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Die Wir t schaf t in den B u n d e s l ä n d e r n im IL. Q u a r t a l 1994 

^ xporte, Investitionstätigkeit 
und Wohnbau prägen die 

-^Belebung der Wirtschaft im 
1. Halbjahr 1994. Für das regionale 
Konjunkturgeschehen ist dabei von 
Bedeutung, daß einerseits die inter
nationale Konjunktur (insbesondere USA und asiatische 
Schwellenländer) schon weiter entwickelt ist als die 
deutsche, was den Grundstoffproduzenten kurzfristig 
einen Vorsprung vor der Zulieferindustrie gibt. Anderer
seits ergänzen die Oststaaten nach wie vor die traditio
nellen Absatzmärkte zugunsten einer ausgeglichenen 
Entwicklung In der Tourismuswirtschaft ließen Sonderef
fekte wie Abwertung in Konkurrenzländern, Verbilligung 
von Flugtarifen oder die schwache Entwicklung der ver
fügbaren Einkommen in Deutschland einen markanten 
Rückstand gegenüber der Gesamtentwicklung und wach
sende Leistungsbilanzungleichgewichte entstehen 

Im II Quartal expandierte die Brutto-Wertschöpfung ohne 
Landwirtschaft und ohne Energieversorgung in Österreich 
um 2,5%, in der Ostregion und der Steiermark um 2,3%, in 
Kärnten und dem Westen um 3%. Damit hat sich wieder 
ein gewisses Gefälle zwischen den Großregionen erge
ben, das jedoch im Aggregat bezüglich der treibenden 
Kräfte etwas irreführend wäre. 

In Tirol ( + 1,0%) blieb die Wirtschaftsentwicklung markant 
zurück, das Beherbergungswesen allein drückte die Ent
wicklung um fast 1 Prozentpunkt, einschließlich der Se
kundäreffekte muß also der Tourismus im wesentlichen 
dafür verantwortlich gemacht werden In Wien (Brutto
wertschöpfung ohne Land- und Forstwirtschaft und Ener
gieversorgung + 0,7%) ist einerseits die Baukonjunktur 
abgebrochen, den erheblichen Wachstumsrückstand er
klärt jedoch vor allem die Schwäche in Handel, Vermö
gensverwaltung und sonstigen Diensten (rund —1 Pro
zentpunkt, im gesamten sekundären Sektor entstand nur 
ein Rückstand von 0,7 Prozentpunkten) 

in Niederösterreich ( + 4,5%) und dem Burgenland 
( + 5,9%) expandierte die Wirtschaft dagegen kräftig und 

Die rasche Erholung der 
Grundstoffindustrie prägt das 

regionale Konjunkturbild auf der 
positiven Seite, die Schwäche im 

Tourismus ergibt negative Akzente. 
Der Aufschwung hat aber insgesamt 

auf breiter Front eingesetzt, es gibt in 
regionaler Sicht kaum Nachzügler. 

über die meisten Branchen. Trotz 
schrumpfenden Bekleidungssektors 
entwickelte sich die Industrie im 
Burgenland insgesamt gut 

Auch das proportionale Wachstum 
in der Steiermark ( + 2,4%) beruht in hohem Maß auf der 
zufriedenstellenden Entwicklung der Industrie Weil die 
Stahlpreise der internationalen Konjunktur folgen, ergab 
sich kein Rückstand gegenüber der stärker von Deutsch
land induzierten Industriekonjunktur in Westösterreich in 
Kärnten und Vorarlberg ( + 3,1% bzw +3,2%) stützte die 
Bauwirtschaft die Entwicklung; ebenso rasch wuchs die 
Wirtschaft in Oberösterreich ( + 3,2%) und Salzburg 
( + 3,3%), die Salzburger Industrie neutralisierte die Verlu
ste im Tourismus Eine nach Redaktionsschluß bekannt
gewordene Datenkorrektur der oberösterreichischen Indu-

Brutto-Wertschöpfung ohne Land-
und Forstwirtschaft 

Abbildung 1 

Zu Preisen von 1983 

+5,9 

Österreich 

] Die Aufberei tung der stat ist ischen Daten betreuten Andrea Grabmayer Andrea Hartmann und Maria Thaihammer 
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K O N J U N K T U R R E G I O N A L 

s t r i e w i r d d i e B r u t t o - W e r t s c h ö p f u n g a l l e r d i n g s e t w a s s e n 

k e n 

E i n s c h l i e ß l i c h d e r E n e r g i e p r o d u k t i o n — d i e u m e t w a e i n 
D r i t t e l e x p a n d i e r t e — fä l l t v o r a l l e m d a s W a c h s t u m d e r 
K ä r n t n e r W i r t s c h a f t b e t r ä c h t l i c h h ö h e r a u s ( A b b i l d u n g 1). 

