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Die Berechnung von Lohnunterschieden nach Branchen wird in 
Österreich durch das Fehlen von Angaben über die Arbeitszeit 
erschwert. Die Industrie ist einer der wenigen Sektoren, auf die 
diese Einschränkung nicht zutrifft, Die vorliegende Studie, die 
erstmals auch einen Vergleich der Tariflöhne und -geholter 
einschließt, belegt anhand von mehreren Lohnstafistiken das 
Bestehen von großen Kosten- und Einkommensunterschieden 
nach Branchen. 
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Die Entwicklung der Lohnkosten steht seit langem im Mittelpunkt d e s wirt 
schaftspolit ischen Interesses, gibt sie d o c h einerseits Igemeinsam mit der Ent
wicklung der Verbraucherpre ise) e inen wicht igen Hinweis auf die Entwicklung 
der Einkommen, anderersei ts (gemeinsam mit de r Entwicklung der Produktivität) 
einen Hinweis auf die We t tbewe rbs f äh igke i t der österreichischen W i r t s cha f t . 
Ube r die Lohnkostenposition Österre ichs berichtet d a s Institut laufend in den 
Mona t sbe r i ch ten : Laut de r jüngsten Ana l y se [Guger, 1996) w a r e n die Arbei ts 
kosten in Österre ich nach de r BRD, der S chwe i z und Belg ien die höchsien im 
O E C D - R a u m Die Kosten der Arbeitsstunde betrugen 1995 in de r verarbe i ten 
den Industrie Österre ichs 261 S S i e überst iegen damit den EU-Durchschnitt um 
fast 2 0 % D a s G e g e n s t ü c k zu den hohen Lohnkosten ist ein Einkommensniveau, 
d a s laut EU-Statistiken zu den höchsten in der EU zählt Diese Statistiken bez ie 
hen sich auf M i t te lwer te und ve rbergen eine g roße Streuung sowoh l auf der 
Einkommen- als auch auf der Kostenseite. 

G r u n d l a g e der S chä tzungen der Lohnkosten in der Industrie Österre ichs sind 
Erhebungen der Wi r tschaf tskammer Öste r re i ch , die im A b s t a n d von drei J ah r en 
durchgeführt w e r d e n . Die letzte Erhebung bezieht sich auf d a s Jahr 1993. S ie 
enthält A n g a b e n über Stunden- und M o n a t s g e h ä l t e r von Arbeitern und von 
Angestel l ten 1 ) nach Fachve rbänden Die Erhebung enthält da rübe r hinaus eine 
detail l ierte Aufgl iederung der Lohnnebenkosten, de ren H ö h e in den v e r g a n g e 
nen J a h r e n zunehmender Kritik ausgesetzt w a r . 

') Internationale Vergleiche von Lohnkosten und der Entwicklung der Lohnstückkosten beziehen sich 
in der Regel nur auf Arbeiter 
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Übersicht h. Struktur der Löhne der Industriearbeiter nach Branchen 

Tar i f lohn für d i e Tar i f lohn ' ! S t u n d e n l o h n 2 ! Ü b e r z a h l u n g 1 ! A rbe i t skos ten 5 ! 
unterste Qua l i f i Durchschnitt v a n Apr i l 1993 G e s a mf Direkt 

krjtionsstufe'l und Sep t i ümber 1993 G r u n d l o h n Z u s c h l ä g e le is tungs lohj 

In 5 In % I n S I n * I n S 

B e r g w e r k e 72 ,50 8 9 7 4 1 19 79 3 3 5 3 6 8 7 0 3 6 8 5,7 156.70 

Erdöl industr ie 9 0 56 522 31 31 .6 8 1 207 .36 

Bau indust r ie 8 0 4 0 9 5 4 1 109 86 15.2 

5tein- und ke ramische Industrie 8 3 15 5 ! 8 9 16 106 5 8 19.5 2 5 0 2 1 4 3 1 7.0 125,36 

G l as indus t r i e 76.3OT 91 28 102 9 0 1 2 7 259.31 4 0 0 8 5 125 7 7 

C h e m i s c h e Industrie 7 5 15 P I 37 122 8 0 3 4 4 2 6 1 5 3 4 2 2 6 .6 127,63 

Papier industr ie 86 ,10 1 0 0 7 4 120 83 1 9 9 291 .32 4 0 5 1 0 2 147 7 0 

Papier- und p a p p e v e r a r b e i t e n d e Industrie 6 5 107) 85 ,62 97 11 1 3 4 2 1 9 7 1 4 6 2 5 9 114 47 

H o l z v e r a r b e i t e n d e Industrie 71 3 0 8 0 43 9 3 31 1 6 0 2 0 6 16 48 4 5 1 1 1 0 3 0 

N a h r u n g s - und Genußmi t te l indust r i e 103 22«] 92 ,33 102 33 10 8 2 5 0 3 5 42.0 7 1 122 9 2 

l e d e r e r z e u g e n d e Industrie 54 4 0 58 7 9 6 9 . 6 6 18,5 135 18 53 4 1 3 7 3 9 4 

L e d e r v e r a r b e i t e n d e Industrie 52 9CP1 6 1 6 3 8 0 » 31 3 1 5 4 9 2 51 9 0 9 81 8 0 

Bek le idungs industr ie 57.80^1 6 ! 16 7 2 5 0 18,6 138 3 9 5 1 0 0 5 71 27 

Textil industrie 6 0 . 0 0 " l 65,01 85 .04 3 0 8 183.60 43 .3 3 7 9 5 47 

Eisen- und Meta l l i ndus t r i e i n sgesamt 72 ,50 8 6 7 2 105 3 2 21 5 244 .92 4 5 1 5,0 122 7 0 

