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Berufsstruktur 1951 bis 1981 
Diese Arbei t wurde im Auftrag des Bundesministe
riums für soziale Verwaltung erstellt. Sie bildet einen 
Teil einer mit tel fr ist igen Arbei tsmarktprognose, die 
hier in stark gekürzter Form publ iziert w i rd . 

Im ersten Abschnit t werden die langfr ist igen Ver
schiebungen der Berufsstruktur analysiert, die vor
wiegend aus Nachfrageeinf lüssen result ieren Von 
den Hauptbest immungsgründen des beruf l ichen Wan
dels und den Strukturver lagerungen im höher indu
str ial is ierten Ausland ausgehend, werden die beruf
l ichen Veränderungen bis zum Jahre 1981 voraus
geschätzt, Danach werden die Arbei tskräf teströme 
untersucht, die den Verschiebungen der Berufsstruk
tur zugrunde l iegen: das Ausscheiden aus dem Er
werbsleben, die beruf l iche Mobil i tät sowie der Zu 
strom von Jugendl ichen auf den Arbeitsmarkt. Die 
Projekt ion der berufsspezif ischen Ein- und Austr i t ts
quoten der entsprechenden Al tersjahrgänge führt 
zur Prognose des berufsspezif ischen Angebots an 
Erwerbstät igen bis 1981, das der auf der Nachfrage
seite prognost iz ierten Berufsstruktur gegenüber
gestellt wird. 

Wandel der Berufsstruktur 1951 bis 1971 

Bestimmungsgründe des beruflichen Wandels 

Der Wandel der Berufsstruktur läßt sich hauptsäch
l ich daraus erk lären, daß sich der Bedarf an Arbei ts
kräften mit best immten Fachkenntnissen und Fähig
keiten in einer dynamischen Wirtschaft ändert. Der 
wicht igste Best immungsgrund des Strukturwandels 
ist, in welchem Maß die Tät igkeiten durch tech
nische und organisator ische Veränderungen rat io
nalisiert werden können. Aber auch Verschiebungen 
in der Nachfrage nach Gütern und Leistungen sowie 
die Knappheit auf dem Arbei tsmarkt spielen eine 
wicht ige Rolle.. 

Die Beschäft igung im unmittelbaren Produkt ions
bereich nimmt tendenziel l ab, wei l dort der tech
nische Fortschri t t am wirksamsten eingesetzt wer
den kann, speziell in Bereichen, die eine Massen
fert igung erlauben. Sachbezogene Dienstleistungen 
(Ordnen, Transport ieren, Rechnen, Reinigen usw.) 
lassen s ich in gewissen Grenzen rat ional isieren 1) . 
Hier nimmt die Beschäft igung derzeit vorwiegend zu, 

J ) S icher l ich spielen auch die Präferenzen der Bevölkerung 
eine Rol le: Die Arbei tskräf te drängen in die tert iären Be
rufe und machen deshalb eine Rat ional is ierung in diesen 
— vom Konkurrenzdruck abgeschi rmten — Bereichen 
weniger notwendig 

die Zuwächse werden aber auf lange Sicht kleiner 
werden. Persönl iche Dienstleistungen (Lehren, He i 
len, Pflegen usw.) lassen sich hingegen wenig rat io
nalisieren. Eine höhere Leistung erfordert den E in
satz zusätzl icher Arbeitskräfte. 

Neben der Rational isierbarkeit beeinflussen Ver
schiebungen der Nachfrage nach Gütern und Le i 
stungen den Wandel der Berufsstruktur. Mit s te igen
dem Lebensstandard nehmen die Ausgaben für 
kurzlebige Konsumgüter relativ ab, jene für B i ldung, 
Gesundheit , Erholung und dauerhafte Konsumgüter 
nehmen zu. Darüber hinaus führt die zunehmende 
technische Ausstattung der Betriebe und Haushalte 
zu einem stark steigenden Bedarf an Wartungs- und 
Reparaturfacharbei tern sowie Technikern. 

Die Knappheit an Arbei tskräf ten kann Ar t und Inten
sität des beruf l ichen Strukturwandels ebenfal ls nach
haltig beeinf lussen. Vor Erreichen der Vol lbeschäf t i 
gung best immt prakt isch d ie Nachfrage der Unter
nehmer die Änderungen der Berufsstruktur, weil e ine 
große Zahl von Arbei ts losen bereit ist, jede f re ie 
Steile anzunehmen Wenn Vol lbeschäft igung herrscht 
und die Arbei tskräf te knapp sind, muß sich die Wi r t 
schaft in stärkerem Maße an das gegebene Arbei ts
kräfteangebot anpassen, das in angenehmere und 
besser bezahlte Berufe wander t und in den unteren 
Schichten der Berufshierarchie Lücken hinterläßt. 

Auf dem Weg zur Dienstleistungs-Gesellschaft 

Technischer Fortschrit t und wir tschaft l iches Wachs
tum ändern die gesel lschaft l ichen Strukturen. Nach 
der Ablösung der Agrargesel lschaft du rch die Indu
str iegesel lschaft zeichnet s ich nun in den höher 
industr ial is ierten Staaten der Weg zur post industr ie l 
len Gesellschaft ab. In Österreich hat der Anteil der 
Arbeitskräfte in Produkt ionsberufen bereits seinen 
Höhepunkt erreicht. Nach jahrhunderte langem A n 
stieg hat hier die Zahl der Beschäft igten in den 
sechziger Jahren erstmals abgenommen Auch der 
starke Zustrom von Fremdarbeitern konnte d iese 
Entwicklung nicht aufhalten. Die aufstrebenden ter
t iären Berufe ( „Angestel l tenberufe") hingegen ge 
wannen auf Kosten der kont inuier l ich sinkenden Er
werbstät igen in der Land- und Forstwirtschaft an 
Bedeutung. Außerökonomische Faktoren begünst i 
gen diese sozio-ökonomische Umschichtung: Die 
Arbei tskräf te drängen aus manuellen Berufen in 
„saubere" prest igereichere Angestel l tenberufe Enge 
Abhängigkei tsverhäl tn isse (Hauspersonal, Landarbei
ter usw.) werden gemieden, relative Autonomie (Ver-
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t r e t e r , K r a f t f a h r e r usw. ) u n d m e n s c h l i c h e r K o n t a k t 
( D i e n s t l e i s t u n g e n i. w. S ) a n g e s t r e b t . D ie A b w a n d e 
r u n g a u s d e r L a n d w i r t s c h a f t w i r d e r l e i c h t e r t d u r c h 
d e n T r e n d v o n d e r G r o ß f a m i l i e d e r A g r a r g e s e l l s c h a f t 
z u r s t ä d t i s c h e n K i e i n f a m i l i e , m i t i h r e r T r e n n u n g v o n 
A r b e i t u n d P r i v a t s p h ä r e 

D i e H a u p t m e r k m a l e d e s b e r u f l i c h e n W a n d e l s in d e n 
l e t z t e n b e i d e n J a h r z e h n t e n ( s i e h e Ü b e r s i c h t 6) 
w a r e n : D i e E r w e r b s t ä t i g e n in l a n d - u n d f o r s t w i r t 
s c h a f t l i c h e n B e r u f e n n a h m e n in d e n s e c h z i g e r J a h 
ren n o c h s t ä r k e r a b ( — 3 5 % j ä h r l i c h ) a l s in d e n f ü n f 
z i g e r J a h r e n ( — 3 % j ä h r l i c h ) , i h r A n t e i l a n d e n g e 
s a m t e n E r w e r b s t ä t i g e n s a n k v o n 3 1 % (1951) au f 1 4 % 
(1971). D i e V e r m u t u n g m a n c h e r A g r a r e x p e r t e n , d a ß 
s c h o n zu B e g i n n d e r s e c h z i g e r J a h r e d e r „ h a r t e 
K e r n " e r r e i c h t w o r d e n s e i , h a t s i c h a l s o n i c h t b e s t ä 
tigt.. D i e B e s t a n d s v e r r i n g e r u n g g i n g z u r u n d z w e i 
D r i t t e l d a r a u f z u r ü c k , daß a u s s c h e i d e n d e L a n d w i r t e 
n i c h t d u r c h j u n g e K r ä f t e e r s e t z t w u r d e n ( A b w a n d e 
r u n g d e r K i n d e r v o n L a n d w i r t e n ) u n d zu e i n e m 
D r i t t e l au f e c h t e n B e r u f s w e c h s e l v o n L a n d w i r t e n . 
D i e E r s a t z q u o t e , d . i. d e r A n t e i l d e r A u s s c h e i d e n d e n , 
d i e d u r c h j u n g e K r ä f t e e r s e t z t w u r d e n , lag b e i e t w a 
e i n e m D r i t t e l ' ) . 

D ie Z a h l d e r in P r o d u k t i o n s b e r u f e n T ä t i g e n , d i e in 
d e r P e r i o d e 1951 b i s 1961 n o c h z u n a h m , g i n g z w i 
s c h e n 1961 u n d 1971 z u r ü c k , ih r A n t e i l v e r r i n g e r t e 
s i c h v o n 36 5 % au f 34 9%.. G l e i c h z e i t i g s a n k d e r 
A n t e i l d e r A r b e i t e r a n d e n E r w e r b s t ä t i g e n v o n 44 8 % 
(1961) a u f 43 3 % (1971). I h re S t r u k t u r v e r s c h o b s i c h 
v o n d e n P r o d u k t i o n s - z u d e n D i e n s t l e i s t u n g s - u n d 
T r a n s p o r t a r b e i t e r n ( F r e m d e n v e r k e h r , K r a f t f a h r e r ) 
B e s o n d e r s s t a r k w a r d i e A b n a h m e d o r t , w o z u s t e i 
g e n d e r M a s s e n f e r t i g u n g s c h w a c h e E n d n a c h f r a g e 
o d e r n i e d r i g e E n t l o h n u n g h i n z u k a m , w i e in d e n 
T e x t i l - u n d B e k i e i d u n g s b e r u f e n , u n t e r H o l z v e r a r b e i 
t e r n , N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l e r n ; e x p a n s i v w a r e n d i e 
M e t a l l b e r u f e ( R e p a r a t u r ) u n d d i e g r a p h i s c h e n B e 
ru fe , d i e e i n e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n Q u a l i 
f i k a t i o n s g r a d au fwe i sen . . 