I n d u s t r i e ü b e r n i m m t 
K o n j u n k t u r f ü h r e r s c h a f t 

Die ö s t e r r e i c h i s c h e I n d u s t r i e p r o d u z i e r t e ( a r b e i t s t ä g i g b e 
r e i n i g t ) i m 1. H a l b j a h r rea l u m 3% m e h r a l s i m V o r j a h r D a 
m i t w a r i h r B e i t r a g z u r B r u t t o - W e r t s c h ö p f u n g w i e d e r ü b e r 
d u r c h s c h n i t t l i c h u n d t r u g e n t s c h e i d e n d z u r K o n j u n k t u r e r 
h o l u n g b e i 

I n s g e s a m t b i e t e t d i e I n d u s t r i e d a s t y p i s c h e B i l d e i n e s f r ü 
h e n A u f s c h w u n g s , d i e P r o d u k t i o n v o n V o r l e i s t u n g e n u n d 
G r u n d s t o f f e n t r ä g t d i e E n t w i c k l u n g D ie K o n j u n k t u r d e r I n -

In ke iner der ös ter re ich ischen Großreg ionen ble ibt d ie 
Industr ie im Aufschwung nennenswer t zurück, auch die 

S t e i e r m a r k und Kärnten wurden voll e r f a ß t . Die 
Sp i tzenpos i t ion der burgenländischen Industr ie l äß t wohl 

auch auf d ie S tandor tve rbesserung im öst l ichen Grenzraum 
s c h l i e ß e n . 

v e s t i t i o n s g ü t e r b r a n c h e n k o m m t a b e r e b e n f a l l s in 
S c h w u n g , M a s c h i n e n u n d E l e k t r o n i k w e r d e n w i e d e r s t ä r 
k e r n a c h g e f r a g t . D i e P r o d u k t i o n v o n K o n s u m g ü t e r n h a t 
s i c h d a g e g e n n o c h n i c h t g e f e s t i g t Daß d e r P r o d u k t i o n s 
w e r t ü b e r p r o p o r t i o n a l s t i e g , is t i m w e s e n t l i c h e n a u f d i e Er 
h o l u n g v e r s c h i e d e n e r G r u n d s t o f f p r e i s e a u f d e m W e l t 
m a r k t z u r ü c k z u f ü h r e n D a s d e u t l i c h e V o r a u s e i l e n d e r K o n 
j u n k t u r in d e n U S A läßt d i e s in e i n e m v e r h ä l t n i s m ä ß i g f r ü 
h e n S t a d i u m d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n K o n j u n k t u r e i n t r e t e n , 
w a s s i c h a u c h i m r e g i o n a l e n K o n j u n k t u r b i l d a u s w i r k t . 

in N i e d e r ö s t e r r e i c h , i m B u r g e n l a n d , in K ä r n t e n u n d S a l z 
b u r g h a t s i c h d i e r e a l e P r o d u k t i o n r a s c h e r g e f e s t i g t , d i e 
g l e i c h z e i t i g e B e l e b u n g d e r E x p o r t w i r t s c h a f t in O s t - u n d 
W e s t ö s t e r r e i c h is t n i c h t m e h r u n e r w a r t e t . In N i e d e r ö s t e r 
r e i c h ( r e a l e P r o d u k t i o n o h n e E n e r g i e v e r s o r g u n g +4,6%), 
d e m B u r g e n l a n d ( + 6,9%) u n d K ä r n t e n ( + 4,9%) l e i t e t e n 

I n d i k a t o r e n der K o n j u n k t u r e n t w i c k l u n g Übersicht 1 
im I I . Q u a r t a l 1994 

Produkt ions index ' Übernachtungen Bauumsätze 
Industr ie Energ ie-

insgesamt ohne Versorgung 
Energ ie-

. Versorgung 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Wien . . . . + 0,5 - 6,5 + 3,3 - 5 3 

N iederös ter re ich + 4,6 + 4,2 — 4,3 + 17,1 

Burgen land ,.|. 6,9 + 20,4 — 3,7 + 24,8 
Stetermark + 2,1 + 2,3 — 2 7 - 0 2 
Kärn ten + 4.9 + 43.7 - 5 8 + 25 2 
Oberös te r re i ch . + 0,2 + 7 1 - 2,8 + 1 3 

Sa lzburg + 4 7 — 1,0 - 1 0 . 8 + 14,2 

T i r o l . . . 1 2 + 3,3 - 1 4 , 1 + 2 7 
Vorar lberg . + 1 6 + 9.5 — 13,1 + 2 7 1 