G i e ß e r e i e n 7 2 . 5 0 85.. 12 102 12 2 0 0 2 4 5 8 4 4 4 5 7.0 126.61 

Meta l l i ndus t r i e 7 2 . 5 0 88 .60 110.47 2 4 7 270 .18 41 9 5.5 128 07 

M a s c h i n e n - und S tah lbau indus t r i e 7 2 . 5 0 91 0 4 111 3 4 22 .3 255..Ö3 4 5 3 5.1 128,84 

Fahrzeugindustr ie 7 2 . 5 0 90 .69 I I B 16 30 .3 265 .65 4 6 3 3 3 131 7 6 

Eisen- und M e t a l l w a r e n i n d u s t r i e 7 2 . 5 0 6 4 61 9 9 6 6 1 7 8 2 2 2 9 5 46 ,5 4 7 114 15 

Elektroindustrie 7 2 , 5 0 8 6 9 6 1 0 7 0 3 23 I 2 3 7 6 4 4 3 6 5 7 117 16 

E i senhü t tenwerke 7 2 50 90 .80 126.89 3 9 7 323 4 1 3 9 0 8 2 1 5 2 6 5 

'! Ö S T A T , A u s g e w ä h l t e Ko l l ek t iwe r t r ags l öhne . S t a n d 31 D e z e m b e r 1992 - 9 W i r t s c h a f t s k a m m e r Ö s t e r r e i c h , Lohnstatistik d e r Industrie. Apri l 1993 und S e p t e m b e r 1993 - J l W i r t s c h a f t s k a m m e r 
Ö s t e r r e i c h , Die Arbe i t skos ten in d e r Industrie Ös te r r e i chs 1993 - J I G r u n d l o h n mit Z u s c h l ä g e n . - 5 1 Ko l l ek t iwe r t r ags lohn für d ie Zement industr ie . - ä l Ko l l ek t iwe r t r ags lohn für d i e Hoh lg las indus t r i e 
- 1 Ko l l ek t iwe r t r ags lohn für d i e Papierkonfekt ions industr ie . - a l Ko l l ek t iwe r t r ags lohn für B r aue r e i en mit e inem O u t p u t über 12 0 0 0 hl. - '1 Ko l l ek t iwer t rags lohn für d i e Schuhindustr ie - l o l Kollektiv
ve r t r ags lohn für d i e E rzeuge r v o n W ä s c h e Berufs- und Spo r tbek l e i dung - "1 Ko l l ek t iwe r t r ags lohn für Ös t e r r e i ch o h n e Tirol und V o r a r l b e r g 

VERGLEICH DER KOLLEKTIV
VERTRAGSLÖHNE 

Für jeden Industr iezweig, der in die Erhebung e inbezo 
gen w u r d e , bestehen Kollektivverträge, die Kol lekt iwer
t ragslöhne (Tariflöhne) festsetzen. S ie unterscheiden 
Qualif ikationsstufen (für Arbeiter e t w a 6 bis 8 Stufen, für 
Angestel l te häufig eine viel g röße re Zahl ) , für we l che 
Tarifsätze festgelegt w e r d e n Die Tarif löhne sollen als 
M indes t löhne nicht unterschritten w e r d e n Für die g e 
samte Eisen- und Metal l industr ie (G ießere ien , Meta l l i n 
dustrie, Masch inen- und Stahlbauindustr ie, Fahrzeugin-
dusfrie, Eisen- und Meta l lwaren indust r ie , Elektroindu
strie) ge l ten d iese lben Tar i fsätze, und z w a r jeweils d i e 
se lben Tarif löhne für die Arbeiter und diese lben Tar i fge
hälter für die Angeste l l ten. 

Der Durchschnitt de r Tarif löhne in einer B ranche richtet 
sich nicht nur nach de r H ö h e der Tarif löhne in den e in 
zelnen Qualif ikationsstufen, sondern auch nach deren 
Bese tzung : Ein Industr iezweig, de r mehr hochbezah l te 
Facharbe i ter und wen ige r niedr igbezahlte Hilfsarbeiter 
beschäft igt als ein andere r Industr iezweig, w i rd einen 
höheren durchschnittlichen Kol lekt iwertragslohn a u f w e i 
sen als de r Verg le ichszweig . Somit sind die durch 
schnittlichen Tarif löhne der Industr iebranchen der H ö h e 
nach nur beschränkt miteinander verg le ichbar (siehe 
Kasten) D iese Probleme der Vergle ichbarkeit , die sich 
aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der B e 
schäft igung nach Qualif ikationsstufen e r g e b e n , lassen 
sich jedoch vermeiden , w e n n die Tarif löhne de r unter

sten Lohnstufe - jene der (leichten) Hilfsarbeitertätigkeit 
- bzw . de r untersten Angestel ltenstufe 2 ) h e r angezogen 
w e r d e n Es besteht nämlich kein An laß zur Vermutung, 
d a ß Hilfs- o d e r Anlerntätigkeiten je nach B ranche unter
schiedliche Qual i f ikat ionen erfordern würden ode r d a ß 
die Ausführenden dieser Tätigkeit unterschiedlichen Ar 
be i tsbedingungen unterworfen w ä r e n . Vergleicht man 
diese Tarif löhne, die für jeden Industriezweig absolute 
Mindes t löhne sind, nach B ranchen , so sind erhebl iche 
Untersch iede zu erkennen: Die niedrigsten M indes t 
löhne (Schuhindustrie) be t ragen nur wen ig mehr als 5 0 % 
der höchsten Mindest löhne (Brauereien mit einem O u t 
put über 12 000 hl)3) und 7 3 % der M indes t löhne in de r 
Eisen- und Metal l industr ie. 