I n n e r h a l b d e r P r o d u k t i o n s b e r u f e v e r s c h o b s i c h d i e 
F a c h k r ä f t e s t r u k t u r in d e n s e c h z i g e r J a h r e n z u g u n 
s t e n d e r F a c h b e r u f e 2 ) . E i n e r k r ä f t i g e n Z u n a h m e d e r 
M e t a l l f a c h b e r u f e s t a n d a l l e r d i n g s e i n R ü c k g a n g d e r 
t r a d i t i o n e l l e n g e w e r b l i c h e n F a c h b e r u f e ( S c h u h 
m a c h e r , S c h n e i d e r u s w ) g e g e n ü b e r 

') Siehe IV. Puwein: Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, 
Monatsberichte 8/1975 
a) Als Fachberufe werden jene Berufe bezeichnet, die 
üblicherweise von Facharbeitern ausgeübt werden (Maurer, 
Schlosser usw.). Die „Facharbeiter" wurden in der Volks
zählung 1971 zum erstenmal erfaßt, weshalb kein direkter 
Vergleich mit früheren Volkszählungen möglich ist Ein Ver
gleich mit dem Betriebszensus 1964 bestätigt, daß der 
Anteil der Hilfsarbeiter in den sechziger Jahren zurück
ging 

U m d i e A b w a n d e r u n g a u s d e n m a n u e l l e n B e r u f e n z u 
d ä m p f e n , w u r d e n m a n c h e q u a l i f i z i e r t e T ä t i g k e i t e n in 
d e n A n g e s t e i l t e n s t a n d g e h o b e n : D e r A n t e i l d e r A n 
g e s t e l l t e n in d e n P r o d u k t i o n s b e r u f e n s t i e g v o n 3 5 % 
(1951) a u f 8 2 % (1971) D i e k r ä f t i g e Z u n a h m e d e r 
t e c h n i s c h e n B e r u f e (um m e h r a ls d i e Hä l f t e ) , d i e 
s i c h a u f P e r s o n e n o h n e m i t t l e r e o d e r h ö h e r e S c h u l 
b i l d u n g k o n z e n t r i e r t e , s p i e g e l t t e i l w e i s e d i e s e A u f 
w e r t u n g v o n F a c h a r b e i t e r n 

D e r A n t e i l d e r A n g e s t e l l t e n a n d e n E r w e r b s t ä t i g e n 
s t i e g v o n 2 0 7 % (1951) au f 27 4 % (1961) u n d 3 5 5 % 
(1971), u n t e r d e n A n g e s t e l l t e n e x p a n d i e r t e in d e n 
f ü n f z i g e r J a h r e n d a s V e r k a u f s p e r s o n a i b e s o n d e r s 
s t a r k ; S e l b s t b e d i e n u n g s l ä d e n b r e m s t e n d a n a c h d i e 
E x p a n s i o n . C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d i e s e c h z i g e r J a h r e 
w a r d e r A u f s c h w u n g d e r t e c h n i s c h e n u n d I n t e l l i 
g e n z b e r u f e 3 ) , a l s o d e r B e r u f e m i t d e m h ö c h s t e n 
Q u a l i f i k a t i o n s g r a d B e s o n d e r s g e w i c h t i g w a r d i e 
A u s w e i t u n g d e s B e s t a n d e s a n L e h r e r n , b e d i n g t 
d u r c h d i e o f f e n e S c h u l p o l i t i k und d e n s t ä r k e r e n 
A n d r a n g in h ö h e r e n S c h u l e n D ie Z a h l d e r B ü r o - u n d 
V e r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e n n a h m in d e n l e t z t e n b e i d e n 
J a h r z e h n t e n g l e i c h s t a r k zu D e r B e a m t e n s t a n d 
w u c h s s t ä r k e r a l s j e n e r a h k a u f m ä n n i s c h e n A n g e 
s t e l l t e n , w o d e r E i n s a t z v o n C o m p u t e r n und B ü r o 
m a s c h i n e n e t w a s d ä m p f e n d w i r k t e . 

Qualifizierte Berufe expandieren stärker 

D i e B e r u f s s t r u k t u r v e r s c h i e b t s i c h l a n g f r i s t i g z u d e n 

h ö h e r q u a l i f i z i e r t e n B e r u f e n . D a s z e i g t s i c h d e u t l i c h , 

Übersicht 1 
Qualifikationsgrad und Strukturverlagerung der Berufs

obergruppen 

Standardisierte Veränderungs- Anteil der Per-
ra ten 1 ) sonen, die eine 

weiterführende 
Schule oder eine 

Lehre abschlössen 

Berufsobergruppen 1951/1961 1961/1971 (1971) 

Land- und forsiwirfschaftliche 
Berufe . . - 3 0 0 - 3 5 8 11 S 

Produktionsberufe + 4 2 - 4 5 48 0 

Handelsberufe + 3 5 8 + 20 6 61 2 

Verkehrsberufe + 4 3 + 1 2 3 4 8 4 

Dienstleistungsberufe + 10 9 + 1 0 8 28 4 

Technische Berufe + 3 2 6 + 6 0 8 87 0 

Büro berufe + 2 4 7 + 2 5 2 71 8 

Gesundheils-, Lehr- und 
Kulturberufe + 6 0 + 3 0 1 80 4 

Q : Österreichisches Statistisches Zen t ra lamt Volkszählungsergebnisse 1951 
1961 und 1971 ; eigene Berechnungen — ' ) D i e standardisierten Veränderungs
raten sind um die Änderung der gesamten Erwerbstätigkeit bereinig! Sie bieten 
den Vortei l die Strukturverschiebung zwe ie r Perioden direkt vergleichen i u 
können 

3) Die Zunahme der technischen Berufe — sie war doppelt 
so stark wie im Jahrzehnt davor — bestätigt die Hypothese 
von Steindl, daß eine mechanische Extrapolation der Be
rufsstruktur 1951 bis 1961 für diese Berufsgruppe zu un
plausiblen Ergebnissen geführt hätte. Siehe J. Steindl: 
Bildungsplanung und wirtschaftliches Wachstum, Wien 1967, 
S 21 
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wenn man Qual i f ikat ionsniveau und Veränderungs
raten der einzelnen Berufsobergruppen gegenüber
stel l t : Die Berufsgruppen mit dem höchsten Ausbi l 
dungsgrad expandierten am raschesten, jene mit 
dem ger ingsten schrumpf ten am stärksten Dieser 
Zusammenhang macht deut l ich, daß im Zuge des 
Wir tschaftswachstums immer mehr und immer bes
ser ausgebi ldete Fachkräfte benötigt werden 1 ) . 
Mißt man die Stärke des Zusammenhanges zwischen 
Qual i f ikat ionsgrad und beruf l ichen Wachstumsraten 
am (Spearmanschen) Rangkorrelat ionskoeff iz ienten, 
ergibt s ich für die sechziger Jahre (r = 0'98) eine 
enge Beziehung; in der Vorper iode (r = 0 64) lag der 
Zusammenhang nur an der Signifikanzgrenze.. Die Be
gründung l iegt auf der Hand: Knappheit an Arbeits
kräften (freie Stel len in den qual i f iz ierten Berufen) 
und zunehmende Ausbi ldung (Änderung der Bi l 
dungspol i t ik) haben die Verlagerung zu den qual i 
f iz ierten Berufen verstärkt. 

Rascher Strukturwandel in den sechziger Jahren 

Die Intensität des beruf l ichen Strukturwandels wi rd 
durch das Wachstumstempo der Wirtschaft stark be
einflußt: Die Anwendung des technischen Fort
schr i t ts hängt entscheidend vom Ausmaß der Inve
st i t ionstät igkeit und die Nachfrageverschiebung von 
der Realeinkommensteigerung ab. 

Übersicht 2 
Tempo des Strukturwandels 

Sfandardab weicJiungen') 1951 bis 1961 1961 bis 1971 

ng 20 98 22 95 
ak 21 94 22 91 

bjQ = im Beruf i Täl ige zum Zei tpunkt IQ 
dg = Sfandardabweichung der 8 Berufsobergruppen 

= Standardabweichung der 25 Berufsgruppen 

im letzten Jahrzehnt hat jedoch der Einfluß der 
Knappheit an Arbei tskräf ten jenen des Wirtschafts
wachstums übertroffen. Das Tempo 2 ) des Struktur
wandels war in den sechziger Jahren — insigni
f ikant — rascher als im Jahrzehnt davor, obwohl die 
Wachstumsrate der Wirtschaft f lacher wurde Dank 
den günst igen Arbei tsangeboten bei a l lgemeinem 
Stel lenüberhang wechsei ten viele Arbeitskräfte in 
angesehenere, angenehmere und besser ent lohnte 
Berufe und hinterl ießen Lücken in den unteren 
Schichten der Berufshierarchie. 

') Vgl J. Steindl, a. a. O. 
-} Die Intensität des Strukturwandels läßt s ich mit Hi l fe der 
Streuung der Veränderungsraten der einzelnen Berufe 
messen. Als Streuungsmaß wurde die gewogene Standard
abweichung verwendet. Die Berechnung wurde für 8 Be
rufsobergruppen und 25 Berufsgruppen durchgeführ t 

Dort wurde dem Mangel an Arbeitskräften auf ver
schiedene Weise begegnet: 

a) Einsatz von Fremdarbei tern: Die Ausländer wur
den vorwiegend für jene (unangenehmen) Tät igkei 
ten aufgenommen, welche die Inländer mieden Trotz 
der massiven Verwendung von Fremdarbei tern nahm 
jedoch der Antei l der Hilfs- und Anlernberufe im 
Produkt ionsbereich deut l ich ab. 

Obersicht 3 
Fremdarbeiteranteile nach Berufsobergruppen 

Berufsobergruppen Ausländer 1 ) Antei l der Inländische 
Ausländer an Erwerbstät ige 1 ) 
den Unselb- 1961/1971 

ständigen 
1971 i n % i n % 

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufe 4 213 6 9 - 4 0 0 

Produkti ans berufe 86 848 8 6 - 1 1 0 
Handelsberufe 4 502 2 5 + 76 
Verkehrsberufe 3 392 1 7 + 1 1 1 
Dienstleistungsberufe 17.462 6 7 + 3 1 
Technische Berufe 2 548 2 9 + 6 7 2 
Büroberufe 5 838 1 3 + 1 8 5 
Gesundheits- L e h r - u n d Kultur-

berufe 6 1 1 2 3 7 + 22 0 

Bundesheer unbestimmte Berufe . 6.736 12 2 + 2 3 7 

Insgesamt 137 65t 5 6 - 6'5 

Stellung im Beruf 

Selbständige und Mithelfende B53B 1 3 
Angestellte 26 085 2 4 
Facharbeiter . 1 5 1 6 8 3 7 

Sonstige Arbei ter 87 360 9 2 

O : Österreichisches Statistisches Z e n t r a l a m i , Volksiählungsergebmsse 1961 und 
1971 ; eigene Berechnungen. — ' ) Einschließlich vorübergehend anwesende Aus
länder (sowie Techniker aus der BRD usw.) — ' ) D e r Rückgang wurde berech
net indem Jugoslawen und Türken 1971 el iminiert wurden 

b) Zunehmender Import arbeitsintensiver Produkte: 
Die Importquoten der Industr ie st iegen in arbei ts
intensiven bzw.. Niedr ig lohnbranchen wei t überdurch
schni t t l ich. Ebenso erhöhten sich die Importquoten 
des privaten Verbrauchs an Kleidung, Einrichtungs
gegenständen und Hausrat (z., B. Elektrogeräte, Glas
waren) 3 ) 

Die Hypothese, daß der Arbei tskräf teknapphei t in 
arbeitsintensiven bzw. Niedr ig lohnbetr ieben durch 
verstärkte Mechanisierung und Automat ion begegnet 
würde, konnte durch die Daten nicht bestätigt wer
den Im Gegentei l , der Kapitalstock je Beschäft igten 
stieg in diesen Branchen unterdurchschni t t l ich (offen
bar waren autonome technische Entwicklungen bzw.. 
der Einstieg in neue Losgrößen für die branchen
spezi f ische Steigerung der Kapital intensität maß
gebend). Die Branchen mit einem niedrigen Kapital
stock je Beschäft igten tendier ten also eher dazu, auf 
Importe auszuweichen, als die Produkt ion im Inland 
durch überproport ionale Steigerung der Kapital inten
sität zu erhöhen. 