Öster re ich + 2,2 + 6.9 — 8 2 + 5.8 

Q: ös te r re i ch i sches Sta t is t isches Zent ra lamt 

v o r a l l e m d i e V o r l e i s t u n g e n m i t Z u w a c h s r a t e n z w i s c h e n 
8% u n d 11% d e n A u f s c h w u n g e in . i m B u r g e n l a n d u n d 
K ä r n t e n b e s o n d e r s j e n e f ü r d i e M a s c h i n e n - u n d E l e k t r o i n 
d u s t r i e In K ä r n t e n s t i e g in d i e s e n B r a n c h e n a u c h d i e Inve 
s t i t i o n s g ü t e r p r o d u k t i o n p r o p o r t i o n a l , S a l z b u r g s I n d u s t r i e 
( + 4,7%) e x p a n d i e r t e in a l l en V e r w e n d u n g s b e r e i c h e n s e h r 
g l e i c h m ä ß i g ( n u r h i e r u n d i m B u r g e n l a n d w u c h s a u c h d ie 
K o n s u m g ü t e r p r o d u k t i o n ) 

D i e S t e i e r m a r k ( + 2,1%) b i l d e t in d e r r e a l e n E n t w i c k l u n g 
d a s M i t t e l f e l d , d i e P r o d u k t i o n s w e r t e w u c h s e n a b e r d e u t 
l i ch r a s c h e r In O b e r ö s t e r r e i c h ( rea l +0 ,2%, P r o d u k t i o n s 
w e r t e + 5,2%) i s t d i e s e D i f f e r e n z w e s e n t l i c h g r ö ß e r , h ie r 
s c h l ä g t o f f e n b a r d i e E r h o l u n g d e r G r u n d s t o f f p r e i s e d u r c h . 

E i n ä h n l i c h f l a c h e r A n s t i e g d e r r e a l e n P r o d u k t i o n i n W i e n 
( + 0,5%, a b e r m i t d u r c h s c h n i t t l i c h e m Z u w a c h s d e r P r o 
d u k t i o n s w e r t e ) is t v e r m u t l i c h a u f M e ß p r o b l e m e in d e r In 
d u s t r i e e i n e r G r o ß s t a d t ( h o h e D i e n s t l e i s t u n g s k o m p o n e n 
te ) z u r ü c k z u f ü h r e n S c h w ä c h e r e n t w i c k e l t e s i c h d i e I n d u 
s t r i e in T i r o l (—1,2%); n e b e n d e m in g a n z Ö s t e r r e i c h mi t 
b e s o n d e r s s c h w i e r i g e n R a h m e n b e d i n g u n g e n k ä m p f e n d e n 
B e k l e i d u n g s s e k t o r t r u g e n H o l z v e r a r b e i t u n g , M a s c h i n e n 
b a u u n d E l e k t r o i n d u s t r i e z u m r e a l e n S c h r u m p f e n d e r P r o 
d u k t i o n b e i In V o r a r l b e r g ( + 1,6%) g l i c h e i n e k r ä f t i g e S t e i 
g e r u n g d e r I n v e s t i t i o n s g ü t e r p r o d u k t i o n d e n m e n g e n m ä ß i 
g e n A u s f a l l i m B e k l e i d u n g s s e k t o r z w a r a u s , d e r P r e i s v e r 
fa l l in d i e s e m B e r e i c h d r ü c k t e ( ä h n l i c h w i e i m B u r g e n l a n d ) 
a b e r d e n A n s t i e g d e s P r o d u k t i o n s w e r t e s u n t e r d a s rea le 
W a c h s t u m 

D e r R ü c k g a n g d e r I n d u s t r i e b e s c h ä f t i g u n g ( S e p t e m b e r / 
O k t o b e r 1993 —7,3%, J u n i 1994 —3,8%) h a t s i c h i m V o r 
j a h r e s v e r g l e i c h se i t d e m K o n j u n k t u r t i e f p u n k t h a l b i e r t ; 
a u c h s a i s o n b e r e i n i g t w u r d e er d e u t l i c h g e b r e m s t In K ä r n 
t e n , S a l z b u r g u n d — v i e l l e i c h t ü b e r r a s c h e n d — i n de r 
S t e i e r m a r k s i n d e r s t e A n z e i c h e n e i n e r E r h o l u n g d e r N a c h 
f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n f e s t z u s t e l l e n 

S a u w i r t s c h a f t w e i t e r auf 
W a c h s t u m s k u r s 

A u c h im II Q u a r t a l 1994 l e i s t e t e d i e B a u w i r t s c h a f t ( r ea l e 
W e r t s c h ö p f u n g +3%) e i n e n ü b e r p r o p o r t i o n a l e n B e i t r a g 
z u m W i r t s c h a f t s w a c h s t u m M i t +5 ,8% h i e l t e n d ie U m s a t z 
g e w i n n e in B a u g e w e r b e u n d B a u i n d u s t r i e e t w a d a s N i -

