteuropaischen Produktions

standorten erfolgen. Die Investitionen im Rahmen erstgenannter Aktivitaten sind als 

auslandische Direktinvestitionen statistisch erfaBbar, wahrend die zweitgenannte Vorgehens

weise sich in der AuBenhandelsstatistik niederschlagt. DaB osterreichische Unternehmen 

zumindest die erstgenannte Strategie in bedeutendem AusmaB gewahlt haben, kann am Umfang 

der osterreichischen Direktinvestitionen in Osteuropa ersehen werden, der sich seit 1989 rasant 

entwickelt hat und von einem Bestand von 1,7 Mrd. oS zu Jahresende 1989 auf 10,0 Mrd. oS 

Mitte 1994 gestiegen ist (siehe Tab. 4). Das Schwergewicht liegt dabei in den unmittelbaren 

Nachbarstaaten Ungarn, (ehem.) Tschechoslowakei und Slowenien, in denen sich zusammen 

95 % der osterreichischen Direktinvestitionen in Osteuropa befinden (vgl. Stankovsky 1994b, 

S. 521). Der passive Veredelungsverkehr mit den drei genannten Landern hat sich laut 

Stankovsky ( 1994c) von 1988 bis 1992 mehr als verzwanzigfacht und machte 1992 60 % aller 

Exporte und 70 % aller Importe zur passiven Veredelung aus (gegentiber rund 1 % im Jahr 

1988). 

Tabelle 4: Strome und Bestande an ausUindischen Direktinvestitionen osterreichischer 
Investoren in Osteuropa 1989 bis 1994 (in Mrd. oS) 

Land Strome Bestdnde 
1989 1990 1991 1992 1993 19941 1989 1990 1991 1992 1993 19941 

ehem. CSFR 0,0 0,2 1,0 1,4 2,5 0,7 0,0 0,2 0,8 2,2 4,7 5,4 
Polen 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,5 0,6 0,7 
Ungarn 0,4 4,0 4,4 3,2 2,4 0,9 0,7 3,4 7,1 9,4 11,8 12,7 

Osteuropa gesamt 0,8 4,3 5,9 4,8 5,6 1,9 1,7 5,3 9,3 12,5 18, 1 20,0 

1 Janner bis Mai (Strome) bzw. Mai (Bestande) 

Quelle: Stankovsky (1994a, S. 98; 1994b, S. 521) 
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e) Steigende Standortattraktivitiit Osterreichs durch die Ostoffnung 

Ein im Zuge der OstOffnung stets genannter Vorteil ftir Osterreich, insbesondere aber ftir die 

Ostregion, betrifft die erhohte Attraktivitat ftir Betriebsansiedlungen von Unternehmen, die im 

Rahmen vertikaler Arbeitsteilung die komparativen Vorteile der Faktor- und Bezugsmarkte in 

Osterreich und Osteuropa nutzen und gleichzeitig <lurch zentrale Bedienung der west- und 

osteuropaischen Absatzmarkte steigende Saklenertrage lukrieren konnen (vgl. Mayerhofer & 

Palme 1994). Zusatzlich wird eine besondere Standortattraktivitat als Informations- und 

Transaktionszentrum ftir Osteuropa ausgemacht, die vor allem regionale Hauptquartiere 

multinationaler Konzerne anlocken soll. Inwieweit die veranderten Rahmenbedingungen 

tatsachlich zur einer entsprechend motivierten Betriebsansiedlungsdynamik ftihren, kann derzeit 

noch nicht gesagt werden. 

Insgesamt ftihrt die OstOffnung zu einer verstarkten raumlichen Arbeitsteilung in Europa3. Die 

Lander Westeuropas mit hohen Lohnkosten werden sich verstarkt auf die Produktion von 

Gtitern im hohertechnologischen Bereich konzentrieren, in dem ihnen mit Osteuropa auch ein 

neuer Absatzmarkt eroffnet wurde, wahrend sich die lohnkostengtinstigen Standorte in den 

osteuropaischen Landern auf die Produktion von niedrigtechnologischen arbeitsintensiven 

Gtitern spezialisieren werden, mit denen sie auch auf westeuropaischen Markten 

wettbewerbsfahig sein sollten. Westeuropaische Produktionen in diesen Gtitergruppen konnten 

langfristig nur <lurch protektionistische MaBnahmen oder durch Arbeitskostenreduzierungen 

erhalten werden, wobei sich ftir letztere <lurch die OstOffnung neue Moglichkeiten in Form von 

Arbeitspendlerlnnen aus Osteuropa ergeben, falls keine migrations- oder arbeitsmarkt

politischen GegenmaBnahmen gesetzt werden. Zusatzlich ist eine raumliche Verlagerung von 

energie- und umweltintensiven Produktionen nach Osteuropa zu erwarten. Die Sensibilitat der 

Bevolkerung in Westeuropa gegentiber umweltbelastenden Produktionen ftihrt zur 

Notwendigkeit von Umweltinvestitionen in der lndustrie und konnte eine Verteuerung der 

Energietrager <lurch zusatzliche Besteuerung bewirken, wahrend Energiepreise wie 

UmweltbewuBtsein in Osteuropa vergleichsweise niedrig sind und zumindest mittelfristig auch 

bleiben dtirften. 

3 Dies geschieht natiirlich vor dem Hintergrund einer intensivierten raumlichen Integration und Arbeitsteilung 
in Europa durch den EU-Binnenmarkt (vgl. Begg & Mayes 1993, Gassler & Rammer 1994, Steinle 1992, 
TOdtling-Schonhofer & Todtling 1991). 
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3. Regionale Unterschiede in der Betroffenheit durch die OstOffnung in der 

osterreichischen Sachgiiterproduktion: ein Branchenstrukturansatz 

Im folgenden wird versucht, regionale Unterschiede in der potentiellen Betroffenheit der 

osterreichischen Sachgliterproduktion <lurch die OstOffnung naherungsweise ZU erfassen. Die 

Analyse wird dabei lediglich filr die Sachgilterproduktion im engeren Sinn (Wirtschafts

abteilungen 3 bis 5 der Betriebssystematik 68) durchgefilhrt, Bergbau, Energiegewinnung als 

und Bauwirtschaft bleiben daher unberticksichtigt. Die Analyse erfolgt in Form eines 

zweistufigen Ansatzes: Zunachst wird versucht, die potentielle Betroffenheit einzelner Branchen 

der osterreichischen Sachgtiterproduktion durch die OstOffnung zu erfassen. Dieses sektorale 

"Betroffenheitsprofil" wird anschlieBend regionalisiert, indem die regionalen Beschaftigten

anteile in <lurch die OstOffnung betroffenen Branchen ermittelt werden. Bei der Erfassung der 

Betroffenheit der Sachgtiterproduktion wird wie bereits erwahnt zwischen potentiell negativer 

und potentiell positiver Betroffenheit unterschieden: 

• Als durch die OstOffnung potentiell negativ betroffene Segmente der osterreichischen 

Sachgtiterproduktion werden lohnkosten- und energiekostensensible Branchen betrachtet. 

Lohnkostensensible Branchen sind dabei solche, die im niedrigtechnologischen Bereich 

angesiedelt sind (mit einem hohen Anteil an 'einfacher Arbeit') und ein ungtinstiges 

Verhaltnis von Arbeitskosten zu Arbeitsproduktivitat (d.h. eine schlechte Lohnsttick

kostenposition) aufweisen; energiekostensensible Branchen sind dabei solche, die einen 

tiberdurchschnittlichen hohen Energieeinsatz bei der Produktion (als Indikator filr eine 

hohe Umweltbelastung) aufweisen (vgl. Peneder 1993b). 

• Die <lurch die OstOffnung potentiell positiv betroffenen Segmente der osterreichischen 

Sachgtiterproduktion werden durch die Identifikation jener Produktgruppen (und der ent

sprechenden Branchen), die eine tiberdurchschnittlich positive Entwicklung der Exporte 

in osteuropaische Lander aufweisen, zu erfassen versucht (vgl. Stankovsky 1993c ). 

Die ldentifizierung der potentiell betroffenen Branchen erfolgt auf der Ebene der Dreisteller der 

Betriebssystematik 68 (insgesamt 95 sektorale Basiseinheiten), die regionale Betroffenheit wird 

auf Basis der politischen Bezirke Osterreichs erfaBt (insgesamt 99 raurnliche Basiseinheiten). 

a) Potentiell gefiihrdete Branchen der osterreichischen Sachguterproduktion 

Zur ldentifizierung der von der OstOffnung potentiell gefahrdeten Branchen wurde in 

Anlehnung an WIFO-Studien (vgl. Peneder 1993b, Peneder & Stankovsky 1993, Mayerhofer 
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& Palme 1994) ein Filteransatz herangezogen, der jene Produktionsbereiche identifizieren soll, 

die durch die lohn- und energiekostengUnstigeren Standorte im Osten eine verscharfte Konkur

renz zu erwarten haben und dadurch absiedlungs- oder stillegungsgefahrdet sind. Hierbei 

unterschieden wir zwischen lohnkostensensiblen und energiekostensensiblen Branchen. 

Wie in Tab. 2 zu sehen ist, verfilgen osteuropaische Standorte Uber erhebliche Lohnsttick

kostenvorteile im Vergleich zu bsterreich. Da Osteuropa aber gleichzeitig ein deutlich 

niedrigeres Produktivitatsniveau aufweist und die Standortgegebenheiten filr forschungs

intensive Produktionen kaum vorhanden sind, werden zumindest kurz- und mittelfristig 

Wettbewerbsvorteile vor allem in standardisierten Produktionen, bei denen die Arbeitskosten 

eine wesentliche Rolle spielen, lukriert werden konnen. Osterreichische Standorte in diesem 

Segment konnen dementsprechend als potentiell gefahrdet angesehen werden. Im folgenden 

soll versucht werden, diese - als lohnkostensensibel bezeichneten - Branchen zu identifizieren. 

Als lohnkostensensible Branchen werden jene betrachtet, deren Produktion einerseits auf 

standardisierter Technologie unter Einsatz vorwiegend 'einfacher', wenig qualifizierter Arbeit 

beruht und die andererseits eine schlechte preisliche Wettbewerbsfahigkeit aufweisen. Die 

Intensitat des Einsatzes wenig qualifizierter Arbeitskrafte wird Uber das Lohnniveau erfaBt, da 

auf kompetitiven Arbeitsmarkten ein positiver Zusammenhang zwischen Lohnhohe und der 

Qualifikation der Arbeitskrafte postuliert werden kann und daher ein niedriges Lohnniveau auf 

relativ gering qualifizierte Arbeitskrafte und technologisch einfache Produktionsprozesse 

hindeutet. Preisliche Wettbewerbsfahigkeit wird Uber die LohnstUckkosten erfaBt, sie kann bei 

standardisierten Produktionen, bei denen unterstellt werden kann, daB die Produktqualitat 

zwischen den einzelnen Produzenten kaum differiert, als der entscheidende W ettbewerbsfaktor 

angesehen werden. Mit diesem Ansatz werden also jene Branchen herausgefiltert, die bei 

Einsatz relativ unqualifizierter Arbeit eine weit unterdurchschnittliche Arbeitsproduktivitat 

aufweisen. Es handelt sich hier i.d.R. um Produktionen in spaten Produktzyklusphasen, bei 

denen Produktivitatssteigerungen durch technische Rationalisierungen entweder nur schwer 

moglich oder nicht rentabel sind, da sich Investitionen in Form von Verlagerungen an 

lohnkostengUnstigere Standorte eher rechnen. Lohnkostensensible Branchen konnen daher als 

raumlich sehr mobile Branchen betrachtet werden (sog. 'footlose industries', vgl. Bayer & 

Palme 1987; Palme 1988, 1989; Geldner 1989). 

Die empirische Bestimmung lohnkostensensibler Branchen erfolgt anhand von zwei 

Indikatoren, namlich dem durchschnittlichen Lohnniveau (LN) in einer Branche und dem als 

LohnstUckkostenindikator (LSK) herangezogenen Verhaltnis von Lohnniveau und Arbeitspro-
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duktivitat (das umgeformt die sog. Lohntangente, also das Verhaltnis von Lohnen zur 

W ertschopfung, ergibt): 

LN=WIL 

LSK = (W/L) I (YIL) = W/Y 

wobei W 
L 
y 

gesamter Personalaufwand 
Anzahl der unselbstiindig Beschiiftigten 
W ertschopfung (N ettoproduktionswert)4 

Es muB an dieser Stelle festgehalten werden, daB der Indikator ftir die 'Lohnstilckkosten' nur 

ein sehr grober Annaherungsversuch ist. Eine korrekte Messung von Arbeitsproduktivitaten 

kann im Grunde nur filr ein bestimmtes Gut erfolgen, und zwar als realer Ouptut je 

Faktoreinheit (z.B. eine Arbeitsstunde). Zieht man stattdessen den Produktionswert einer 

ganzen Branche als OutputgroBe heran, Iiegt diesem einerseits ein je unterschiedliches 

Gtiterspektrum und andererseits eine Bewertung der Produktionsleistungen durch den Markt 

zugrunde (vgl. Guger 1994, S. 463). Die Heranziehung der Anzahl unselbstandig Beschaftigter 

als InputgroBe anstelle der Anzahl geleisteter Arbeitsstunden hat die Nichtberiicksichtigung von 

Unterschieden in der Beschaftigtenstruktur (Anteil der Produktionsarbeiterlnnen) und der 

Arbeitsleistung (effektiv geleistete Arbeitsstunden) zur Folge. 

Filr die untersuchte Ebene der Branchendisaggregierung (Dreisteller der Betriebssystematik) 

stehen akutelle Daten lediglich auf Basis der Industriestatistik zur Verfilgung, andere Bereiche 

der Sachgilterproduktion (GroB- und Kleingewerbe) blieben hier unberiicksichtigt. Die 

aktuellesten lnformationen betreffen das Jahr 1991, die Indikatormessung erfolgte filr alle 

Dreisteller der Wirtschaftsabteilungen 3 bis 5 der Betriebssystematik 685, der Industriedurch

schnitt wurde auf Basis aller Industriebranchen (also einschlieBlich Bergbau, Audi visions- und 

Filmindustrie, Energie- und Warmeversorgung, Wasserwerke etc.) berechnet. In Abb. 1 sind 

jene Branchen dargestellt, die erstens 'Lohnstilckkosten' von mindestens 10 % Uber dem lndu

striedurchschnitt und zweitens ein Lohnniveau von mindestens 5 % unter dem Industriedurch

schntt aufweisen6. Durch die niedrigen Schwellenwerte wurde eine relativ groBe Anzahl an 

Branchen als potentiell gefahrdet identifiziert, das AusmaB der 'Gefahrdung' ist aber nattirlich 

4 Das Verhiiltnis W/Y wird hiiufig auch als lndikator fiir die Arbeitsintensitiit herangezogen, ist u.E. allerdings 
hierfiir nur ein schlecht geeigneter lndikator, da die lntensitiit eines Inputfaktors als Anteil am Output erfaBt 
wird (und nicht als Anteil am gesamten Input). 

5 ausgenommen die Dreisteller 581, 582, 584 und 586, die aufgrund von Geheimhaltungen seitens des OSTAT 
zu einer Branche zusammengefaBt werden muBten 

6 Fiir den 'Lohnstiickkosten'-lndikator wurde deshalb eine hohere Abweichung zugrundegelegt, da <lurch die 
extrem niedrigen 'Lohnsttickkosten' der Tabakerzeugung (Dreisteller 328 der Betriebssystematik) der 
Industriedurchschnitt nach unten gedriickt wird und dadurch der groBte Tei] der Branchen - zumindest leicht -
iiber dem Durchschnitt liegt. 
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nicht ftir jede Branche gleich. Generell gilt, daB eine Branche als potentiell umso gefahrdeter 

betrachtet werden kann, je weiter rechts oben sie sich in der Abbildung befindet. Fi.ir die 

weitere Analyse wurden daher die lohnkostensensiblen Branchen entsprechend ihrer Gefahr

dungsintensitat in ein oberes, mittleres und unteres Drittel untergliedert, die entsprechenden 

Grenzen sind in Form der beiden diagonalen (punktierten) Linien in Abb. 1 wiedergegeben. Die 

Liste der potentiell gefiihrdeten Branchen einschlieBlich der Indikatorenwerte und Abweichun

gen vom Industriedurchschnitt ist, differenziert nach diesen drei Gruppen, in Tab. 5 dargestellt. 

