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Die Arbeitskräftenachfrage unterschritt im I Quartal 1996 das Vorjahresniveau 
um fast 40 000 bzw. 1,3%. Auch nach Korrektur um die Zahl der Karenzurlau
ber, Präsenzdiener und in Schulung Stehenden verbleibt mit -36.000 (-1,2%) 
ein Rückgang, der angesichts eines vermutlich noch schwachen Wirtschafts
wachstums als ungewöhnlich hoch einzuschätzen ist. Bis zur Jahresmitte hat 
sich dieser Rückstand aber nicht nur entscheidend verringert (-14.000, -0,5%), 
auch regionale und sektorale Muster verschoben sich deutlich. Das läöt eher 
auf kurzfristig wirkende Sonderfaktoren als auf den Eintritt in eine Rezession 
schlieöen, bedarf allerdings einer sorgfältigen Uberprüfung. 

Im Aufschwung des Jahres 1994 erreichte die Beschäftigung - saisonbereinigt 
- etwa 3,076.000. Dieses Niveau blieb (von einem Ausrei5er im November und 
Dezember abgesehen) bis April 1995 erhalten.. 

Im Mai 1995, d h ein Quartal bevor das Wirtschaftswachstum zurückfiel, be
gann die Beschäftigung saisonbereinigt zu sinken. Das wurde auf eine durch 
den EU-Beitritt ausgelöste Anpassungswelle im Dienstleistungssektor bzw. auf 
eine Ausbreitung dieser Straffung des Personaleinsatzes auf die verschiedenen 
öffentlichen Bereiche zurückgeführt Dieser Nachfrageausfall, der - gleichsam 
eine Korrektur jahrzehntelanger gro5zügiger Einstellungen in damals wettbe
werbsabgeschirmten Bereichen - zweifellos nicht als konjunkturelles Phänomen 
gewertet werden kann, störte aber seinerseits durchaus den konjunkturellen 
Ubertragungsmechanismus - das Ubergreifen von Impulsen aus dem Grund
stoff- und Vorproduktebereich (Lagerzyklus) auf andere Segmente. Solche Stö
rungen, die zu einem zweigipfeligen Konjunkturverlauf führen, traten in der Ver-
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gangenheit in Österreich immer wieder auf, wenn auch 
selten in so massiver Form 

Die Entwicklung der Wechselkurse und der langfristigen 
Zinsen sowie insbesondere die simultan restriktive Fiskal
politik mehrerer EU-Länder dämpften die internationale 
Konjunktur, mit der Folge einer Wachstumsschwäche in 
Österreich ab der zweiten Jahreshälfte 1995. Dies 
machte die Einkommensausfälle aus der Korrektur der 
Personalstände besonders schmerzlich spürbar Das En
de des antizyklischen Wohnbaubooms des Jahres 1993 
verstärkte Mitte 1995 die Störung - öffentliche Infra-
strukturprojekte, welche die Baukonjunktur wieder an
gekurbelt hätten, fehlten, und für das Aufleben privater 
Investitionen war es um einiges zu früh. 

Zwischen Ende April und September 1995 sank die Be
schäftigung saisonbereinigt um 11.700, also pro Monat 
im Durchschnitt um 2 300. Danach verstärkte sich der 
Rückgang.. Bis Februar 1996 gingen 31.600 Arbeitsplät
ze verloren, je 4.000 in den letzten drei Monaten 1995 
und fast 10 000 im Jänner und Februar 1996. Im Mittel 
der Monate Februar und März waren saisonbereinigt 
3,033 000 Arbeitskräfte beschäftigt, um 43 000 weniger 
als 10 Monate davor 

Dieser sich stetig beschleunigende Verfall des Arbeits
marktes löste natürlich zum Ende des I. Quartals große 
Beunruhigung aus Die Bauwirtschaft (März -21000 
gegenüber dem Vorjahr) steuerte zwar fast die Hälfte 
der Arbeitsplatzverluste bei, und es war anzunehmen, 
daß sich ihre Beschäftigung im Saisonaufbau rasch wie
der normalisieren würde Dennoch mußte im Jahres
durchschnitt mit einem Beschäftigungsrückgang von 
über 30 000 gerechnet werden 