I n d i k a t o r e n de r I n d u s t r i e e n t w i c k l u n g Übersicht 2 

II Quartal 1994 

Produkt ion Beschäf t ig te 
Real Nominel l 

Veränderung gegen d a s Vor jahr in % 

Wien - 0 9 + 4,3 - 5 2 

N iederös ter re ich + 4 5 + 5.6 _ 4 2 

Burgen land + 8 8 + 2.9 
Ste iermark + 2 2 + 4,0 - 3,9 

Kärn ten + 141 + 5.6 - 2,5 

Oberös te r re ich + 1 0 + 5.2 - 4,5 
Sa lzburg + 2 7 + 5 8 - 3,9 
T i ro l . - 0 4 + 1,2 

Vorar lberg + 3 3 + 1,2 - 7 2 

Öster re ich + 3 1 + 4,4 - 4,5 
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veau des 2 Halbjahres 1993, auch die Spartenstruktur 
blieb weitgehend erhalten Nach wie vor expandiert der 
Wohnbau kräftig ( + 23,3%, +54% gegenüber 1992), wäh-

Die Bau Wirtschaft entwickelt sich seit einem Jahr mit etwa 
gleichbleibender Dynamik, aber regional unausgeglichen,. 
Zuletzt fiel sie in Wien zurück, die größeren Projekte des 

Wirtschaftsbaus sind hier später ausgelaufen, 

rend der Wirtschaftsbau schrumpft (—9%) Sonstiger Tief
bau und Adaptierungen tragen des weiteren zur Expan
sion bei 

Die Baukonjunktur ist regional recht unausgeglichen In 
drei Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Vorarlberg) 
wurde nominell um ein Viertel, in Niederösterreich und 
Salzburg um ein Sechstel bis ein Siebentel mehr produ
ziert als im Vorjahr In der Steiermark, in Oberösterreich 
und Tirol stagnierte die Bauleistung, in Wien schrumpfte 
sie sogar Hier muß man allerdings das hohe Ausla
stungsniveau eines mittelfristig kräftigen Aufschwungs in 
Rechnung stellen, der dem jüngsten Einbruch seine 
Schärfe nimmt in Kärnten und Vorarlberg war die Kon
junktur zuvor andererseits deutlich schwächer, der einset
zende Aufschwung kompensiert das erst zum Teil Auch in 
Niederösterreich und Salzburg spielt der Basiseffekt eine 
Rolle, nur im Burgenland ist insgesamt eine außergewöhn
liche Baukonjunktur zu verzeichnen: Im 1 Halbjahr 1994 
war der Produktionswert der Bauwirtschaft nahezu dop
pelt so hoch wie im Hochkonjunkturjahr 1991 In der Stei
ermark und in Oberösterreich ist die mittelfristige Entwick
lung etwa durchschnittlich, in Tirol etwas kräftiger In der 
Steiermark knickte die Baukonjunktur allerdings schon vor 
sechs Quartalen, sodaß sich hier seither (II Quartal 1992/ 

1994) als dem einzigen Bundesland ein deutlicher Umsatz
rückgang ergibt 

Der Wohnbau expandierte im Vorjahresvergleich in Wien, 
Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark um 
etwa 20%, in Kärnten, Tirol und Vorarlberg noch kräftiger. 
In Salzburg blieb die Entwicklung gedämpft, in Oberöster
reich stagnierte der Wohnbau real Der Wirtschaftsbau 
wurde nur in Salzburg kräftig gesteigert ( + 29%), mit eini
gem Abstand auch in Vorarlberg ( + 14%) In Niederöster
reich, Kärnten und Oberösterreich brachte er geringe Zu
wächse, in Tirol und im Burgenland einen Rückgang, be
sonders massiv in Wien und in der Steiermark (—26% 
bzw. —25%). Der Straßen- und Brückenbau wurde im Bur
genland und in Vorarlberg am stärksten, in Tirol und Kärn
ten mäßig ausgeweitet In Oberösterreich und der Steier
mark hielt er das Vorjahresniveau, in Wien, Niederöster-
reich und Salzburg gingen die Umsätze dieser Sparten 
deutlich zurück Im Osten belebte sich allerdings der 
Kraftwerksbau 

In Wien, Tirol und Vorarlberg wurde der sonstige Tiefbau 
eingeschränkt, in Oberösterreich stagnierte er In Nieder
österreich, Salzburg, Kärnten und besonders im Burgen
land erzielte diese Sparte kräftige Zuwächse 