Abbildung 1: Lohnkostensensible Branchen 1991 
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Quelle: OSTAT (lndustriestatistik 1991, Arbeitsstattenzahlung 1991), eigene Berechnungen 

Gereiht nach dem aufsummierten Abweichungsbetrag zeigt sich, daB Branchen der 

Bekleidungs-, Textil- und Lederindustrie als am lohnkostensensibelsten betrachtet werden 

konnen. Auffallig ist weiters, daB alle Branchen der Gruppe 59 der Betriebssystematik 

(Erzeugung van feinmechanischen und medizinisch-optischen Geraten) und einige Bereiche der 
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Tabelle 5: Lohnkostensensible Branchen 1991 ('Lohnsti.ickkosten' mindestens 10 % i.iber, 
Lohnniveau mindestens 5 % unter dem Industriedurchschnitt) 

Branche (Gruppe der Betriebssystematik 68) W/Y Abw. v. (2) WIL Abw. v. (2) 
in% in% in 1.000 oS in% 

a) oberes Drittel 
334 Erz. v. Garn., Gew. a. Bastfaserbearb.masch. 99,00 48,32 285,66 -32,50 
341 Erz. v. Leibwasche, Miederw., Badebekleid. 80,15 20,09 214,27 -49,37 
342 Erz. v. Oberbekleid. aus Textilien u. Leder 82,89 24,18 240,41 -43,19 
591 Erz. v. feinmech. Ger. (o. med. u. orthopad.) 102,16 53,06 397,22 -6,13 
335 Erzeugung von Wirk- und Strickwaren 81,20 21,66 278,16 -34,27 
332 Erz. v. Garn., Gew. a. Schafwollbearb.masch. 90,95 36,27 346,36 -18,15 
350 Erzeugung und Reparatur von Schuhen 77,05 15,44 258,59 -38,89 
589 Erzeugung von i.ibrigen Transportmitteln 85,19 27,63 312,62 -26,13 

b) mittleres Drittel 
594 Erz. v. Uhren u. Schmuckw.; Edelsteinbearb. 83,36 24,89 314,89 -25,59 
585 Reparatur von KFZ und Fahrriidern 83,42 24,98 323,05 -23,66 
388 Erz. v. Korb-, Flecht-, Kork-, Bi.irstenwaren 73,42 10,00 279,88 -33,86 
333 Erz. v. Garn., Gew. a. Seidenbearb.maschinen 81,52 22,13 339,08 -19,87 
392 Erzeugung von Sportartikeln und Spielwaren 80,48 20,58 350,78 -17,11 
391 Erzeugung von Musikinstrumenten 77,95 19,79 354,14 -16,31 
476 Erzeugung von feinkeramischen Waren 83,05 24,42 383,91 -9,28 
337 Textilveredlung und Textildruck 81,70 22,40 381,63 -9,82 

c) unteres Drittel 
593 Erz. v. optischen Geraten u. Sehbehelfen 81,59 22,23 383,99 -9,26 
521 Bearbeitung von Metallen 78,26 17,25 367,20 -13,23 
561 Erz. v. E-mot., Generat., Trafos, Schaltger. 82,51 23,62 401,22 -5,19 
539 Erzeugung von i.ibrigen Metallwaren 77,33 15,85 373,04 -11,85 
533 Erzeugung von Blechwaren 74,00 10,86 355,27 -16,05 
471 Be- und Verarbeitung von Natursteinen 78,68 17,87 386,44 -8,68 
592 Erz. v. med. u. orthopad. Geraten, Behelfen 74,17 11,13 374,09 -11,60 
413 Buchbinderei und Pragerei 75,19 12,65 386,84 -8,59 
513 Eisen- und NE-MetallgieBerei 74,09 11,00 401,27 -5,18 

Anmerkungen: w Personalaufwand in der lndustrie insgesamt (in 1.000 oS) 
y Nettoproduktionswert in der lndustrie insgesamt (in 1.000 oS) 
L Unselbstandig Beschaftigte in der lndustrie insgesamt 
Abw. v. 0 Abweichung vom Durchschnitt der lndustrie insgesamt 

Es wurden lediglich Branchen der Wirtschaftsabteilungen 3 bis 5 beriicksichtigt. 

Quelle: OSTAT (lndustriestatistik 1991), eigene Berechnungen 

metallverarbeitenden Industrie als potentiell gefahrdet identifiziert werden7. Auf Dreisteller

Ebene sind die meisten der in unserem Ansatz herausgefilterten Branchen jedoch, gemessen an 

1 Im Fall der feinmechanischen und optischen Industrie ist dies auf ein niedriges Lohnniveau trotz sehr 
humankapitalintensiver Fertigung zuri.ickzufi.ihren. In dieser Branche spielt allerdings auch die preisliche 
Wettbewerbsfahigkeit im Vergleich zur qualitativen eine eher geringe Rolle, auch erscheint es uns fraglich, 
ob osteuropaische Standorte zumindest kurzfristig den gleichen qualitativen Standard gewahrleisten konnen. 
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der Beschaftigtenzahl, sehr klein und machen jeweils meist weniger als 1 % der gesamten 

Beschaftigung in der Sachgtiterproduktion aus. Nur zwei Branchen, namlich die Erzeugung 

von Oberbekleidung und die Reparatur von Kraftfahrzeugen und Fahrradern, sind beschafti

gungsmaBig bedeutsamer. Bei letzterer handelt es sich jedoch um einen dienstleistungs

orientierten Bereich, deren Produktion schwerlich handelbar ist und die deshalb kaum als durch 

die OstOffnung gefahrdet betrachtet werden kann. Zur Wahrung eines konsistenten Ansatzes 

wurde diese Branche trotzdem in der weiteren Analyse berilcksichtigt, zumal sie eine hohe 

raumliche Gleichverteilung aufweist und damit regionale Unterschiede in der potentiellen 

Betroffenheit nur wenig beeinfluBt. Insgesamt befanden sich 1991 in den angefilhrten Branchen 

ca. 22 % aller Arbeitsplatze der Sachgilterproduktion Osterreichs. 

Auffallend ist u.a., daB fast der gesamte Bereich der Holzverarbeitung, der in anderen Studien 

als potentiell gefahrdet eingestuft wurde (vgl. Peneder 1993b ), bei diesem Ansatz nicht 

herausgefiltert wird, da - bei einem sehr niedrigen Lohnniveau - die 'Lohnsttickkosten' im 

Industriedurchschnitt liegen. Dies weist auf die verhaltnismaBig hohe Produktivitat in diesem 

Bereich hin, die zusammen mit einer gilnstigen Faktorausstattung (natilrliche Ressourcen) und 

dem Vorhandensein einer gesamten Wertschopfungskette in Osterreich ('Holz-Papier-Cluster') 

eine hohe internationale Wettbewerbsfahigkeit dieses Bereichs gewahrleistet (vgl. Bayer et al. 

1993). Auch andere, oft als gefahrdet charakterisierte Branchen (z.B. Druckerei, Erzeugung 

von landwirtschaftlichen Maschinen), werden durch diesen Filteransatz und den gewahlten 

Schwellenwerten nicht erfaBt. 

Neben niedrigen Lohnkosten weisen osteuropaische Standorte auch Wettbewerbsvorteile im 

Bereich energie- und somit i.d.R. umweltintensiver Produktionen auf. Diese Vorteile rilhren 

zum einen aus niedrigeren Energiepreisen, wie in Tab. 2 dokumentiert ist, und zum anderen aus 

dem Umstand weniger rigider Umweltvorschriften und eines geringeren Widerstands von 

seiten der Bevolkerung oder der lokalen Politik gegen industrielle Umweltbeeintrachtigung. 

U nter der Annahme, daB diese Rahmenbedingungen in Osteuropa zumindest mittelfristig 

weiterbestehen (und die Umweltvorschriften in Osterreich nicht liberalisiert werden), besitzen 

osteuropaische Standorte in energieintensiven Produktionen Wettbewerbsvorteile gegentiber 

Osterreich. Diese werden auch kaum durch hohere Transportkosten kompensiert, da auch in 

diesem Bereich die osteuropaischen Lander Kostenvorteile aufweisen (vgl. Peneder 1993a, S. 

56f)8. Im folgenden sollen die in diesem Zusammenhang potentiell gefahrdeten - und als 

energiekostensensibel bezeichneten - Branchen identifiziert werden. 

8 Allerdings muB angemerkt werden, daB die osteuropaischen Lander in der Regel - aufgrund der gri:iBeren 
Distanz zu den westeuropaischen Markten - einen vergleichsweise schlechteren raumlichen Marktzugang 
aufweisen. Zur "Dialektik" von Zentralitiit (d.h. hohe Faktorkosten bei gutem Marktzugang und 
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Die Identifizierung der energiekostensensiblen Branchen erfolgte auf Basis zweier lndikatoren 

zur Energieintensitat einer Branche. Ein Indikator miBt den Energieaufwand im Verhaltnis zum 

Output als Anteil des (monetaren) Aufwandes fi.ir Energie an der Wertschopfung, ein zweiter 

Indikator miBt den Energieaufwand im Verhaltnis zu anderen Inputfaktoren als (monetarer) 

Aufwand fi.ir Energie je unselbstandig Beschaftigten. Bei zweiterem Indikator werden auch jene 

Branchen identifiziert, die aufgrund einer sehr hohen Arbeitsproduktivitat beim ersten lndikator 

nicht herausgefiltert werden. Branchen, die bei zumindest einem der beiden lndikatoren einen 

im Vergleich zur Gesamtindustrie tiberdurchschnittlich hohen Energieeinsatz (gleich welcher 

Energietrager) aufweisen, werden als energiekostensensibel und damit als durch osteuropaische 

Standorte potentiell gefahrdet betrachtet. Die Messung der beiden Indikatoren erfolgte 

wiederum unter Heranziehung der Industriestatistik 1991 auf Ebene der Dreisteller der 

Wirtschaftsabteilungen 3 bis 5, der Industriedurchschnitt entspricht jeweils dem durchschnitt

lichen Wert aller Industriebetriebe. In Abb. 2 sind die als energiekostensensibel identifizierten 

Branchen eingetragen, wobei zur Erfassung unterschiedlicher Gefahrdungsintensitaten 

wiederum drei Gruppen an Branchen unterschieden wurden, die entsprechenden Grenzen sind 

durch punktierte Linien wiedergegeben. Die Liste der Branchen einschlieBlich der 

Indikatorwerte fi.ir die Energieintensitat ist - unterteilt in die drei Gruppen - in Tab. 6 dargestellt. 

Unter den identifizierten Branchen finden sich die meisten Bereiche der traditionellen 

Grundstoffindustrie (Stahl-, Zement-, Kalk-, Papier-, NE-Metall-, Ziegel-, Magnesiterzeu

gung), der chemischen Grundstoffindustrie (ErdOl- und Kohleverarbeitung, Erzeugung von 

chemischen Grundstoffen, Kunststoffen und Dtinger) sowie die Zucker- und Milcherzeugung9 

sowie die Holzplattenerzeugung. Ebenfalls als energiekostensensibel wurde noch die Eisen

und Nichteisen-MetallgieBerei und die Erzeugung von Garnen und Geweben aus Seide 

herausgefiltert, die beide auch als lohnkostensensibel identifiziert wurden, sie weisen aber 

jeweils nur eine relativ geringe Energieintensitat auf. 

lnsgesamt handelt es sich bei den hier identifizierten Branchen um stark skalenertrags

orientierte, kapitalintensive Produktionen, die auf Wettbewerbsverscharfungen - im Gegensatz 

zu den lohnkostensensiblen Branchen - leichter <lurch technische Rationalisierungen reagieren 

konnen. Insgesamt befinden sich rund 12 % aller Arbeitsplatze in der osterreichischen 

Sachgtiterproduktion in energiekostensensiblen Branchen. 

Skalenvorteilen) und Peripheritiit (d.h. niedrige Faktorkosten bei schlechtem Marktzugang und niedrigen 
Skalenertragen) vgl. Krugman & Venables (1990). 

9 Aufgrund von Marktzugangsbeschrankungen durch Osterreich und die EU sind diese beiden Branchen zur 
Zeit jedoch noch vor Ostkonkurrenz weitgehend geschiltzt. 
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Abbildung 2: Energiekostensensible Branchen 1991 
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Bei der ldentifizierung der Branchen stellte sich das Problem, daB die als energieintensiv 

bekannte Glaserzeugung (vgl. z.B. Schwarz 1992) dadurch, daB sie auf der Dreisteller-Ebene 

mit der arbeitsintensiven Branche Glasverarbeitung zu einer Branche 'Erzeugung und 

Verarbeitung von Glas (480)' zusammengefaBt ist, nicht als energieintensiv identifiziert werden 

kannlO, obwohl der Anteil der Aufwendungen filr Energie an allen Vorleistungen tiber 50 % 

betragt. Fiir die weitere Analyse wurden die Viersteller 4801 (Erzeugung von Flachglas) und 

4802 (Erzeugung von Hohlglas) trotzdem als energiekostensensible Branchen mitberiick

sichtigt. 

1 0 da auf Ebene der Viersteller keine Daten zur Verfiigung stehen 
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Tabelle 6: Energiekostensensible Branchen 1991 (Intensitiit des Energieeinsatzes iiber dem 
Industriedurchschnitt) 

Branche (Gruppe der Betriebssystematik 68) EIL Abw. v. (2) EIY Abw. v. (2) 
in 1.000 oS in% in% in% 

a) oberstes Drittel 
478 Erzeugung von Zement 272,43 304,02 33,67 216,58 
473 Erzeugung von Kalk und Gips 419,49 522,11 32,02 201,07 
451 Erz. v. chem. Grundstoffen u. Kunstdiinger 237,10 251,62 28,72 170,05 
461 Verarbeitung von Erdol und Erdgas 351,95 421,94 24,80 133,22 
411 Erzeugung von Papier und Pappe 204,27 202,94 23,65 122,41 

b) mittleres Drittel 
511 Erzeugund v. Eisen u. Stahl (auch Halbzeug) 159,74 136,89 23,48 120,74 
512 Erzeugung v. NE-Metallen (auch Halbzeug) 126,35 87,37 23,18 117,91 
472 Erz. v. Ziegeln u. sonst. grobkeram. Waren 145,16 115,28 21,51 102,27 
316 Erzeugung von Zucker 138,02 104,68 16,71 57,13 
372 Erzeugung von Furnieren und Holzplatten 110,20 63,42 14,09 32,44 

c) unteres Drittel 
315 Milchverwertung 52,39 -22,31 12,81 20,41 
462 Verarbeitung von Kohle, Teer und Bitumen 84,45 25,24 11,61 9,16 
452 Erzeugung von Kunststoffen u. Kunstfasern 72,76 7,90 11,14 4,78 
513 Eisen- und NE-MetallgieBerei 59,23 -12,16 10,94 2,83 
333 Erz. v. Garn., Gew. a. Seidenbearb.maschinen 44,86 -33,48 10,78 1,39 
477 Erzeugung von Magnesitprodukten 112,19 66,38 8,54 -19,70 

Anmerkungen: E Aufwand fiir Energieeinsatz in der Industrie (in 1.000 oS) 
y Nettoproduktionswert in der Industrie insgesamt (in 1.000 oS) 
L Unselbstandig Beschiiftigte in der lndustrie insgesamt 
Abw. v. 0 Abweichung vom Durchschnitt der Industrie insgesamt 

Es wurden lediglich Branchen der Wirtschaftsabteilungen 3 bis 5 beriicksichtigt. 

Que lie: OST AT (Industriestatistik 1991 ), eigene Berechnungen 

b) Potentiell profitierende Branchen der osterreichischen Sachgiiterproduktion 

Seit der Offnung der osteuropaischen Lander hat sich die Handelsbilanz zwischen bsterreich 

und den wichtigsten Osthandelslandern Polen, Tschechoslowakei und Ungarn von einer 

deutlich negativen zu einer deutlich positiven gewandelt. Bei einer insgesamten Ausweitung des 

Handelsvolumens zwischen den erwahnten Landern stiegen die osterreichischen Exporte 

durchschnittlich doppelt so stark wie die Importe. Die hohe Importneigung der osteuropaischen 

Lander hinsichtlich osterreichischer (wie generell westlicher) Gtiter ist auf mehrere Faktoren 

zuriickzuftihren (vgl. OIR & WIFO 1994, S. 32f): Erstens exisitiert ein groBer Nachholbedarf 

im Konsumgtiterbereich bei gleichzeitiger Uberbewertung westlicher Konsumgtiter, der in einer 

ersten Welle durch Auflosung der Ersparnisse der Bevolkerung befriedigt wurde. Zweitens ist 
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der Kapitalstock osteuropaischer Produktionen technologisch veraltet und wird zusehends 

durch technologisch hochwertige Investitionsgtiter aus dem Westen ersetzt. Drittens beziehen 

neugegrtindete Unternehmen in Osteuropa ihren Investitionsgtiterbedarf ebenfalls aus dem 

Westen. Viertens sind die bisherigen osteuropaischen Lieferanten von Teilen und Komponenten 

oft qualitativ wenig wettbewerbsfahig und werden teilweise durch westeuropaische ersetzt. 

