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Lohndrift und Tarifpolitik in den Industriebranchen 
1966 bis 1976 
Die Arbei t wi l l den Einfluß der kol lekt ivvertragl ichen 
Abmachungen einerseits, der Lohndrift andererseits 
auf die Lohngestaltung in den letzten zehn Jahren 
untersuchen. Dabei ergibt sich zunächst die Frage 
nach der begri f f l ichen Best immung und statist ischen 
Erfassung der Lohndri f t , d ie hier im Sinne der skan
dinavischen Tradi t ion behandelt wird. Weiters wi rd 
versucht, die theoret ischen Implikat ionen der Unter
scheidung von Lohndrift und Tari fvereinbarungen 
kurz zu erk lären; sie erstrecken s ich vor al lem auf 
die Inf lat ionstheorie 

Da die relative Entwicklung der verschiedenen Bran
chen in diesem Zusammenhang eine wicht ige Rolle 
spielt, w i rd sie an den Beginn der Studie gesetzt 
Aus Datengründen werden nur die industr iebranchen 
behandelt. 

Lohnbewegung in einzelnen Industrien 

Die Rangordnung der einzelnen Industrien nach der 
Höhe des Stundenverdienstes hat s ich im Laufe der 
letzten zehn Jahre wenig geändert. Sie entspricht 
dem, was man aus anderen Ländern gewohnt ist: 
Erdöl, Chemie, Eisen- und Metal lerzeugung und 

zum Teil auch -Verarbeitung sowie Papier l iegen 
über dem Mittel , Elektro- und Metal lwaren, Leder, 
Texti l und Bekleidung darunter Die Diskrepanzen 
sind groß: Unter Einbeziehung der Sonderzahlungen 
liegen die Stundenverdienste in Bergwerken und 
Eisenhütten doppel t so hoch wie in der Bekle idungs
industr ie, in der Erdöl industr ie noch höher Die Son 
derzahlungen ändern an der Rangordnung nur wen ig : 
Nur d ie Stel lung der chemischen Industrie w i r d 
durch sie wesent l ich verbessert (siehe Übersicht 1) 

Die Unterschiede im Lohnniveau erklären sich z u m 
Teil durch verschiedene Qual i f ikat ion, Anteil de r 
Frauenarbeit, besondere Erschwernisse (Gießereien) 
Doch ist auch für männl iche Hil fsarbeiter der Lohn 
in verschiedenen Industrien sehr ungleich Es 
scheint, daß ertragreiche Industrien mit mehr oder 
weniger ol igopol ist ischen Großbetr ieben über, I ndu 
strien mit vorwiegend kleineren Betr ieben unter dem 
Mittel l iegen, Das Lohnniveau hängt also we i t 
gehend davon ab, wie ertragreich eine Industrie ist, 
und wie leicht sie Belastungen weiterwälzen kann 
Dazu kommen noch besondere insti tut ionelle Fakto
ren: Verstaat l ichte Betriebe sowie „Mu l t ina t iona le" 
zahlen, mit verschiedenen Motiven, häufig höhere 
Löhne.. 

Übersicht 1 
Löhne der Arbeiter in der Industrie 1966 bis 1976 

Stundenverdienste') in S Stundenverdienste*) in S 
(Österreichisches Statistisches Zent ra lamf ) (Lohnerhebung der Bundeskammer) 

1966 1976 1966: = 100 1962 1966 1976 1 9 6 2 = 1966= 
ohne mit ohne mit ohne mit 100 100 

SZ SZ SZ SZ SZ SZ 

Bergwerke u eisenerzeugende Industrie 20 26 22 66 59 56 71 53 294 0 315 7 13 76 17 85 51 31 372 9 287 5 
Erdölindustrie . . . . 20 65 23 31 67 72 88 66 327 9 380 4 — - - - -
Stein- u keramische Industrie 17 63 19 92 50 11 59 16 284 2 297 0 11 62 16 17 43 46 374 0 268 8 
Glasindustrie . 16 65 19 04 49 71 58 03 298 6 304 8 11 74 15 S4 41 98 357 6 265 0 
Chemische Industrie 17 27 20 40 49 30 60 45 285 5 296 3 11 23 15 57 47 85 426 1 307 3 

Papiererzeugende Industrie 17 98 20 91 56 44 66 96 313 9 320 2 12 58 15 54 45 54 362 O 293 1 

Papierverarbeitende Industrie 14 49 16 33 40 78 47 75 281 4 292 4 9 56 13 02 35 46 370 9 272 4 