•1) Stehe G Kohlhauser: Der private Konsum in Österre ich, 
Monatsber ichte 5/1973 

66 



Monatsber ichte 2/1976 

Übersicht 4 
Importquoten1) In der Industrie 

1954 1972 Veränderung 
1954/1972 

absolut i n % 

Monats-
ver 

dienste 

1972 
S 

Industrie insgesamt 18 1 33 9 +15 8 + 87 3 6.8S9 

Ausgewählte B r a n 
chen') 
Texfil . . . 
Lederverarbei tg 
Ledererzeugung 
Bekleidung 

Glas 
Elektro . . 
Eisen- u. Meta l l -

waren ind . 
Hol zv er a rb ig 

12 0 
0 7 

28 7 
0"5 
9 7 

25 7 

11 2 
1 1 

41 7 
17 5 
59 7 
1 2 3 
30 3 
53 0 

24 8 
7 9 

+ 29 7 
+ 1 6 8 
+ 31 0 
+ 11 8 
+ 20 6 
+ 27 3 

+ 1 3 6 
+ 6 8 

+ 247 5 
+ 2 400 0 
+ 108 0 
+ 2 360 0 
+ 212 4 
+ 106 2 

121 4 
618 2 

5 285 

4 982 

5 345 
4 269 
6 963 
6.626 

6 497 
6 262 

Produk-
tionswert je 

Beschäf
tigten 

1972 
S 

366 066 

294 936 
259 734 
438 332 
213 373 
233 269 
269.887 

297 308 
346 935 

' ) Verhältnis der Importe zur inländischen Produktion (mit Gewerbeante i l 
1964) — ' ) Industriebranchen mit unterdurchschnittlichem Produktionswert je 
Beschäftigten bzw unterdurchschnittlicher Lohn- und Gehaltssumme je Be
schäftigten 

c) Selbstbedienung (Ausfal l der Markt leistung): Ver
schiedene Dienstleistungen wurden überproport ional 
teurer, wei l sie sich nur in ger ingem Umfang rat io
nalisieren lassen Da Fremdarbeiter infolge von 
Sprachschwier igkei ten nur begrenzt eingesetzt wer
den können, wurde im Handel und im Fremdenver
kehr zunehmend auf Selbstbedienung umgestel l t ; im 
Haushalt ersetzt „do- i t -yoursel f " Reparaturhandwer
ker und Hausgehi l f innen (deren Zahl nahm in den 
sechziger Jahren um mehr als d ie Hälfte ab). 

Prognose der Branchen- und Berufsstrukiur1981 

Die Prognose der Branchen- und Berufsstruktur 1981 
geht von der Vorausschätzung der Erwerbstät igen 
aus Diese kann grundsätz l ich nach zwei Methoden 
durchgeführ t werden : 

Die erste Methode bedient s ich der Bestandsrech
nung Die Zahl der Erwerbstät igen im Prognosezeit
punkt w i rd errechnet, indem die künft ige Bevölke
rung im erwerbsfähigen Al ter mit den prognostizier
ten alters- und geschlechtsspezi f ischen Erwerbs
quoten mult ipl iz iert w i rd 1 ) 
Die zweite — hier verwendete — Methode bedient 
sich der Zu - und Abgangsrechnung.. Es werden die 
Austr i t te aus dem Erwerbsleben sowie die Berufsein
tr i t te proj iz ier t 2 ) Im nächsten Schritt w i rd die Bran
chenstruktur der Erwerbstät igen für das Jahr 1981 
proj iz ier t Bis zum Jahre 1975 ist sie bereits bekannt, 
für die rest l ichen Jahre wi rd sie geschätzt. Aus-

!) Siehe F. Butschek: Erwerbstät igkei t 1961 bis 1980, 
Monatsber ichte 10/1974. 

2) Siehe dazu den Abschn i t t „Prognose des Angebotes an 
Erwerbstät igen nach Berufen bis 1 9 8 1 ' , S. 74 ff. Für den 
Prognosezei t raum st immten die Ergebnisse der beiden 
Methoden, d . h die prognost iz ier te Zahl der Erwerbs
tät igen, nahezu völ l ig überein 

gangspunkt der Vorausschätzung ist die Analyse der 
in der Vergangenheit beobachteten Tendenzen und 
die Verschiebung der Branchenstruktur im industr iel l 
höher entwickel ten Ausland (BRD und Schweden). 
Man kann annehmen, daß d ie Erwerbstät igenstruktur 
in Österreich mit einer gewissen Verzögerung den 
Verschiebungen in der BRD und in Schweden fo l 
gen wi rd 

Da das Wir tschaftswachstum bis 1981 voraussicht
l ich ger inger sein wi rd als in den vorhergehenden 
Perioden, wi rd — den bisherigen Über legungen ent
sprechend — angenommen, daß sich die Verände
rung der Branchenstruktur ver langsamt. Für die 
Schätzung der Erwerbstät igen in der Land- und 
Forstwirtschaft, die für Strukturänderungen beson
ders wicht ig ist, kann auf eine Prognose des Inst i 
tutes zurückgegri f fen werden 3 ) . 

Aus der Vorausschätzung der Branchenstruktur läßt 
sich ablei ten, w ie s ich die Berufsgruppen auf Grund 
der Branchenverschiebungen — bei konstanten Be
rufsantei len der Branchen — verändern werden 
(Brancheneffekt) Als letzter Schri t t werden die Be
rufsantei le in den Branchen (Berufsklasseneffekte) 
prognost iz iert . Als Ausgangspunkt der Prognose der 
Berufsstruktur dient wieder die Analyse der bishe
r igen Entwick lung und die Strukturverschiebungen in 
der BRD und in Schweden Die in der Vergangen
heit beobachteten Verschiebungen der Berufsstruk
tur werden sich in Zukunft im großen und ganzen 
in gle icher Richtung fortsetzen. Nur wenige Ände
rungen der Trends sind schon deshalb zu erwarten, 
wei l die Faktoren, die die Berufsstruktur am stärk
sten beeinf lussen, die Rational is ierbarkeit der Be
rufe und die Stel lung des Berufs in der Lohn- und 
Sozialhierarchie, auch auf mitt lere und längere Sicht 
keinem starken Wandel unter l iegen. 

Wenn auch die Richtung der Verschiebungen im a l l 
gemeinen unverändert bleiben w i rd , so wird sich 
doch deren Tempo (Intensität) ver langsamen. Im 
letzten Jahrzehnt waren infolge der Knappheit auf 
dem Arbei tsmarkt die Berufsklasseneffekte sehr 
stark Das mit der akt iven Bevölkerung steigende 
Arbei tsangebot wi rd dagegen in den nächsten Jah
ren den Arbei tsmarkt tendenziel l entspannen Da 
sich auch das wir tschaft l iche Wachstum voraussicht
l ich ver langsamen wi rd , ist für die Periode 1971 bis 
1981 mit langsameren Verschiebungen der Berufs
antei le zu rechnen. 

In den kommenden Jahren gehen von der Bevölke
rungsentwicklung posit ive Impulse auf die Zahl der 
Erwerbstät igen aus. Stärkere Jahrgänge im Schul-
abgangsalter und schwächere Jahrgänge im Pen-

3) M. Schneider: Land- und Forstwir tschaft 1980/1985, 
Monatsber ichte 5/1975. 
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sionierungsalter erhöhen die aktive Bevölkerung und 
damit das Angebot an Arbei tskräf ten. Auf Grund die
ser Entwick lung wi rd — bei best immten Annahmen 
über Schulbesuchsneigung, natür l ichen Abgang und 
Beschäft igung von Fremdarbei tern — die Zahl der 
Erwerbstät igen (einschl ießl ich Arbeitsloser) bis zum 
Jahre 1981 auf 3,303.500 steigen ( + 205 500 gegenüber 
1971) und wieder annähernd das Niveau des Zensus
jahres 1961 erre ichen. Neben der wel twir tschaf t l i 
chen Entwicklung wi rd es entscheidend von der 
österre ichischen Wirtschaftspol i t ik (Vol lbeschäft i 
gungspol i t ik oder Restrikt ionskurs) abhängen, ob 
dieses zusätzl iche Angebot an Arbei tskräf ten voll be
schäft igt werden kann.. In der Prognose wird unter
stellt, daß die Wir tschaftspol i t ik expansiv genug sein 
w i rd , die Vol lbeschäft igung der Ressourcen an Ar
beitskräften zu s ichern. Sol l te das Ziel der Vol lbe
schäft igung infolge von Einflüssen aus dem Ausland 
oder restr ikt iver Wir tschaftspol i t ik nicht erreicht wer
den, würde ein Teil der Erwerbstät igen — vor al lem 
in den konjunkturanfäl l igen Produkt ionsberufen — 
arbeitslos sein und die Zahl der Fremdarbeiter, der 
Puffer gegen die Arbei ts losigkei t von Inländern, un
ter das erwartete Niveau sinken Außerdem würde 
sich die Berufsstruktur — wie aus der Analyse ihrer 
Best immungsgründe hervorgeht — noch etwas lang
samer verschieben. 

Die Verschiebungen der Branchenstruktur zwischen 
1971 und 1981 werden durch fo lgende Hauptmerk
male geprägt werden: 

Die Land- und Forstwirtschaft w i rd (prozentuell) un
gebrochen wei terschrumpfen; der gewerbl ichen 
Wirtschaft werden aber bedeutend weniger Arbeits
kräfte (nur etwa die Hälfte) aus dem landwirtschaft
l ichen Bereich zur Verfügung stehen, wei l der ab
solute Rückgang infolge des niedrigeren Niveaus 
relativ gering ist 

Die Beschäft igung im industr ie l l -gewerbl ichen Sektor 
wird antei lsmäßig annähernd konstant bleiben (ge
r ingfügige Zunahme). Die Produkt iv i tätssteigerungen 
durch technischen Fortschrit t werden also durch die 
Expansion der industr ie l l -gewerbl ichen Produkt ion 
ausgegl ichen. Der Antei l der Beschäft igten wi rd in 
den Branchen Metall und Chemie stark zunehmen, 
in der Bauwirtschaft nahezu unverändert b le iben, in 
der Text i l - und Bekle idungsbranche sowie in der 
Nahrungsmit te lherstel lung, der Holzverarbeitung und 
im Bergbau abnehmen. 

Der tert iäre Sektor wi rd wei terhin stark expandie
ren, a l lerdings etwas weniger rasch als im vergan
genen Jahrzehnt. Vor al lem wi rd die Zunahme der 
Erwerbstät igen im Handel (und zum Teil auch im 
Fremdenverkehr) durch wachsende Selbstbedienung 

Erwerbstätige nach Wirtschaftsklassen1) 
Übersicht 5 

Wirlschaflsklassen Österreich BRD Sch« eden 
1951 1961 1971 1981 1951 1961 1971 1981 1950 1961 1970 1960 1970 

Absolut Antei l in % 

Land- und Fürstwirlschaff 993 800 706 300 426 500 270 900 30 5 21 3 13 6 8 2 22 1 13 5 7 6 138 8 1 

Produktion 1 248 900 1 381 300 1 303 100 f 400 700 38 3 41 7 42 1 42 4 42 4 43 2 49 2 44 9 A-l 8 

Bergbau 38 300 40 000 21 000 16 500 1 2 1 2 0 7 0 5 2 8 2 3 1 2 0 7 06 

Energie 25 800 32 100 35 500 39 600 0 8 1 0 1 1 1 2 0 7 0 7 0 8 1 1 0 8 
Nahrungsmit te l 112 900 129 900 123 000 122 200 3 5 3 9 3 9 3 7 3 8 3 9 3 7 3 4 2 5 
Text i l Bekleidung Leder 248 800 224 800 1 7 4 2 0 0 142.100 7 6 6 8 5 6 4 3 7 3 6 1 4 9 4 5 2 6 
Holz 112.800 109 600 90 700 92 500 3 5 3 3 2 9 2 8 3 1 2 6 2 4 3 1 2 8 
Papier 32 500 35 900 29 800 26 400 1 0 1 1 1 0 0 8 0 6 0 8 0 8 2 3 2 0 
G r a p h i k 22 300 26 500 27.500 33 000 0 7 0 8 0 9 1 0 0 7 1 0 1 1 1 7 1 7 
Chemie 41 900 60 800 75 700 89 200 1 3 1 8 2 4 2 7 2 0 3 0 3 9 1 7 2 0 
Stein, Glas 57 500 60 900 54 700 56 200 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7 2 0 1 8 1 4 1 2 
Metal l 311 700 404 700 441 600 525 300 9 6 12 2 1 4 3 1 5 9 11 8 18 1 20 9 17 3') 17 4 !> 
Bau 243 700 2 5 6 1 0 0 229 500 257 700 7 5 7 7 7 8 7 8 7 9 7 7 7 7 7 7') 8 2') 