Ftinftens gingen durch die Auflosung des RGW die Handelsstrome zwischen den osteuro

paischen Landern stark zurtick. Sechstens hat schlieBlich die industrielle Restrukturierung und 

Spezialisierung auf neue, den komparativen Vorteilen aufgrund der Faktorausstattung 

entsprechende Produktionen (und auch die Handelsliberalisierung von seiten 6sterreichs) noch 

nicht in dem Umfang stattgefunden, daB die Importzunahme durch eine entsprechende 

Exportsteigerung kompensiert werden konnte. 

Im folgenden sollen jene Bereiche der osterreichischen Sachgtiterproduktion identifiziert 

werden, die durch die Offnung der osteuropaischen Markte neue Absatzpotentiale erschlieBen 

konnten. Durch diese zusatzlichen Absatzmoglichkeiten erhalten diese Branchen, die wir im 

fol gen den als ostexportprofitierende Branchen bezeichnen wollen, W achstumsimpulse, die sich 

in Kapazitatsausweitungen und damit potentiell positiven Beschaftigungseffekten an den 

osterreichischen Produktionsstandorten niederschlagen konnen. Diese positive Betroffenheit ist 

jedoch hinsichtlich mehrerer Aspekte einzuschranken: 

• 

• 

• 

Erstens trifft sie nur dann zu, wenn der Exportzunahme keine wertmaBig ahnlich hohe 

Importzunahme aus Osteuropa gegentibersteht, die zu entsprechenden Marktanteils

verlusten der osterreichischen Produktion am Heimmarkt ftihrt. 

Zweitens stellt eine Zunahme des Ostexports nur dann einen positiven Effekt ftir eine 

Branche dar, wenn das Ostexportvolumen einen ausreichend hohen Anteil am 

Produktionsvolumen einer Branche ausmacht. 

Drittens kann eine kurzfristige Zunahme der Ostexporte auch in Branchen stattfinden, die 

mittelfristig aufgrund ihrer Faktoreinsatzstruktur und Stellung im Produktlebenszyklus 

starke Standortkonkurrenz aus Osteuropa zu erwarten haben. Eine derartige Ostexport

zunahme ist dann vermutlich im Fehlen oder der derzeitigen Ineffizienz der entsprechen

den osteuropaischen Produktionsstandorte begrtindet, jedoch kaum von anhaltender 

Form. 

• Viertens kann schlieBlich eine Spezialisierung auf den Ostexport (bei gleichzeitiger 

Abwendung vom Westexport) bei einem angenommenen geringeren qualitativen 
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Wettbewerbsdruck an den Ostmarkten zu einem Verlust an Wettbewerbsfahigkeit an den 

anspruchsvolleren (und langfristig interessanteren) Westmarkten fi.ihren. 

Zur ldentifizierung der potentiell ostexportprofitierenden Branchen wurde em Ansatz 

herangezogen, der jene Branchen herausfiltert, die unter Beri.icksichtigung der genannten 

Einschrankungen eine deutliche Zunahme ihrer Exporte nach Osteuropa seit der OstOffnung 

verzeichnen konnten. Hierbei stellt sich das Problem, daB der AuBenhandel nach 

Warengruppen disaggregiert gemessen wird, die nicht unmittelbar mit Branchen der 

Betriebssystematik korrespondieren. Als eine Naherung wurde in dieser Arbeit der 

AuBenhandel fi.ir Dreisteller der SITC(rev. 3)-Systematikl 1 gemessen, die jeweils Dreistellern 

der Betriebssystematik 68 approximativ zugeordnet wurden. 

Die Entwicklung der Exporte und Importe der osterreichischen Sachgi.iterproduktion nach 

Osteuropa wurde fi.ir zwei Zeitpunkte gemessen, namlich fi.ir die Jahre 1988 und 1989 als 

Ausgangsbasis vor der OstOffnung und die Jahre 1992 und 1993 als Vergleichsbasis nach der 

OstOffnung. Osteuropa ist hier definiert als jene drei bzw. vier Lander, die im Rahmen des 

Transformationsprozesses am weitesten fortgeschritten sind, namlich Polen, Ungarn, sowie die 

Tschechoslowakei (bis 1992) bzw. Tschechien und die Slowakei (1993)12, wobei angenom

men wird, daB sich langfristig die anderen osteuropaischen Staaten hinsichtlich der AuBenhan

delsverflechtungen ahnlich wie diese drei entwickeln werden (vgl. Fischer & Rammer 1993). 

Die einzelnen Warengruppen (Dreisteller nach SITC rev. 3) wurden approximativ den 

Dreistellern der Betriebssystematik (BS) zugeordnet. Die Zuordnung bleibt insgesamt sehr 

unbefriedigend, da viele Warendreisteller das Produktionsspektrum mehrerer BS-Dreisteller 

umfassen, jedoch nur jeweils einem zugeordnet werden konnten, nur teilweise konnte durch 

Zusammenfassung von zwei oder mehreren BS-Dreisteller die Ubereinstimmung besser 

angenahert werden. Einige BS-Dreisteller konnten gar nicht beri.icksichtigt werden (siehe Tab. 

7). Als von der OstOffnung potentiell positiv betroffene Branchen wurden jene identifiziert, die 

einen Zuwachs der Ostexporte zwischen 1988/89 und 1992/93 (jeweils Summe der beiden 

Jahre) um rnindestens 50 % und gleichzeitig eine Handelsbilanzverbesserung im Osthandel 

verzeichnen konnten. Unter Handelsbilanzverbesserung wird dabei der Umstand betrachtet, 

daB die Ostexporte im Vergleichszeitraum starker gestiegen sind als die Ostimporte, daB also die 

Ostexportzunahme nicht ausschlieBlich ein Effekt der beiderseitigen Handelsausweitung ist. 

Weiters wurden nur jene Branchen beri.icksichtigt, deren Ostexportvolumen in den Jahren 

1992/93 im Durchschnitt mindestens 500 Mio. oS oder mindestens 4 % ihres Bruttoproduk-

11 SITC steht ftir Standard International Trade Classifcation 
12 Diese vier Lander machten 1993 insgesamt rund 65 % des osterreichischen Osthandels aus. 
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tionswerts (im Jahr 1991 in Industrie und GroBgewerbe) ausgemacht hatte. Die solcherart 

herausgefilterten Branchen sind in Abb. 3 dargestellt, wobei anhand des Ostexportwachstums 

und des Ostexportanteils an der Produktion auch hier wieder drei Gruppen an unterschiedlich 

stark betroffenen Branchen unterschieden wurden. Die einzelnen potentiell ostexport

profitierenden Branchen sind in Tab. 7 aufgelistet. 

Abbildung 3: Ostexportprofitierende Branchen 1991 
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Tabelle 7: Ostexportprofitierende Branchen: Erfolgreiche Markterweiterung in Osteuropa 

Branche ( entsprechend den Ostexport- Handelsbilanz- Umfangder Ostexporan-
zugeordneten Warengruppenl) wachstum verbesserung Ostexporte teil 1992193 am 

1988189 bis mit dem 1992193 Produktions-
1992193 (in %) Osten2 (in % ) (in Mio. oS) wert3 (in%) 

a) oberes Drittel 
453 Erz. v. pharm. Rohstoff., Fertigw. 1.005,6 18,9 2.455 6,4 
392 Erz. v. Sportartikeln u. Spielwaren 640,0 45,5 1.052 8,2 
441 Erz. u. Reparatur v. Fahrzeugbereifung 482,0 73,9 619 4,5 
571 Erzeugung von Elektrohaushaltsgeraten 448,7 74,9 771 5,7 
343 Erz. v. Pelzbekl., -waren; Rauhwaren 385,4 120,2 19 4,0 
454 Erz. v. Kosm., Wasch- u. Reinig.mitt. 345,3 75,9 1.799 11,2 
448 Erz. v. Waren aus Kunststoffen 300,4 62,0 3.068 8,2 
594 Erz. v. Uhren u. Schmuckw.; Edelst.b. 188,5 62,2 200 17,2 
344 Erz. v. Kopfbed., Schirmen, Handsch. 186,2 54,8 567 25,1 
544 Erz. v. Papier-, Druck-, Buchb.-, Biirom. 175,7 61,3 4.400 28,9 
591 Erz. v. feinmech . Ger. (o. med., orthop.) 117,0 49,0 1.535 132,8 
391 Erzeugung von Musikinstrumenten 89,1 46,6 237 25,3 

b) mitt le res Drittel 
421 Druckerei 362,3 74,8 1.304 3,1 
583 Erz. v. mehrspurigen KFZ (o. Rep.) 322,6 66,2 3.822 3,6 
319 Erz. v. iibr. Nahrungs- u. GenuBmitteln 295,9 78,2 1.278 2,3 
522 Stahl- und Leichtmetallbau 232,8 8,2 1.424 2,6 
561 Erz. v. E-mot., Gener., Trafos, Schaltg. 222,8 22,0 1.825 6,2 
317 Erz. v. Schokolade- u. Zuckerwaren 219,3 71,1 847 7,5 
412 Erz. von Waren aus Papier u. Pappe 209,8 58,8 2.039 7,9 
562 Erz. v. el. Appar. u. Zub. f. Gew. u. Ind. 188,0 56,1 1.143 11,7 
539 Erzeugung von iibrigen Metallwaren 140,0 23,1 1.829 13,8 
592 Erz. v. med. u. orthop. Geriiten, Behelf. 127,7 51,3 339 12,5 
589 Erzeugung von iibr. Transportmitteln 101,6 13,5 891 19,5 
552 Erz. v. Kaltemasch., n-el. Industrieofen 88,4 39,6 1.406 19,7 

c) unteres Drittel 
572 Erz. v. Rundf.- u. el-akust. Ger., Bauel. 142,9 48,3 1.222 1,8 
579 Erzeugung von iibrigen Elektrowaren 219,3 50,2 2.392 2,6 
593 Erz. v. opt. Geriiten u. Sehbehelfen 138,5 46,4 485 6,6 
521 Bearbeitung von Metallen 134,4 47,9 572 4,2 
411 Erzeugung von Papier und Pappe 105,2 85,1 1.996 2,8 
331/334 Erzeugung von Garnen und Geweben 90,7 36,l 1.214 4,1 
551 Erz. v. Kraftmasch., Pumpen u. Kompr. 82,9 37,9 1.422 6,3 
459 Erz. v. iibr. chemischen Endprodukten 73,8 36,7 1.412 9,0 
511 Erz. v. Eisen u. Stahl (auch Halbzeug) 68,6 12,8 1.333 1,6 
455 Erz. v. Farben, Anstreichm., Kitt 68,5 37,3 1.332 10,6 
543 Erz. v. Metall- u. Holzbearbeit.masch. 64,8 23,8 984 5,9 
549 Erzeugung von tibrigen Arbeitsmasch. 60,0 27,2 3.562 8,0 

Approximative Zuordnung der Waren-Dreisteller nach SITC rev. 3 zu Dreistellern der Betriebssystematik unter 
teilweiser Aufaggregierung von Dreistellern der Betriebssystematik und unter Nicht-Beri.icksichtigung der 
Dreisteller 337, 345, 382, 413 , 422, 430, 558, 565, 585 

2 Ostexportzuwachs minus Ostimportveranderung 1988/89 bis 1992/93 gemessen am Ostexportvolumen 1992/93 
3 Durchschnitt des Ostexportvolumens der Jahre 1992 und 1993 in% des Bruttoproduktionswerts von lndustrie und 

GroBgewerbe 1991 

Anmerkung: Es wurden lediglich Branchen der Wirtschaftsabteilungen 3 bis 5 beri.icksichtigt. 

Quelle: OSTAT (AuBenhandelsstatistiken 1988 bis 1993, Industriestatistik 1991, GroBgewerbestatistik 1991), eigene 
Berechnungen 
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Es zeigt sich, daB vor allem Branchen der chemischen, Maschinen-, Elektro- und 

Fahrzeugindustrie im Rahmen dieses Ansatzes herausgefiltert wurden. Bei diesen Branchen 

handelt es sich in der Regel um technologieintensive Produktionen, deren Produktqualitat von 

osteuropaischen Produzenten nicht erreicht wird. Neben diesem den Erwartungen 

entsprechenden Ergebnis fallt aber auf, daB einige Branchen, die bereits als lohnkostensensibel 

identifiziert wurden und bei denen osteuropaische Standorte komparative Vorteile besitzen, 

ebenfalls eine betrachtliche Markterweiterung im Osten ohne entsprechenden Positionsverlust 

<lurch Ostkonkurrenz am Heimmarkt durchftihren konnten. Dies betrifft Bereiche der 

Textilindustrie, der Metallbe- und -verarbeitung, die Erzeugung optischer und feinmechanischer 

Gtiter, die Erzeugung von Sportartikeln, Spielwaren und Musikinstrumenten, die Erzeugung 

sonstiger Transportmittel sowie die Erzeugung von Elektromotoren u.a. Dies kann darauf 

zurtickgeftihrt werden, daB die betrachteten Branchen noch immer betrachtliche Produktdiffe

renzierungen aufweisen und es zu innersektoraler Arbeitsteilung zwischen Osterreich und 

osteuropaischen Lander kommt, wobei sich Osterreich auf die qualitativ hochwertigen Produkt

segmente und die Osteuropa auf die eher standardisierten Produktsegmente spezialisiert. 

Weiters wurden mit der Papiererzeugung und der Eisen- und Stahlerzeugung auch zwei 

energiekostensensible Branchen als potentiell profitierende Branchen identifiziert. Bei all diesen 

Branchen kann erwartet werden, daB mit der Zeit die osteuropaischen Lander diese Importe 

<lurch eigene Produktionen, ftir die sie komparative Vorteile besitzen, ersetzen werden. 

Unter den potentiell eher starker ostexportprofitierenden Branchen finden sich jedoch tiberwie

gend solche, die nicht lohn- oder energiekostensensibel sind und daher auch mit langfristigen 

Marktchancen im Osten rechnen konnen. lngesamt wurden rund 40 % aller Arbeitsplatze in der 

osterreichischen Sachgtiterproduktion als potentiell ostexportprofitierend identifiziert, wobei 

sich 28,5 % aller Arbeitsplatze in weder lohn- noch energiekostensensiblen Branchen befinden. 

c) Regionale Beschiiftigtenanteile in betroffenen Branchen 

Die regionale Betroffenheit <lurch die OstOffnung wird in einer ersten Naherung dergestalt zu 

ermitteln versucht, daB ftir die potentiell positiv wie negativ betroffenen Branchen die 

regionalen Beschaftigtenanteile berechnet werden. Diese Beschaftigtenanteile geben u.E. einen 

groben lndikator ftir die regionale Differenzierung der Betroffenheit <lurch die Ostoffnung ab. 

Dieser Vorgangsweise liegt die Annahme zugrunde, daB die Charakteristika der einzelnen 

Branchen interregional sehr ahnlich sind, also keine wesentlichen regionalen Abweichungen 

hinsichtlich Lohn- und Energiekostensensiblitat sowie Ostexport- und Ostimportorientierung 

innerhalb der gleichen Branche existieren. 
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Geht man weiters davon aus, daB 'Lohnsttickkosten', Lohnniveau und Energieintensitat 

zwischen Industrie (ftir die diese Indikatoren gemessen wurden) und Gewerbe innerhalb einer 

Branche nicht unterschiedlich sind, konnen die insgesamt in den potentiell gefahrdeten bzw. 

begilnstigten Branchen der Sachgilterproduktion bestehenden Arbeitsplatze regional differen

ziert ermittelt werden. Hierzu werden die Ergebnisse der Arbeitsstatttenzahlung 1991 heran

gezogen 13. Zunachst wird die regionale Differenzierung der potentiell gefahrdeten Branchen 

diskutiert, danach jene der potentiell profitierenden Branchen. 

In Tab. 8 im Anhang sind die Anteile der in potentiell gefahrdeten Branchen Beschaftigten an 

der Gesamtbeschaftigung der Sachgilterproduktion im engeren Sinn (Wirtschaftsabteilungen 3 

bis 5) ftir die 98 politischen Bezirke, die einzelnen Bundeslander und 6sterreich insgesamt 

eingetragen14. Die Beschaftigtenanteile wurden differenziert nach 'lohnkostengefahrdeten' und 

nach 'energiekostengefahrdeten' Branchen, diese wiederum jeweils in ein unteres, mittleres und 

oberes Drittel an potentiell gefahrdeten Branchen, um die unterschiedlichen Gefahrdungs

potentiale der einzelnen Branchen zumindest teilweise wiederzugeben. In den Karten 1 und 2 

sind die regionsspezifischen Anteile der Beschaftigten in allen 'lohnkostengefahrdeten' 

Branchen sowie in allen 'energiekostengefahrdeten' Branchen (jeweils gemessen an allen 

Beschaftigten in der Sachgilterproduktion) dargestellt. 