Im fo lgenden w e r d e n die Lohnunterschiede als relative 
Lohnspannen dargestel l t , und z w a r als Verhältnis zw i 
schen dem höchsten und dem niedrigsten Lohnsatz so
w i e als Verhältnis zwischen dem Lohnsatz in der Eisen-
und Metal l industr ie und dem niedrigsten Lohnsatz: Die 
relative Lohnspanne zwischen Brauere ien (Output über 
12 000 hl) und der Schuhindustrie beträgt 1,95 
( 103 .22S b z w 52,90 S) , zwischen der Eisen- und M e 
tallindustrie und der Schuhindustrie 1,37 

2] Die In den Veröffentlichungen des ÖSTAT angegebenen untersten 
Lohnstufen der Angestellten beziehen sich auf Angestelite nach zwei 
Verwendungsgruppenjahren 
31 Dieser Vergleich bezieht sich auf die in Ubersicht 1 angeführten 
Gruppen; dies schließt nicht aus, daß es in anderen Wirtschafts berei-
chen höhere oder niedrigere Tarifsätze gibt 
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Übersicht 2: Arbeitskosten 

Arbe i t e r Anges te l l t e 

In % d e r Arbe i ts kosten i nsgesamt 

Direkte lohnkosten 

Leistungslohn 49.8 51,8 

G r u n d l o h n für ge l e i s t e t e Arbe i tsze i t 4 4 1 49 .0 

Z u s c h l ä g e 5 7 2 8 

lohnnebenkosten 

B e z a h l t e Ausfa l lze i t 9 2 9 1 

S o n d e r z a h l u n g e n 1 1 2 1 2 0 

A b f e r t i g u n g e n 3 7 4.3 

K r a n k e n g e l d 1 0 1 8 

G e s e t z l i c h e Soz i a l l e i s tungen 20 .6 1 5 4 

Freiwi l l ige S o z i a l l e i s l u n g e n 2 7 3,5 

Be ru f sausb i ldung 0 5 0 7 

Lohnsummensteuer 1 4 1.5 

Ubersicht 1 weist in der zwe i ten Spa l t e die durch 
schnittlichen Tarif löhne nach Industr iezweigen aus S ie 
be t r agen in de r Eisen- und Metal l industr ie d a s ],48fa-
che der niedrigsten Tariflöhne ( ledererzeugende Indu
strie) G r ö ß e r ist de r Abs t and zur Papierindustrie (1,71). 

VERGLEICH DER EFFEKTIWERDIENSTE 

Tariflöhne sind, w i e schon angemerkt , M indes f löhne 
Die tatsächl ich gezah l ten Löhne (Effektivlöhne) 4) uber
steigen die Tarif löhne je nach B ranche und Qual i f ika 
tionsstufe (Ubersicht 1). Aus de r Gegenübers te l lung d ie 
ser Da ten e r g e b e n sich Uberzah lungssä tze S o beträgt 
e t w a der Uberzah lungssatz in de r gesamten Eisen- und 
Metal l industr ie im Durchschnitt des Jahres 1993 2 1 % 

Zwischen der B r anche mit den niedrigsten Effektivlöh
nen ( ledererzeugende Industrie) und der Eisen- und M e 
tallindustrie erreicht die relative Lohnspanne 1,52 Die 
größte Lohnspanne ergibt sich zwischen den Eisenhüt
tenwerken und der l edere rzeugenden Industrie mit 
1,82. 

DIREKTLÖHNE UND LOHNNEBEN
KOSTEN DER ARBEITER 

Die in der dritten Spa l t e von Ubersicht 1 angeführten 
Effektivlöhne sind als direkte Lohnkosten nur ein Teil de r 
gesamten Arbeitskosten. Die Erhebung der W i r t s cha f t s 
kammer [Arbeitskosten in der Industrie Österreichs) , die 
im Abs t and von drei J ah ren durchgeführt w i rd , enthält 
neben den direkten Arbeitskosten auch A n g a b e n über 
Lohnnebenkosten 5 ) Ubersicht 2 gibt einen Uberbl ick 

4) Zulagen sind in den Effektivverdiensten je nach Branche unter
schiedlich erfaßt 
5] Die Unterschiede zwischen den direkten Lohnkosten laut halbjährli
cher Erhebung und lauf dreijähriger Erhebung gehen auf Unter
schiede in der Erfassung von Lahnbestandteiien zurück Die Lohnko
sten lau! halbjährlicher Erhebung enthalten keine Uberstundenent-
geite und keine Akkord- und Prämienlöhne. Zulagen sind je nach 
Branche unterschiedlich erfaßt Die dreijährige Erhebung gibt neben 
den Zulagen auch Akkordverdienste wieder 

über die Bedeutung der einzelnen Komponenten der 
Lohnnebenkosten für die gesamte Industrie. 

Laut dieser Erhebung be t ragen die direkten Arbeitsko
sten in der B r anche mit den niedrigsten Kosten (Beklei
dungsindustrie) 71,27 S , in d e r Eisen- und Meta l l i ndu 
strie jedoch 122,70 S und in der B r anche mit den höch 
sten Kosten (Erdölindustrie) 207,36 S ; d a s entspricht 
einer relativen S p a n n e von 1,72 b z w 2 ,91 . G e m e s s e n 
a n den gesamten Arbeitskosten e rgeben sich viel hö 
here Lohnunterschiede: 135,18 S in der l edere rzeugen 
d e n Industrie, 244,92 S in de r Eisen- und Metal l industr ie 
und 522,31 S in de r Erdölindustrie. Die Kosten in de r 
Eisen- und Metal l industr ie bzw . de r Erdölindustrie b e 
t r agen a lso d a s 1,8 H a c h e b z w 3,86fache der Kosten 
in der l edere rzeugenden Industrie Die Einbeziehung 
der Lohnnebenkosten in den Vergle ich erhöht d e m n a c h 
die Lohnunterschiede deutlich Damit ergibt sich ein kon
tinuierlicher Anst ieg der Lohnunterschiede von der 
Ebene der Tarif löhne für die untersten Qualif ikationsstu
fen bis zur Ebene der gesamten Arbeitskosten 