Die Beschäftigung stieg im II Quartal im gesamten Bau
wesen um fast 8 000 ( + 3,1%) und leistete damit einen we
sentlichen Beitrag zur Belebung der Arbeitskräftenachfra
ge (Summe der Wirtschaftsklassen +13.000, davon aber 
4 000 in Schulungen der Arbeitsmarktverwaltung). In Nie
derösterreich, im Burgenland und im Westen war der An
stieg am stärksten, in Wien und in der Steiermark wurde 
im Hochsommer der Vorjahresstand nicht mehr übertrof
fen 

Piodukt ion der Industrie im II, Quartal 1994 Übersicht3 

Wien Nieder- Burgenland Steiermark . Kärnten Ober- Salzburg Tirol Vorarlberg Österreich 
Osler reich Österreich 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen - 3,6 + 8,4 + 10,9 + 6,7 ' + .8,2 + 4,9 + 4,8 + 1,0 + 58 + 5,0 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 10,7 + 11,5 . . . 27,0 +• 3,9 ' + 8,3 + 1,4 — 1,4 0,7 + 4,0 + 7,9 
Für die Textil- und Lederbranchen —15,7 + 0,2 - 15,5 —12,4 + 2,2 . + 11,7. + 16,6 15,6 + 2,3 - 0.4 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 10.7 + 67 + 0,6 + 14,0 +12,5 ' + 11.3 + 11,6 + 15,8 + 10,3 
Für die Chemie . . . . . . . . . —23,2 + 14,5 13,3 + 8,8 —17,9 + 3,7 —41,4 + 11,1 + 5,9 + .47 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion + 37 + 11,1 + 7,5 -17,5 + 1.646,2 + 29.4 + 15,5 
Für die Grundmetallverarbeitung + 91 + 18.1 - 2,1 - 4,1 - 7.6 + 0,5 
Für die technische Verarbeitung + 4,0 + 99 + 22,3 + 9.5 + 20,2 + 7,6 + 6.5 — 1,4 + 6,2 + 77 
Für die Bauwirtschaft . . — 5.4 + 5,0 + 5,9 - 7,5 + 7,8 + 10,4 + 6,3 + 4,1 - 1,8 + 3,8 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche - 8,6 + 69 + 14 9 + 6,1 - 0,8 + 0,5 +ia ;e 12,6 + 1.7 - 01 

Ausrüstungsinvestitionen + 7,4 + 3.2 32 — 10,2 + 8,3 — 12,0 + 6,1 6,3 + 25,5 — 1,4 
Fahrzeuge . . . - 9,3 + 5,5 — 8,9 —21,9 + 32,2 —54,5 — 12,3 
Maschinen Elektrogeräte. + 122 + 7.9 + 9,5 -12,7 + 21,3 - 1 3 , 9 + 2,9 - 15,0 + 41,4 + 0,6 
Sonstige . - 0,6 - 6,5 — 11.0 - 5.1 — 11,2 + 1,8 + 12,0 + 11,5 — 0,5 - 39 

Konsumgüter — 0,4 — 4,7 + 6.6 - 3,2 — 5,3 - 2,8 + 3,6 _ 4,4 — 11,8 - 19 
Verbrauchs guter - 2,4 - 1,3 + 5,2 - 3,1 — 4.7 - 1.6 — 1,6 - 0,6 — 17,9 - 1,5 
Kurzlebige Gebrauchsgüter —20,4 - 9,3 ... 5,4 - 1,5 + 4,3 — 5,8 + 10,0 — 0.3 - 8,5 - 4.7 
Langlebige Gebrauchsgüter + 119 - 1 1 7 + 287,2 — 3,9 -20 ,2 - 2,4 + 13,3 16,8 — 7,6 + 0,3 

Energieversorgung . . - 6,5 + 4 2 + 20,4 + 2.3 + 43,7 + 7,1 — 1,0 + 3,3 + 9,5 + 6,9 
Elektrizität — 12.9 + 5,8 + 22,0 + 4,6 + 44,9 + 10,0 - 1.4 + 3,3 + 9,5 + 8,5 
Gas und Wärme. + 5,3 - 5,7 + 9.2 + 13.2 + 3,0 + 10 7 + 3,4 + 101 + 37 
Sonstige Produkte - 0,6 + 5,4 -25,9 -23,7 + 2,4 

insgesamt — 09 + 4,5 + 8,8 + 2,2 + 14,1 + 1,0 + 2.7 04 + 3,3 + 31 
Ohne Energieversorgung + 0,5 + 4,6 + 6.9 + 2,1 + 4,9 + 0,2 + 4,7 - 15 + 1.6 + 2.2 