Die am starksten potentiell lohnkostengefahrdeten Regionen (vgl. Karte 1) finden sich erstens 

an den nordlichen Peripherien (Wein-, Wald-, Milhl- und Innviertel), zweitens an den 

sildostlichen Peripherien (Oststeiermark, Sildburgenland, Bezirk Volkermarkt) und drittens in 

inneralpinen Peripherien (Oberkarnten, Oberinntal). Hinzu kommen noch einige klein- und 

mittelstadtische Regionen (Eisenstadt, Waidhofen/Ybbs, Wr. Neustadt, Innsbruck), Knittelfeld 

in der Obersteiermark (jedoch vor allem im untersten Drittel der potentiell gefahrdeten 

Branchen) und Vorarlberg mit seinem hohen Anteil der Textil- und Bekleidungsindustrie. Die 

groBten Teile Osterreichs, insbesondere die bevOlkerungsreichen Stadte und Stadtumland

bezirke weisen jedoch in der Regel Beschaftigtenanteile in potentiell lohngefahrdeten Branchen 

von unter 25 % auf. Als durch die Lohnkostenvorteile Osteuropas am relativ starksten 

betroffene Regionen (mit einem Beschaftigtenanteil von Uber 20 % im obersten Drittel der 

13 Bei der Datenanalyse muBte festgestellt werden, daB in der Arbeitsstattenzahlung 1991 eine Reihe von 
unkorrekten Zuordnungen einzelner Betriebe zu den Gruppen der Betriebssystematik existiert, die die 
Ergebnisse wesentlich verzerren. Aufgrund von Hinweisen von Dr. Wolfgang Schwarz (Niederosterreichische 
Landesregierung), dem an dieser Stelle herzlich gedankt sei, und eigenen Recherchen konnten fiir 
Niederosterreich einige Korrekturen vorgenommen werden, inwieweit unkorrekte Zuordnungen auch in 
anderen Bundeslandern vorliegen, entzieht sichjedoch der Kenntnis der Autoren. 

14 Jene beiden Branchen, die bei beiden Filtern als potentiell gefahrdet identifiziert wurden (333 und 513), 
wurden zur Vermeidung von Doppelzahlungen nur jeweils einer der beiden Gruppen zugeordnet (333 zu 
lohnkostensensiblen, 513 zu energiekostensensiblen Branchen). 
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potentiell gefahrdeten Branchen) konnen Scharding, Oberwart, Feldkirchen, Wr. Neustadt, 

Gmtind, VOlkermarkt, Spittal und Landeck betrachtet werden - mit Ausnahme der Stadt Wr. 

Neustadt durchweg peripher gelegene und strukturschwache Regionen. 

Karte 1: Potentiell lohnkostengefiihrdete Regionen Osterreichs 1991 

Anteil der Beschtiftigten in lohnkosten
sensiblen Branchen (in % aller 
Beschtiftigten in der Sachgtiterproduktion) 

0 0,00 - 4,99 li'I 25,00 - 29,99 

0 5,00 - 9,99 • 30,00 - 39,99 

0 10,00- 14,99 • 40,00-49,99 

0 15,00- 19,99 • 50,()() LI , m. 

l:llil 20,00 - 24,99 

Anmerkung: Lohnkostensensible Branchen sind definiert als Branchen mit 'Lohnstilckkosten' von mindestens 10 % 
tiber und einem Lohnniveau von mindestens 5 % unter dem lndustriedurchschnitt (Dreisteller der 
Betriebssystematik: 332, 333, 334, 335 , 337 , 341 , 342, 350, 388, 391, 392, 413, 471, 476, 521 , 533, 
539, 561, 585, 589, 591, 592, 593, 594). 

Quelle: OST AT (lndustriestatistik 1991, Arbeitsstattenzahlung 1991 ), eigene Berechnungen 

Das regionale Muster der potentiell energiekostengefahrdeten Regionen (vgl. Karte 2) ist 

dagegen ein vollkommen anderes. Der Anteil der in potentiell energiekostengefahrdeten Bran

chen Beschaftigten ist mit rund 13 % insgesamt um rund ein Drittel niedriger als derjenige in 

potentiell lohnkostengefahrdeten (21,5 % ) , die Beschaftigten sind jedoch auf einige wenige 

Regionen konzentriert, wo sie hohe regionale Anteile ausmachen. Dies trifft insbesondere auf 

die drei obersteirischen "klassischen" Industriebezirke Bruck/Mur, Leoben und Mtirzzuschlag 

(Stahlerzeugung und -verarbeitung, Papiererzeugung), die stadtischen bzw. stadtnahen 

Regionen Wien-Umgebung (Erdolverarbeitung), Krems (chemische Grundstofferzeugung, 

Stahlverarbeitung), St. Polten-Land (GieBerei, NE-Metallerzeugung), Linz (Stahlerzeugung 
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und -verarbeitung, chernische Grundstofferzeugung), Hallein (Papier- und Zementerzeugung), 

Innsbruck-Land (Glaserzeugung) sowie die Bezirke Amstetten (Papier- und Holzplatten

erzeugung, Stahlverarbeitung), Reutte (NE-Metallverarbeitungl5), St. Veit (Holzplatten-, 

Zement- und chernische Grundstofferzeugung), Braunau (Alurniniumerzeugung und -verarbei

tung), Spittal (Magnesiterzeugung) und Lilienfeld (GieBerei) zu, die alle einen Beschaftigten

anteil von mehr als 20 % in potentiell energiekostengefahrdeten Branchen aufweisen. Im 

groBten Teil der Regionen betragtjedoch dieser Anteil unter 10 %. 

Karte 2: Potentiell energiekostengefiihrdete Regionen Osterreichs 1991 

Anteil der BescMftigten in energie
kostensensi blen Branchen (in % al ler 
Beschaftigten in der SachgUterprodukti on) 

D 0 ,00-4.99 Ill 25,00 - 29,99 

D 5,00- 9,99 • 30,00 - 39,99 

D 10,00 - 14,99 • 40,00 - 49,99 

D 15,00- 19.99 • 50,00 u. m. 

~ 20,00 - 24,99 

Anmerkung: Energiekostensensible Branchen sind definiert als Branchen mil einer Uber dem Industriedurchschnitt 
liegenden Energieintensitat gemessen als Energieaufwand je Nettoproduktionswert bzw. je Beschaftigten 
(Dreisteller der Betriebssystematik: 315, 316, 372, 411, 451, 452, 461, 462, 472, 473, 477, 478 , 
480a, 511, 512, 513). 

Quelle: OS TAT (Industriestatistik 1991, Arbeitsstattenzahlung 1991 ), eigene Berechnungen 

Vergleicht man das raumliche Muster der beiden Gefahrdungstypen, so fallt vor allem die 

ausgepragte raumliche Komplementaritat auf: Die durch die OstOffnung potentiell negativ 

1 5 Im Fall von Reutte zeigt sich deutlich die Begrenztheit der Aussagefahigkeit von branchenorientierten 
Filteransatzen, da der hier identifizierte Betrieb (Planseewerke) zwar in der NE-Metallverarbeitung, jedoch im 
Hochtechnologiebereich der Pulvermetallurgie tatig ist und dessen Betroffenheit durch die OstOffnung sehr 
gering ist. 
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betroffenen Regionen setzen sich im wesentlich aus zwei ganzlich unterschiedlichen 

Regionstypen zusammen: Bei den Regionen mit hohen Beschaftigtenanteilen in lohnkosten

sensiblen Branchen handelt es sich meist um peripher gelegene Gebiete mit Standortnachteilen 

gegenUber Zentralraumen, die sich sehr stark auf ihren (oft einzigen) komparativen 

Ausstattungsvorteil der niedrigen Lohne spezialisiert haben (sog. entwicklungsschwache 

Randgebiete). Regionen mit hohen Beschaftigtenanteilen in energiekostensensiblen Branchen 

finden sich dagegen in erster Linie in oder in der Nahe von Zentralraumen sowie im 

"klassischen" alten lndustriegebiet 6sterreichs, der Obersteiermark. Die Rohstoffnahe und/oder 

die verkehrsgUnstige Lage haben hier zu einer Spezialisierung auf grundstofforientierte, 

skalenertrags- und kapitalintensive Produktionen gefiihrt. Dieser Regionstyp beherbergt im 

wesentlichen die industriellen Kembereiche 6sterreichs. Beide Regionstypen wurden schon in 

der Vergangenheit aufgrund ihres Spezialisierungsmusters als wirtschaftliche "Problem

regionen" bezeichnet und waren industriellen Anpassungsprozessen unterworfen (vgl. Tichy 

1987). Mit der OstOffnung scheint sich ihre Problemsituation noch weiter verscharft zu haben. 

In Tab. 9 im Anhang sind die Anteile der Beschaftigten in potentiell ostexportprofitierenden 

Branchen differenziert nach politischen Bezirken dargestellt. Diese Branchen wurden dabei 

entsprechend der Lohn- oder Energiekostensensibilitat in zwei Gruppen unterteilt: Die erste 

Gruppe umfaBt jene Branchen, die nicht als lohn- oder energiekostensensibel identifiziert 

wurden, ihre Marktposition auf den Ostmarkten dUrfte auch langerfristig nicht durch 

osteuropaische Konkurrenz gefahrdet sein. Die zweite Gruppe umfaBt dagegen Branchen, die 

auch als lohn- oder energiekostensensibel identifiziert wurden, hier kann zumindest partiell 

davon ausgegangen werden, daB die im Zuge der OstOffnung erfolgte Markterweiterung 

Iangerfristig durch osteuropaische Produzenten gefahrdet ist, wenn diese die vorhandenen 

komparativen Vorteile osteuropaischer Standorte nutzen. 

Betrachtet man zunachst nur die erste Gruppe, so weisen die Bezirke Steyr-Stadt, Baden, Graz

Stadt, Linz-Land, Villach-Stadt, Gansemdorf und St. Polten-Stadt (mit jeweils Uber 40 % ) die 

hochsten Beschaftigtenanteile in positiv betroffenen Branchen auf, die Bezirke Jennersdorf, 

Rust, Zwettl, Freistadt, Radkersburg, Neusiedl, Waidhofen/Ybbs, Krems-Land, Hartberg, 

Landeck, GmUnd, St.Polten-Land, MUrzzuschlag und St. Johann (mit jeweils unter 10 % ) 

dagegen die geringsten. Die hochsten Beschaftigtenanteile in der zweiten Gruppe besitzen die 

Bezirke Bruck/Mur, MUrzzuschlag, Linz-Stadt, Leoben, Krems-Stadt und Knittelfeld (mit Uber 

30 % ) die hochsten Anteile. Mit Ausnahme Knittelfelds ist dies zum groBten Teil auf die dortige 

Eisen- und Stahlindustrie sowie Papierproduktion zurUckzufiihren, die beide sowohl als 

potentiell profitierend als auch als potentiell gefahrdet identifiziert worden waren. 
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Betrachtet man nun beide Gruppen zusammen, so sind die hochsten Beschaftigtenanteile in 

potentiell <lurch die OstOffnung profitierenden Branchen in den Stadten Steyr, Linz und Krems 

sowie im Bezirk Bruck/Mur mit jeweils iiber 60 % zu finden, die Regionen mit den geringsten 

Anteilen umfassen die Bezirke Jennersdorf, Zwettl, Freistadt und Radkersburg, also durchweg 

periphere Regionen (mit Anteilen unter 10 % ). Das entsprechende regionale Muster ist in Karte 

3 wiedergegeben. Neben den meisten Stadt- und Stadtumland-Regionen fallen vor allem die 

hohen Beschaftigtenanteile im Bezirk Bludenz sowie im gesamten Bereich der sog. Mur-Miirz

Furche in der Obersteiermark einschlieBlich des Bezirks Neunkirchen auf. Nur geringe 

Beschaftigtenanteile in potentiell positiv betroffenen Branchen weisen Teile des Wein-, Wald

und Miihlviertels, das siidliche Burgenland und Teile der Oststeiermark, einige inneralpine 

Regionen und der groBte Teil Tirols auf. 

Karte 3: Potentiell ostexportprofitierende Regionen Osterreichs 1991 

Anteil der Beschtiftigten in durch Markt· 
erweiterung im Osten profitierenden 
Brnnchen (in % a lier Beschaftigten in 
der Sachgiiterproduktion) 

D 0,00- 7,99 Ill 40,CXI - 47,99 

D 8,00 - 15,99 • 48,00 - 55,99 

D 16:00 - 23,99 • 56,00 - 63,99 

D 24,00 - 31,99 • 64,00 u, m. 

ffi) 32,00 - 39,99 

Anmerkung: Ostexportprofitierende Branchen sind definiert als jene Branchen, die eine Zunahme der Ostexporte 
zwischen 1988/89 und 1992/93 um mehr als 50 %, eine Handelsbilanzverbesserung gegentiber Osteuropa 
im Zeitraum von 1988/89 bis 1992/93 sowie einen Umfang der Ostexporte (Durchschnitt 1992/93) von 
mind es tens 500 Mio. oS oder 4 % des Bruttoproduktionswerts (1991) aufweisen (Dreisteller der 
Betriebssystematik: 317, 319, 331-334, 343, 344, 391 , 392, 411, 412, 421, 441, 448, 453, 454, 455, 
459, 511 , 521, 539, 543, 544, 549, 551, 552, 561 , 562, 571, 57'-, 579, 583, 589, 591, 592, 593, 
594). 

Quelle: OST AT (AuBenh andelss tatistik l 988-1993 , Industriestatistik l 99 1, GroBgewerbestatistik 199 l , 
Arbeitsstattenzahlung 1991 ), eigene Berechnungen 
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Einen zusammenfassenden Uberblick tiber regionale Unterschiede in der Betroffenheit der 

osterreichischen Sachgtiterproduktion durch die Ostaffnung bieten Tab. 10 im Anhang und 

Karte 4. In Tab. 10 ist die Differenz der in potentiell profitierenden und potentiell gefahrdeten 

Branchen existierenden Arbeitsplatze ftir die einzelnen politischen Bezirke dargestellt, erganzt 

um die "Intensitat" der potentiellen Betroffenheit in Form der Summe der entweder positiv oder 

negativ betroffenen Arbeitsplatze. Karte 4 zeigt das raumliche Muster des Saldos der 

Beschaftigten in potentiell profitierenden und gefahrdeten Branchen. Hierbei wurden jene 

Branche, die sowohl als profitierend als auch gefahrdet identifiziert wurden, nicht 

berilcksichtigt, d.h. es wurde unterstellt, daB sich die beiden Effekte ausgleichen. 

Karte 4: Potentielle Betroffenheit der osterreichischen Regionen durch die Ostoffnung 
1991: Saldo der potentiell profitierenden und gefiihrdeten ArbeitspHitze 

Differenz der Beschtiftigtenanteile in 
potentiell profitierenden und in potentiell 
gefiihrdeten Branchen (in % aller Be
schiiftigten in der Sachguterproduktion) 

D -35,0L LI. w. llll!ll 5,IXI- 14,99 

D -35,oo - -25,01 • 15.oo- 24,99 

D -25,CIO - -15,01 • 25,00- 34,99 

D -15, 00 - -5,01 • 35,00 u, m. 

Cd -5,00- 4,99 

Anmerkung: Potentiell profitierende Branchen sind Branchen, die eine Markterweiterung im Osten durchfiihren 
konnten (siehe Karte 3), potentiell gefiihrdete Branchen sind John- bzw. energiekostensensible 
Branchen (siehe Karlen 1 und 2). Branchen, die sowohl potentiell profitierend als auch gefiihrdet sind, 
wurden nicht beri.icksichtigt (das sind folgende Dreisteller der Betriebssystematik: 332, 333, 334, 391, 
392, 411, 511, 521, 539, 561, 589, 591, 592, 593, 594). 

Quelle: OST AT (AuBenhandelsstatistik 1988-1993, Industriestatistik 1991, GroBgewerbestatistik 1991, 
Arbeitsstattenzahlung 1991 ), eigene Berechnungen 

Die hochsten positiven Beschaftigtensalden weisen die Regionen Steyr, Baden, Graz, 

Neunkirchen, Linz-Land und Klagenfurt-Land mit jeweils tiber +25 % gemessen an der 
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Gesamtbeschaftigung in der Sachgtiterproduktion auf. Die hochsten negativen Beschaftigten

salden besitzen die Regionen Eisenstadt, St. Polten-Land, Reutte, Spittal, Rust und Melk mit 

jeweils unter -30 %. Ftir Osterreich insgesamt ergibt sich ein positiver Beschaftigtensaldo von 

knapp 47.000 Arbeitsplatzen, das sind 5,8 % aller Arbeitsplatze in der Sachgtiterproduktion. 

Differenziert nach Bundeslandern zeigt sich, daB Wien mit +22,5 % den hochsten positiven 

Saldo aufweist, Oberosterreich, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg zeigen ebenfalls positive 

Salden, wahrend Burgenland, Karnten und Niederosterreich negative besitzen. 