GEHALTSUNTERSCHIEDE NACH 
INDUSTRIEBRANCHEN 

Die Relat ionen zwischen Hoch- und N iedr ig lohnbran 
chen ähneln für die Angestel l ten jenen für Arbei ter , 
wenng le i ch die Untersch iede e t w a s s chwäche r a u s g e 
prägt sind Die rehilve Lohnspanne beträgt im Ver 
gleich mit de r Eisen- und Metal l industr ie 1,28 (Erdöl
industrie 1,41) für Anfangsgehä i te r laut Kollektivvertrag; 
sie erhöht sich auf 1,55 (Erdölindustrie 2,04) für durch
schnittliche Kol lekt iwertragsgehäl ter G e m e s s e n a n d e n 
durchschnittlichen Effektivgehältern e rgeben sich ähnl i 
che Lohnunterschiede/ dies trifft auch auf den Vergle ich 
de r direkten Arbeitskosten laut de r dreijährigen Erhe
bung zu. W e n n man die Lohnnebenkosten einbezieht, 
steigt die relative Lohnspanne auf 1,55 (2,77). 

DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DIREKTEN 
LOHNKOSTEN UND LOHNNEBEN
KOSTEN 

Die gesamten Lohnkosten bestehen aus vielen Einzel
komponenten , die auch als Einkommen betrachtet w e r 
den können W i ch t i g ist hier die Unterscheidung zw i 
schen direkten Kosten, die a ls l aufende Einkommen d i 
rekt an die Arbei tnehmer f l ießen, und den Lohnneben
kosten, die als Einkommen den Arbeitnehmern erst in 
Zukunft o d e r in de r Form von Soziat leistungen und 
Sach le is tungen zugute kommen 6) Die Zusammenset-

6) Urlaubszuschüsse und Weihnachtsremunerafian (13 und 14 Ge 
halt), die in Übersicht 2 unter Zulagen als Lohnnebenkosten verbucht 
werden, sind allerdings auch laufende Einkommen 
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Übersicht 3: Struktur der Gehälter der Industrieangestellten nach Branchen 

Tar i fgeha l t für Tarif geho l t e r 2 ] E f fekt ivgehäl ter 5 ] O b e r z a h l u n g 3 ) A rbe i t skos ten 3 ! 

Q f e | - f | f e
f ^ s G e s a m t Direkt 

s tufe ' ! G r u n d l o h n Z u s c h l ä g e Leistungslohn 1 ] 
In S In % In S l n % In S 

B e r g w e r k e und e i s e n e r z e u g e n d e Industrie 13 372 2 9 7 2 0 33 .015 11 1 66 .263 42 .3 4 3 3 0 881 

Erdöl industr ie 14 135 3 3 414 43 .276 2 9 . 5 9 9 , 8 6 5 3 6 0 2.8 3 8 7 4 8 

Bau indust r ie 10 5 8 5 27 8 6 7 3 0 7 7 9 1 0 4 

Stein- und ke ramische Industrie 12.683 2 4 6 1 2 2 9 8 6 2 21 3 58 2 3 6 47 .6 3,0 2 9 467 

G l as indus t r i e 12 5 5 9 2 5 573 2 9 0 9 5 13.8 5 2 7 2 7 4 6 0 2 1 2 5 362 

C h e m i s c h e Industrie 12 7 8 4 2 5 136 31 9 3 9 27 1 55 .855 4 8 4 2 4 28 3 7 4 

Papier industr ie 1 2 9 7 7 28 154 3 2 7 3 7 ! 6 3 61 8 9 2 47 4 5,3 32 .617 

Papier- und p a p p e v e r a r b e i t e n d e Industrie 12 129 2 2 148 2 8 4 4 3 28.4 52 3 9 4 4 9 9 3,6 28 .031 

H o l z v e r a r b e i t e n d e Industrie 10.638 18 8 5 8 2 5 3 4 8 3 4 4 4 4 4 1 5 53 1 2.6 2 4 7 3 9 

N a h r u n g s - und Genußmi t te l indust r i e insgesamt 21 5 7 6 2 8 2 4 6 3 0 ° 54 3 1 6 47 4 3.0 27 375 

Brau industr ie 13 3 2 6 24 203 27 7 7 8 14 8 

L e d e r e r z e u g e n d e Industrie 16 393 2 3 2 1 9 41 ,6 37 4 3 8 S4 5 0 7 2 0 6 6 6 

L e d e r v e r a r b e i t e n d e Industrie 1 7 5 1 3 2 3 2 9 0 3 3 0 3 9 631 52 6 1,3 21 361 

Schuhindustr ie 10 185 17 9 5 5 23 .633 3 ) 9 

Bekle idungsindustr ie 5 ] 1 0 0 0 0 1 7 0 9 6 21 0 8 5 2 3 3 36 .006 52 3 1 3 19 4 7 9 

Textil industrie') 1 0 8 0 0 19 833 2 4 7 2 6 2 4 7 4 6 2 5 5 50 9 2 4 2 4 6 5 4 

Eisen- und Meta l l i ndus t r i e i n sgesamt 12 8 5 4 2 5 338 3 0 9 0 6 2 2 0 55 751 5 0 5 2.6 2 9 6 0 4 

G i e ß e r e i e n 12 8 5 4 26 .695 30.878 1 5 7 53 7 2 5 5 0 9 2 6 2 8 7 4 3 

Meta l l i ndus t r i e 12 8 5 4 27 0 1 5 31 7 9 0 1 7 7 57 2 7 3 47 .3 1 7 2 8 0 6 4 

M a s c h i n e n - und S tah lbau indus t r i e 12 8 5 4 2 4 861 3 0 818 2 4 0 5 6 9 4 5 50.6 2 4 3 0 181 