Nun hat sich die Beschäftigung aber erstaunlich rasch 
erholt. Sie liegt mit 3,051 000 (saisonbereinigt) zur Jah
resmitte um 13 000 unter dem Stand von Ende Septem
ber 1995; sieht man vom „Winterloch" ab, bedeutet 
das einen Rückgang von nur 1 500 pro Monat Damit 
gewinnt tatsächlich die These von der „Delle" wieder 
an Plausibilität - einer Delle allerdings, die in einer Pha
se beschleunigter Strukturanpassungen mit besonders 
hohem Produktivitätszuwachs sowie einem hohen Maß 
an internationaler Synchronisation sehr hohe Kosten 
auf dem Arbeitsmarkt verursachte Zur Bestätigung die
ser These soll im folgenden überprüft werden, ob etwa 
auch das regionale Konjunkturmuster des Vorjahres sich 
zur .Jahresmitte wiederholt 

REGIONALES KONJUNKTURBILD 
SIGNALISIERT FORTSETZUNG DES 
AUFSCHWUNGS 

Um die Mitte 1995 (und im wesentlichen während des 
ganzen Jahres) waren die Industriestandorte (Nie
derösterreich, Steiermark, Oberösterreich und Vorarl-

Übersicht h. Regionale Entwicklung der Beschäftigung 

M a i / J u n i F e b n j o r / M a i / J u n i Mai / J u n i F e b r u a r / M a i / J u n i 

1 9 9 5 M a r z 1 9 9 6 1 9 9 6 1 9 9 5 M ä r z 1 9 9 6 1 9 9 6 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r R a n g 

\n% 

W i e n - 0 9 - 1 9 - 1 3 9 8 8 

N i e d e r ö s t e r r e i c h + 0 . 7 - 1 7 + 0 1 2 7 2 

B u r g e n l a n d + 0 7 - 1 5 + 0 , 6 2 6 1 

S t e i e r m a r k + 0 . 3 - 0 9 - 0 2 4 3 3 . 5 

K ä r n t e n - 0 . 1 - 2 2 - 1 . 5 6 , 5 9 9 

O b e r ö s t e r r e i c h + 0 7 - 1 . 3 - 0 9 2 5 5 

S o l z b u r g - 0 1 — 1 2 - 1 1 6 , 5 4 7 

T i r o l - 0 , 3 - 0 1 - 0 2 8 1 3 , 5 

V o r a r l b e r g + 0 0 - 0 8 - 1 0 5 2 6 

Ö s t e r r e i c h + 0..0 - 1 4 - 0 7 

berg) gegenüber den Tourismus-Bundesländern (Kärn
ten, Salzburg, Tirol) begünstigt, zusätzlich das Burgen
land (zwischen Ostöffnung und frischgewonnenem 
Ziel-1-Status), während Wien die größten Nachfrage
ausfälle in den Zentralen großer Dienstleister verzeich
nete 

Im Winter veränderte sich dieses Muster völlig: Wien 
exportierte Bauarbeitslosigkeif in das seinerseits stark 
davon betroffene Umland, die Industriekonjunktur zeig
te am Ende des Lagerzyklus (Vorprodukte) deutliche 
Schwächen, während die Wirtschaft in Westösterreich 
Aufwind bekam. 

Zur Jahresmitte 1996 hat sich das regionale Muster des 
Vorjahres in einigen Fällen wieder etabliert. Insbeson
dere im Burgenland erwies sich das „Winterloch" als 
vorübergehende Störung einer insgesamt sehr günsti
gen Entwicklung. Auch in Niederösterreich wächst die 
Beschäftigung wieder Oberösterreich hat allerdings 
seine Spitzenposition eingebüßt, hier ist der Anschluß 
an die Vorproduktkonjunktur noch nicht gelungen Er
staunlich konstant hielt sich dagegen der Arbeitsmarkt 
in der Steiermark, wo in früheren Zyklen jeweils nur das 
erste Aufschwungsjahr auf der Basis der Grundstoff
konjunktur eine überdurchschnittliche Beschäftigungs
entwicklung ermöglichte 

Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg erreichten mit 
einem durchschnittlichen Rang von 6,5 sowohl Mitte 
1995 als auch Mitte 1996, aber van nur 4 im Winter ins
gesamt also wieder ihre Ausgangsposition; Tirol holte 
jedoch auf, während Kärnten zurückgefallen ist. So
wohl in Salzburg als auch in Tirol uberwand die Sach-
güterproduktion ihre Schwäche, in Salzburg wirkt sich 
allerdings die Zurückhaltung des Dienstleistungssektors 
neben Wien am stärksten aus Auch dort, wo die 
Entwicklung im Frühjahr nicht wieder zum Vorjahresmu
ster zurückkehrte, entspricht das teilweise den Erwar
tungen über die Ausreifung des Aufschwungs (hoher 
Anteil an Final- und Investitionsgütern in Salzburg und 
Tirol) 