Das in Karte 4 dargestellte raumliche Muster der Anteile der Beschaftigtensalden weist vor 

allem zentral gelegene Regionen im Osten Niederosterreichs, im oberosterreichischen Zentral

raum, im Karntner Zentralraum sowie einzelne Bezirke (Bludenz, Lienz, Salzburg-Umgebung, 

Judenburg) mit positiven Salden aus, wahrend stark negative Salden sich in Teilen Tirols, in 

inneralpinen Peripherien (Bezirke Spittal, St. Johann, Liezen), im Westen und Norden 

Niederosterreichs und in einigen burgenlandischen Bezirken finden. Durch die Konzentration 

der positiven Beschaftigtensalden in flachenmaBig kleinen stadtischen Bezirken und die 

Konzentration negativer Beschaftigtensalden in flachenmaBig groBen landlichen Bezirken ergibt 

sich allerdings grafisch das Bild einer raumlichen Dominanz potentiell negativer Betroffenheit. 

4 . Regionsspezifische Variationen der branchenstrukturbedingten regionalen 

Betroffenheit durch die Ostoffnung: das Beispiel der Lohnkostensensibilitat 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde versucht, regionale Unterschiede der Betroffenheit durch 

die OstOffnung in der Sachgtiterproduktion mittels eines regionalen Branchenstrukturansatzes 

zu erfassen. Neben den in Abschnitt 3. bereits angesprochenen Grenzen wird die 

Aussagefahigkeit dieses Ansatzes weiters <lurch die Annahme interregional einheitlicher 

Branchencharakteristika wesentlich eingeschrankt. Wie in verschiedenen Untersuchungen 

bereits gezeigt werden konnte, vermag die Branchenstruktur jedoch nur zu einem sehr kleinen 

Teil die wirtschaftliche Dynamik in den osterreichischen Regionen zu erklaren (vgl. Steiner 

1990, Palme 1989, Schwarz 1987). Wesentlich mehr EinfluB tiben andere, meist als 

"Standortfaktoren" bezeichnete GroBen aus. 

Tatsachlich muB davon ausgegangen werden, daB auf der betrachteten, relativ hoch 

aggregierten Branchenebene der Dreisteller interregionale Spezialisierung innerhalb der 

einzelnen Branchen entsprechend den regionalen Standortgegebenheiten stattfindet und in Folge 

auch innerhalb der einzelnen Branchen regionale Unterschiede in den relevanten Faktoren 

(Lohnkostensensibilitat, Energiekostensensibilitat, Ostexportintensitat) existieren. Dieser 
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Umstand konnte im Rahmen unserer Fragestellung berilcksichtigt werden, wenn die relevanten 

Informationen filr die einzelnen Branchen regional differenziert vorliegen wilrden. Dies ist 

jedoch nicht der Fall, vielmehr werden lediglich filr die Industrie bzw. das GroBgewerbe 

insgesamt Daten auf der Ebene der politischen Bezirke Osterreichs publiziert; und auch hier nur 

filr einige wenige Variable16. 

Im folgenden soll trotzdem versucht werden, regionsspezifische Variationen der branchenstruk

turbedingten regionalen Betroffenheit durch die OstOffnung zu erfassen. Hierbei milssen wir 

uns auf den Aspekt der Lohnkostensensibilitat beschrlinken, da nur hierfilr entsprechende Daten 

auf Bezirksebene vorliegen. Ziel ist es, die regionsspezifischen Standortfaktoren der beiden 

BestimmungsgroBen der Lohnkostensensibilitat, namlich des Lohnniveaus und der 'Lohnstilck

kosten', zu ermitteln. Diese konnen dann darilber AufschuB geben, inwieweit eine Region 

unabhangig von ihrer Branchenstruktur aufgrund regionsspezifischer Einflilsse starker oder 

schwacher lohnkostensensibel ist. 

Zunachst aber soll die Regionalstruktur der Lohnkostensensibilitat untersucht werden. Sie stellt 

einen alternativen Indikator zur Erfassung regionaler Unterschiede in der Lohnkostensensiblitat 

dar, basiert allerdings auf dem gleichen theoretischen Konzept wie der in 3. vorgestellte. Im 

Gegensatz zu diesem Indikator werden nun nicht die Beschaftigtenanteile in lohnkosten

sensiblen Branchen betrachtet, sondern die Lohnkostensensibilitat der Sachgilterproduktion in 

einer Region direkt, und zwar als Abweichung der 'Lohnstilckkosten' (gemessen als Personal

aufwand je Nettoproduktionswert) bzw. des Lohnniveaus (gemessen als Personalaufwand je 

unselbstandig Beschaftigten) der regionalen Sachgilterproduktion (Industrie und GroBgewerbe) 

vom osterreichischen DurchschnittI7. Der Indikator wird durch Addition der prozentuellen 

Abweichungen berechnet. Da entsprechend der Definition von Lohnkostensensibilitat diese mit 

steigenden 'Lohnstilckkosten' und fallendem Lohnniveau zunimmt, wurde die Lohnniveauab

weichung mit -1 multipliziert. Das raumliche Muster dieses Indikators ist in Karte 5 dargestellt. 

Das raumliche Bild, das sich aus Karte 5 ergibt, korrespondiert auf den ersten Blick relativ 

stark mit demjenigen der Karte 1, in der die regionalen Beschaftigtenanteile in lohnkosten

sensiblen Branchen eingetragen sind. Insgesamt kann filr diese beiden Indikatoren der 

regionalen Lohnkostensensiblitat jedoch nur ein Korrelationskoeffizient (nach Pearson) von 

16 Daneben gibt es fiir einige, durchaus zentrale Aspekte regionaler Wettbewerbsfa.higkeit wie z.B. dem regiona
len innovatorischen Milieu (vgl. z.B. TOdtling 1992) de facto keine aussagekriiftigen, fliichendeckenden 
regionalen Daten fiir bsterreich. 

1 7 Aus Geheimhaltungsgri.inden konnten fiir den Bezirk Jennersdorf lediglich die Daten der Industriebetriebe 
herangezogen werden, die Daten der beiden GroBgewerbebetriebe muBten im Bezirk Eisenstadt-Umgebung 
mitgeziihlt werden. Der Bezirk Rust wurde mit dem ihn umgebenden Bezirk Eisenstadt-Umgebung zusam
mengefaBt. 
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r=+0,40 festgestellt werden. Die relativ niedrige Korrelation kann in erster Linie natilrlich auf 

unterschiedliche Methoden der lndikatorberechnung zuriickgefiihrt werden, zu einem Teil 

konnen aber auch unabhangig von der Branchenstruktur existierende regionsspezifische Lohn

kostensensibilitatsunterschiede maBgebend sein, die im folgenden untersucht werden sollen. 

Karte 5: Regionale Lohnkostensensibilitat der Sachgiiterproduktion 1991 

Lohnkostensensibilitiit in 
Prozentpunkten 

D -25,1 u. w •• Iii 15,0- 24, 9 

D -25,0- -15, l • 25,0- 34,9 

D -15,0- -5,I • 35,0. 44,9 

D -5,0-4,9 • 45,0 u. m. 

D 5,0-14,9 

Anmerkung: Die Lohnkostensensibilitat ist definiert als die Summe der prozentuellen regionalen Abweichung der 
'Lohnstilckkosten' (Personalaufwand je Nettoproduktionswert) bzw. des Lohnniveaus (Personalaufwand je 
unselbstandig Beschiiftigten) vom osterreichischen Durchschnitt in lndustrie und GroBgewerbe 1991 
(unter Multiplizierung der Lohnniveauabweichung mit -1). 

Quelle: OSTAT (Industriestatistik 1991 , GroBgewerbestati stik 1991), eigene Berechnungen 

Hierzu wird eine Share-Analyse durchgefiihrt, bei der der "Standortfaktor" des Lohnniveaus 

und der 'Lohnstilckkosten' - definiert als die Abweichung der beobachteten regionsspezifischen 

lndikatorwerte (sog. "Regionalfaktor") von den aufgrund der Branchenstruktur erwarteten 

(hypothetischen) regionalen lndikatorwerten (sog. "Strukturfaktor") und berechnet als das 

Verhaltnis von Regional- zu Strukturfaktor - errnittelt wird: 

n n 

sLNi = (L bij Wj) I (L bij Lj) 
j=l j=l 
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n 

bij = Bij I L Bij 
j=l 

n n 

sLSKi = (L bij Wj) I (L bij Yj) 
j=l j=l 

wobei LNj 

Wj 
Lj 
bjj. 

Bij 
LS Ki 

~j 
R 
ST 

Lohnniveau in Region i (i=l, ... ,m) 
Personalaufwand in Sektor j (j=l, ... ,n) 
unselbstandig Beschaftigte in Sektor j 
Beschaftigtenanteil des Sektors j in Region i 
Beschaftigte in Sektor j in Region i 
'Lohnstiickkosten' in Region i 
W ertschofpung in Sektor j 
Strukturf aktor 
Regionalfaktor 
Standortf aktor 

Die Berechnung erfolgt fiir alle politischen Bezirke Osterreichs auf Basis von 31 Branchen der 

Industrie und des GroBgewerbes. Die Branchen umfassen alle Zweisteller der Wirtschafts

abteilungen 3 bis 518 sowie die Zweisteller 12, 13, 14, 23, 26 und 27 der Wirtschafts

abteilungen 1 und 2, da diese Branchen in der Industrie- und GroBgewerbestatistik miterfaBt 

werden. 

Die aufgrund der Branchenstruktur erwarteten (hypothetischen) regionalen lndikatorwerte 

wurden auf Basis der durchschnittlichen Branchenwerte fiir ganz Osterreich im Jahr 1991 und 

der regionalen Beschaftigtenanteile in den untersuchten Branchen entsprechend der 

Arbeitsstattenzahlung 1991 ermittelt. Die tatsachlich beobachtbaren regionalen lndikatorwerte 

stammen aus der Industrie- und Gewerbestatistik 1991. In Tab. 11 im Anhang sind die 

Regional-, Struktur- und Standortfaktoren des Lohnniveaus und der 'Lohnstiickkosten' 

differenziert nach politischen Bezirken dargestellt, in den Karten 6 und 7 ist das regionale 

Muster der jeweiligen Standortfaktoren wiedergegeben. 

1 8 Die Tabakverarbeitung (Dreisteller 328) wurde aus dem Zweisteller 32 herausgenommen und gesondert 
beriicksichtigt, um deren <lurch die Mitberiicksichtigung der Tabaksteuer in der Wertschopfung bedingte 
extrem vom Branchendurchschnitt abweichende Werte der Abeitsproduktivitat getrennt zu erfassen. 
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Das tatsachlich beobachtbare regionale Lohnniveau kann zu einern bedeutenden Teil durch die 

regionale Branchenstruktur erklart werden, Regionalf aktor und Strukturfaktor korrelieren rnit 

r=+0,72 relativ hoch. Dernentsprechend finden sich auch in Karte 6 kaurn Regionen, die extrern 

hohe oder niedrige Standortfaktoren aufweisen. Zu den Regionen, deren Lohnniveau deutlich 

Uber dern aufgrund der Branchenstruktur zu erwartenden liegt, zahlen vor allern Stadtregionen 

und Verdichtungsraurne (Agglomeration Wien, die Stadte Linz und Steyr, Hallein, Dornbirn, 

Bludenz), Bezirke in alten Industriegebieten (Bruck/Mur, Neunkirchen) sowie - i.iberraschen

derweise - Spittal an der Drau. Deutlich niedrigere Lohnniveaus als branchenbedingt zu 

erwarten ware weisen vor allern periphere Bezirke (Rohrbach, Hollabrunn, Oberpullendorf, 

Oberwart, Wolfsberg) sowie Eisenstadt-Stadt und Villach-Land auf. 

Karte 6: Brancheneffektbereinigte regionale Lohnkostenunterschiede in Osterreich 1991 

Standortfaktor des Lohnniveaus 

D IW • 0,64 

D o.6s-o.14 
o n.1s.u.~~ 

D n.ss -o.94 

D o.9~ · r.04 

!ilill l,05 · L,14 

• l,15-1,24 

• l,25-1,34 

• l,35 u, m, 

Anmerkung: Der Standortfaktor des Lohnniveaus ist das Verhiiltnis der Abweichung des regionalen Lohnniveaus vom 
6sterreichdurchschnitt und der Abweichung des hypothetischen branchenbedingten regionalen 
Lohnniveaus vom Osterreichdurchschnitt Ueweils Industrie und GroBgewerbe, Berechnungsbasis: 31 
Zweisteller der Betriebssystematik). 

Quelle: OSTAT (lndustriestatistik 1991, GroBgewerbestatistik 1991, Arbeitsstattenziihlung 1991), eigene 
Berechnungen 

Die sog. 'Lohnsti.ickkosten' konnen dagegen nur zu einern bedeutend geringerern AusrnaB 

durch die Branchenstruktur in einer Region erklart werden, der Korrelationskoeffizient 
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zwischen Regional- und Strukturfaktor betragt hier nur r=+0,53. Da die Unterschiede in den 

'Lohnstiickkosten' zwischen den einzelnen betrachteten Branchen relativ gering sind, werden 

fiir die einzelnen Regionenjeweils nicht stark vom Osterreichdurchschnitt abweichende Werte 

erwartet (Bandbreite des Strukturfaktors von 0,88 bis 1,04), wahrend die tatsachlichen 

regionalen Unterschiede betrachtlich sind (Bandbreite des Regionalfaktors von 0,21 bis 1,42). 

Da sich die 'Lohnsti.ickkosten' aus den beiden Komponenten Lohnniveau und Arbeits

produktivitat zusammensetzen, bedeutet dies, daB es betrachtliche regionale Arbeitsproduktivi

tiitsunterschiede gibt, die nicht durch die Branchenstruktur erklart werden konnen. 

Karte 7: Brancheneffektbereinigte regionale 'Lohnstiickkosten'-Unterschiede in Osterreich 
1991 

Standortfaktor der 'Lohnstilckkosten' 

0 !J,64u. w. 

0 fJ,GS·ll.74 

0 U,75 · 0.84 

0 O,SS-0,94 

(] 0,95 · UM 

Ill 1,05 - 1,14 

• 1,15-1 ,24 

• 1.25-1,34 

• l,35u.m. 

Anmerkung: Der Standortfaktor der 'Lohnstiickkosten' ist das Verhaltnis der Abweichung der regionalen 'Lohnstiick
kosten' vom Osterreichdurchschnitt und der Abweichung der hypothetischen branchenbedingten 
regionalen 'Lohnstiickkosten' vom Osterreichdurchschnitt Ueweils lndustrie und GroBgewerbe, 
Berechnungsbasis: 31 Zweisteller der Betriebssystematik). 

Quelle: OST AT (Industriestati stik 1991, GroBgewerbestatistik 1991, Arbeitsstattenzahlung 1991 ), eigene 
Berechnungen 

Aus Karte 7 ist ersichtlich, daB vor allem die Bezirke Wr. Neustadt-Stadt, Lilienfeld, 

Bruck/Mur und Fiirstenfeld einen besonders hohen Standortfaktor der 'Lohnstiickkosten' 

besitzen, der nur im Fall von Bruck/Mur mit einem hohen Standortfaktor des Lohnniveaus 

korrespondiert, die drei anderen Bezirke weisen eine branchenbereinigt deutlich unterdurch-
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schnittliche Arbeitsproduktivitat auf. Demgegentiber zeigen die Bezirke Bruck/Leitha, Imst, St. 

Veit, Schwaz und Ganserndorf einen sehr niedrigen Standortfaktor der 'Lohnsttickkosten', der 

in keinem Fall mit einem niedrigen Standortfaktor des Lohnniveaus einhergeht. Die deutlich 

hohere Arbeitsproduktivitat in diesen Bezirken kann zum Teil durch erhebungstechnische 

Besonderheiten erklart werden, so scheint in den Bezirken Bruck/Leitha und Schwaz die 

Tabakverarbeitung und im Bezirk Ganserndorf die Erdolgewinnung (trotz jeweils gesonderter 

Berticksichtigung) ftir die AusreiBerwerte verantwortlich zu sein19. Die weit tiberdurchschnitt

lichen und branchenstrukturunabhangig sehr hohen Arbeitsproduktivitaten in St. Veit und Imst 

mtissen jedoch andere Ursachen haben. 