Fahrzeug indust r ie 12 8 5 4 2 5 43B 2 9 3 3 5 1 5 3 5 5 9 4 1 5 0 0 2 4 2 9 3 1 3 

Eisen- und M e t a l l w a r e n i n d u s t r i e 12 8 5 4 2 3 807 28 871 21 3 50 4 6 8 51 5 2 2 27 101 

Elektroindustrie 12.854 2 6 001 32.078 2 3 4 5 6 0 7 2 5 0 3 3 1 2 9 9 4 2 

') Ö S T A T . A u s g e w ä h l t e Ko J J ek r iwe i l r ags Jöhne . S t a n d 3 1 . D e z e m b e r 1992 - ') W i r t s c h a f t s t a m m e r Ö s t e r r e i c h , M o n a t s b e z ü g e d e r Anges t e l l t en in der Industrie Ös t e r r e i chs J o n n e r 1993 - ! 1 W i r t 
Schaftskammer Ös te r r e i ch . D i e Arbe i t s tos ren in der Industrie Ös t e r r e i chs 1993 - '] G r u n d l o h n mit Z u s c h l a g e n - 51 K o l l e k t i v e r t r agsgehä l t e r Ö s t e r r e i c h o h n e V o r a r l b e r g 

Abbildung L Zusammensetzung der Arbeitskosten 
insgesamt für Arbeiter 
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Abbildung 2: Zusammensetzung der Arbeitskosten 
insgesamt für Angestellte 

BtHeidungiinduitn 

Lsdereßaugande Induf tri 

Isdervarcu bettende 
Indgslrie 

Hollverarbeitende 
Indus hia 

Taxhlindustri 

Enen undMetoll 
i indi/strip 

Pa pifir^v rarfa^i lenda 
Ifldvilt» 

Nahrung!- und 
GflnuBmiHelindusfrie 

H&und lohn S^kiertigung • Freiwilligs So Ehingen [ I Raitfiede Afeeitskculs 

174 MONATSBERICHTE 3/1997 W 1 F O 



L O H N U N T E R S C H I E D E 

Abbildung 3: Beziehung zwischen Leistungslohn und 
freiwilligen Sozialleistungen für Arbeiter 
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Abbildung 4-. Beziehung zwischen Leistungslohn und 
freiwilligen Sozialleistungen für Angestellte 
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zung der gesamten Arbeitskosten aus d e n versch iede 
nen Bestandte i len direkter und indirekter Kosten liegt 
mit gewissen Einschränkungen im Spie l raum, der d e n 
Unternehmern offen ist o d e r in Verhand lungen zw i 
schen Arbe i tgebern und Arbei tnehmern bzw. den G e 
werkschaf ten und Betr iebsräten festgelegt w e r d e n 
kann 7 } Diese Arbeitskostenstruktur könnte von den Pro
dukt ionsbedingungen der B ranchen und möglicher
we i s e auch von der Lage auf dem Arbeitsmarkt a b h ä n 
g e n . S o w ä r e es e t w a denkbar , relativ niedrige direkte 
Einkommen durch relativ hohe indirekte Einkommen, die 
erst in Zukunft ausgezah l t w e r d e n , zu kompensieren 8 ) 
Dies ist j edoch in Österre ichs Industrie nicht de r Fall 

Eher trifft d a s Gegen t e i l zu : H o h e direkte Lohnkosten 
(Einkommen) sind von überproport ional hohen indirekten 

7) Ein Gutteil der Lohnnebenkosten, wie die gesetzlichen Sozialleistun
gen und die Lohnsummensteuer sind (bis zu einer gewissen Ober-
grenzel proportional zum Direktlohn festgesetzt Andere Leistungen, 
wie das 13. und 14 Monatsgehalt, ergeben sich nahezu zwingend in 
Ausnützung von Steuervorteilen 
8) Dies könnte etwa zweckmäßig sein, um Arbeitnehmer, die auf Ko
sten des Unternehmens ausgebildet wurden, langfristig an das Unter
nehmen zu binden 

Lohnkosten (Einkommen) begleitet M i t de r H ö h e des 
Leistungslohnes (direkte Lohnkosten) steigt d ie H ö h e der 
Lohnnebenkosten a ls Prozentsatz des Leistungslohnes, 
o b w o h l wicht ige E lemente de r Lohnnebenkosten p ro 
portional mit dem Leistungslohn steigen b z w der Anteil 
de r Sozia lvers icherungsbei t räge (Kranken-, Arbei ts lo
sen-, Pensions- und Unfallversicherung) a n d e n Lohnko
sten über der Höchstbemessungsgrund lage abnimmt. 
Diese Beziehung gilt für die gesamten Lohnnebenko
sten, a b e r auch für die freiwilligen Sozial le istungen und 
Abfert igungen. Damit vergrößern sich die Lohnunter
schiede zwischen d e n Industr iebranchen 

Ähnliches gilt für die Angeste l l ten. Zw ischen den direk
ten Lohnkosten und d e r Relat ion de r Lohn neben kosten 
zu ihnen besteht ein positiver Zusammenhang : J e höher 
die direkten Lohnkosten, desto höher sind die Lohnne
benkosten a ls Prozentsatz de r direkten Kosten H ö h e r e 
direkte Lohnkosten w e r d e n a l so nicht zum Teil durch 
niedrigere Lohnnebenkosten ausgeg l i chen, sondern ver 
stärken im Gegen te i l die Divergenz. Allerdings ist d iese 
Beziehung für d ie Angestel l ten e t w a s s c h w ä c h e r a u s 
gep r äg t als für d ie Arbeiter. 
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Abbildung 6: Vergleich der Arbeitskosten insgesamt für Angestellte und Arbeiter 
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VERGLEICH DER HÖHE VON LÖHNEN 
UND GEHÄLTERN 