Der dominierende Einfluß der Bauwirtschaft auf die Ent
wicklung vom I. zum II. Quartal 1996 wird aus der Be
trachtung der Beschäftigung ohne Saisonbranchen 
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Übersicht 2-. Entwicklung der unselbständig Beschäftigten 

U n s e l b s t ä n d i g G e s c h ä f t i g t e 

/ Quartal 1996 

W i e n 

N i e d e r ö s t e r r e i c h 

B u r g e n l a n d 

S t e i e r m a r k 

K ä r n t e n 

O b e r ö s t e r r e i c h 

S a l z b u r g 

T i r o l 

V o r a r l b e r g 

Ö s t e r r e i c h 

//. Quartal 1996 

W i e n 

N i e d e r ö s t e r r e i c h 

B ü r g e n l a n d 

S t e i e r m a r k 

K ä r n t e n 

O b e r ö s t e r r e i c h 

S a l z b u r g 

T i r o l 

V o r a r l b e r g 

Ö s t e r r e i c h 

I n s g e s a m t 

- 1 5 4 8 7 

- 6 . 8 9 4 

- 9 2 4 

- 2 . 6 3 4 

- 3 . 6 9 7 

- 5 2 9 2 

- 2 9 5 6 

- 6 6 0 

- 9 5 6 

- 3 9 5 0 1 

- 11 1 6 4 

- 1 0 2 0 

+ 4 2 3 

- 1 2 8 6 

- 3 . 1 6 5 

- 4 7 8 3 

- 2 3 6 3 

- 1 4 6 7 

- 1 9 5 9 

— 2 6 . 7 8 0 

K a r e n z u r l a u b s g e l d -

b e z i e h e r , P r ä s e n z d i e n e r 

i n S c h u l u n g S t e h e n d e 

- 1 1 9 9 

- 1 1 7 2 

- 1 4 8 

- 8 1 

+ 16 

- 1 1 4 

- 3 5 

- 3 8 0 

- 3 7 7 

- 3 4 9 1 

1 0 7 

9 0 3 

2 0 5 

2 3 

2 1 0 

- 3 7 3 

+ 7 2 

- 3 9 4 

- 2 0 0 

- 2 9 2 4 

+ 

I n s g e s a m t 

- 1 4 2 8 8 

- 5 7 2 2 

- 7 7 6 

- 2 5 5 3 

- 3 7 1 3 

- 5 1 7 8 

- 2 9 2 1 

- 2 8 0 

- 5 7 9 

- 3 6 0 1 0 

- 1 0 0 5 7 

- 1 1 7 

- 6 2 8 

- 1 2 6 3 

- 3 3 7 1 

- 4 4 1 0 

- 2 4 3 5 

- 1 0 7 3 

- 1 7 5 9 

- 2 3 8 5 6 

P r o d u k t i v B e s c h ä f t i g t e 

T o u r i s m u s O h n e S a i s o n b r a n c h e n 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r 