Holzverarbei tende Industrie . 15 35 16 95 44 55 51 11 290 2 301 5 10 63 1 5 1 1 41 44 389 8 274 3 
Nahrungs- u Genußmittelindustrie 1 6 1 6 18 47 46 96 56 0 3 290 6 303 4 10 81 14 81 41 12 380 4 277 7 

Ledererzeugende Industrie 13 75 15 21 37 09 41 22 269 8 271 0 10 07 13 40 33 82 335 9 252 4 

Lederverarbeitende Industrie 13 08 14 66 34 63 40 53 264 8 276 5 10 14 13 60 34 13 336 6 251 0 

Bekleidungsindustrie . . 12 23 14 00 31 34 36 02 256 3 257 3 9 09 12 76 31 16 342 8 243 8 

Gießereiindustrie 18 83 20 86 54 26 63 80 288 3 305 9 13 03 17 99 49 58 380 5 275 6 

Metallindustrie . . . . 1 7 7 5 20 56 53 95 63 06 303 9 306 7 12 22 16 79 4 6 9 3 384 0 279 5 
Maschinen- u Stahl bauindustrie . . . 18 05 20 37 53 33 62 41 295 5 306 4 12 69 17 09 49 29 3 8 8 4 288 4 

Fahrzeug! ndusfrie 1 7 0 6 18 85 48 82 57 85 286 2 306 9 12 68 17 85 52 09 410 8 291 8 
Eisen- u Meial lwareninduslr ie . 16 08 18 22 46 53 54 86 289 4 301 1 11 06 15 71 42 55 384 7 270 9 

Elektroindustrie . . . 15 90 17 39 44 62 52 80 280 6 303 6 10 87 14 92 42 45 390 5 284 5 

Textil industrie . . 13 52 15 32 35 69 42 18 264 0 275 3 9 55 13 15 33 71 353 0 256 4 

Industrie insgesamt 16 58 18 86 47 51 56 10 286 6 2 9 7 1 

' ) S Z : Sonderzahlungen (Urlaubsgeld Weihnachtsremunerat ion) — Durchschnitt Apr i l und O k t o b e r ; ohne Überstundenzuschläge und ohne Sonderzahlungen 

(SZ). 
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Man muß dem frei l ich noch hinzufügen, daß die gut 
zahlenden Betr iebe die Creme des Arbei tsmarktes 
abschöpfen, also die stabi len und zuverlässigen Ar
beitskräfte. Solche Qualitätsdifferenzen kommen in 
der formalen Qual i f ikat ion nicht völ l ig zum Aus
druck 

Zum Teil treffen die obigen Erwägungen über die 
Unterschiede im absoluten Lohnniveau auch für das 
Wachstum der Löhne zu Vergleicht man die absolu
ten Verdienste mit ihrem Zuwachs von 1966 bis 1976, 
so ergibt s ich, daß sie sich in den besser gelegenen 
Industrien noch weiter verbessert haben (Erdöl), 
während sie auf der untersten Stufe (Texti l, Beklei 
dung) am schwächsten gestiegen sind Das geht 
besonders deut l ich aus dem Streudiagramm der 
Löhne in den einzelnen Industrien, 1966 und 1976 
hervor (Abbi ldung 1) 

Die f lachere Linie entspricht einer gleichmäßigen 
proport ionalen Zunahme in allen Industrien Davon 
weichen besonders stark Bekleidungs-, Text i l - und 
Lederindustr ie nach unten, Erdöl und Eisenhütten 
nach oben ab Die früher erwähnten Momente, Er
tragsfähigkeit einerseits und Leichtigkeit der Über
wälzung andererseits, sind auch für das relative 
Wachstum der Löhne in verschiedenen Industrien 
ausschlaggebend 1 ) 

:) H. A. Turner-D. A. S. Jackson: On the Determinat ion 
of the General Wage Level. A World Anaiysis Economic 
Journal , December 1970, p 835 

Sieht man jedoch von den Extremfäl len des Zurück
bleibens oder Vorprel lens einiger Industrien ab, 
dann ergibt s ich, daß der Großteil e in ziemlich ein
heit l iches Wachstum der Stundenverdienste auf
weist (Ubersicht 2) 

Für die Periode 1966 bis 1976 beträgt das Wachstum 
pro anno mit Sonderzahlungen etwa 1 1 % für die 
meisten Industr ien, ausgenommen die erwähnten 
Fälle (Texti l , Bekleidung, Leder, Erdöl , Eisenhütten) 
Ohne Sonderzahlungen ist das Wachstum etwas 
weniger einheit l ich, doch herrscht hier eine Rate 
von etwa 1 0 7 2 % vor, Noch etwas weniger einheit
l ich ist das Wachstum nach den Lohnerhebungen 
der Bundeskammer (10% bis 1 1 % in den meisten 
Industrien). Die Sonderzahlungen wirken offenbar 
ausgleichend. 