Interessant ist nun die Frage, ob Regionen mit hohen Beschaftigtenanteilen in lohnkosten

sensiblen Branchen tiber- oder unterdurchschnittliche Standortfaktoren des Lohnniveaus bzw. 

der 'Lohnsttickkosten' aufweisen, also ihre branchenbereinigte Regionalstruktur der 

Lohnkostensensibilitat die potentielle Gefahrdetheit aufgrund der Branchenstruktur verstarkt 

oder vermindert. Die entsprechenden Korrelationskoeffizienten deuten darauf hin, daB ersteres 

der Fall ist: Der Standorfaktor des Lohnniveaus korreliert mit r=-0,39 signifikant negativ mit 

dem Beschaftigtenanteil in lohnkostensensiblen Branchen, wahrend der Standortfaktor der 

'Lohnsttickkosten' mit r=+0,10 zwar positiv, jedoch nicht signifikant korreliert. Dies bedeutet, 

daB Regionen, die aufgrund ihrer Branchenstruktur als starker lohnkostensensibel identifiziert 

wurden, zusatzlich ein von der Branchenstruktur unabhangiges niedriges Lohnniveau 

aufweisen, hinsichtlich des Standortfaktors der 'Lohnsttickkosten' sich jedoch von weniger 

lohnkostensensiblen Regionen nicht signifikant unterscheiden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB zumindest im Fall der Lohnkostensensibilitat 

erhebliche regionale Unterschiede unabhangig von der jeweiligen Branchenstruktur bestehen, 

die das in Abschnitt 3 dargestellte Muster der regionalen Betroffenheit durch die OstOffnung 

zum Teil verfestigen. Wahrend in einigen Zentralraumen die Lohnkostensensibilitat tatsachlich 

deutlich geringer ist, als aufgrund der Branchenstruktur anzunehmen ware, weisen eine Reihe 

peripher gelegener, entsprechend ihrer Branchenstruktur bereits durch die OstOffnung als 

lohnkostengefahrdet eingestufter Regionen zusatzlich eine branchenbereinigt tiberdurchschnitt

liche Lohnkostensensibilitat auf, die die gegebenen Standortnachteile verstarkt. Im Rahmen 

unserer rein deskriptiven Betrachtung konnen jedoch die daraus resultierenden quantitativen 

Effekte auf die regionale Betroffenheit durch die OstOffnung nicht ermittelt werden. 

19 da bei diesen beiden Branchen zumindest teilweise die Tabak- bzw. MineralOlsteuer in der Wertschopfung 
mitenthalten ist 

38 



5. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit haben wir versucht, mittels eines einfachen Strukturansatzes 

regionale Unterschiede in der Betroffenheit <lurch die OstOffnung zu erfassen. Mit OstOffnung 

bezeichnen wir die im Zuge des gesellschaftlichen und okonomischen Transformationspro

zesses in den osteuropaischen Okonornien zunehmende raumliche Arbeitsteilung zwischen ost

und westeuropaischen Standorten, die sich u.a. in spezifischen Spezialisierungsmustern in der 

Produktion entsprechend den komparativen Standortvorteilen der einzelnen Regionen und einer 

Intensivierung des Handels zwischen Ost und West einschlieBlich der Moglichkeit einer 

Markterweiterung ftir westliche Produkte im Osten manifestiert. 

Im Rahmen des herangezogenen Branchenstrukturansatzes haben wir zunachst jene Branchen 

identifiziert, die aufgrund ihrer Charakteristika als durch die Ostoffnung potentiell positiv 

und/oder negativ betroffen bezeichnet werden konnen. Drei verschiedene Typen von potentiell 

betroffenen Branchen wurden unterschieden: Erstens Branchen rnit einem intensivem Einsatz 

einfacher, niedrig entlohnter Arbeit und einer schlechten preislichen Wettbewerbsfahigkeit 

('lohnkostensensible Branchen'); zweitens Branchen rnit sehr energieintensiver Produktion 

('energiekostensensible Branchen'); und drittens Branchen, die von der OstOffnung <lurch eine 

quantitativ bedeutende Markterweiterung im Osten profitieren konnten ('ostexportprofitierende 

Branchen'). 

Regionale Unterschiede in der Betroffenheit wurden aufgrund der regionalen Beschaftigten

anteile in potentiell positiv bzw. negativ betroffenen Branchen erfaBt. Das dabei ermittelte 

regionale Muster weist zwei unterschiedliche Regionstypen als potentiell negativ betroffen aus: 

Erstens entwicklungsschwache Randgebiete, die stark auf arbeitsintensive Niedriglohnproduk

tionen spezialisiert sind; und zweitens grundstofforientierte Zentralraume und alte Industrie

gebiete, die auf energieintensive, skalenertrags- und kapitalintensive Produktionen spezialisiert 

sind. Als in erster Linie von der OstOffnung potentiell positiv betroffen wurden vor allem 

solche Regionen identifiziert, die als dynamische Zentralraume charakterisiert werden konnen. 

Da die oben beschriebenen Ergebnisse jedoch unter der nicht realistischen Annahme 

interrregional homogener Branchencharakteristika zustande gekommen sind, wurde weiters 

versucht, regionale Variationen unabhangig von der branchenbedingten Betroffenheit zu 

erfassen ('Regionalstrukturansatz'). Aufgrund der regionalstatistischen Datenlage war dies nur 

ftir den erstgenannten Branchentyp der sog. lohnkostensensiblen Branchen moglich. Es konnte 

gezeigt werden, daB zusatzlich zur Branchenstruktur jene Regionen, die bereits als potentiell 

eher gefahrdet eingestuft wurden, tendenziell eine branchenunabhangig hohe Lohnkosten-
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sensibilitat und damit negative Betroffenheit durch die OstOffnung besitzen, wahrend die 

meisten der Zentralregionen eine branchenbereinigt niedrige Lohnkostensensibilitat zeigen. 

Insgesamt zeigt die vorliegende Untersuchung, daB die regionalwirtschaftliche Problemsituatian 

in Osterreich durch die OstOffnung verstarkt werden dtirfte. Sawahl strukturschwache, 

niedriglahnarientierte Peripherien, die mehrheitlich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 

Oststaaten liegen, als auch grundstofforientierte alte Industriegebiete, die schon bislang die 

beiden wichtigsten Typen industrieller Problemregionen in bsterreich dargestellt haben, 

erfahren durch asteuropaische Standorte zusatzliche Kankurrenz und verstarkten Anpassungs

bedarf. Obwahl gesamtwirtschaftlich die positiven Effekte der OstOffnung (in Bezug auf 

AuBenhandel, Beschaftigung) ftir bsterreich gegentiber den negativen tiberwiegen dtirften, ist 

groBer regianalpalitischer Handlungsbedarf gegeben, um zu verhindern, daB die bereits bisher 

strukturschwachen bzw. wirtschaftlich benachteiligten Gebiete nicht auch die Verlierer im 

ktinftigen okanamischen ModernisierungsprozeB bsterreichs sein werden. 

Der vargestellte Ansatz zur Erfassung regianaler Unterschiede in der Betroffenheit durch die 

Ostoffnung weist jedach eine Reihe van Schwachen auf. Zunachst lie gt natilrlich auf der Hand, 

daB im Rahmen dieses Ansatzes keine wie immer gearteten regionalokanamischen Effekte der 

OstOffnung gemessen werden. Weiters bleiben eine Reihe van Faktaren, die die regianale 

Betroffenheit durch die OsWffnung wesentlich beeinflussen, nicht berticksichtigt. Dazu gehoren 

regianale Unterschiede im Zugang zu relevanten Informatianen tiber Investitions- und 

Handelsmoglichkeiten, in der GroBenstruktur der Betriebe, im arganisatorischen Status der 

Betriebe - insbesandere hinsichtlich der AuBenabhangigkeit van Betrieben - sawie in den 

Transaktians- und Transportkasten, d.h. in der raurnlichen Distanz zum Osten. 
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ANHANG 

Tabelle 8: Anteil potentiell durch die OstOffnung gefiihrdeter Arbeitspliitze in der 
Sachgiiterproduktion, differenziert nach politischen Bezirken 1991 (in % all er 
Arbeitspliitze in der Sachgiiterproduktion) 

Region lohnkostengefiihrdete Branchen energiekostengefiihrdete Branchen Summe 
a b c d e f g h in% Arb.pl. 

Eisenstadt 5,49 27 ,21 13,37 46,06 23,99 0,00 0,00 23,99 70,05 587 
Rust 8,51 38,30 0,00 46,81 0,00 0,00 0,00 0,00 46,81 22 
Eisenstadt-Land 12, 18 6,09 7,88 26,16 1,58 0,00 1,00 2,57 28,73 547 
Giissing 2, 14 6,67 16,44 25,26 3,81 0,00 0,08 3,89 29,15 367 
Jennersdorf 1,88 6,35 11,08 19,31 0,45 0,00 0,00 0,45 19,77 305 
Matters burg 9,26 5,16 7,21 21,64 0,36 5,68 0,79 6,83 28,47 1.042 
Neusiedl 2,78 15,95 5,50 24,22 5,22 1,79 0,05 7,06 31,28 665 
Oberpullendorf 8,75 11, 14 9,06 28,95 1,25 0,83 0,07 2,15 31,10 896 
Oberwart 2,28 7,46 28,41 38,15 2,09 1,37 0,00 3,46 41,61 2.286 
Burgenlnnd 5,63 9,13 14,39 29,16 2,84 1,75 0,26 4,85 34,01 6.717 

Klagenfurt 7,20 8,07 4,29 19,56 2,60 0,00 0,28 2,88 22,44 2.078 
Villach 4,71 6,76 7,33 18,80 0,55 0,04 8,44 9,03 27,83 1.861 
Feldkirchen 2,32 6,67 22,75 31,75 0,00 0,00 2,59 2,59 34,34 901 
Hermagor 7,70 10,20 2,35 20,25 0, 15 0,00 0,00 0,15 20,40 278 
Klagenfurt-Land 3,54 5,02 2,02 10,58 0,25 0,00 0,91 1,15 11,73 285 
St. Veit 3,91 5,64 4,62 14,17 5,26 4,71 23,61 33,58 47,75 2.625 
Spittal 4,49 5,93 20,73 31,14 3,00 22 ,53 2,09 27,62 58,76 3.719 
Villach-Land 2,91 6,02 2,24 11, 18 4,87 1,90 10,74 17,51 28,68 1,191 
Volkermarkt 4,19 5,64 21,28 31,11 1, 15 5,07 0,00 6,22 37,32 1.363 
Wolfsberg 3,95 9,02 10,48 23,45 0,95 0,92 12,36 14,23 37,68 2.097 
Kiimten 4,68 6,89 9,64 21,21 2,23 4,21 6,82 13,27 34,48 16.398 

Krems 5,10 4,92 14,08 24,10 9,26 21,57 0,00 30,83 54,93 2.391 
St. PO!ten 1,63 4,53 0,53 6,69 10,69 3,72 1,58 15,98 22,67 2.068 
W aidhofen/Ybbs 21,79 6,68 4,00 32,46 0,00 0,00 0,00 0,00 32,46 520 
Wr. Neustadt 2,60 17,46 21,80 41,86 10,91 0,00 0,00 10,91 52,77 2.762 
Amstetten 3,55 4,65 5,42 13,62 2,20 27,47 7,69 37,85 50,97 6.772 
Baden 5,03 5,24 1,07 11,34 3,89 3,41 0,08 7,38 18,72 2.731 
Bruck/Leitha 7,05 9,71 1,85 18,61 0,00 0,00 14,14 14,14 32,76 850 
Giinsemdorf 3, 19 11,97 2,61 17,77 0,25 9,21 0,94 10,41 28,18 1.554 
Gmiind 20,31 12,25 20,18 52,74 5,72 0,00 0,00 5,72 58,46 3.580 
Hollabrunn 6,27 16,78 13,85 36,90 0,00 1, 12 0,00 1,12 38,01 818 
Horn 12,27 9,93 10,45 32,65 3,37 0,00 0,00 3,37 36,01 1.048 
Korneuburg 6,23 6, 18 2,97 15,28 5,82 0,21 1, 79 7,83 23,21 1.423 
Krems-Land 6,91 9,69 2,49 19,10 1,65 2,40 0,00 4,05 23,14 492 
Lilienfeld 26,23 2,91 0,79 29,93 25,81 0, 15 0,79 26,75 56,68 1.930 
Melk 5,55 11,69 16,01 33,24 10,03 4,01 0,00 14,04 47,28 2.617 
Mistelbach 7,31 7,58 15,58 30,47 0,37 0,93 5,75 7,05 37,52 1.539 
MOdling 8,41 8,62 5 ,51 22,54 10,88 0,38 2,56 13,83 36,37 4.301 
Neunkirchen 4,96 7 ,67 3,09 15,72 2, 11 6,96 3,45 12,51 28,23 2.573 
St. Polten-Land 3,25 13,94 1,87 19,06 22,49 11, l 0 0,77 34,36 53,42 4.311 
Scheibbs 10,08 6,72 2,60 19,40 1, 11 13,28 2,89 17,28 36,68 1.157 
Tulln 4,49 13,14 2,01 19,64 3,44 7,00 6,95 17,38 37,02 1.476 
W aidhofen!Ihaya 2,26 25,12 12,91 40,28 1, 16 0,75 0,00 1,91 42,19 1.458 
Wr. Neust.-Land 7,47 4,83 6,77 19,06 0,49 0,43 16,38 17,30 36,36 2.386 
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Tabelle 8: Fortsetzung 

Region lohnkostengefiihrdete Branchen energiekostengefiihrdete Branchen Summe 
a b c d e f g h in% Arb.pl. 

Wien-Umgebung 5,92 11,28 3,59 20,79 10,34 0,73 14,47 25,54 46,33 5.206 
Zwettl 2,84 16,95 8,42 28,21 0,97 0, 18 0,43 1,58 29,79 828 
Niederosterreich 6,51 9,05 6,27 21,83 6,60 5,84 3,85 16,29 38,12 56.791 

Linz 9,59 3,78 1,57 14,94 2,38 28,07 4,89 35,34 50,28 21.228 
Ste yr 1,64 6,36 1,81 9,81 2,93 0,81 0,00 3,74 13,54 1.605 
Weis 8,46 4,09 12,25 24,80 6,92 0,30 0,03 7,24 32,04 3.362 
Braunau 3,29 3, 10 3,24 9,63 5,94 20,98 0,00 26,92 36,55 5.130 
Eferding 3,02 3,49 9,90 16,41 0,87 8, 19 0,70 9,77 26,17 780 
Freistadt 7, 16 8,25 12,85 28,26 3,52 0,82 0,00 4,34 32,60 992 
Gmunden 5,38 9,71 9, 13 24,21 2,79 0,61 15,85 19,26 43,47 5.911 
Grieskirchen 9,53 11,54 3,79 24,85 5,50 2,13 0,54 8,17 33,03 2.215 
Kirchdorf 10,37 4,77 5,76 20,90 7,08 2,40 2,73 12,21 33,11 2.568 
Linz-Land 12,99 6, 18 3,36 22,54 5,78 0,28 5,43 11,49 34,03 6.222 
Perg 4,20 5,84 6,43 16,47 1,49 4,12 1,61 7,22 23,69 1.253 
Ried 3,75 19,43 8,81 31,99 3,97 0,73 1,01 5,71 37,70 2.641 
Rohrbach 13,54 10,88 9, 15 33,57 1,49 0,00 1,47 2,96 36,54 1.665 
Schiirding 5,28 5,88 35,31 46,47 2,48 0,13 0,00 2,61 49,08 2.670 
Steyr-Land 11, 17 6,87 1,53 19,58 0,11 0,68 0,05 0,85 20,43 746 
Urfahr-Umgebung 1,92 9,35 8,25 19,52 1,36 1,09 0,00 2,45 21,98 663 
Vocklabruck 2,49 3,72 5,42 11,62 21,03 0,49 0,43 21,95 33,57 6.861 
Weis-Land 6,03 5,48 6,91 18,43 1,66 0,63 0,05 2,34 20,76 1.724 
Oberosterreich 7,06 6,04 5,91 19,00 5,53 8,56 3,08 17,16 36,17 68.236 

Salzburg 6,94 13,31 9, 12 29,37 3,85 0,00 0,33 4,17 33,55 4.107 
Halle in 5,06 3,42 2,97 11,45 3, 19 2,73 24,54 30,46 41,91 2.980 
Salzburg-Umg. 7,44 6,10 4,91 18,45 2,79 3,07 1,26 7,12 25,57 3.065 
St. Johann 3,45 19,40 6,94 29,79 11,08 1,50 0,00 12,58 42,37 2.593 
Tamsweg 8,88 14,06 1,41 24,35 0,71 0,00 0,00 0,71 25,06 319 
Zell/See 3,93 20,78 1,84 26,55 7,36 3,25 0,02 10,63 37,18 2.036 
Salzburg 5,9 11,55 5,57 23,09 4,80 1,88 4,38 11,06 34,16 15.100 

Graz 8, 18 7 '71 2,75 18,64 1,42 1,01 0,03 2,45 21,09 4.732 
Bruck/Mur 7, 18 3,27 0,35 10,79 5,54 47,56 6, 17 59,28 70,07 6.855 
Deutschlandsberg 3,66 8,92 9,36 21,94 0,81 5,89 0,36 7,06 29,00 1.831 
Feldbach 3,58 6,82 15,82 26,22 1,48 3,07 0,91 5,46 31,67 1.672 
Ftirstenfeld 16,44 6,43 11,72 34,59 2,62 1,03 0,00 3,65 38,24 963 
Graz-Umgebung 3,49 4,72 3,26 11,46 2,65 2,39 14,55 19,59 31,06 3.172 
Hartberg 6,35 6,99 18,32 31,66 3,37 0,39 0,04 3,80 35,45 1.933 
Judenburg 8,32 3,54 6,98 18,84 1,47 1,26 8,85 11,58 30,42 2.128 
Knittelfeld 32,20 3,81 1,07 37,08 2,60 1,59 0,00 4,19 41,27 1.666 
Leibnitz 3,66 6,64 8,65 18,95 5,33 0,00 3,76 9,09 28,03 1.663 
Leoben 2,89 5,03 2,81 10,72 3,30 37,63 2, 13 43,06 53,78 4.044 
Liezen 3, 16 9, 15 4,90 17,21 14,79 2,97 0,00 17,76 34,97 2.377 
Mtirzzuschlag 9,24 2,57 2,32 14,13 7,63 37' 15 0,50 45,29 59,42 3.885 
Murau 1,39 7,21 12,94 21,54 2,24 2,79 0,00 5,02 26,57 534 
Radkersburg 4, 13 7,63 19,74 31,50 4,21 0,00 0,00 4,21 35,71 501 
Voitsberg 4,31 3,77 15,68 23,76 18,26 0,78 0,00 19,03 42,80 2.145 
Weiz 23,40 6,15 6,02 35,58 3,04 0,00 1,27 4,30 39,88 3.429 
Steiermark 8,15 5,93 6,23 20,32 4,34 9,77 2,84 16,94 37,26 43.530 
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Tabelle 8: Fortsetzung 

Region lohnkostengefiihrdete Branchen energiekostengefiihrdete Branchen Summe 
a b c d e f g h in% Arb.pl. 