A b s o l u t 

- 3 7 5 5 

- 4 7 6 1 

- 7 0 7 

- 1 3 8 4 

- 1 1 0 4 

- 2 1 9 3 

- 9 6 9 

+ 3 8 2 

- 4 5 

- 1 4 5 3 6 

- 1 3 8 7 

- 1 2 5 3 

+ 1 8 4 

- 183 

- 4 3 6 

- 6 7 8 

- 5 2 9 

- 1 6 0 

+ 2 6 1 

- 2 2 2 

+ 3 6 

+ 51 

+ 3 5 1 

+ 1 3 9 

+ 3 3 5 

+ 7 0 

- 1 2 8 0 

+ 13 

- 5 0 7 

+ 1 1 2 

+ 2 9 5 

7 2 

2 9 5 

1 0 9 

4 1 4 

2 6 5 

- 4 3 3 

- 5 2 2 

- 1 0 3 1 0 

- 9 9 6 

- 121 

- 1 5 2 0 

- 2 7 4 8 

- 3 3 2 0 

- 2 0 2 1 

+ 6 1 8 

- 5 4 8 

- 2 0 9 6 6 

- 8 7 8 2 

+ 8 4 2 

+ 3 7 1 

- 1 3 7 4 

- 2 8 2 6 

- 4 1 4 7 

- 1 6 4 1 

- 16 

- 1 5 8 2 

- 1 9 1 5 5 

- 1 5 

- 0 . 2 

- 0 2 

- 0 4 

- 1 8 

- 0 8 

- 1 2 

+ 0 3 

- 0 5 

— 0 8 

- 1 3 

+ 0 2 

+ 0 . 6 

- 0 4 

- 1 8 

— 1 0 

- 1 0 

+ 0 0 

- 1 . 5 

deutlich: Reduziert man die Beschäftigungsmeldungen 
der Sozialversicherung um nur formell in einem Dienst
verhältnis Stehende (Karenzurlaub, Präsenzdienst, 
Schulungen) sowie um Bauwirtschaft, Beherbergungs
und Gaststättenwesen, so entsteht jenes Aggregat, 
das am ehesten die Konjunkturbewegung beschreibt. 
Die Ausschaltung des Tourismus - die im übrigen wenig 
verändert - dient vor allem der Vermeidung von Verzer
rungen durch den Ostertermin. !n der Bauwirtschaft 
werden über Witterungseinflüsse hinaus Auslastungsde
fizite weitgehend im Winter „abgearbeitet", anders 
wäre die Entwicklung vom März [Beschäftigung -8,3%) 
zum Juni (-0,5%) nicht erklärbar Die Arbeitslosenmel
dungen aus dem I. Quartal müssen daher entsprechend 
vorsichtig interpretiert werden 

Die Beschäftigung ohne Saisonbranchen veränderte 
sich insgesamt kaum (-0,8% gegen das Vorjahr) Aller
dings schneidet die Ostregion auf Kosten von West
österreich besser ab. Nur in Vorarlberg geht das auf 
größere Arbeitsplatzverluste in der Sachgüterproduk-
tion zurück In Tirol wuchs die Beschäftigung im 1 Halb
jahr 1995 im Öffentlichen Dienst noch; da nun der öf
fentliche Dienst stagniert, ergibt sich daraus eine Ver
kürzung des Vorjahresabstands 

In Niederösterreich und im Burgenland dürften sich die 
Entwicklungsimpulse, die schon seit mehreren Jahren ein 
deutlich überdurchschnittliches Wachstum der Nachfra
ge nach Arbeitskräften induzierten, wieder stärker 
durchsetzen. Angesichts der generellen Rationalisie
rungswelle in verschiedenen Dienstleistungsbereichen 
gewinnen Kapazitätsverlagerungen - vor allem nach 
Niederösterreich - besonderes Gewicht 

TECHNOLOGIEORIENTIERTE 
PRODUKTION IM AUFWIND 

Die auffälligen Unterschiede im regionalen Muster der 
Arbeitskräftenachfrage werden von der Entwicklung in 
den Dienstleistungen geprägt. 

In der Güterproduktion bleibt der Rückgang der Be
schäftigung im I Quartal 1996 in fünf Bundesländern 
zwischen 2,7% und 3,5%, nur in Salzburg ( -1 ,1%) und 
der Steiermark (-2,0%) ist er deutlich geringer, in 
Kärnten (-3,9%) und Wien (-4,9%) größer. Berücksich
tigt man das unterschiedliche Gewicht der Güter
produktion, indem man den Rückgang der Beschäf
tigung in Prozent der Gesamtbeschäftigung mißt, so 
wird das Bild noch gleichmäßiger: In sieben Bundes
ländern beträgt der Verlust an Arbeitsplätzen in Primär
sektor und Sachgüterproduktion zwischen 0,7% und 
1,0% (der produktiv Beschäftigten, also ohne Karenzur-
laubsgeldbezieher, Präsenzdiener und in Schulung Ste
hende). 

Nur Salzburg (-0,2%) und Tirol (-0,5%) heben sich ab 
Der Rückgang in der Bauwirtschaft ist ähnlich gleichmä
ßig, in fünf Bundesländern kostete er 0,4% bis 0,6% der 
Gesamtbeschäftigung, nur in Niederösterreich und im 
Burgenland mehr ( - 1 , 0 % ) , in Tirol ( + 0,2%) und Vorarl
berg ( -0 ,1%) blieb er aus. 