Index der Industrieproduktion 1990 = 100 arbeitstägig bereinigt 2 Aufarbeitung 

614 IWIFOl iMonatsbe r ichte 11/94 



K O N J U N K T U R R E G I O N A L 

Im Frühsommer (Mai, Juni und Juli) hielt der schon die 
Wintersaison 1993/94 bestimmende negative Nachfrage
trend in der österreichischen Tourismuswirtschaft — mög
licherweise noch verstärkt — an. Trotz des außergewöhn-

Scli lechte T o u r i s m u s e r g e b n i s s e im 
F r ü h s o m m e r 

lieh günstigen Wetters mit sommerlichen Temperaturen 
und geringen Niederschlägen unterschritten Ankünfte 
(Österreich —0,6%) und Nächtigungen (—3,3%) das re
zessionsbedingt ohnehin niedrige Niveau des Vorjahres in 

Die ungünstige Entwicklung im Tourismus wird zwar von der 
Konjunktur akzentuiert — in der Frühphase eines 

Aufschwungs ist der Konsum das schwächste Glied der 
Nachfrage —, deckt aber auch Strukturprobleme auf., 

den meisten Regionen Der Tourismus bleibt damit in allen 
Bundesländern ein wesentlicher Problembereich in einer 
sich erholenden Gesamtwirtschaft 

Mit dem Zurücktreten der Konjunkturfaktoren werden da
bei Preis- und Strukturprobleme deutlicher, die die Nach
fragedynamik anhaltend negativ beeinflussen Nicht zu
letzt aufgrund des oft noch unterdurchschnittlichen Ange
botsstandards in Regionen mit vorherrschender Sommer
saison ist der österreichische Sommergast im Durch
schnitt einer niedrigeren Einkommensschicht zuzuordnen 
als der Wintergast; eine besondere Preisreagibilität der 
Nachfrage im Sommer ist die Folge Besondere Relevanz 
gewinnt diese Tatsache durch die währungsbedingte Ver
schiebung der relativen Preise für Tourismusleistungen zu 
Lasten Österreichs Das Angebot wichtiger Konkurrenzde
stinationen wie Italien, Spanien, Griechenland oder Türkei 
wurde im Vergleich zu Österreich in den letzten zwei Jah
ren jeweils um mindestens 20% billiger, der Wiedereintritt 
von Slowenien oder Kroatien in den internationalen Wett
bewerb erhöht den Angebotsdruck zusätzlich. 

Andererseits haben für den österreichischen Tourismus 
wichtige Herkunftsländer (Italien, Schweden) durch Ab
wertungen beträchtlich an Kaufkraft eingebüßt Vor allem 
aber hat die monostrukturelle Ausrichtung auf den deut
schen Gast in der derzeitigen Lage der europäischen Wirt
schaft stark dämpfenden Einfluß. In Deutschland bleiben 
Kaufkraftzuwächse trotz wieder anspringender Konjunktur 
aufgrund der zur Finanzierung der Wiedervereinigung not
wendigen Steuerbelastungen weitgehend aus, die Wachs
tumspotentiale sind damit in diesem Marktsegment — das 
im Frühsommer traditionell rund die Hälfte des gesamten 
Nächtigungsvolumens abdeckt — gering 

insgesamt klingt der bereits seit dem Winter 1993 deutlich 
spürbare negative Trend der Nachfrage aus dem übrigen 
Ausland zwar im Zuge der Konjunkturbelebung langsam 
ab, die ungünstige Position im Preiswettbewerb bleibt je
doch bestimmend Diese Entwicklung wird nun allerdings 
durch das bisher recht stabile Interesse deutscher Urlau
ber nicht mehr gedämpft: Deutliche Rückgänge von An-
künften (Österreich —3,4%) und Nächtigungen (—4,6%) in 
allen Bundesländern außer Wien, ließen die Nachfrage aus 

der BRD österreichweit auf das niedrigste Niveau der letz
ten fünf Jahre sinken 

Besonders schlechte Ergebnisse erzielten im Frühsom
mer daher jene Urlaubsgebiete, die sich vor allem als De
stination für den Autohaupturlauber aus Deutschland an
bieten Ihre kurzfristige „Renaissance" stützte sich Anfang 
der neunziger Jahre auf den Ausfall Jugoslawiens im Som
mertourismus und manifestierte sich in längerer Aufent
haltsdauer und steigender Nachfrage in den Zentren des 
Bade- und Wandertourismus Nicht zuletzt mit der Verbilli-
gung des Charterflugtourismus und der weitgehenden 
Normalisierung der Angebotsbedingungen an der Adria 
dürfte diese Phase allerdings wieder zu Ende sein Umso 
deutlicher werden nun die Probleme der Tourismuswirt-
schaft in Regionen mit auf den deutschen Haupturlauber 
konzentrierter Monostruktur und noch stärker auf billigere 
Unterkunftsformen ausgerichteter Betriebsstruktur 