Dienstleistungen 979 000 1 182 700 1.307 600 1 565 900 30 0 35 7 42 2 47 4 33 4 37 8 43 2 40 9 49 6 
Handel 235 300 311 200 364 200 429 500 7 2 9 4 11 6 13 0 8 8 11 8 12 3 11 7 12 8 

Fremdenverkehr 83 400 117 600 131.600 155 300 2 6 3 6 4 2 4 7 1 8 2 7 2 7 1 8 1 6 
Verkehr 174 400 202 500 196 600 204 800 5 3 6 1 6 3 6 2 5 5 5 6 5 5 7 5 7 2 
Banken 26 300 39 900 63 500 89 200 0 8 1 2 2 0 2 7 1 0 1 7 2 6 1 4 1 9 
Reinigung 36 900 40 400 30 600 33 000 1 1 1 2 1 0 1 0 
Haushalt 76 300 47 500 21 800 16 500 2 3 1 4 0 7 0 5 4 4 3 5 2 7 3 8 2 3 
Körperpf lege 22 400 28 500 26 700 29 700 0 7 0 9 0 9 0 9 

Gesundheit 71 300 89 400 113 200 152.000 2 2 2 7 3 6 4 6 1 9 2 3 3 0 3 7 6 2 

Bildung 8 4 1 0 0 91 600 113 700 145 400 2 6 2 8 3 6 4 4 2 2 2 7 3 6 4 0 6 3 

W i r t schaftsdienste 21 500 36 300 48 700 79 300 0 7 1 1 1 6 2 4 0 7 1 3 1 9 1 5 3 0 
Öffentlicher Dienst 147 200 177.900 196.900 231 200 4 5 5 4 6 3 7 0 7 1 6 2 7 1 5 5 8 3 

Unbekannt . 39.500 38.200 60.S00 66.200 12 1 2 2 0 2 0 2 2 04 2 0 0 6 OS 

Insgesamt 3.261.200 3.308 500 3 0 9 8 000 3,303 500 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100*0 1 0 0 0 

<2: Eigene Berechnungen auf Grund der Volkszählungsergebnisse von Österreich, BRD und Schweden — ') Die Abgrenzung der Wirtschaftsklassen orientierte 
sich aus Gründen der Verg le ichbarke i l weitgehend an der Betriebssystematik 1961 — J ) Ohne Anlagenbau — 3 ) Mit Anlagenbau 
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(und Verkaufsautomaten) gebremst werden. Am 
stärksten wi rd die Beschäft igung in den Branchen 
Gesundheits- und Sozialwesen, Bi ldung und For
schung, Wir tschaftsdienste (einschl ießl ich Techni 
sche Büros) sowie Banken und Versicherungen aus
geweitet werden. Auch der öffent l iche Dienst wi rd 
— wie in anderen Ländern — die steigenden An
sprüche der Bevölkerung nur mit zusätzl ichen Be
schäft igten erfül len können. Dei zusätzl iche „Bedar f " 
im Gesundheits- und Bi ldungswesen sowie im öffent
l ichen Dienst hängt natür l ich von pol i t ischen Ent
scheidungen ab und wi rd sich an den budgetären 
Mögl ichkei ten or ient ieren müssen. Der Prozentsatz 
der in der Branche „Verkehr" Beschäft igten wi rd 
nach dem Anstieg in den letzten Jahrzehnten vor
aussicht l ich abnehmen, wei l die Rational is ierungen 
im Schienenverkehr vorangetr ieben werden. 

Die Berufsstruktur w i rd s ich zwischen 1971 und 1981 
auf Grund der Einflußfaktoren auf der Nachfrage

seite fo lgendermaßen verschieben: Für die land- und 
forstwir tschaf t l ichen Berufe gilt infolge der engen 
Verschränkung von Beruf und Branche das gleiche 
wie für die Land- und Forstwirtschaft : sie werden 
wie bisher stark schrumpfen. Der Antei l der in Pro
dukt ionsberufen Tät igen wi rd — trotz der Konstanz 
der Beschäft igung im industr ie l l -gewerbl ichen Sek
t o r — abnehmen, wei l die Produkt ionsarbeiter in den 
einzelnen Branchen durch Büro-, Verkaufs- und 
technisches Personal zurückgedrängt werden Die 
Relation zwischen Fach- und Hilfskräften wi rd sich 
zugunsten der Fachberufe (Reparatur und Instand
haltung) verschieben. Innerhalb der Produkt ionsbe
rufe wi rd sich die Verlagerung von den Minera lge
winnern und Herstel lern kurzlebiger Konsumgüter 
zu den Metal l - und Chemiearbei tern sowie graphi 
schen Berufen wei ter fortsetzen. Der Antei l der Bau
berufe an den Erwerbstät igen wi rd voraussicht l ich 
nahezu unverändert b le iben. Am raschesten werden 

Berufsstruktur 1951 bis 1981 
Übersicht 6 

Berufsarten Österreich BRD Schweden 

1951 1961 1971 1981 1951 1961 1971 1981 1950 1961 1970 1960 1970 

Absolut Antei l in % 

Land- u. forslwirtschafll 
Berufe 1 000 000 7J0 100 426 600 274 200 30 66 21 46 13 77 8 30 22 25 13 73 7 84 13 50 7 98 

Produkt ionsberufe 1 142 300 1 207 700 1 079 500 1 119 900 35 03 36 50 34 55 33 90 37 91 38 63 38 20 36 14 34 32 

Fachberufe . . 604 200 621.600 585 300 631 000 18 53 18 79 18 89 1 9 1 0 - - - - -
A n l e r n - u Hilfsberufe 5 3 8 1 0 0 586 200 494 200 488 900 16 50 17 72 15 95 14 80 - - - -
Bauarbei ter 220.000 220 900 186 800 185 000 6 74 6 68 6 0 3 5 60 7 13 6 73 6 1 0 5 43 5 36 

Bergleute, Sfeingewinner 39 500 33 900 13 800 8 300 1 21 1 02 0 45 0 25 2 07 1 46 0 68 0 48 0 37 

Stein-u Glasarbei ter 30 400 28.700 17.400 14.900 0 93 0 87 0 56 0 4 5 0 86 0 78 0 62 0 50 0 34 

Metal larbei ter 244 000 292 700 276 400 313 800 7 48 8 85 8 92 9 50 9 39 11 81 12 50 10 20 10 84 

Elektroberufe 53 400 73.300 83.000 1 0 4 1 0 0 1 64 2 22 2 68 3 15 1 67 2 48 3 1 9 2 32 2 80 

Ho l l ve ra rbe i te r . . . 105 700 103 000 77.200 72 700 3 24 3 11 2 49 2 20 2 93 2 04 1 67 2 29 2 01 

Text i l - , Bekleidungs- u 
Lederarbei ter 229 000 201 600 145 500 112 300 7 02 6 09 4 70 3 40 6 36 4 89 3 73 3 78 2 31 

Papierarbeiter 22 100 22.600 16.300 11.600 0 68 0 68 0 53 0 3 5 0 39 0 47 0 43 1 08 0 94 

Graphische Berufe 19 000 22 200 24 200 29 700 0 58 0 67 0 78 0 90 0 50 0 66 0 72 0 92 0 93 

Chemiearbei ter 23 200 34.100 31 700 39 600 0 71 1 03 1 02 1 20 0 95 1 49 1 78 0 82 1 01 

Nahrungs- u Genuß
mittelarbeiter 78.700 80 700 62.200 52 900 2 41 2 44 2 01 1 60 2 24 1 77 1 53 1 68 1 35 

Maschinenführer 19.300 31 100 43 800 59 500 0 59 0 94 1 42 1 80 0 81 1 21 1 26 1 52 1 86 

Hii fsarbeiter a l igemeiner 
Ar t 58 000 63 000 101 .300 115 600 1 78 1 90 3 27 3 50 2 61 2 84 3 99 5 12 4 20 

Handelsberufe 778 900 246 200 277 900 320 400 5 48 7 44 8 97 9 70 5 62 7 94 8 52 9 51 8 95 

Verkehrsberufe 174 900 185 000 194.600 201 500 5 36 5 59 6 28 6 10 7 63 7 23 6 49 7 16 6 35 

Diensfleistungsberufe 271 600 305 600 317 200 353 500 8 33 9 24 10 24 10 70 7 20 7 36 7 06 8 91 8 75 

Fremden Verkehrsberufe 85 200 1 1 6 1 0 0 133 000 160 200 2 61 3 51 4 29 4 85 1 57 2 08 2 18 2 56 2 90 

Hauswirtschaftl iche u 
Reinigungsberufe 165 600 162 600 158 000 165 200 5 08 4 91 5 10 5 00 5 02 4 48 4 00 5 58 5 15 

Körperpf lege berufe 20 700 27.000 26 200 2 8 1 0 0 0 64 0 81 0 85 0 85 0 61 0 80 0 88 0 7 7 0 70 

Technische Berufe 42.000 56 400 85 200 125 500 1 29 1 71 2 75 3 80 1 61 2 92 4 29 5 29 7 45 

Büro- u. Verwaltungsberufe 306.300 387 300 454 200 571 500 9 39 11 71 14 66 17 30 11 25 14 88 18 97 11 72 14 32 

Gesundheits- Lehr-u. Kultur
berufe . 138 400 151 600 184 800 251 100 4 24 4 58 5 96 7 60 3 93 4 23 5 90 7 11 11 21 

Gesundheitsberufe 69.500 82.300 95 300 130 500 2 13 2 49 3 08 3 95 2 15 2 35 3 1 8 3 71 6 1 0 

Lehrberufe 48 700 50 700 6 7 1 0 0 92 500 1 49 1 53 2 17 2 80 1 10 1 24 1 90 2 49 3 52 

Kulturberufe 2O.20O 18.600 22 400 28 100 0 62 0 56 0 72 0 85 0 68 0 6 4 0 82 0 91 1 59 

Unbekannte 
(einschließlich Militär) . . 6.900 58.500 78.100 85.900 0 21 1 77 2 52 2 60 2 60 3 08 2 73 0 66 0 67 

Insgesamt . 3 261 200 3,308 500 3,098 000 3 303 500 100"0O 100'QO 100 ÖO 100"00 100 00 100 00 1 0 0 0 0 100*00 100*00 

Q : Eigene Berechnungen auf Grund der Voikszählungsergebnisse von Österreich der BRD und Schweden 
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die Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe sowie die 
technischen Berufe expandieren, absolut am kräf t ig
sten werden die Büro- und Verwaltungsberufe zu
nehmen. 