Zwischen der Vertei lung de r Lohnkosten de r Arbei ter 
nach B ranchen und jener de r Angestel l ten ergibt sich 
eine systematische Beziehung S ie gilt für al le unter
suchten Ausp rägungen , für die Mindestkol lekt iwer-
tragslöhne b z w -gehälter, für die direkten Lohnkosten 
und für d ie gesamten Lohnkosten J e n e Industr iezweige, 
die relativ niedrige Mindes t löhne (Tariflöhne für Hilfsar-
beitertätigkeit) zah len , we i sen auch relativ niedrige kol-
lekt iwertragl iche Einstiegsgehälter für Angeste l l te auf 
Ähnliches gilt für die direkten und gesamten Lohnkosten 
Diese Paral lel i tät de r Lohnkosten für Arbeiter und A n g e 
stellte, besonders de r Mindes t löhne und M i n d e s t g e h ä l 
ter, kann als ein wei terer Hinweis da rau f gewer t e t w e r 
d e n , d a S die großen Lohnunterschiede zwischen den 
Branchen nur zu einem geringen Teil durch die unter
schiedliche Besetzung der Qualif ikationsstufen und 
durch unterschiedliche Arbe i tsbed ingungen begründet 
sind und d a h e r in hohem Ausmaß reine Lohnunter
schiede w i e d e r g e b e n . 

EIN INTERNATIONALER VERGLEICH DER 
LOHNKOSTEN NACH INDUSTRIE
ZWEIGEN 

Österre ichs Industrie weist im internat ionalen Vergle ich 
sehr hohe Lohnunterschiede zwischen den Industrie
zwe igen auf. Dieser Be fund , de r sich aus mehreren U n 
tersuchungen de r interindustriellen Lohnstruktur in der 
Vergangenhe i t e r g a b [Wolterskirchen, 1987, Pollan, 
1990, Guger, 1991), gilt auch für d a s Jahr 1993 Von 
d e n typischen H o c h b h n b r a n c h e n ergibt sich besonders 

für die Eisenhütten sowie für den B e r g b a u und die M a 
gnesitindustrie ein großer A b s t a n d zum Industriedurch
schnitt W i e in d e n achtz iger J ah r en bl ieben d a g e g e n 
die Löhne in den Niedr ig lohnbranchen (Textilindustrie, 
Ledererzeugung und -Verarbeitung, Bekleidungsindu
strie) stärker als in den meisten ande ren Industrielän
dern unter dem Industriedurchschnitt [Guger, 1991) 

M i ß t man die Streuung der Arbeitskosten je S tunde 
nach B ranchen durch einen Variat ionskoeff izienten, so 
sind die Lohndifferentiale in Österre ich im internationa
len Vergle ich hoch. In Österre ich streuen die Lohnko
sten in einer S p a n n w e i t e von 2 3 % um den Mi t te lwer t 
(einschließlich de r Erdölindustrie 3 3 % ) , in W e s t d e u t s c h 
land e t w a s wen ige r , lediglich in J a p a n , den U S A und 
Belgien ist die Streuung geringfügig höher als in Ös te r 
reich Am schwächs ten streuen die Lohnkosten nach 
B ranchen in den skandinavischen Ländern 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Lohnkosten in Österre ichs Industrie gehören zu den 
höchsten im O E C D - R a u m S ie übersteigen den EU-
Durchschnitt um fast 2 0 % . Dieser W e r t verdeckt j edoch 
eine erhebl iche Differenzierung zwischen den Industrie
b ranchen . Se lbst auf der Ebene der Kol lektiwertrags-
löhne (Tariflöhne) sind diese Lohnunterschiede bereits 
stark a u s g e p r ä g t ; dies gilt auch für den Vergle ich der 
untersten Lohn- und Geha l t ss tu fe , auf de r Unterschiede 
der Qual i f ikat ionsanforderungen und Arbei tsbedingun
gen noch keine Rolle spielen Für Industriearbeiter b e 
trägt die S p a n n e zwischen den höchsten und den n ied
rigsten Tarifsätzen für Hilfsarbeitertätigkeit 2 : 1 , für A n 
gestel l te 1,4: 1 Auf der Ebene der Effekt iwerdienste 
sind noch größere Lohndifferentiale festzustellen Die 
S p a n n e zwischen Hochlohn- und Niedr ig lohnbranchen 
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Übersicht 4-. Tariflöhne und -geholter und Qualifikationsstruktur 

Eben- und Metallindustrie i nsgesamt 

G i e ß e r e i e n 

Meta l l i ndus t r i e 

M a s c h i n e n - und S tah lbau indust r i e 

Fahrzeugindustr ie 

Eisen - und M e t a l l w a r e n i n d u s t r i e 

Elektroindustrie 

E i senhü t tenwerke 

H y p o t h e t i s c h e 
Tar i f löhne 1 ) 

D e z e m b e r 5992 

86 4 
8 6 4 

86,4 

8 6 4 

8 6 4 

S ä 4 

8 6 4 

8 6 4 

I n S 

Industr iearbei ter 
Ta t sä ch l i che 
Tariflöhne'') 

Durchschnitt 1993 

86 .7 

8 5 1 

88,6 

9 1 0 

9 0 7 

84 ,6 

87.0 

9 0 8 

Verhä l tn is z w i s c h e n 
t a t säch l i chen und 

hypo the t i s chen 
Tar i f löhnen 3 ! 

1 0 0 

Ü 9 9 

t 0 3 

1.05 

1 0 5 

0 9 8 

0 5 

H y p o t h e t i s c h e 
Tori I g e hä l l e r ' l 

D e z e m b e r 1992 

25.077 

25 .077 

2 5 0 7 7 

2 5 0 7 7 

25 .077 

25 0 7 7 

2 5 0 7 7 

Indust r ieangeste l l te 
Ta t sä ch l i che 

Tarif g e h o l t e r ! 