Trotz ausgezeichneten Badewetters ab Mitte Mai gilt dies 
im Frühsommer vor allem für die traditionellen Urlaubs
zentren in den Badegebieten Vor allem in Kärnten (Näch
tigungen —4,1%), weniger auch in Oberösterreich 
( — 1,8%) brach das deutsche Marktsegment ein, während 
der Zustrom inländischer Gäste groß war Auch in den 
Wander- und Berggebieten war die touristische Auslands
nachfrage viel geringer als im Vorjahr (Vorarlberg —5,3%, 
Tirol —5,7%, Salzburg —3,2%, Steiermark —4,5%); vor al
lem nicht mehr zeitgemäße Unterkunftsformen oder solche 
mit Qualitätsmängeln erwiesen sich als schwer zu ver
markten. Ein zum Teil erheblicher Rückgang der deut
schen Nachfrage (Nächtigungen Vorarlberg —5,8% Tirol 
—4,9%) verbindet sich in diesen Gebieten mit weiteren 
Einbußen auch im Bereich der übrigen Ausländer (vor al
lem Tirol —7,2%) Das inländische Marktsegment wirkt mit 
geringfügigen Veränderungen im Vorjahresvergleich in al
len Fällen stabilisierend, Wachstumspotentiale im Kon
junkturaufschwung fallen jedoch auch hier weitgehend 
den Substitutionseffekten aufgrund der Verbilligung aus
ländischer Angebote zum Opfer 

Umso erfreulicher war im Frühsommer die beginnende Er
holung des Städtetourismus. Gestützt auf alle Nachfrage
segmente stabilisierte sich die Nächtigungsnachfrage in 
Wien ( + 3,0%) schon in der Wintersaison auf allerdings 
noch niedrigem Niveau; der hohe Gästeanteil aus Län
dern, in denen der Konjunkturaufschwung bereits vor
angekommen ist, dient ebenso als Erklärung dafür wie die 
geringere Preisreagibilität der (einkommenstarken) Kurz
urlauber. Spill-over-Effekte aus dieser Konsolidierung auf 
das Umland in Niederösterreich (—3,4%) und dem Bur
genland (—0,1%) blieben allerdings vorerst aus In beiden 
Bundesländern bleiben weiterhin vor allem Urlauber aus 
dem übrigen Ausland verloren, allein dem Burgeniand ge
lang eine Verbesserung der Gesamtbilanz durch neue An
gebote im Qualitätstourismus 

Gerade in Phasen heftiger Preiskonkurrenz wird die Not
wendigkeit einer QualitätsStrategie für den österreichi
schen Tourismus besonders deutlich Vor allem einkom
menschwächere Urlauberschichten sind äußerst preisrea-
gibel Ein sehr unterschiedlicher Geschäftsgang nach 
Beherbergungskategorien mit erheblichen Einbußen vor 
aliem im unteren Qualitätssegment ist die Folge Die ge
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werblichen Quartiere der Kategorie C verzeichneten in al
len Bundesländern mit Ausnahme des Burgenlandes 
empfindliche Rückgänge (Nächtigungen Österreich 
—8,0%, Tirol —12,0%), die Luxusquartiere waren dagegen 
auch unter diesen Rahmenbedingungen erfolgreich 
( + 3,1%, Burgenland +35,6%) Besonders deutlich ver
fehlten in allen Bundesländern die Privatquartiere das be
reits schwache Vorjahresniveau (Österreich —7%, Vorarl
berg -16,6%, Salzburg —10,5%, Tirol -9,8%) 

A r b e i t s k r ä f t e n a c h f r a g e e rho l t sich auch 
in I n d u s t r i e g e b i e t e n 

Auf dem Arbeitsmarkt hält die Belebung seit Jahresbeginn 
an, ohne insgesamt an Dynamik zu gewinnen. Der Vorjah-
resabstand der Beschäftigung verdoppelte sich vom II 
zum III. Quartal (produktiv Beschäftigte + 8 600 bzw. 

Die Arbeitskräftenachfrage hat rasch auf die 
Konjunkturbelebung reagiert. Ihre Behebung erreicht auch 
schon Gebiete, die häufig Nachzügler sind. Der Rückgang 
der Arbeitslosigkeit verflacht allerdings bereits leicht, da 
auch das Angebot sehr schnell auf die Verbesserung der 

Arbeitslage reagiert. 