Die österreichische Berufsstruktur 1981 wi rd jener 
der Bundesrepubl ik Deutschland im Jahre 1970 ziem
l ich ähnl ich se in : Etwa 8 % der Erwerbstät igen wer
den in land- und forstwir tschaft l ichen Berufen, gut 
ein Viertel der Erwerbstät igen als Verkaufs- und 
Büropersonal tätig sein. Wie schon früher werden 
die Dienst leistungsberufe (Fremdenverkehr) in Öster
reich stärker, die Produkt ionsbeiufe schwächer be
setzt sein als in der Bundesrepubl ik Die techni 
schen und Intel l igenzberufe werden 1981 in Öster
reich zusammen über ein Zehntel der Erwerbstät i
gen ausmachen und damit dem Strukturantei l 1970 
in der BRD entsprechen.. Dabei w i rd der Antei l der 
technischen Berufe (ähnlich wie jener der Produk
t ionsberufe) unter jenem der BRD (1970) bleiben, 
der Antei l der Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe 
(tradit ionsbedingt) darüber liegen. 

Auch mit der schwedischen Berufsstruktur von 1970 
wird s ich 1981 eine große Ähnl ichkei t ergeben. Der 
Vergleich läßt deut l ich erkennen, wie weit pol i t ische 
Zielsetzungen den „Bedar f " beeinf lussen; In Schwe
den ist das Gesundheits- und Sozialwesen, aber 
auch das Bi ldungswesen weit besser ausgebi ldet als 
in der Bundesrepubl ik Deutschland. Die Bürokrat ie 
in Wirtschaft und Verwaltung (Büroberufe) n immt 
hingegen in Schweden einen merkl ich geringeren 
Raum ein 

Das Angebot an Arbeitskräften 1961 bis 1971 

Die Bestandsveränderung in einem Beruf ergibt sich 
aus der Differenz von Zugängen und Abgängen. Wi l l 
man sich ein Bild von der Dynamik der Strukturver
schiebung machen, muß man die Arbei tskraf tströme 
analysieren, und zwar: 

a) die Austr i t te aus dem Erwerbsleben, 
b) den Wechsel zwischen den Berufsgruppen, 

c) die Berufseintr i t te der Jugendl ichen, die aus den 
Schulen kommen. 

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

Die Austr i t te aus dem Erwerbsleben in der Periode 
1961 bis 1971 können errechnet werden, indem man 
die Erwerbstät igen 1961 in den einzelnen Al tersgrup
pen mit der um 10 Jahre verschobenen Besetzung 
1971 vergleicht Die Differenz der beiden Größen gibt 
an, w ie viele der 1961 Erwerbstät igen 1971 nicht 
mehr erwerbstät ig waren. Der auf diese Weise er
mittel te Verschleiß an Arbeitskräften ist zunächst 
keine Bruttogröße, sondern enthält Saldierungen.. 
Die gesamten Bruttoaustr i t te werden vor al lem durch 
die Eintritte von Absolventen höherer Schulen und 
Hochschulen sowie von Fremdarbei tern geschmälert . 
Diese wicht igsten Störfaktoren wurden in fo lgender 
Weise beseit igt: der Einfluß des Fremdarbei terzu
stromes wurde el iminiert, indem die Erwerbstät igen 
der Volkszählung 1971 um Jugoslawen und Türken 
vermindert wurden ; der Zustrom von Jugendl ichen 
wurde aus den Schulaustr i t ten abgeleitet 

Der Abgang von Arbeitskräften war in den sechziger 
Jahren relativ hoch, weil starke Jahrgänge im Pen-
sionierungsal ter ihr Berufsleben beendeten, Zw i 
schen 1961 und 1971 schieden über 1 Mil l Arbeits
kräfte aus dem Erwerbsleben aus. Die Austr i t tsquote, 
bezogen auf den Anfangsbestand, betrug 31 8 % pro 
Jahrzehnt. Sie war für Frauen (36 6%) aus famil iären 
Gründen (Heirat, Kinder) deut l ich höher als für 
Männer (28 8%), In einer früheren Schätzung des 
Institutes errechnete Steindl1) auf Grund der Sozial
vers icherungsdaten eine jähr l iche Austr i t tsquote von 

l) J. Steindl. Natür l icher Abgang und Erneuerung von 
Arbei tskräf ten, Monatsber ichte 7/1970 

Übersicht 7 
Austritte aus dem Erwerbsleben 1961 bis 1971 

Insgesamt Mc Frauen 
1961 1971 absolut absolut absolut in % 

vorn Ausgangsstand vom Ausgangsstand vom Ausgangsstand 
1961 1961 1961 

15 bis unter 20 25 bis unter 30 125 300 31 2 25 100') 11 9 100 200 52 4 
20 bis unter 25 30 bis unter 35 90 600 21 2 15 400' ) 6 5 75 200 39 9 
25 bis unter 30 35 bis unter 40 18 300 5 ? 4 000 2 0 14 800 12 8 
30 bis unter 35 40 bis unter 45 8.800 2 5 7 700 3 4 1 100 0 9 
35 bis unter 40 45 bis unter 50 13.100 3 7 11 000 5 4 2 100 1 4 
40 bis unter 45 50 bis unter 55 17 400 7 1 11 500 8 1 5 900 5 8 
45 bis unter 50 55 bis unter 60 77.600 25 1 40 900 21 9 36 700 30 1 
50 bis unter 55 60 bis unter 65 215 800 6 4 6 126 000 59 9 89 800 72 6 

über 55 über 65 486.600 90 2 337.700 91 4 149.000 87 6 

1 053 900 31 9 579 300 28'8 474 500*) 36"6 

' ) Die Austritte der Männer in jüngeren Jahren können praktisch zur Gänze als Emigral ion angesehen werden — ! ) D a r ü b e r hinau s kehrten von den Mädchen 
die zwischen 1961 und 1971 die Schule verl ießen rund 63 000 bis 1971 in den Haushalt zurück. 
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3 5 % für weib l iche und 2 7 % für männl iche Beschäf
t igte 

Die berufsspezif ischen Austr i t te aus dem Erwerbs
leben lassen sich nur sehr grob vom Berufswechsel 
(Mobi l i tätsbewegungen) trennen Es wurden zwei 
Annahmen getrof fen: 

a) Die Abgänge der über 45jähr igen in den einzelnen 
Berufsobergruppen sind durchwegs Austr i t te aus 
dem Erwerbsleben. 

b) Die relativ ger ingen Austr i t tsquoten der unter 
45jährigen (nach Fünfjahresgruppen) weisen keine 
berufsspezif ischen Unterschiede auf.. 

Der Verschleiß an Arbei tskräf ten hängt in erster 
Linie von der Al tersstruktur der Berufe ab. Am höch
sten sind d ie Austr i t tsquoten in den überalterten 
land- und forstwir tschaf t l ichen und Dienstieistungs-
berufen Niedr ig ist der Ersatzbedarf hingegen in 
jenen Berufen, die in den letzten Jahrzehnten stark 
an Bedeutung gewonnen haben und daher ein Über
gewicht an jungen Arbei tskräf ten aufweisen: tech
nische Berufe, Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe.. 

Die beruf l ichen Austr i t tsquoten werden auch davon 
beeinflußt, daß die Erwerbstät igen in Berufen mit 
hoher Unfal lneigung oder speziel ler Pensionsrege
lung (Bahnberufe) durchschni t t l ich früher in Pension 
gehen Die Austr i t tsquoten der 45- bis 55jährigen 
in den Produkt ions- und Verkehrsberufen l iegen da
her weit über dem Durchschni t t Ein weiterer w ich 
t iger Einflußfaktor ist das späte Ausscheiden der 
Selbständigen. Die Austr i t tsquoten der höchsten A l 
tersgruppen sind somit in Berufen mit hohem Selb-
ständigenantei l ( landwirtschaft l iche, Handels- und 
Gesundheitsberufe) besonders niedrig 

Berufliche Mobilität 

Die Arbei tskräf te, die eine best immte Berufsgruppe 
verlassen ( „Abgänge") , scheiden entweder aus dem 
Erwerbsleben aus ( „Austr i t te") oder sie ergrei fen 
einen anderen Beruf ( „Mobi l i tä t " ) Die Differenz 
zwischen den Abgängen und den Austr i t ten in den 
Berufsobergruppen ergibt die Salden der beruf l ichen 

Übersicht 8 
Abgänge nach Berufen 1961 bis 1971 

Berufsobergruppen Abgänge Mobil i fäis- Austritte Austritte Austritte 

abgänge ' ) (über 45) (unter 45) 
Absolut und in % des Anfangsbestandes 

(nsgesaml 

Land- und forstwirtschaftliche Berufe 342.200 48 2 83 300 11 7 258 900 36 5 206 200 29 0 52 700 7 4 
Produktions berufe 451 .800 37 3 92 300 7 6 359 500 29 7 271.600 22 4 87 900 7 3 
Handelsberufe 56.800 23 8 - 2 3 400 - 9 8 80.200 33 5 51.000 21 3 29 200 12 2 
Verkehrsberufe 18 400 9 7 —36.900 - 1 9 4 55.300 29 0 4 8 1 0 0 25 3 7 1 0 0 3 7 
Dienst leistungsberufe 80 700 26 6 - 3 3 500 - 1 1 0 114.200 37 6 74.800 24 6 39 500 13 0 
Technische Berufe —2.800 - 4 4 - 1 7 300 - 2 7 3 14 500 22 8 11 600 18 3 2 900 4 5 
Büro berufe . . . . . . 76.100 19 3 - 4 8 . 6 0 0 - 1 2 3 124.700 31 6 84 200 21 3 40 500 1 0 3 
Gesundheils-, Lehr- und KuiturberuTe 32 400 21 5 - 7 200 - 4 7 39 600 26 2 2 9 1 0 0 19 2 10 500 7 0 
Unbekannte Berufe, Bundesheer - 1 700 - 3 7 - 8 700 - 1 9 5 7 000 1 5 7 3 500 7 7 3 600 8 0 

Insgesamt 1,053 900 31 9 0 0 1 053 900 31 9 780.000 23 6 273 900 8 3 

Männlich 

Land- und forstwirtschaftliche Berufe 169 200 46 5 4 8 1 0 0 13 2 121.100 33 3 109 400 3 0 1 11.700 3 2 
Produklionsberufe . . 337 400 35 9 76 500 8 1 261 .000 27 8 220 900 23 5 4 0 1 0 0 4 3 
Handelsberufe 16.100 15 2 - 1 3 900 - 1 3 2 30.000 28 4 26.100 24 7 3.900 3 7 
Verkehrsberufe 19 900 11 4 - 3 1 100 - 1 7 9 51 100 29 3 45.400 26 0 5 700 3 2 
Dienstleistungsberufe 9.400 13 8 - 1 3 400 - 1 9 7 22.800 33 5 20.700 30 5 2 1 0 0 3 0 
Technische Berufe - 1 400 - 2 4 - 1 4 800 - 2 5 3 13 400 22 9 11 400 19 5 2 000 3 4 
Büroberufe 23 700 11 2 - 3 8 500 - 1 8 2 62 200 29 4 55 700 26 3 6 500 3 1 
Gesundheils-, Lehr- und Kulturberufe 9 400 14 4 - 7 200 - 1 1 0 16 600 25 4 14.800 22 7 1 700 2 7 
Unbekannte Berufe Bundesheer - 4 400 - 1 9 4 - 5 500 - 2 4 4 1 100 5 0 100 0 3 1 100 4 7 

Insgesamt 579 300 28 8 0 0 579 300 28 8 504.600 25 1 74.600 3 7 

Weiblich 

Land- und forstwirtschaftliehe Berufe 173.000 49 9 35 200 10 2 137 800 39.8 96.700 27 9 41 .100 11 9 
Produktionsberufe 114 400 42.2 15 800 5 8 98.600 36 '3 50 700 1 8 7 47 900 17 6 
Hande/sberufe 40.700 30'5 - 9 400 - 7 1 5 0 1 0 0 37 6 24 900 18 7 25 300 1 9 0 
Verkehrsberufe - 1 500 - 9 6 - 5 700 - 3 5 8 4 200 2 6 1 2 700 17 1 1.500 9 1 
Dienstleisfungsberufe 71 300 30 2 — 20 100 - 8 5 91 400 38 8 54 000 22 9 37 400 1 5 9 
Technische Berufe - 1 400 - 2 9 3 - 2 500 - 5 1 2 1 100 21 9 200 4 1 900 17 9 
Büroberufe 52 400 28 6 - 1 0 100 - 5 5 62 500 34 2 28 500 15 6 34 000 1 8 6 
Gesundheits-, L e h r - u n d Kulturberufe 23.000 26 8 0 0 0 23 000 26 8 14 200 1 6 6 8 800 10 2 
Unbekannte Berufe Bundesheer 2 700 12 3 - 3 200 - 1 4 5 5 900 26 8 3 400 1 5 4 2 500 11 4 

Insgesamt 474.600 36 6 0 0 474 700 36 6 275 600 21 2 199 200 1 5 3 

' ) Mobil i tätsabgänge von Personen die 1961 schon erwerbstätig w a r e n 
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Mobi l i tät 1 ) . Diese Netto-Mobi l i tätsgrößen zeigen an, 
ob es in dem betreffenden Beruf per Saldo eine Zu-
oder Abwanderung gibt Für die gesamte Wirtschaft 
müssen sich Mobi l i tätszugänge und -abgänge aus
gle ichen. 