Innsbruck 9,21 12,28 10,65 32,15 6,78 0,00 0,00 6,78 38,93 2.675 
Imst 8,25 13,81 4,26 26,32 1,23 4,91 0,00 6,14 32,46 846 
Innsbruck-Land 11,70 5,78 4,54 22,02 28,74 1,46 1,94 32,13 54,16 7.938 
Kitzbiihel 4,57 7,37 14,93 26,88 4,81 10,52 0,00 15,33 42,21 1.809 
Kufstein 5,41 8,42 9,99 23,83 5,53 5,56 4,40 15,49 39,32 4.221 
Lan deck 5,74 9,67 20,63 36,05 0,38 0,00 4,64 5,03 41,07 858 
Lienz 4,61 4,89 8,02 17,52 1,48 0,69 0,00 2,17 19,69 862 
Reutte 2,44 5, 13 1,72 9,29 0,86 44,41 3,20 48,47 57,76 1.678 
Schwaz 3,50 6,24 9,02 18,76 1,02 0,00 0,07 1,09 19,85 1.518 
Tirol 7, 1 7,68 8,44 23,24 10,12 4,82 1,69 16,64 39,88 22.405 

Bludenz 6,36 8,07 5,80 20,23 1,01 6,09 1,45 8,55 28,77 2.118 
Bregenz 4,60 10,43 14,62 29,64 4,57 0, 13 0, 17 4,87 34,51 5.360 
Dornbirn 4,01 18,42 12,40 34,84 0,83 0, 18 0,48 1,49 36,33 4.964 
Feldkirch 3,64 13,27 14, 71 31,62 1,85 1,83 0,31 4,00 35,62 4.097 
Vorarlberg 4,47 13,02 12,66 30,15 2,31 1,46 0,49 4,26 34,42 16.539 

Wien 7,13 8,57 4,18 19,88 1,63 0,33 0,59 2,55 22,43 30.499 

Osterreich 6,74 7,97 6,72 21,43 4,73 5,37 2,74 12,83 34,26 276.215 

Anmerkungen: a unteres Drittel (Gruppen 413, 471, 521, 533, 539, 561, 592, 593 der Betriebssystematik 68) 
b mittleres Drittel (Gruppen 333, 337, 388, 391, 392, 476, 585, 594 der Betriebssystematik 68) 
c oberes Drittel (Gruppen 332, 334, 335, 341, 342, 350, 589, 591 der Betriebssystematik 68) 
d Anteil der ArbeitspHitze in potentiell lohnkostengefiihrdeten Branchen insgesamt 
e unteres Drittel (Gruppen 315, 452, 462, 477, 513 der Betriebssystematik 68) sowie '480a' 

(Erzeugung von Glas) 
f mittleres Drittel (Gruppen 316, 372, 472, 511, 512 der Betriebssystematik 68) 
g oberes Drittel (Gruppen 411, 451, 461, 473, 478 der Betriebssystematik 68) 
h Anteil der ArbeitspHitze in potentiell energiekostengefiihrdeten Branchen insgesamt 
Summenfehler bei Prozentwerten <lurch Rundungen 

Quelle: OSTAT (Arbeitsstattenzahlung 1991), eigene Berechnungen 
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Tabelle 9: Anteil der Arbeitspliitze in potentiell durch die OstOffnung profitierenden 
Branchen der Sachgiiterproduktion, differenziert nach politischen Bezirken 1991 
(in % aller Arbeitspliitze in der Sachgi.iterproduktion) 

Region profitierende Branchen Sum me 
nicht Lohn- oder energie- Lohn- oder energie- ino/o Arbeitspliitze 

kostensensibel kostensensibel 

Eisenstadt 11,46 2,86 14,32 120 
Rust 4,26 8,51 12,77 6 
Eisenstadt-Land 19,38 8,61 27,99 533 
Gi.issing 13,74 2,07 15,81 199 
Jennersdmf 1,75 0,65 2,40 37 
Matters burg 33,83 5,38 39,21 1.435 
Neusiedl 7,24 3,43 10,68 227 
Oberpullendorf 34,09 5,00 39,08 1.126 
Oberwart 37,97 0,89 38,86 2.135 
Burgenlnnd 25,96 3,50 29,46 5.818 

Klagenfurt 35,66 6,64 42,30 3.917 
Villach 41,40 1,97 43,37 2.900 
Feldkirchen 21,76 2,93 24,70 648 
Hermagor 29,35 3,37 32,72 446 
Klagenfurt-Land 33,35 3,62 36,97 898 
St. Veit 20,99 3,93 24,92 1.370 
Spittal 12,81 6,48 19,29 1.221 
Villach-Land 20,93 5,39 26,32 1.093 
Volkermarkt 29,46 11,39 40,85 1.492 
Wolfsberg 23,86 16,62 40,49 2.253 
Kiimten 27,52 6,62 34,14 16.238 

Krems 26,37 34,76 61,13 2.661 
St. Polten 40,42 2,37 42,79 3.903 
W aidhofen/Ybbs 7,87 4,93 12,80 205 
Wr. Neustadt 26,35 14,44 40,79 2.135 
Amstetten 13,98 20,53 34,51 4.584 
Baden 48,41 3,56 51,97 7.583 
Bruck/Leitha 36,22 0,85 37,07 962 
Giinserndorf 41,38 4,17 45,55 2.512 
Gmi.ind 11,69 23,20 34,90 2.137 
Hollabrunn 12,13 1,77 13,89 299 
Hom 12,92 2,44 15,36 447 
Korneuburg 36,22 1,06 37,28 2.285 
Krems-Land 7,71 3,43 11,15 237 
Lilienfeld 11,57 25,87 37,44 1.275 
Melk 6,12 10,37 16,50 913 
Mistelbach 16,16 7,90 24,06 987 
Modling 34,78 7,47 42,25 4.996 
Neunkirchen 38,74 15,64 54,37 4.955 
St. Polten-Land 8,73 3,23 11,97 966 
Scheibbs 16,55 11,45 28,00 883 
Tulln 26,44 3,24 29,67 1.183 
W aidhofen!fhaya 27,49 17,22 44,70 1.545 
Wr. Neustadt-Land 20,33 18,62 38,95 2.556 
Wien-Umgebung 16,20 11,17 27,36 3.075 
Zwettl 4,93 1,62 6,55 182 
Niederosterreich 25,36 10,53 35,89 53.466 
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Tabelle 9: Fortsetzung 

Region profitierende Branchen Summe 
nicht lohn- oder energie- Zohn- oder energie- in% Arbeitspliitze 

kostensensibel kostensensibel 

Linz 28,60 38,22 66,82 28.213 
Steyr 69,10 1,67 70,77 8.386 
Weis 34,41 9,94 44,35 4.653 
Braunau 20,11 3,43 23,54 3.304 
Eferding 17,35 1,14 18,49 551 
Freistadt 5,29 2,07 7,36 224 
Gmunden 21,73 18,35 40,08 5.451 
Grieskirchen 17,43 12,12 29,55 1.982 
Kirchdorf 23,65 11,35 34,99 2.714 
Linz-Land 43,26 16,45 59,71 10.918 
Perg 36,74 3,16 39,89 2.110 
Ried 22,10 18,16 40,26 2.820 
Rohrbach 23,06 4,13 27,19 1.239 
Sc harding 14,30 10,96 25,26 1.374 
Steyr-Land 24,89 9,28 34,17 1.248 
Urfahr-Umgebung 17,07 2,42 19,49 588 
Vocklabruck 20,58 2,17 22,75 4.649 
Weis-Land 46,77 8,03 54,80 4.550 
Oberosterreich 29,72 15,32 45,04 84.974 

Salzburg 25,75 9,37 35,11 4.299 
Halle in 30,32 20,58 50,90 3.619 
Salzburg-Umgebung 33,77 6,94 40,71 4.880 
St. Johann 9,18 14,66 23,84 1.459 
Tamsweg 22,23 7,31 29,54 376 
Zell/See 15,25 12,03 27,28 1.494 
Salzburg 24,96 11,52 36,48 16.127 

Graz 45,21 7,79 53,00 11.893 
Bruck/Mur 10,87 55,08 65,94 6.451 
Deutschlandsberg 33,73 1,38 35,11 2.217 
Feldbach 18,68 1,16 19,83 1.047 
Fiirstenfeld 23,15 16,08 39,24 988 
Graz-Umgebung 31,16 14,77 45,94 4.692 
Hartberg 19,74 5,39 25,13 1.370 
Judenburg 28,56 20,73 49,29 3.448 
Knittelfeld 21,18 31,73 52,91 2.136 
Leibnitz 27,92 2,68 30,60 1.815 
Leoben 25,36 38,09 63,44 4.771 
Liezen 13,99 3,75 17,74 1.206 
Miirzzuschlag 8,87 42,44 51,32 3.355 
Murau 28,01 1,00 29,00 583 
Radkersburg 6,77 1,07 7,84 110 
Voitsberg 21,87 2,91 24,78 1.242 
Weiz 17,32 22,13 39,45 3.392 
Steiermark 25,98 17,43 43,41 50.716 

Innsbruck 28,37 13,68 42,05 2.889 
Imst 11,36 7,52 18,88 492 
Innsbruck-Land 17,32 12,06 29,39 4.307 
Kitzbiihel 13,74 3,69 17,43 747 
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Tabelle 9: Fortsetzung 

Region 

Kufstein 
Lan deck 
Lienz 
Reutte 
Schwaz 
Tirol 

Bludenz 
Bregenz 
Dornbirn 
Feldkirch 
Vorarlberg 

Wien 

Osterreich 

profitierende Branchen 
nicht Lohn- oder energie- Lohn- oder energie-

kostensensibe l kostensensibel 

29,83 8,01 
10,15 18,00 
38,90 2,19 
15,46 1,41 
17,44 4,29 
21,85 8,48 

42,14 6,53 
26,02 10,36 
22,12 5,20 
23,93 15,38 
26,89 9,51 

37,84 7,09 

28,54 11,52 

Summe 
in % Arbeitspliitze 

37,84 4.063 
28,15 588 
41,09 1.799 
16,87 490 
21,73 1.662 
30,33 17.037 

48,68 3.583 
36,42 5.657 
27,32 3.733 
39,31 4.521 
36,40 17.494 

44,93 61.095 

40,06 322.965 

Anmerkungen: nicht lohn- oder energiekostensensible Branchen: Gruppen 317, 319, 331, 343 , 344, 412, 421, 441, 
448, 453, 454, 455, 459, 522, 543, 544, 549, 551, 552, 562, 571, 572, 579, 583 der 
Betriebssystematik 68 
Lohn- oder energiekostensensible Branchen: Gruppen 332, 333, 334, 391, 392, 411, 511, 521, 539, 
561, 589, 591, 592, 593, 594 der Betriebssystematik 68 
Summenfehler bei Prozentwerten durch Rundungen 

Quelle: OSTAT (Arbeitsstattenzahlung 1991), eigene Berechnungen 
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Tabelle 10: Potentielle Betroffenheit der politischen Bezirke Osterreichs durch die 
OstOffnung: Saldo aus potentiell profitierenden und gefiihrdeten Arbeitspliitze 
und Intensitat der potentiellen Betroffenheit 1991 (absolut und in % aller 
Arbeitsplatze in der Sachgiiterproduktion) 

Region 

Eisenstadt 
Rust 
Eisenstadt-Land 
Giissing 
Jennersdorf 
Matters burg 
Neusiedl 
Oberpullendorf 
Oberwart 
Burgenland 

Klagenfurt 
Villach 
Feldkirchen 
Hermagor 
Klagenfurt-Land 
St. Veit 
Spittal 
Villach-Land 
Volkermarkt 
Wolfsberg 
Kiimten 

Krems 
St. Polten 
Waidhofen/Ybbs 
Wr. Neustadt 
Amstetten 
Baden 
Bruck/Leitha 
Gansemdorf 
Gmiind 
Hollabrunn 
Horn 
Korneuburg 
Krems-Land 
Lilienfeld 
Melk 
Mistelbach 
Mod ling 
Neunkirchen 
St. Polten-Land 
Scheibbs 
Tulln 
Waidhofen!Thaya 
Wr. Neustadt-Land 
Wien-Umgebung 

Saldo aus potentiell profitierenden 
gefiihrdeten und Arbeitspliitze 

absolut 

-467 
-16 
-14 

-168 
-268 

+393 
-438 

+230 
-151 
-899 

+ 1.839 
+ 1.039 

-253 
+168 
+613 

-1.255 
-2.498 

-98 
+129 
+156 
-160 

+270 
+l.835 

-315 
-627 

-2.188 
+4.852 

+112 
+958 

-1.443 
-519 
-601 

+862 
-255 
-655 

-1.704 
-552 

+695 
+2.382 
-3.345 

-274 
-293 
+87 

+170 
-2.131 

in% 

-55,73 
-34,04 

-0,74 
-13,34 
-17,37 

+10,74 
-20,60 
+7,98 
-2,75 
-4,55 

+19,86 
+15,54 

-9,64 
+12,33 
+25,24 
-22,83 
-39,47 

-2,36 
+3,53 
+2,80 
-0,34 

+6,20 
+20,12 
-19,66 
-11,98 
-16,47 

+33,26 
+4,32 

+17,37 
-23,56 
-24,12 
-20,65 

+14,06 
-11,99 
-19,24 
-30,79 
-13,46 
+5,88 

+26,14 
-41,44 

-8,69 
-7,35 

+2,52 
+2,59 
-18,96 

50 

lntensitiit der potentiellen Betroffenheit 
(Summe der positiv undloder 

negativ betroffenen Arbeitspliitze) 
absolut in% 

683 
24 

916 
540 
332 

2.280 
819 

1.878 
4.372 

11.844 

5.380 
4.629 
1.472 

768 
1.095 
3.779 
4.530 
2.060 
2.439 
3.425 

29.487 

3.539 
5.755 

646 
4.141 
8.629 
9.794 
1.790 
3.836 
4.296 
1.079 
1.424 
3.634 

656 
2.324 
2.956 
2.202 
8.414 
6.103 
5.016 
1.679 
2.530 
2.408 
3.720 
7.026 

81,50 
51,06 
48,11 
42,89 
21,52 
62,30 
38,52 
65,19 
79,58 
59,96 

58,10 
69,23 
56,10 
49,74 
45,08 
68,75 
71,58 
49,61 
66,79 
61,55 
62,00 

81,30 
63,09 
40,32 
79,12 
64,95 
67,13 
68,98 
69,56 
70,15 
50,14 
48,93 
59,43 
30,86 
68,25 
53,41 
53,68 
71,15 
66,97 
62,15 
53,23 
63,46 
69,68 
56,69 
62,53 