Im Dienstleistungssektor stehen einander dagegen 
beträchtliche Gewinne und Verluste gegenüber. In 
Wien und Salzburg (je -0,7% der Gesamtbeschäfti
gung) sowie in Kärnten (-0,5%) gingen im Dienstlei
stungsbereich so viele Arbeitsplätze verloren wie in 

WIFO MONATSBERICHTE 8/1996 521 



REGIONALE ARBEITSMARKTENTWICKLUNG 

Übersicht 3: Entwicklung der Beschäftigung nach Sektoren 

im /. Quartal 1996 

P r o d u k t i v B e s c h ä f t i g t e , o h n e K a r e n z u r l a u b s g e l d b e z i e h e r 

P r ä s e n z d i e n e r , in S c h u l u n g S t e h e n d e 

I n s g e s a m t P r i m ä r s e k t o r u n d ß a u w i r t s c h a f f D i e n s t l e i s t u n g e n 

S a c h g ü t e r -

e r z e u g u n g 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r in % d e r p r o d u k t i v B e s c h ä f t i g t e n 

W i e n - 1 9 - 0 7 - 0 5 - 0 7 

N i e d e r ö s t e r r e i c h - 1 2 - 1 0 - 1 0 + 0 , 8 

B u r g e n l a n d - 1 1 - 0 7 - 1 0 + 0 . 6 

S t e i e r m a r k - 0 7 - 0 7 - 0 4 + 0 4 

K ä r n t e n - 2 1 - 1 0 - 0 , 6 - 0 . 5 

O b e r ö s t e r r e i c h - 1 1 - 0 , 8 - 0 , 5 + 0 2 

S a l z b u r g — 1 4 - 0 . 2 - 0 , 5 - 0 7 

T i r o l - 0 1 - 0 5 + 0 2 + 0 2 

V o r a r l b e r g - 0 5 - 1 0 - 0 1 + 0 . 6 

Ö s t e r r e i c h - 1 2 - 0 7 - 0 , 5 ± 0 , 0 

Übersicht 4-. Entwicklung der Beschäftigung nach Sektoren 

im II Quartal 1996 

P r o d u k t i v B e s c h ä f t i g t e , o h n e K a r e n z u H a u b s g e l d b e z i e h e r 

P r ä s e n z d i e n e r i n S c h u l u n g S t e h e n d e 

I n s g e s a m t P r i m ä r s e k t o r u n d B a u w i r t s c h o f t D i e n s t l e i s t u n g e n 

S a c h g ü i e r -

e r z e u g u n g 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r in % d e r p r o d u k t i v B e s c h ä f t i g t e n 

W i e n - 1 , 3 - 0 , 6 - 0 2 - 0 5 

N i e d e r ö s t e r r e i c h - 0 0 - 1 . 0 - 0 . 2 + 1 2 

B u r g e n l a n d + 0 9 - 0 4 + 0 . 3 + 1 0 

S t e i e r m a r k - 0 . 3 - 0 . 6 - 0 . 0 + 0 3 

K ä r n t e n - 1 8 - 0 9 - 0 2 - 0 . 7 

O b e r ö s t e r r e i c h - 0 9 - 0 9 - 0 2 + 0 2 

S o l z b u r g - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 0 7 

T i r o l - 0 5 - 0 3 - 0 1 - 0 . 1 

V o r a r l b e r g - \ 4 - 1 , 5 + 0 2 - 0 1 

Ö s t e r r e i c h - 0 . 8 - 0 . 7 - 0 . 2 + 0 1 

der Güterproduktion (in Salzburg sogar deutlich mehr, 
insgesamt rund 7 500) In Niederösterreich, im Burgen
land, in der Steiermark und in Vorarlberg waren be
trächtliche Zuwächse zu verzeichnen (insgesamt rund 
+ 6 000) 