Die Mobi l i tä tsbewegungen in den Berufsobergruppen 
lassen ein klares Muster erkennen: Die land- und 
forstwir tschaf t l ichen und die Produkt ionsberufe er
l itten infolge der beruf l ichen Mobil i tät der Arbei ts
kräfte Nettoverluste, al le anderen Berufsobergruppen 
prof i t ierten vom Berufswechsel der Arbei tskräf te. 

Das Mobi l i tätsverhalten war am Lohnniveau (genauer: 
Lohnn iveau+ Arbei tsbedingungen +S te l l ung in der 
Berufshierarchie) or ient iert . Je niedr iger die Entloh
nung lag, desto mehr Arbei tskräf te wanderten aus 
dem Beruf ab; je höher das Lohnniveau war, umso 
leichter konnten Arbei tskräf te gewonnen werden. Am 
höchsten waren die Mobi l i tätszugänge in den tech
nischen Berufen, in den Verkehrsberufen (Fahrprü
fung erst ab 18 Jahren) und in den Büroberufen. Ge
messen am Lohnniveau waren die Mobi l i tätszugänge 
in den Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufen nied
r ig; hier war man auf Grund von Ausbi ldungsanfor
derungen wei tgehend auf Neuzugänge angewiesen 
Die Dienst leistungsberufe (Fremdenverkehr) konnten 
zum Teil infolge räumlicher Mobilätätsbarrieren rela
tiv viele Arbei tskräf te aus der Landwirtschaft an
locken 

Die Netto-Abwanderung 2 ) aus der Landwirtschaft 
zwischen 1961 und 1971 betrug 83300 (davon 48,100 
Männer) Davon entfiel etwa die Hälfte auf die 
Al tersgruppe der 15- bis 25jährigen (1961), Im Mikro
zensus wurde erhoben, in welche Wirtschaftsklassen 
die Berufswechsler (1960—1970) aus der Landwirt
schaft abwander ten: die meisten gingen in die Bau
wirtschaft (ein Fünftel) danach folgten Metal lbranche, 
Fremdenverkehr, Nahrungsmit te lbranche und Ver
kehr, 

Berücksicht igt man die Größe der Zuwanderungs
branchen, erhält man Maßzahlen über Branchen
aff initäten Im Bergbau stammte fast die Hälfte, in 
der Haushaltung zwei Fünftel, und in der Bauwirt-

1 ) Der Berufswechsel w i rd mit dieser Methode nicht ganz 
erfaßt Die Mobi l i tät der Neueintr i t te von Jugendl ichen zw i 
schen 1961 und 1971 ist n icht enthal ten; sie ist im Netto
zustrom enthal ten. Die Schätzung der Mobi l i tät aus der 
Differenz von Abgängen und Austr i t ten beruht logischer
weise auf den g le ichen Annahmen wie die Schätzung der 
Austr i t te 
2) Die hier ermit te l te Abwanderung l iegt aus methodischen 
Gründen (Unterschiede Branche/Beruf , Zuordnung von 
Emigranten) n iedr iger als in einer Sonderstudie des Insti
tutes. W Puwein: Arbei tskräf te in der Land- und Forstwirt
schaft, Monatsber ichte 8/1975. 

schaff ein Viertel der Beschäft igten aus der Land
wir tschaft Wenig Zugang hatten die abwandernden 
Landwirte hingegen — tei ls infolge von Bi ldungs
barr ieren — zu den Branchen Rechts- und Wirt
schaftsdienste, Banken und Vers icherungen, Körper
pflege und Graphik. 1971 war die Zahl al ler aus der 
Landwirtschaft Abgewander ten und nun anderwärts 
Erwerbstät igen (319.000) nicht viel ger inger als die 
der in der Landwirtschaft Verbl iebenen (426.000), 

Der zweite große Bereich, der Arbei tskräf te abgab, 
waren d ie Produkt ionsberufe, In den sechziger Jah
ren wander ten per Saldo 92300 Arbei tskräf te (vor
wiegend Männer: —76 500) aus den Produkt ionsbe
rufen ab Während die direkte Abwanderung in der 
Landwirtschaft nur ein Drittel des Beschäft igungs
rückganges ausmachte, erklärte s ie in den Produk
t ionsberufen mehr als zwei Drittel des Beschäft i 
gungsrückganges, Die Restkomponente — das Nicht-
Ersetzen ausscheidender durch neue Kräfte — war 
infolge des Zustroms von Lehrl ingen und Fremdar
beitern relativ ger ing 

Die hohe Abwanderung aus den Produkt ionsberufen 
hängt eng damit zusammen, daß viele Jugendl iche 
in Österreich eine Lehre in einem gewerbl ichen Be
ruf absolvieren, dann aber eine Tät igkeit in Ver
kaufs-, Verkehrs-, Verwaitungsberufen usw aufneh
men,, Nur etwa die Hälfte der Erwerbstät igen mit 
abgeschlossener Lehre gehört heute noch der ur
sprüngl ichen Berufsgruppe an Die andere Hälfte 
ist in Berufe abgewandert , für welche die speziel le 
Lehrausbi ldung oft nicht notwendig war 

Eine abgeschlossene Lehrausbi ldung war auch keine 
Garant ie dafür, später eine Fachkraft zu werden 
15% der Erwerbstät igen mit abgeschlossener Lehre 
waren 1971 als Hi l fs- oder Anlernarbei ter beschäftigt,, 
Manche von ihnen wandern ab, wei l Hi l fstät igkeiten 
besser ent lohnt sind als die Fachtät igkeit im Aus
bi ldungsberuf ; andere müssen abwandern, wei l in 
ihrem Beruf viel mehr Personen ausgebi ldet als 
gebraucht werden,, Die Wahrschein l ichkei t , nach ab
geschlossener Lehre Fachkraft zu werden, schwankt 
von Beruf zu Beruf stark: Unter den Lehrabsolven
ten in Metal lberufen, graphischen Berufen sowie in 
Verkaufs- und Büroberufen ist der Antei l der Hilfs
arbeiter ger ing, in Bekleidungsberufen, Nahrungs
mittel- , Holzverarbeitungs-, Bau- und Dienstleistungs
berufen hingegen sehr hoch (20% bis 25%) Anderer
seits hatten 16% der Fachkräfte in den Produkt ions
berufen weder eine Lehre noch eine wei ter führende 
Schule abgeschlossen, Sie waren durch längere 
Tät igkeit im Beruf zur Fachkraft geworden,. Zw i 
schen formaler Ausbi ldung und tatsächl ich ausge
übter Tät igkeit bestand also nur eine ziemlich lose 
Beziehung 
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Der Zustrom von Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt 

Der Eintritt von Jugendl ichen ins Erwerbsleben läßt 
sich aus den Schulaustr i t ten ablei ten. Sie werden 
— ähnl ich wie die bisher analysierten Arbeitskräfte
ströme — errechnet, indem die Schüler und Stu
denten der einzelnen Geburts jahrgänge in aufein
anderfolgenden Jahren vergl ichen werden 

In der Periode 1961 bis 1971 verl ießen 845.000 Ju 
gendl iche die Schule. Diese Zahl war gemessen an 
den gesamten Erwerbstät igen relativ ger ing, wei l die 
Jahrgänge schwach waren und die Schulpf l icht ver
längert wurde. Im Jahr 1966, als das 9 Schul jahr 
eingeführt wurde, f ielen rund 60.000 Personen für 
den Arbei tsmarkt aus (es gab nur 30.000 Schulab
gänger). Ende der sechziger Jahre verl ießen jähr
l ich etwa 90.000 Jugendl iche die Schule Diese 
Zahl lag unter der Stärke eines durchschni t t l ichen 
Geburts jahrganges (rund 100.000), wei l die stark 
steigende Schulbesuchsneigung die Schulaustr i t te 
hinauszögerte. 

Zu Beginn der siebziger Jahre erhöhten sich die 
Schulaustr i t te infolge stärkerer Geburts jahrgänge 
auf rund 100 000, drei Viertel davon kamen aus den 
zwei relevanten Jahrgängen im Pf l ichtschulabgangs-
alter. Mehr als die Hälfte der gesamten Schulab
gänger (rund 7 0 % der Pf l ichtschulabgänger) begann 
eine Lehre 

Fast alle Burschen suchen nach der Pf l ichtschule 
eine Lehrstel le (rund 90%), nur ein kleiner Prozent
satz wi rd Hil fsarbeiter oder hilft in der Landwirt
schaft mit. Unter den Mädchen ist die Lehre weit 
weniger verbreitet, annähernd die Hälfte der weib
l ichen Pf l ichtschulabgänger (ein Drittel der gesam
ten weib l ichen Schulabgänger) beginnt eine Lehre. 

Andererseits s ind die mitt leren Schulen in Österreich 
für Mädchen (Handelsschulen) weit besser ausge
baut als für Burschen (Fachschulen). Im Alter von 
16 bis 17 Jahren besuchen mehr Mädchen die 
Schule als Burschen. 

Der Antei l der Lehrstel leneintr i t te an den Schulaus
tr i t ten nahm in den letzten Jahren deut l ich zu : von 
4 8 5 % (1967) auf 54 6 % (1974). Die Lehr l ingsquote 
im 1. Lehrjahr (gemessen an den Pf l ichtschulabgän
gen) stieg noch stärker (von 60% auf 75% zwischen 
1967 und 1974), wei l mehr Jugendl iche aus weiter
führenden Schulen (zum Teil drop-out) eine Lehre 
anstrebten. Der Hauptgrund für den zunehmenden 
Antei l der Lehrstel leneintr i t te liegt dar in, daß immer 
weniger Pf l ichtschulabgänger eine mithel fende oder 
eine Hil fstät igkeit aufnehmen: Trotz des stark stei
genden Schulbesuchs bl ieb der Teil eines Jahrgan
ges, der eine Lehre absolviert, annähernd konstant. 