In S 

J ä n n e r 1993 

2 5 3 3 8 

26 .695 

2 7 0 1 5 

2 4 861 

2 5 438 

2 3 8 0 7 

2 6 001 

Verhä l tn i s z w i s c h e n 
t a t säch l i chen und 

hypo the t i s chen 
Ta r i fgehä l tern ] t 

1 0 1 

1 0 6 

1 0 1 

0 .95 

i 0 4 

'] Ö S T A T , A u s g e w ä h l t e Ko l l ek l iwe r t r ags l öhne . S t a n d 3 1 . D e z e m b e r 1992 - ;1 W i r t s c h a f t s k a m m e r Ö s t e r r e i c h Lohn Statistik d e r Industrie Apri l 1993 und S e p t e m b e r 1993 - ; 1 W i r t s c h a f t s k a m m e r 
Ös te r re i ch . M a n a t s b e z ü g e d e r Anges te l l t en in d e r Industrie Ös te r r e i chs J ä n n e r 1993 

Lohnunterschiede und Qualifikationsstruktur 
Eine Deutung der Lohnunterschiede zwischen Wirtschafts
zweigen wird häufig dadurch erschwert, daß nur der Durch
schnitt der Löhne oder Gehälter über eine Reihe von Qualifi
kationsstufen zur Verfügung steht. Häufig fehlt es an statisti
schen Unterlagen, um Differenzen, die auf eine unterschied
liche Besetzung der einzelnen Qualifikationsstufen zurückge
hen, auszuschalten 

Für die Eisen- und Metallindustrie läßt sich dieses Problem je
doch lösen Der Kollektiwertrag dieses Sektors sieht für alle 
Zweige dieselben Kollektiwertragslöhne (Gehälter) vor. Unter 
der Annahme, daß die Qualifikationsstufen in allen Branchen 
gleich stark besetzt sind, sind daher die (hypothetischen) 
durchschnittlichen Kollektiwertragslöhne l-gehälterl in allen 
Zweigen gleich hoch Aus der halbjährlichen Erhebung der Ar
beiterlöhne und aus der jährlichen Erhebung der Angestell
tengehälter (Wirtschaftskammer Österreich! stehen jedoch 
auch durchschnittliche Kollektiwertragslöhne und -geholter 
zur Verfügung, die auf branchenspezifischen Besetzungszah
len nach Qualifikationsstufen basieren Der Unterschied zwi
schen dem hypothetischen Durchschnitt und dem tatsächli
chen Durchschnitt kann als M a ß für Unterschiede in der Be 
setzung nach Qualifikationsstufen gedeutet werden Jene 
Branchen, in denen höherqualifizierte Arbeitskräfte (für die ein 
höherer Kollektiwertragslohn gilt) stärker vertreten sind als im 
hypothetischen Durchschnitt, werden einen höheren durch
schnittlichen Kollektiwertragslohn aufweisen als Branchen mit 
schwächerer Besetzung in den höheren Lohnstufen 

Die branchenspezifischen Durchschnittswerte werden mit 
einem (ungewichteten) Durchschnitt von sieben Koilektiwer-
tragssätzen verglichen (für Arbeiter ohne Zweckausbildung 
bis zu Spitzenfacharbeitern). Die Berechnung dieses Stan
dards unterstellt, daß die Beschäftigten gleich über alle 
Qualifikationsstufen verteilt sind. Ein Vergleich der hypotheti
schen durchschnittlichen Kollektiwertragslöhne mit jenen, die 
tatsächlich für einen Industriezweig gelten, zeigt für die ge 
samte Eisen- und Metallindustrie nur geringe Unterschiede -
der durchschnittliche Kollektiwertragslohn Siegt um nur 2 % 
über dem hypothetischen Durchschnitt. Die größten Unter
schiede ergeben sich in der Maschinen- und Stahlbauindu
strie sowie in der Fahrzeugindustrie, der Abstand beträgt je
doch nicht mehr als 5%') Abweichungen nach unten weisen 

die Gießereien sowie die Eisen- und Metallwarenindustrie 
auf. In der Eisen- und Metallindustrie sind also die Lohnun
terschiede zwischen den einzelnen Branchen, die mit Unter
schieden in der Qualifikationsstruktur begründet werden 
können, recht klein. 

Die in Ubersicht 4 angeführten Verhältniszahlen können auf 
die Effektiwerdiensre angewandt werden, um grob die qua
lifikationsbedingten Lohnunterschiede zwischen zwei Bran
chen zu schätzen So besteht zwischen der Eisen- und Me-
tallwarenlndustrie und der Maschinen- und Stahlbauindu
strie ein Lohnunterschied (bezogen auf die Stundenlahne) 
von I2%> davon sind 7 Prozentpunkte den Unterschieden in 
der Qualifikationsstruktur zuzurechnen 

Diese Art der Berechnung dürfte allerdings Divergenzen in der 
Qualifikationsstruktur eine etwas zu große Rolle zuweisen. Die 
Einstufung der Arbeitnehmer nach Qualifikationsstufen ist zu 
einem gewissen G r a d willkürlich und ein wichtiges Element der 
betrieblichen Lohnfestsetzung Mitarbeiter mit demselben An
forderungsprofil mögen in Branchen, die aus verschiedenen 
Gründen (gute wirtschaftliche Lage, Stärke des Betriebsrates 
usw 1 hohe Löhne zahlen, in eine höhere Lohnsfufe eingereiht 
werden als in Niedriglohnbranchen Das Ausmaß der durch 
Qualifikationsunterschiede bedingten Lohnunterschiede wird 
dadurch etwas überschätzt 

Dieselbe Rechnung zur Einschätzung von Lohnunterschieden 
ist auch für die Angestellten in der Eisen- und Metallindustrie 
möglich. Dabei wird der hypothetische Durchschnitt aus 
20 Gehaltsstufen gebildet Das tatsächliche Durchschnitts
geholt für die gesamte Eisen- und Metallindustrie übersteigt 
den hypothetischen W e r t um nur 1 % . Größere Abweichun
gen nach oben ergeben sich für die Metallindustrie und die 
Gießereien, nach unten für die Eisen- und Metallwarenindu
strie Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Kotlek-
tiwertragsgehältern, die auf eine unterschiedliche Beset
zung der Qualifikationsstufen zurückgeführt werden können, 
etwas größer als für die Industriearbeiter Der so gemessene 
qualifikationsbedingte Gehaltsunterschied beträgt aller
dings zwischen der Branche mit dem niedrigsten (tatsächli
chen) Kollektiwertragsgehalt (Eisen- und Metallwarenindu
strie) und der Branche mit dem höchsten (Metallindustrie) 
nicht mehr als 13%. 