+ 16200, d. h ohne Karenzurlauberinnen, Präsenzdäener 
und Personen in Schulung), die Arbeitslosenquote sank 
saisonbereinigt um 0,1 Prozentpunkt auf 6,6% 

In regionaler Sicht hat der Aufschwung insofern an Festig
keit gewonnen, als der Arbeitsmarkt in der Steiermark, in 
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Produktiv Beschäftigte Arbeits losen quote Arbeitslosenquote 
II. Quar- Iii Quar- il. Quar-. ill'Quar-, II. Quar- III. Quar-

tal . tai ' . tal tal tai 
Veränderung gegen 
•das Vorjahr in % 

In 0 / Veränderung gege 
das Vorjahr in 

, Prozentpunkten 

Wien . . . . . . . . . . - 0 , 2 —0,1 6,9 67 — 0 , 1 ; • - 0 , 3 
Niederösterreich ' +1,1 + 1,0 5,7 5,5 - 0 , 2 - 0 . 2 
Burgenland + 1,6 + 1,8' 5,5 5,2 . - 0 , 1 - 0 , 1 
Steiermark —0.1 + 0,4 7,2 6,6 - 0 , 3 - 0 , 3 
Kärnten +0,4 + 0,5 6,4 5,0 —0,3 —0,2 
Oberösterreich., +0,2 + 0,8 4,8 4,7 - 0 , 3 —0,6 
Salzburg . . . . + 1,3 + 1.4 4,1 2,6 - 0 , 4 - 0 , 4 
Tirol + 0.3, + 0,2 6,1 3,1 + 0,2 + 0,0 
Vorarlberg , - 0 . 2 + 0,5 61 47 + 0,1 —0,4 

Österreich +0,3 + 0,5 6,0 5,3 - 0 , 2 - 0 , 4 

Oberösterreich und Vorarlberg nun ebenfalls Tritt gefaßt 
hat — im wesentlichen ein Ergebnis der Stabilisierung in 
der Industrie Niederösterreich (produktiv Beschäftigte 
+ 1,0%), das Burgenland ( + 1,8%) und Salzburg ( + 1,4%) 
behaupteten zwar ihre Position überdurchschnittlicher 
Nachfrageentwicklung, in der Steiermark ( + 0,4%), in 
Kärnten ( + 0,5%) und Vorarlberg ( + 0,5%) erreichte das 
Beschäftigungswachstum aber zumindest den Österreich-
Durchschnitt ( + 0,5%) — in Vorarlberg mit massiver Unter
stützung der Bauwirtschaft. In Oberösterreich ( + 0,8%) 
verläuft es mittlerweile ähnlich dynamisch wie in Nieder
österreich. Nur Wien (—0,1%) und Tirol ( + 0,2%) bleiben 
zurück, Tirol vor allem aufgrund sinkender Beschäftigung 
im Beherbergungswesen. In der Ostregion insgesamt ex
pandierte die Beschäftigung nahezu im Gleichschritt mit 
den anderen Bundesländern, das Zurückbleiben Wiens er
scheint als innerregionales Gefälle mit Schwerpunkten in 
Bauwirtschaft und privaten Dienstleistungen. 

Das Arbeitskräfteangebot übertraf im II und III Quartal 
das Vorjahresniveau nur noch geringfügig ( + 0,2%), be
ginnt aber mit den konjunkturellen Auftriebskräften wieder 
zu expandieren (September +0,4%). Zwischen Juni und 
September unterschritt die Arbeitslosigkeit das Vorjahres
niveau um 10 000, die Quote blieb um 0,3 Prozentpunkte 
darunter 

In der Steiermark, in Oberösterreich und in Vorarlberg 
stagnierte das Angebot im III. Quartal auf dem Vorjahres
niveau, in Wien blieb es sogar darunter In Niederöster
reich, dem Burgenland und Salzburg wuchs das Angebot 
dagegen um 1% bis 1,6% (Burgenland). In Kärnten und 
Tirol ( + 0,3%) liegt die Entwicklung nahe dem Mittelwert 
Damit paßt sich das Angebot weitgehend an die Nachfra
ge an. Daraus ergibt sich das nun schon gewohnte Bild, 
daß in Gebieten lebhafter Nachfrage wie im Burgenland 
zwar das stärkste Beschäftigungswachstum, aber kaum 
ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist, 
während auf dem schrumpfenden Wiener Arbeitsmarkt 
auch die Arbeitslosigkeit wie im Österreich-Durchschnitt 
sank Nur in Tirol (gleichbleibende Arbeitslosigkeit) und 
in Oberösterreich (Rückgang der Quote um 0,6 Prozent
punkte) spiegelt sich die Beschäftigungsdynamik, in die
sen Bundesländern ist die Nachfrageveränderung erst 
kürzlich eingetreten, das Angebot konnte noch nicht ent
sprechend reagieren. Die laufende Angebotsabschöp
fung auf schrumpfenden Märkten, die sich überwiegend 
in einer Senkung des mittleren Austrittsalters aus dem 
Erwerbsleben auswirkt, läßt allerdings die Lohnnebenko
sten rasch steigen 
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