Ein ähnl iches Bi ld der Einheit l ichkeit des Lohn
wachstums in den meisten Industrien läßt sich auch 
in anderen Ländern beobachten 2 ) Eine Erklärung 

2) O. Eckstein-T. Wilson: The Determinat ion of Money 
Wages in Amer ican Industry. Quarterly Journal of Econo-
mics, 1962. — G.. Edgren-K. O. Faxen - C . E. Odhner: Wages 
Growth and Distr ibut ion of Income Swedish Journa l of 
Economics, 1969. — C„ Jacobson -A. Lindbeck: On the 
Transmission Mechanism of Wage Change. Swedish Jour
nal of Economics, 1971. — IV.. ß. Reddaway: Wage Flexi-
bi l i ty and the Distr ibut ion of Labour, L loyd 's Bank Review 
1959 — H. A. Turner-D, A S. Jackson: On the Determi
nation of the Generai Wage Level. A Wor ld Anaiysis, Eco
nomic Journal 1970 — J Eatweli-J. Liewellyn - R Tar-
ling: Money Wage Inflation in Industrial Countr ies Review 
of Economic Studies October 1974 

Übersicht 2 
Wachstumsraten pro anno in Prozent 

Stunden Verdienste Produktion Beschäftigte Stunden- Produktion 
(Stat. Zentra lamt) (Halfaj. Lohnerhebung je Beschäftigten in der Verdienste je geleistete 

der Bundeskammer) Industrie (Stat. Arbeiter-
Zent ra lamt ) stunde 

1966/1976 
mit SZ ohne SZ 

1966/1976 
ohne SZ 

1962/1976 
ohne SZ 

1966/1976 1962/1976 1962/1976 1971/1976 
mit SZ 

1971/19 

1 2 3 4 5 6 7 

Bergwerke . . . 1 

Eisenerzeugende Induslrie j \ " 5 J 10 8 | 10 5 } » 
5 1 
3 0 

4 6 
3 2 

- 4 7 
- 0 2 

| 12 9 
5 6 
4 4 

Erdölindustrie . 13 4 11 9 - - 2 9 5 3 - 1 4 14 7 1 4 
Stein- u keramische Industrie 10 9 1 0 5 9 9 9 4 5 0 6 1 - 1 4 13 0 6 3 

Glasindustrie , 11 1 10 9 9 8 9 1 8 1 7 1 - 2 9 12 7 6 6 

Chemische Industrie 10 9 10 5 11 2 10 4 6 6 6 9 + 1 5 12 7 8 6 

Papiererzeugende Industrie 11 6 11 4 10 8 9 2 7 5 7 6 - 2 1 12 3 9 2 

Papierverarbeitende Industrie 10 7 10 4 1 0 0 9 4 6 9 7 0 - 0 5 12 6 6 7 

Holzverarbei tende Industrie . 11 0 10 7 10 0 9 7 6 6 6 3 + 1 1 12 8 7 2 
Nahrungs- u Genußmittelindustrie 11 1 10 7 10 2 9 5 3 5 4 1 - 0 2 13 3 5 1 

Ledererzeugende Industrie 10 0 9 9 9 3 8 7 4 7 3 9 - 4 6 11 8 10 8 
Lederverarbeitende Industrie 10 2 9 7 9 2 8 7 5 1 4 7 - 1 5 11 5 7 7 
Bekleidungsindustrie . . . 9 5 9 4 8 9 8 8 3 2 3 1 + 0 6 11 3 5 0 
Gießereiindustrie 11 2 10 6 10 1 9 6 3 2 3 2 - 2 0 12 7 4 6 
Metallindustrie 11 2 11 1 10 3 9 6 6 1 5 8 - 1 2 12 7 8 1 
Maschinen- u Stahlbauindustrie . 11 2 10 8 10 6 9 7 4 6 5 2 + 1 0 13 0 5 6 
Fahrzeugindustrie . 11 2 10 5 10 7 10 1 3 9 1 6 + 0 7 12 0 4 4 
Eisen- u. Meial lwarenindustr ie 11 0 10 6 10 0 9 6 4 4 3 9 + 1 5 12 8 7 2 
Elektroindustrie 11 1 10 3 1 0 5 9 7 6 3 6 5 + 1 4 13 0 6 7 
Textil industrie 1 0 1 9 7 9 4 9 0 5 8 6 1 - 2 5 12 0 7 0 