Vergleicht man die beruf l iche Struktur 1 ) der Neuzu
gänge von Jugendl ichen mit jener der gesamten Er
werbstät igen, zeigt sich ganz deut l ich, daß die jun 
gen Leute in viel stärkerem Maße in die Berufe mit 
überdurchschni t t l ichem Ausbi ldungsniveau st römten 
Die berufsspezif ischen Eintr i t tsquoten waren mit dem 
Ausbi ldungsgrad der Berufsgruppe rangkorrel iert 
Trotz stark s inkender Gesamterwerbstät igkei t gelang 
es in den Gesundheits-, Lehr- und Kul turberufen, den 
technischen und den Büro- und Verkaufsberufen, die 
Austr i t te aus dem Erwerbsleben (Ersatzbedarf) durch 
junge Arbei tskräf te zu decken. In diesen Berufsgrup-

*) Die Vertei lung der Eintri t te von Jugendl ichen auf Berufe 
wurde auf Grund der Lehrstel leneintr i t te und der Abgänge 
aus wei ter führenden Schulen geschätzt. Al ternat iv wurde 
die Mobi l i tä t der Neueintretenden geschätzt. Die Eintr i t te 
ergeben sich dann aus: Bestandsveränderung plus Aus
tr i t te minus totale Mobil i tätsveränderung.. 

Übersicht 9 
Schulaustritt und Lehrstelleneintritt 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

insgesamt 
Schulaustritte . . . . 87 7C0 87 400 88 700 90.900 95 900 97 700 98 700 101.000 

Pflichtschulabgänge') 71.000 71 .500 69.600 70 400 71 600 72 500 72 500 73.600 

Lehrl inge 1 Lehrjahr 42 500 44.700 44.400 45.500 49.500 50.500 53.100 55.100 

Lehrlinge in % der Schulaustritte 48'5 5 1 2 5 0 0 50-0 51 6 51 7 53'8 54 6 

Lehrl inge in % der Pflichtschulabgänge 59 9 62 5 63 8 64 5 69 1 69 6 73 3 74 9 

Männlich 
Schulaustritie 42 600 47 100 45 500 46 800 49 500 50 800 51.300 52 500 

Pflicht Schulabgänge') 35 500 37 800 35 800 37 000 37 800 38.800 39.100 39 9O0 
Lehrlinge 1 Lehrjahr 23 200 29 500 29.700 30 500 33 600 34.200 36.000 37.300 
Lehrlinge in % der Schulaustritte . 65 '8 62'5 65"3 6 5 2 67'4 67'1 69 9 70 7 
Lehrlinge in % der Pflichtschulabgänge 79 4 7 7 9 83 0 82 5 BS 9 88 5 92 8 94 4 

Weiblich 
Schulausiritte 44.900 40 200 43 300 44 000 46 400 46 900 47.400 48 500 

Pflichtschulabgänge') 35 500 33 700 33 700 33 400 33 700 33 700 33 400 33.600 
Lehrlinge 1 Lehrjahr 14.300 15.200 14.700 14.900 15.900 16.300 17.100 17.800 
Lehrl inge in % d e r Schulaustritte . 31-9 37"8 33 '9 33*9 3 3 9 3 4 5 35-8 3 6 6 
Lehrlinge in % der Pflichtschulabgänge 40 3 45 1 4 3 5 4 4 7 47 1 48 5 51 5 53 4 

Q : Eigene Berechnungen auf Grund der Österreichischen Schulslalistik und der Lehrlingsstatistik — ') Schulaustritie der zwei relevanten Jahrgänge im Pflichl-
schulabgangsaller 
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Übersicht 10 
Schulbesuch und Erwerbstätigkeit 

A l i e r Schü er Beru sschüler (Lehrl inge) ' ) Mithelfende und Hi l fskräfte 1 ) 
(zu Jahresende) 1967/ 

1968 
1968/ 
1969 

1969/ 
1970 

1970/ 
1971 

1972/ 
1973 

1973/ 
1974 

1967/ 
1968 

1968/ 
1969 

1969/ 
1970 

1970/ 
1971 

1972/ 
1973 

1973/ 
1974 

1967/ 
1968 

1968/ 1969/ 1970/ 1972/ 
1969 1970 1971 1973 

1973/ 
1974 

in % der Bevölkerung in % der Bevölkerung in % der Bevölkerung 

15jähr ige 47 2 4 8 9 50 6 52 5 53 7 54 9 2 4 1 30 0 2 9 1 27 9 29 0 28 8 28 8 21 1 20 3 19 7 17 3 16 2 
16jähr ige 23 8 27 2 29 2 30 3 32 7 3 3 7 41 3 45 3 4 3 2 42 1 42 7 4 3 5 3 4 9 27 5 27 6 27 6 24 6 22 8 
17jähr ige 19 3 21 1 2 3 1 24 3 25 7 27 1 3 4 6 29 4 4 4 7 42 8 41 7 42 9 4 6 1 49 5 32 2 32 9 32 7 30 0 

18jähr ige 14 2 15 0 16 1 17 0 1 8 3 19 1 1 4 7 1 0 0 15 8 22 6 21 9 23 1 

19jähr ige 8 6 9 9 9 8 10 8 11 9 12 6 3 7 2 3 2 4 5 1 5 9 6 1 

20jähr ige 7 2 7 5 8 3 8 1 9 1 10 4 1 1 1 0 0 9 0 9 1 1 1 1 

15- bis unter 
20jähr ige 22 2 24 3 25 9 27 4 2 9 1 3 0 1 23 1 23 2 27 0 28 3 28 6 29 4 

Q : Bundesministerium für Unterr icht und Kunst unter Mi twirkung des Österreichischen Statistischen Zentra lamtes Österreichische Schulstatistik, sowie 
Die berufsbildenden Pflichtschulen eigene Berechnungen. Für das Schuljahr 1971/72 stehen keine Da ten zur Verfügung — ') O h n e Lehrlinge in der Land

wirtschaft — ' ) Personen die w e d e r Schule noch Pfliehtschule besuchen; einschließlich Mithelfende im Haushalt . Arbeitslose und Lehrlinge in der Land
wirtschaft D i e Restgröße Mithelfende und Hilfskräfte ist nur für 15- bis 17jährige interpre l ierbar da in den höheren Altersgruppen Fachkräfte aus den 
Schulen und Berufsschulen kommen 

pen erreichten die Neuzugänge in der beobachteten 
Periode bis zu zwei Fünftel des Ausgangsbestandes 
(siehe Übersicht 12, S 76) 

Prognose des Angebotes an Erwerbstätigen nach 
Berufen bis 1981 

Methode 

Das Angebot an Erwerbstät igen nach Berufsgruppen 
wi rd mit Hilfe eines Strom-Model ls mittel fr ist ig vor
ausgeschätzt. Es werden die Austr i t te aus dem Er
werbsleben und der Zustrom von Jugendl ichen auf 
den Arbei tsmarkt prognost iz iert , indem die erwar
teten Berufseintr i t ts- und Berufsaustr i t tsquoten mit 
den entsprechenden Jahrgängen mult ipl iz iert wer
den. Damit wi rd in Österreich erstmals eine Arbei ts
markt- und Berufsprognose erstellt, die auf den 
Arbei tskräf teströmen basiert 1 ) Meist werden Arbeits
kräfteprognosen auf Grund der Bestandsrechnung 
durchgeführt , indem die Erwerbsquoten (Erwerbs
tät ige/Wohnbevölkerung) der einzelnen Al tersgrup
pen prognost iz iert werden' 2). Diese Methode läßt sich 
für Berufsprognosen nicht anwenden, da die Vor
ausschätzung der Erwerbsbetei l igung in den einzel
nen Berufen unmögl ich ist: die Wohnbevölkerung — 
der Divisor — ist näml ich nach dem Beruf des 
Haupterhalters gegl iedert Beispielsweise würde eine 
Verkäuferin oder eine Lehrer in, die zur Zeit Haus
frau ist, zur Wohnbevölkerung der Produkt ionsbe
rufe zählen, wenn ihr Gatte Schlosser ist Es ist 

l) J. Steindl, der diese Methode empfahl , erstel l te bereits 
1970 eine i l lustrat ive Erwerbstät igenprognose für unselb
ständig Beschäft igte auf Grund der Abgangsrechnung: 
Natür l icher Abgang und Erneuerung von Arbei tskräf ten, 
Monatsber ichte 7/1970 
-) Siehe Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen: Voraus
schätzung des österre ichischen Arbei tskräf tepotent ia ls bis 
1980 sowie F, Butschek: Erwerbstät igkei t 1961 bis 1980, 
Monatsber ichte 10/1974. 

also evident, daß sich eine Berufsprognose nur auf 
ein Stromkonzept stützen kann. 

Das Prognosemodel l auf Grund der Zu - und Ab
gangsrechnung hat aber noch eine Reihe weiterer 
Vorzüge: 

a) Die Strommethode behandelt die Verhal tenswei
sen, die für die Arbei tsmarkt- und Ausbi ldungs
pol i t ik relevant s ind : die Schulaustr i t te und Berufs
eintr i t te, die Mobil i tät und das Ausscheiden der Ar
beitskräfte Änderungen best immter Verhal tenswei
sen können direkt berücksicht igt werden (Die Be
standsmethode hingegen analysiert das Ergebnis der 
Verhal tensweisen: die Zus tände) 

b) Die Zugangs- und Abgangsmethode vermag die 
Dynamik des Prozesses zu berücksicht igen Eine 
best immte Zugangs- oder Abgangsquote kann näm
l ich eine Tendenz zur Änderung der Erwerbsquote 
in s ich t ragen, die s ich erst im Laufe der Jahre voll 
auswirkt , wenn sich die Änderung durch die ganze 
Al tersstruktur fortgepflanzt hat Eine best immte A l 
terskohorte mit ihrer spezif ischen Struktur (bezüg
lich Ausbi ldung, Famil ienstand usw.) wi rd in ihrer 
zeit l ichen Entwicklung verfolgt Im Bestandsmodel l 
werden Al tersgruppen unterschiedl icher Struktur ver
g l ichen Verwendet man die Bestandsmethode, muß 
man versuchen, die wicht igsten Strukturunterschiede 
(z. B.. Famil ienstand) 3) durch Aufspalten in Unter
gruppen in den Griff zu bekommen 

c) Mit Hilfe der Strommethode können auch berufs
spezif ische Verhaltensweisen erfaßt werden : So sind 
etwa die altersspezifäschen Austr i t tsquoten in den 
land- und forstwir tschaft l ichen Berufen niedrig, wei l 
selbständige Landwirte spät aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden Im f low-Model l w i rd das sinkende Ge
wicht der Landwirtschaft berücksicht igt . 

Siehe F. Butschek: Erwerbstät igkei t . , a. a O., S. 482. 
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d) Eine entscheidende Größe für die Arbeitsmarkt-' 
Politik sind die Berufseintr i t te von Jugendl ichen Aus 
der Zu - und Abgangsrechnung gehen die jähr l ichen 
Schulaustr i t te und Lehrstel leneintr i t te direkt hervor. 
(Aus unerwarteten Änderungen der Schulbesuchs
neigung kann unmittelbar der Effekt auf die Berufs-
eäntritte abgelei tet werden.) 