Ein wesentliches Element dieser Entwicklung bildet die 
funktionale Verselbständigung von Niederösterreich 
und dem Burgenland innerhalb der Ostregion. Sowohl 
im Handel als auch im Banken- und Versicherungsbe
reich sinkt die Beschäftigung in Wien massiv, während 
sie in Niederösterreich und im Burgenland stark expan
diert. Zusätzlich ist Wien davon betroffen, da5 sich die 
Personalstandskorrekturen der großen Dienstleistungs
unternehmen vorwiegend auf die Zentralen beziehen. 
Neben Wien dürfte das auch für Salzburg gelten In 
Salzburg und Kärnten schrumpfte überdies der öffentli
che Sektor i w. S (d. h. einschließlich Unterricht und 
Gesundheitswesen), während er in den anderen Bun
desländern expandierte, wenngleich deutlich schwä
cher als in früheren Jahren (Tirol +2,4%, Österreich 
+ 0,7%) Im Beherbergungswesen bewirkte der frühe 
Ostertermin eine Verschiebung zwischen den Quarta
len (März +2,6%, April -4,4%) Eine Beurteilung der 
Wintersaison muß die Periode Jänner bis April zusam
menfassen. In diesem Zeitraum sank die Beschäftigung 
um 1.800 unter das Vorjahresniveau (-1,3%), in Wien, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg um 2 600, in den ande
ren Bundesländern ergaben sich leichte Zuwächse. In 
Tirol (-7,4%) benötigte die Tourismuswirtschaft wesent
lich weniger Arbeitskräfte als im Vorjahr; der Ausfall 
wurde aber von anderen Dienstleistungssparten kom
pensiert 

Im II Quartal verringerte sich der Rückgang der Be
schäftigung im Vorjahresvergleich um ein Drittel (pro
duktiv Beschäftigte -0,8%) Die Entwicklung in den ein
zelnen Sektoren differenzierte sich stärker, wenngleich 
sie nach wie vor unter den Dienstleistungen die größten 
Unterschiede zeigt Die Stabilisierung in der Bauwirt
schaft leistete den größten Beitrag zur Erholung der 
Gesamtbeschäftigung. 

In der Summe von Primärsektor und Sachgütererzeu-
gung haben sich die Konjunkturimpulse weiter entfaltet: 
Zu den beiden schon im Vorquartal führenden Bundes
ländern Salzburg und Tirol (-0,2% bzw -0,3% der Ge
samtbeschäftigung) stieß das Burgenland (-0,4%). Nur 
noch fünf Bundesländer liegen mit -0,6% bis -1,0% na
he dem Durchschnitt (Österreich -0,7%), Vorarlberg fiel 
weiter zurück (-1,5%). 

Trotz einer sogar leicht überdurchschnittlichen Entwick
lung im Bekleidungssektor (-7,9% gegenüber -9,2% in 
ganz Österreich) entfiel in Vorarlberg mit 0,75 Prozent
punkten die Hälfte des gesamten Beschäftigungsverlu
stes auf diesen Bereich Der Technologiesektor (Be
schäftigung + 8,1 %) expandierte sogar unter allen Bun
desländern am stärksten; die deutliche Schwäche im 
Verarbeitungsbereich (mittlere Sklll-Intensität) wurde da
durch aber gerade nur wettgemacht. 

Im Burgenland, in Salzburg und Tirol sowie - überra
schend - in der Steiermark verlor der Technologiesektor 
zumindest keine Arbeitsplätze Neben den Standortvor
teilen im Westen erweist sich offenbar nicht nur der Ent
wicklungsimpuls aus EU-Beitritt (als Ziel-1-Gebiet) und 
Ostöffnung im äußersten Osten, sondern auch eine 
konsequente technologieorientierte Strukturpolitik, wie 
sie in der Steiermark konzipiert wurde als geeignet, aus 
dem Lagerzyklus (der der steirischen Wirtschaft auch in 
der Vergangenheit jeweils ein Jahr überdurchschnittli
cher Entwicklung gebracht hatte) in eine stärker von In
vestitionen getragene zweite Konjunkturphase (in der 
Vergangenheit eine regelmäßige Schwäche der Steier
mark) überzuleiten. 