Tabelle 10: Fortsetzung 

Region Saldo aus potentiell profitierenden Intensitdt der potentiellen Betroffenheit 
gefdhrdeten und Arbeitsplatze (Summe der positiv undloder 

negativ betroffenen Arbeitspldtze) 
absolut in% absolut in% 

Zwettl -646 -23,25 965 34,72 
Niederosterreich -3.325 -2,23 94.571 63,49 

Linz +6.985 +16,54 33.302 78,87 
Steyr +6.781 +57,22 9.793 82,64 
Weis +l.291 +12,30 6.972 66,45 
Braunau -1.826 -13,01 7.952 56,66 
Eferding -229 -7,68 1.297 43,52 
Freistadt -768 -25,24 1.153 37,89 
Gmunden -460 -3,38 8.866 65,20 
Grieskirchen -233 -3,47 3.384 50,45 
Kirchdorf +146 +l,88 4.402 56,76 
Linz-Land +4.969 +25,68 14.132 77,29 
Perg +857 +16,20 3.169 59,92 
Ried +179 +2,56 4.189 59,80 
Rohrbach -426 -9,35 2.716 59,60 
Schiirding -1.296 -23,82 3.448 63,38 
Steyr-Land +502 +13,75 1.655 45,32 
Urfahr-Umgebung -75 -2,49 1.178 39,05 
Vocklabruck -2.212 -10,82 11.067 54,15 
Weis-Land +2.826 +34,04 5.607 67,53 
Oberosterreich +16.738 +8,87 124.309 65,89 

Salzburg +192 +1,57 7.259 59,29 
Hallein +639 +8,99 5.136 72,24 
Salzburg-Umgebung +l.815 +15,14 7.113 59,34 
St. Johann -1.134 -18,53 3.155 51,55 
Tamsweg +57 +4,48 602 47,29 
Zell/See -542 -9,90 2.871 52,43 
Salzburg +1.027 +2,32 26.136 59,12 

Graz +7.161 +31,91 14.876 66,30 
Bruck/Mur -404 -4,13 7.918 80,94 
Deutschlandsberg +386 +6,11 3.961 62,73 
Feldbach -625 -11,84 2.658 50,35 
Fi.irstenfeld +25 +0,99 1.546 61,40 
Graz-Umgebung +1.520 +14,88 6.355 62,22 
Hartberg -563 -10,33 3.009 55,19 
Judenburg +l.320 +18,87 4.126 58,98 
Knittelfeld +470 +11,64 2.521 62,45 
Leibnitz +152 +2,56 3.319 55,95 
Leoben +727 +9,67 5.951 79,14 
Liezen -1.171 -17,23 3.328 48,96 
Mi.irzzuschlag -530 -8, 11 4.465 68,29 
Murau +49 +2,44 1.097 54,58 
Radkersburg -391 -27,87 596 42,48 
Voitsberg -903 -18,02 3.241 64,66 
Weiz -37 -0,43 4.918 57,20 
Steiermark +7.186 +6,15 73.885 63,23 
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Tabelle 10: Fortsetzung 

Region 

Innsbruck 
Imst 
Innsbruck-Land 
Kitzbiihel 
Kufstein 
Lan deck 
Lienz 
Reutte 
Schwaz 
Tirol 

Bludenz 
Bregenz 
Dornbirn 
Feldkirch 
Vorarlberg 

Wien 

Osterreich 

Saldo aus potentiell profitierenden 
gefiihrdeten und Arbeitspliitze 

absolut in% 

+214 +3,11 
-354 -13,58 

-3.631 -24,77 
-1.062 -24,78 

-158 -1,47 
-270 -12,92 

+937 +21,40 
-1.188 -40,90 

+144 +1,88 
-5.368 -9,56 

+l.465 +19,90 
+297 +1,91 

-1.231 -9,01 
+424 +3,69 
+955 +1,99 

+30.596 +22,50 

+46.750 +5,80 

1ntensitiit der potentiellen Betroffenheit 
(Summe der positiv und!oder 

negativ betroffenen Arbeitspliitze) 
absolut in% 

4.624 67,30 
1.142 43,82 

10.477 71,48 
2.398 55,95 
7.424 69,15 
1.070 51,22 
2.565 58,59 
2.127 73,22 
2.852 37,29 

34.679 61,73 

5.220 70,91 
9.408 60,58 
7.986 58,45 
6.849 59,55 

29.463 61,31 

81.948 60,27 

506.322 62,80 

Anmerkungen: Saldo der potentiell gefii.hrdeten und profitierenden ArbeitspHitze unter Nicht-Berilcksichtigung jener 
John- oder energiekostensensiblen Branchen, die auch als potentiell ostexportprofitierende Branchen 
identifiziert wurden (siehe Tab. 9) 
Intensitat der Betroffenheit auf Basis aller als potentiell positiv und/oder negativ betroffen 
identifizierten Branchen (siehe Tab. 8 und 9) 
Anteile (in %) jeweils an allen Arbeitsplii.tzen in der Sachgiiterproduktion (Wirtschaftsabteilungen 3 
bis 5) 

Quelle: OSTAT (Arbeitsstlittenzii.hlung 1991), eigene Berechnungen 
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Tabelle 11: Regionale Variationen des Lohnniveaus und der 'Lohnstiickkosten': Regional-
faktoren, Strukturfaktoren und Stnadortfaktoren 1991, differenziert nach 
politischen Bezirken 

Region Lohnniveau 'Lohnstilckkosten' 
W/L Reg.-F. Str.-F. Std.-F. W/Y·lOO Reg-F. Str.-F. Std.-F. 

Eisenstadt 332,63 0,83 1, 13 0,73 54,33 0,80 0,92 0,87 
Eisenstadt-Landi 321,19 0,80 1,00 0,80 66,44 0,98 1,01 0,97 
Gi.issing 256,13 0,64 0,84 0,76 77,80 1,14 0,98 1,16 
Jennersdorf2 265,54 0,66 0,74 0,90 66,96 0,98 1,05 0,94 
Matters burg 375,26 0,94 0,95 0,98 68,34 1,01 0,96 1,04 
Neusiedl 319,49 0,890 0,96 0,83 66,47 0,98 0,96 1,02 
Oberpullendorf 277,68 0,69 0,98 0,71 71,71 1,05 1,01 1,04 
Oberwart 245,53 0,61 0,92 0,67 65,55 0,96 1,03 0,93 
Burgenl.and 296,85 0,74 0,94 0,79 66,60 0,98 1,00 0,98 

Klagenfurt 369,53 0,92 1,01 0,91 78,85 1,16 1,02 1,14 
Villach 374,50 0,93 1,03 0,90 67,12 0,99 1,01 0,98 
Feldkirchen 293,66 0,73 0,87 0,84 62,90 0,93 1,00 0,92 
Hermagor 354,62 0,89 0,91 0,98 71,13 1,05 0,97 1,08 
Klagenfurt-Land 378,38 0,94 0,98 0,96 68,51 1,01 1,01 1,00 
St. Veit 368,79 0,92 1,04 0,89 43,25 0,64 0,97 0,66 
Spittal 401,79 1,00 0,92 1,09 76,88 1, 13 0,97 1, 16 
Villach-Land 309,98 0,77 1,05 0,74 70,38 1,04 0,96 1,08 
Volkermarkt 351,95 0,88 0,89 0,98 71,54 1,05 0,98 1,08 
Wolfsberg 278,20 0,69 0,98 0,71 79,11 1,16 0,99 1,18 
Kiimten 361,41 0,90 0,98 0,92 66,55 0,98 0,99 0,99 

Krems 399,50 1,00 1,05 0,95 82,38 1,21 1,00 1,21 
St. Polten 398,87 1,00 1,04 0,96 76,76 1,13 1,00 1,13 
Waidhofen/Ybbs 376,44 0,94 0,95 0,99 67,31 0,99 1,04 0,95 
Wr. Neustadt 348,70 0,87 0,93 0,94 96,79 1,42 1,04 1,37 
Amstetten 375,69 0,94 0,98 0,96 70,30 1,03 0,95 1,09 
Baden 408,21 1,02 1,01 1,01 74,60 1,10 1,00 1,10 
Bruck/Leitha 390,56 0,97 1,07 0,91 13,98 0,21 0,88 0,23 
Gansemdorf 523,29 1,31 1, 14 1,14 50,01 0,74 0,88 0,84 
Gmi.ind 293,91 0,73 0,90 0,81 75,58 1,11 1,00 1,11 
Hollabrunn 256,43 0,64 0,90 0,81 55,79 0,82 0,96 0,85 
Hom 307,69 0,77 0,97 0,79 75,29 1,11 0,98 0,85 
Komeuburg 413,92 1,03 1,02 1,01 84,42 1,24 1,01 1,23 
Krems-Land 282,73 0,71 0,93 0,76 59,84 0,88 0,93 0,94 
Lilienfeld 360,65 0,90 0,99 0,91 91,31 1,34 1,00 1,35 
Melk 322,81 0,81 0,90 0,89 59,73 0,88 0,95 0,93 
Mistelbach 301,48 0,75 0,95 0,79 63,05 0,93 0,98 0,94 
Modling 461,13 1,15 1,05 1,09 67,98 1,00 1,02 0,98 
Neunkirchen 426,11 1,06 0,99 1,07 77,03 1, 13 0,99 1,14 
St. Polten-Land 373,09 0,93 1,02 0,91 75,36 1,11 0,99 1, 12 
Scheibbs 345,35 0,86 0,97 0,89 55,07 0,81 0,95 0,85 
Tu Jin 373,22 0,93 1,02 0,91 67,09 0,99 0,96 1,03 
W aidhofenffhaya 357,09 0,89 0,94 0,95 78,98 1,16 1,03 1,13 
Wr. Neustadt-Land 363,70 0,91 1,00 0,91 67,73 1,00 0,97 1,03 
Wien-Umgebung 487,70 1,22 1, 13 1,07 64,80 0,95 0,96 0,99 
Zwettl 279,83 0,70 0,86 0,81 71,27 1,05 0,96 1,09 
Niederosterreich 394,98 0,99 1,00 0,98 65,76 0,97 0,98 0,99 
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Tabelle 11: Fortsetzung 

Region Lohnniveau 'Lohnstiickkosten' 
W/L Reg.-F. Str.-F. Std.-F. W/Y·IOO Reg-F. Str.-F. Std.-F. 

Linz 502,55 1,25 1,09 1, 15 60,27 0,89 1,03 0,86 
Steyr 454,49 1,13 0,99 1,15 57,84 0,85 0,98 0,87 
Weis 374,36 0,93 0,99 0,94 70,06 1,03 1,03 1,00 
Braun au 343,21 0,86 1,01 0,85 76,00 1, 12 1,01 1, 11 
Eferding 298,47 0,75 0,92 0,81 72,59 1,07 0,99 1,08 
Freistadt 298,91 0,75 0,87 0,86 68,50 1,01 0,97 1,04 
Gmunden 391,41 0,98 0,99 0,98 65,57 0,96 0,98 0,98 
Grieskirchen 324,67 0,81 0,98 0,83 66,92 0,98 1,03 0,96 
Kirchdorf 353,41 0,88 0,95 0,93 59,01 0,87 0,97 0,90 
Linz-Land 390,46 0,97 1,02 0,95 72,28 1,06 1,02 1,04 
Perg 330,14 0,82 0,98 0,84 65,65 0,97 1,01 0,96 
Ried 325,10 0,81 0,93 0,87 73,45 1,08 1,01 1,07 
Rohrbach 269,72 0,67 0,92 0,73 73,16 1,08 0,98 1,09 
Sc harding 281,51 0,70 0,87 0,80 82,25 1,21 1,01 1,20 
Steyr-Land 329,72 0,82 0,95 0,86 66,54 0,98 0,99 0,99 
Urfahr-Umgebung 286,81 0,72 0,87 0,82 64,77 0,95 0,98 0,97 
v ocklabruck 401,96 1,00 1,02 0,99 69,04 1,02 0,99 1,02 
Weis-Land 356,06 0,89 1,01 0,88 68,88 1,01 1,03 0,98 
Oberosterreich 401,46 1,00 1,01 1,00 65,35 0,96 1,01 0,95 

Salzburg 389,17 0,97 0,99 0,98 68,14 1,00 1,00 1,00 
Hallein 457,09 1, 14 1,05 1,09 77,22 1,14 0,96 1, 18 
Salzburg-Umgebung 350,73 0,88 0,97 0,90 60,59 0,89 0,99 0,90 
St. Johann 341,36 0,85 0,95 0,90 63,70 0,94 1,01 0,93 
Tamsweg 286,30 0,71 0,91 0,78 65,41 0,96 0,94 1,03 
Zell/See 348,73 0,87 0,96 0,91 69,39 1,02 0,98 1,04 
Salzburg 380,94 0,95 0,98 0,97 67,65 1,00 0,99 1,01 

Graz 385,01 0,96 1,04 0,92 76,44 1,12 1,03 1,09 
Bruck/Mur 467,58 1,17 1,10 1,06 90,32 1,33 1,01 1,31 
Deutschlandsberg 327,72 0,82 0,99 0,83 61,71 0,91 0,99 0,91 
Feldbach 275,51 0,69 0,88 0,78 69,90 1,03 0,99 1,04 
Ftirstenfeld 330,22 0,82 0,99 0,83 83,34 1,23 0,98 1,25 
Graz-Umgebung 416,94 1,04 1,02 1,02 58,57 0,86 0,97 0,89 
Hart berg 269,13 0,67 0,83 0,81 73,09 1,08 1,01 1,07 
Judenburg 371,84 0,93 1,04 0,89 70,64 1,04 1,02 1,02 
Knittelfeld 332,26 0,83 1,02 0,81 75,84 1,12 1,01 1,10 
Leibnitz 301,75 0,75 0,96 0,78 78,86 1,16 0,99 1, 17 
Leoben 441,48 1,10 1,06 1,04 79,02 1,16 0,98 1,18 
Liezen 376,09 0,94 0,99 0,95 80,53 1,18 0,98 1,21 
Mtirzzuschlag 414,86 1,04 1,05 0,99 61,38 0,90 1,00 0,90 
Murau 332,21 0,83 0,91 0,91 65,17 0,96 0,99 0,97 
Radkersburg 236,96 0,59 0,89 0,66 55,06 0,81 0,97 0,83 
Voitsberg 369,34 0,92 0,97 0,96 67,88 1,00 1,01 0,99 
Weiz 340,31 0,85 0,95 0,90 75,61 1, 11 1,00 1, 11 
Steiermark 375,75 0,94 1,00 0,93 72,76 1,07 1,00 1,07 

Innsbruck 395,53 0,99 1,03 0,96 75,77 1,11 0,99 1,13 
Imst 308,45 0,77 0,91 0,85 31,25 0,46 0,97 0,48 
Innsbruck-Land 394,86 0,99 0,98 1,00 64,21 0,94 0,97 0,98 
Kitzbtihel 333,71 0,83 0,89 0,93 60,70 0,89 0,95 0,94 
Kufstein 354,59 0,89 1,00 0,89 54,81 0,81 0,97 0,83 
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Tabelle 11: Fortsetzung 

Region Lohnniveau 'Lohnstiickkosten' 
W/L Reg.-F. Str.-F. Std.-F. W/Y·lOO Reg-F. Str.-F. Std.-F. 

Lan deck 290,58 0,73 0,90 0,81 70,70 1,04 0,98 1,06 
Lienz 294,98 0,74 0,96 0,76 64,88 0,95 1,02 0,94 
Reutte 408,56 1,02 1,04 0,98 71,31 1,05 1,00 1,05 
Schwaz 399,20 1,00 0,98 1,01 42,78 0,63 0,95 0,66 
Tirol 371,44 0,93 0,98 0,95 58,33 0,86 0,97 0,88 

Bludenz 409,06 1,02 0,96 1,07 58,82 0,87 1,03 0,84 
Bregenz 381,20 0,95 0,93 1,02 71,46 1,05 1,02 1,03 
Dornbirn 391,05 0,98 0,88 1, 11 76,54 1,13 1,04 1,08 
Feldkirch 367,41 0,92 0,94 0,97 66,98 0,99 1,01 0,97 
Vorarlberg 385,40 0,96 0,92 1,04 69,51 1,02 1,03 1,00 

Wien 468,37 1,17 1,04 1,13 73,31 1,08 1,02 1,06 

Osterreich 400,61 1,00 1,00 1,00 67,98 1,00 1,00 1,00 

einschlieBlich Rust, Strukturfaktor einschlieBlich der beiden GroBgewerbebetriebe Jennersdorfs 
2 Strukturfaktor nur Industrie 

Anmerkungen: Reg.-F. Regionalfaktor (Verhaltnis von Regionalwert zu 6sterreichdurchschnitt) 

Quelle: 

Str.-F. 

Std.-F. 
w 
L 
y 

Strukturfaktor (Verhaltnis von branchenbedingt erwarteten Regionalwert zu Osterreich
durchschnitt) 
Standortfaktor (Verhaltnis von Regionalfaktor zu Strukturfaktor) 
Personalaufwand in der Industrie insgesamt (in 1.000 oS) 
Unselbstandig Beschaftigte in der Industrie insgesamt 
Nettoproduktionswert in der lndustrie insgesamt (in 1.000 oS) 

OSTAT (Industriestatistik 1991, GroBgewerbestatistik 1991, Arbeitsstattenzahlung 1991), eigene 
Berechnungen 
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