Die altersspezif ischen Austr i t tsquoten der Erwerbs
tät igen werden analog zu einer Sterbetafel errech
net. So wie diese die Wahrscheinl ichkei t des Able
bens nach e inem gewissen Zei t raum angibt, zeigt 
die Austr i t tstabel le die Wahrschein l ichkei t des Aus
scheidens aus dem Berufsleben für eine best immte 
Al terskohorte (in einem gewissen Zeitraum). Es liegt 
daher nahe, die Austr i t tsquoten in ähnl icher Weise 
für eine Prognose der Erwerbstät igen zu verwenden, 
wie man die Sterbetafel für die Bevölkerungspro
gnose heranz ieht 

Dabei muß man zunächst über legen, ob man kon
stante Austr i t tsquoten annehmen soll oder sie mo
dif iziert Da die Austr i t tsquote der über 45jährigen 
Beschäft igten (laut Sozialversicherungsstat ist ik) zwi 
schen 1965 und 1975 in keine Richtung einen Trend 
zeigt, werden die Austr i t tsquoten der über 45jährigen 
für 1971 bis 1981 konstant gehal ten, jene der unter 
45jährigen werden infolge ger inger Emigrat ion etwas 
niedriger angenommen.. 

Die Schulaustr i t te und Lehrstel leneintr i t te in der er
sten Hälfte der s iebziger Jahre s ind bereits bekannt; 
für die zweite Hälfte der siebziger Jahre wi rd ange
nommen, daß die Schulaustr i t tsquoten der einzelnen 
Geburts jahrgänge infolge der for tdauernden Zunah
me des Besuchs wei ter führender Schulen sinken 
werden, al lerdings nur etwa halb so rasch wie 1968 
bis 1973. Der Antei l der Lehrstel leneintr i t te an den 
Schulaustr i t ten wi rd auf Grund der in den letzten 
Jahren beobachteten Tendenzen for tgeschr ieben. 

Erwerbstätige 1981 

Von 1971 bis 1981 wi rd die Zahl der Erwerbstät igen 
deut l ich steigen ( + 205.500), wei l einerseits starke 
Geburts jahrgänge ins erwerbsfähige Alter kommen, 
andererseits schwache Jahrgänge pensioniert wer
den Diese beiden Komponenten sind an der Zu 
nahme der Erwerbstät igen annähernd in gleicher 
Weise betei l igt: 1,043100 Personen werden die 
Schule verlassen, um 202000 mehr als in den sech
ziger Jahren; aber nur 826 600 — um 227 000 weniger 
als 1961 bis 1971 — werden aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden 

Die Zahl der Schulabgänger, die ins Berufsleben 
treten wol len, wi rd 1979 mit rund 111 000 ihren Hö
hepunkt erreichen und damit um 10% höher als 
1974 liegen.. 55% bis 6 0 % der Schulabgänger werden 

eine Lehrstel le suchen. Infolge des höheren Aus
bi ldungsgrades der Jugendl ichen wi rd der Zustrom 
in jenen Berufen besonders groß sein, in denen diese 
Qual i f ikat ionen genützt werden können: also in er
ster Linie in den Gesundheits-, Lehr- und Kul turbe
rufen sowie in den technischen und Büroberufen. 
Da aber der Großteil der Jugendl ichen in eine Lehre 
eintritt, w i rd sich auch der Andrang in den Produk
t ionsberufen verstärken. Zwischen 1971 und 1981 
werden voraussicht l ich 577000 Jugendl iche eine 
Lehre anstreben (gegenüber 439 500 in den sechzi
ger Jahren) 

Übersicht 11 
Schulaustritte und Lehrstelleneintritte 1971 bis 1981 

Jahr Schulaustritte Lehrstel len-
eintr i t te ' ) 

1971 95.900 49 500 
1972 97 700 50 500 
1973 98 700 5 3 1 0 0 
1974 101 .000 5 5 1 0 0 
1975 103 500 57 300 
1976 106 700 59 800 
1977 108 500 61 300 
1978 110 200 62 800 
1979 111 200 64 000 
1980 . . . . 109.800 63.700 

Insgesamt 1971 bis 1981 1 ,043100 577.000 

' ) Prognose der Lehrstellensuchenden 

In den land- und forstwir tschaft l ichen sowie den Pro
dukt ionsberufen werden 1971 bis 1981 erhebl ich we
niger Arbei tskräf te ( jeweils um mehr als 100000 we
niger) aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wei l die 
schwachen Jahrgänge im Pensionierungsalter hier 
besonders im Gewicht s ind Die ger ingeren abso
luten Austr i t te werden in der Landwirtschaft durch 
den schwachen Zustrom von Jugendl ichen tei lweise 
ausgegl ichen Das Angebot in den Produkt ionsberu
fen wi rd hingegen besonders stark zunehmen, wei l 
beide Bevölkerungseffekte expansiv w i rken Das 
gi l t auch für die höherqual i f iz ierten Berufe, d ie von 
den Schulabgängern bevorzugt werden und niedr ige 
Austr i t te aufweisen.. Das Arbei tskräf teangebot in den 
Verkehrs- und Dienst leistungsberufen würde abneh
men, wenn es keine Zuwanderung aus anderen Be
rufen gäbe 

Arbeitskräftebilanz 1971 bis 1981 

Erst die Gegenüberstel lung der voraussicht l ichen be
ruf l ichen Verschiebungen mit den Tendenzen des 
Arbei tsangebotsverhal tens gibt Anhal tspunkte, ob in 
den einzelnen Berufsgruppen Mangel oder Über
schuß zu erwarten ist. Die bloße Feststellung der — 
noch dazu recht anpassungsfähigen — Bedarfsent
wick lung kann i r reführen: So mag in manchen Be
rufen ein steigender Bedarf mit einer noch stärkeren 
Zunahme des Angebotes einhergehen 
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Übersicht 12 
Arbeitskräftebilanz 

Berufsobergruppen 1961/1971 
Absolut und in % vom Anfangsstand 

1971/1981 
Absolut und in % vom Anfangsstand 

Ein Aus Angebots- Bestands- Totale Ein Aus Angebots- Bestands- Totale 
tr i f te tritte verände verände Mobi l i tät ' ) t r i t te ' ) tritte verände verände Mobil ität ' 

rung rung rung rung 

L a n d - u . forstwirtschaftl Berufe 96.800 258.900 - 1 6 2 . 1 0 0 - 2 8 3 . 5 0 0 - 1 2 1 . 4 0 0 56.800 144.700 - 87.900 - 1 5 2 . 4 0 0 - 64.500 
13'6 36'5 - 22 '8 - 39 '9 - 17'1 73'3 33'9 - 20'6 - 3 5 7 - 15'1 

Prodoklionsberufe 370.800 359.500 + 11.300 - 1 2 8 . 2 0 0 - 1 3 9 . 5 0 0 442.000 245.100 + 1 9 6 . 9 0 0 + 40.400 - 1 5 6 . 5 0 0 
3 0 7 29'8 + 0 9 - 10'6 - 1V6 40'9 22 7 + 18'2 + 3 7 - 1 4 5 

Handelsberufe 97.600 80.200 + 17.400 + 31.700 + 14.300 124.200 89.500 + 34.700 + 42.500 + 7.800 
39 '6 32"6 + 7 1 + 12'9 + 5ma 4 4 7 3 2 2 + 12'S + 15'3 + 2'8 

Verkehrsberufe . . . 12.600 55.300 - 42.700 + 9.600 + 52.300 16.200 47.800 - 31.600 + 6.900 + 38.500 
6'8 299 - 23 ' 1 + 5"2 + 28 3 8'3 24'6 - 16'2 + 3'5 + 19'8 

Dienstleistungsberufe 71.600 114.200 - 42.600 4- 11.600 + 54.200 95.200 99.500 — 4.300 + 36.300 + 40.600 
23 '4 37'4 - f 3 9 + 3'a + 1 7 7 300 31 4 - 14 + 11 4 + 12 8 

Technische Berufe 18 700 14.500 + 4.200 + 28.800 + 24.600 36.100 15.700 + 20.400 + 40.300 + 19.900 
33 2 25 7 + 7 4 + 51-1 + 43 6 42 '4 18'4 + 23'9 + 47 '3 + 2 3 4 

Büroberufe . 107.700 124.700 - 17.000 + 66.900 + 83.800 160.000 124.900 + 35.100 + 1 1 7 . 3 0 0 + 82.200 
27'8 32 2 - 4*4 + J7'3 + 21 "6 35'2 27'5 + 7 7 + 25 '8 + 18'1 

Gesundheits- ,Lehr-u Kulturberufe 54.500 39.600 + 14.900 + 33.200 + 18.300 88.800 48.000 + 40.800 + 66.300 + 25.500 
35 9 261 + 9 5 + 21 9 + 12'1 4cT1 26-0 + 22 ' 1 + 35'9 + 13'8 

Unbestimmte Berufe Berufsmilitär 13 300 7.100 + 6..200 + 19.900 + 13.600 13.000 11.400 + 1.600 + 7.800 + 6.300 

2 2 7 12 1 + 10'6 + 34'0 + 23'2 16'6 I 4 ' 6 + ro + WO + 8-1 

Insgesamt 843.400 1 ,053.900 - 2 1 0 . 5 0 0 - 2 1 0 . 5 0 0 0 1 032.100 826.600 + 2 0 5 . 5 0 0 + 2 0 5 . 5 0 0 0 
25 5 31 9 - 6'4 - 6 4 33' 3 2 6 7 + 6 6 + 6 '6 

' ) Einschließlich der Mobil ität der Berufsanfänger 1961 bis 1971 — s ) Eintritte: Schulaustritie plus Z u n a h m e der Fremdarbeiter { + 6 6 000. d h Stand 1974 kon
stant) minus Rückkehr neueinfretender Mädchen in den Haushalt (—77 000) 

Aus der Differenz der prognost iz ierten Angebots
veränderung und der von der Nachfrageseite her 
zu erwartenden Bestandsveränderung ergibt sich die 
Mobi l i tät , die notwendig wäre, um die beiden Größen 
auszugleichen. Anders ausgedrückt : Bei konstanten 
Mobi l i tätsquoten (1961 bis 1971) müßten sich die 
Berufseintr i t te — bei relativ f ixen Aitersaustr i t ten — 
an die Bestandsveränderung anpassen, oder d ie An
gebotsveränderung würde einen Druck ausüben, die 
Bestandsveränderung in g le icher Weise anzupas
sen 

Den Bestandsveränderungen entsprechend, müssen 
aus den land- und forstwir tschaf t l ichen Berufen 
(—64.500) und den Produkt ionsberufen (—156.500) 
per Saldo Arbei tskräf te abwandern, in al len anderen 
Berufsobergruppen hingegen w i rd es eine Nettozu
wanderung geben, vor al lem in den Büro- und Ver
wal tungsberufen ( + 82..200) sowie in den Verkehrs
und Dienst leistungsberufen. 

Vergleicht man die „notwendige Anpassungsmobi 
l i tät" mit den Mobi l i tätsbewegungen in den sechziger 
Jahren, kommt man zu fo lgenden Schlußfolgerun
gen: In der Landwirtschaft werden die Abwande
rungsquoten etwas zurückgehen, in den Produkt ions
berufen werden sie steigen müssen. Wegen des ho
hen Angebotes an ausgebi ldeten Arbei tskräf ten wi rd 
weniger Raum für Aufst iegsmobi l i tät b le iben. Die 
Mobi l i tätszugangsquoten in den technischen Beru
fen, den Handels- und Büroberufen sowie den Ver
kehrs- und Dienst leistungsberufen werden zurück
gehen, d.. h alternativ, daß d ie jungen ausgebi ldeten 
Kräfte in stärkerem Maße mit den mobi len Aufst iegs
wi l l igen in Konkurrenz stehen werden In den Ge
sundhei ts- und Sozialberufen (Krankenschwestern, 
Kindergärtner innen u. a ) dürften al lerdings stärkere 
Zugänge notwendig sein. Dieser Bedarf könnte eher 
durch stärkere Ausbi ldung von Jugendl ichen als 
durch erhöhte Mobil i tät gedeckt werden 

Ewald Walterskirchen 
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