Auch in Wien bleibt der Beschäftigungsrückgang im 
Technologiesektor sehr begrenzt, die Ausfälle im Ver
sorgungsbereich (Nahrungs- und Genußmittel, Baustof
fe) lassen den Strukturwandel aber vor allem auf der 
Passivseite sichtbar werden 

In der Bauwirtschaft expandierte die Beschäftigung im 
Burgenland und in Vorarlberg wieder, während sie in 
den anderen Bundesländern wie im Österreich-Durch-
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Ubersicht 5: Entwicklung von Arbeitskräfteangebot und 

Arbeitslosigkeit im I. Halbjahr 1996 

A r b e i tsk rä f t e a n g e b o t A r b e i t s I o s e n q u o t e 

I Q u a r t a l II Q u a r t a l I Q u a r t a l II Q u a r t a l 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r f a h r In % I s a i s o n b e r e i n i g t ! 

in % 

W i e n - 1 1 - 0 8 7 9 7 8 

N i e d e r ö s t e r r e i c h - 0 . . 0 + 0..3 7 4 6 . 9 

B u r g e n l a n d + 1 3 + 1 7 9 . 3 9 1 

S t e i e r m a r k + 0 2 + 0 1 8 8 8 . 6 

K ä r n t e n - 0 3 - 0 4 9 . 6 9 7 

O b e r ö s t e r r e i c h - 0 2 - 0 3 5 8 5 6 

S a l z b u r g - 0 7 - 0 . 6 4 . 6 4 6 

T i r o l - 0 1 - 0 4 6 0 6 , 0 

V o r a r l b e r g - 0 2 - 0 9 5 7 5 8 

Ö s t e r r e i c h - 0 . 3 - 0 . 3 7 3 7 1 

schnitt nur noch leicht sank. Das Ausmaß der Erholung 
war in Niederösterreich und vor allem im Burgenland 
weit überdurchschnittlich, hier waren die winterlichen 
Behinderungen - im Gegensatz zu Tirol - wohl beson
ders massiv gewesen 

Der Dienstleistungsbereich war in Wien (-0,5% der Ge
samtbeschäftigung), Salzburg und Kärnten (je -0,7%) 
besonders vom Beschäftigungsabbau betroffen, in Tirol 
und Vorarlberg schrumpfte er (nach Wegfall des Oster-
effekts im Tourismus) im IL. Quartal ebenfalls. In Ober
österreich und der Steiermark trugen die Dienstleistun
gen 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte positiv zum Gesamter
gebnis bei 

In Niederösterreich und im Burgenland setzte sich die 
funktionale Verselbständigung gegenüber dem Zentral
raum Wien verstärkt fort. 

WACHSENDE ARBEITSLOSIGKEIT 

Das Arbeitskräfteangebot sank im 1. Halbjahr 1996 um 
0,3% (-10.000). Einer leichten Zunahme der Ausländer
zahl — vor allem im Burgenland und, auf sehr niedrigem 
Niveau, in der Steiermark - steht ein Rückgang des In
länderangebotes um 0,5% gegenüber 

Ein großer Teil der Personalanpassung erfolgte - natur
gemäß im öffentlichen Bereich, aber auch in marktorien
tierten Diensten - durch Versetzung in (vorzeitigen) 
Ruhestand. Der Angebotsrückgang ist daher in Wien 
und Salzburg (mit den höchsten Dienstleistungsantei
len) stärker ausgeprägt. In Niederösterreich, dem Bur
genland und der Steiermark expandierte das Angebot 
hingegen noch, was auf seine hohe Elastizität, aber 
auch auf die Tendenz hinweist, Arbeitskräfte vorzugs
weise nicht aus dem Bereich der Arbeitslosen zu rekru
tieren 

Die Arbeitslosenquote sank saisonbereinigt vom I. zum 
II. Quartal von 7,3% auf 7,1 % (gemeldete Arbeitslose in 
Prozent der unselbständig Erwerbstätigen). Deutlich 
stärker fiel sie in Niederösterreich; in Kärnten und Vor
arlberg nahm sie zu, in Salzburg und Tirol blieb sie kon-

Übersicht 6: Beitrag der Bauwirtschaft zur Entwicklung der 

Arbeitslosigkeit im I. Halbjahr 1996 

A r b e i t s l o s e n q u o t e B e i t r a g d e s B a u 

w e s e n s z u d i e s e r 

E n t w i c k l u n g 

1 Q u a r t a l II Q u a r t a l I I . Q u a r t a l 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r in V e r ä n d e r u n g g e g e n 