') Die Eisenhüttenwerke sind zwar nicht Teil der Eisen- und Metallindustrie, unterliegen jedoch, was die Arbeiter betrifft, demselben Kollektivver
trag Hier beträgt der Aufschlag 5% 
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Übersicht 5: Arbeitskosten je Stunde in der Industrie nach 
Branchen 

1993, auf Schiliingbasis 

Ös te r r e i ch B R D 

Industrie i n sgesamt = 100 

Erdöl industr ie 219 .3 

E isenhütten 135,8 1 1 9 2 

B e r g b a u und M a g n e s i t 154.9 128 1 

P a p i e r e r z e u g u n g und -Verarbeitung 109,3 91 .0 

C h e m i e 109.8 102.5 

M e t a l l h ü t t e n 113,5 108.3 

M a s c h i n e n - und S t a h l b a u 107 4 103 7 

S t e i n e , Keramik G l a s 106,2 9 2 , 5 

Nah rungsm i t t e l 105,1 82 ,3 

G i e ß e r e i 103 3 9 7 1 

F a h r z e u g e 111,6 127 7 

Industrie i nsgesamt 1 ! 100,0 100,0 

Elektroindustr ie 99 .8 95 .5 
Eisen- und M e t a l l w a r e n 9 3 , 6 8 8 6 

H o 1 zve ra rbe i t u ng 86,6 9 6 , 3 

Texti l industrie 77 t 7 4 5 
L e d e r e r z e u g u n g und -Verarbeitung 6 3 8 6 4 4 

Bek le idungs indust r ie 58 1 6 1 7 

'1 O h n e Erdöl industr ie 

wird zusätzlich dadurch erhöht, d a ß Hoch lohnbranchen 
überproport iona l hohe freiwillige Sozial le istungen und 
a n d e r e Lohnkosten t ragen 

N u r ein ger inger Teil der Lohnunterschiede zwischen 
d e n Industr iebranchen kann durch die unterschiedliche 
Bese tzung de r Qualif ikationsstufen erklärt w e r d e n Ein 
Großte i l de r Divergenzen geht vielmehr auf institutio
nelle Faktoren zurück, Die F rage de r Eigentümerschaft 
(privat o d e r staatlich) und ob ein Bere ich dem geschütz
ten o d e r of fenen Sektor de r Volkswirtschaft zuzurech
nen ist, spielt e ine wicht ige Rolle [Guger, 1991, Wal
terskirchen, 1987).. Diese Deutung w i rd auch durch 
einen internat ionalen Verg le ich , de r sehr g r o ß e Lohnun
tersch iede für Österre ich ausweist , gestützt (Ubers ich
ten 5 und 6), 

Übersicht 6: Streuung der Arbeitskosten je Stunde in der 
Industrie nach Branchen 

1993 

V a ria tio nska effizie nt11 

Ö s t e r r e i c h 0 2 2 7 

B R D 0 .198 

Ifalieti 0 132 

G r o ß b r i t a n n i e n 0 175 

Frankre ich 0 170 

N i e d e r l a n d e 0 154 

Be lg i en 0 .245 

D ä n e m a r k 0 106 

S c h w e d e n 0 0 9 6 

U S A 0 2 5 9 

J a p a n 0 2 7 7 

'1 O h n e Erdöl industr ie 
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Large Wage Differentials in Austria's Manufacturing Sector - Summary 

Labor costs in Austr ia 's manufacturing industry a r e 
a m o n g the highest in the O E C D a r e a , exceed ing the 
EU a v e r a g e b y almost 20 percent . The a v e r a g e figure 
for labor costs masks, howeve r , substantial Variation 
b e t w e e n manufacturing branches 

The remunerat ion for blue-collar workers a n d for 
white-col lar workers var ies great ly across the 
branches of Austr ia 's manufacturing sector, Even a t 
the col lect ive barga in ing level, w h e r e w a g e s a n d sal-
ar ies a r e set in negotiat ions b e t w e e n unions a n d em-
ployers (negot ia ted w a g e a n d sa lary ratesl w a g e 
differentials a r e substantial.. If only the ra te for the 
lowest skill ca tegor ies w h e r e differences in working 
conditions p l ay no role is cons ide red , some high
w a g e industries p a y tw ice a s much a s l o w - w a g e in-

dustries, At the levei of earn ings, even larger w a g e 
differentials emerge , both for w a g e earners a n d sala-
ried workers , Inclusion of fhnge benefits in the com-
parison further increases w a g e differentials ac ross in
dustries 

O n l y a small portion of w a g e differentials c a n b e ex-
pla ined by differences in the composit ion of the work 
force by skill c a t ego r y A large portion of the w a g e 
differentials is due to institutional fac tors : w h a t mat 
ters is the quest ion of ownersh ip , pr ivate or govern-
ment ownersh ip , a n d whe the r a branch belongs to 
the shel tered or o p e n sector of the economy This In
terpretat ion is suppor ted by an international compari-
son which puts Austria into the group of counthes with 
very high w a g e dispersion 
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