P r o z e n t p u n k t e n ü b e r d e m V o r q u a r t a l 

in P r o z e n t p u n k t e n 

W i e n + 0 9 + 0 . 6 + 0 2 

N i e d e r ö s t e r r e i c h + 1 2 + 0 . 5 + 0 . 6 

B u r g e n l a n d + 2 . 2 + 1 1 + 1.3 

S t e i e r m a r k + 0 7 + 0 4 + 0 . 3 

K ä r n t e n + 1.5 + 1 1 + 0 5 

O b e r ö s t e r r e i c h + 0 7 + 0 7 + 0 3 

S a l z b u r g + 0 6 + 0 5 + 0 1 

T i r o l + 0 2 + 0 1 + 0 1 

V o r a r l b e r g + 0 , 5 + 0 , 5 ± 0 0 

Ö s t e r r e i c h + 0 9 + 0 . 6 + 0 3 

stant In Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg ging 
das Angebot gleichzeitig etwas stärker zurück, die 
Nachfrageschwäche schlug sich etwa zu gleichen Tei
len in (relativ) höherer Arbeitslosigkeit und einem Ange
botsrückgang nieder 

Im I. Quartal lag die Arbeitslosenquote österreichweit 
um 0,9 Prozentpunkte über dem Vorjahres wert, im II um 
nur noch 0,6 Prozentpunkte Im Burgenland, das auch 
einiges an Wiener Bauarbeitslosigkeit aufnahm, war die 
Quote sogar um 2,2 Prozentpunkte höher als im 
Vorjahr 1995 war sie vom I zum II. Quartal allerdings 
gestiegen, heuer gesunken, der Abstand verringerte 
sich daher kräftig Der Vorjahresabstand der Zahl der 
zuletzt in einem Baubetrieb beschäftigten Arbeitslosen 
ging vom I. zum II Quartal um 10 000 zurück (I Quarta! 
+ 13.900, II Quartal +3.800) In Relation zum Ar
beitskräfteangebot ergibt das jenen Wert, um welchen 
die Arbeitslosenquote aufgrund des Saisonaufbaus in 
der Bauwirtschaft unter sonst konstanten Bedingun
gen hätte sinken müssen (Österreich -0,3 Prozentpunk
te) 

Zwischen der effektiven Verringerung des Vorjahresab-
stands der Arbeitslosenquote (Österreich -0,3 Prozent
punkte) und diesem Einfluß der Entwicklung in der Bau
wirtschaft auf die Quote besteht ein enger Zusammen
hang: In Wien und Niederösterreich wird der Großteil, 
in der Steiermark, in Salzburg und Tirol die gesamte re
lative Verbesserung durch die Bauwirtschaft erklärt. In 
Oberösterreich und Vorarlberg kam es zu keiner Ver
besserung, d .h. in Oberösterreich sank die Arbeitslo
sigkeit wie in Kärnten und im Burgenland schwächer, 
als gemäß der Entwicklung der Bauwirtschaft zu erwar
ten gewesen wäre. Dies ist im Burgenland angesichts 
des kräftigsten Beschäftigtenwachstums außerhalb der 
Bauwirtschaft (Übersicht 2) besonders bemerkenswert 
und - gemeinsam mit einem Angebotszuwachs von 
1,7% (2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt) - Aus
druck der zum Teil außerordentlich hohen Angebotsela
stizität. 
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Special Factors Delay the Economic Upswing 

The Labor Market in the Provinces in the First Half of 1996 -

Austria's labor market recovered remarkably fast from 
the dramatic plunge in empioyment and from the rec-
ord unemployment in the first quarter of 1996. This de-
velopment supports the view that the economic slow-
down in the fourth quarter of 1995 and the first quar
ter of 1996 is due rather to short-term disturbances 
than to a premature end to the business cycle. At the 
international level, such disturbances were mainly 
caused by synchronous fiscal austerity policies, and at 
the national level, the propenslty of the construction 
industry to concentrate all of the idle time in the winter 
months 

As the economy emerges from this seasonal trough, a 
regional analysis of the labor market reveals a repeti-

Summory 

tion of last year's cyclical pattern, though transformed 
by the cyclical transition f r o m a boom in intermediary 
products (inventory cycle) to a boom in investment 
goods. The traditional locational advantages of the 
close linkage of western Austria's final goods produc-
ing sector to neighboring countries are now comple-
mented by new growth factors: the growing function-
al independence of the peripheral zones of the east-
ern region (Lower Austria, Burgenland), the categor-
ization o f Burgenland as an Objective 1 area, and the 
bare beginnings of successful restructuring in Styria 
Empioyment losses in tourism, labor shedding in many 
traditional Service industries, as well as restructuring in 
consumer goods industries, however, continue to de-
press the Austrian labor market 
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