Industrie insgesamt (alle oben 
genannten) 10 9 10 5 10 2 9 5 5 0 5 1 0 0 12 6 6 3 
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Abbildung 1 
Streudiagramm der Stundenverdienste mit Sonderzahlun

gen 1966 und 1976 in den Industriebranchen 

BK Bekleidungsindustrie LE 
C H Chemische Industrie LV 
EE Eisenerzeugende Industrie ME 
EL Elektroindustrie MS 
EM Eisen- u. Metal lwarenindustr ie N G 
EO Erdölindustrie PE 
FZ Fahrzeugindustrie PV 
Gl GieBereiindustrie ST 
G L Glasindustrie TE 
HV Holzverarbeitende Industrie 

Ledererzeugende Industrie 
Lederverarbeitende Industrie 
Metall industrie 

Maschinen» u Stahlbauindustrie 
Nahrungs- u Genußmittelindustrie 
Papiererzeugende Induslrie 
Papierverarbeitend« Industrie 
Stein- u keramische Industrie 
Textil industrie 

mag im Ausgleich durch Mobi l i tät , eine andere dar in 
l iegen, daß d ie Gewerkschaften eine Aufrechterhal 1-
tung der bestehenden Lohnstruktur anstreben oder 
bewirken 1 ) . 

Die Einheit l ichkeit ist insbesondere dann leicht er
k lär l ich, wenn einzelne Gewerkschaften, oder Grup-

:) £.. Weissei (Die Lohnentwick lung in der Wiener Industr ie 
in den sechziger Jahren Herausgegeben von der Kammer 
für Arbe i ter und Angestel l te für Wien, S. 45) führ t diese 
Tendenz zur Konservierung auf d ie Existenz der par i tät i 
schen Kommission zurück, in deren Rahmen die Arbei tneh
merinteressen geschlossen vertreten werden müßten. Histo
r isch hat d ie Gewerkschaf tspol i t ik zu verschiedenen Ze i 
ten verschiedene Tendenzen verfolgt. In den dreißiger 
Jahren ebenso wie in der Nachkr iegszei t bis 1953 war sie 
vom sol idar ischen Denken geleitet (Anhebung der n ied
r igen Löhne im Verhältnis zu den höheren), darauf folgte 
eine Phase der Entn ive l l iemng. Seit den sechziger Jahren 
scheint keine der beiden Tendenzen ein deut l iches Über
gewicht zu haben (Vgl Weissei, a a O.) 

pen von solchen, eine Führerrol le haben und die 
übrigen s ich an ihren Abschlüssen or ient ieren Das 
ist besonders in den USA der Fall (siehe Eckstein 
und Wilson). In einer weniger of fensicht l ichen Art 
beeinf lussen auch in anderen Ländern große Ge
werkschaften die Tar i fpol i t ik der übr igen. Eine so l 
che Rolle spielt etwa in Österreich die Gewerkschaft 
der Metal l - und Bergarbeiter (ab 1977: Gewerkschaft 
Metal l , Bergbau^ Energie). 

Zusammenhang mit der Inflation 

Die gle ichförmige Lohnentwicklung spielt eine große 
Rolle für die „skandinav ische" Inf lat ionstheorie, nach 
der die Industr ien mit dem maximalen Wachstum 
der Produktivi tät und der Verkaufspreise das Tempo 
der Lohnerhöhung best immen, das dann für alle 
Industr ien maßgebend ist Eine al lein auf das Pro
dukt iv i tätswachstumsdif ferent ial gestützte Erklärung 
der Lohnentwicklung fand eine plausible I l lustration 
in den Daten der verschiedensten Länder für eine 
frühere Periode (1958 bis 1967) bei Eatwell, Llewel-
lyn und Tarling. 

Der Erfolg, den diese Theor ie mit den Daten einer 
Periode relativ mi lder Inflation hatte, würde s ich 
heute nicht so leicht wiederholen lassen. 

In Österreich etwa (und ähnl iches würde s ich heute 
in anderen Ländern bestätigen) gibt es kaum eine In
dustr ie, deren Produkt iv i tätswachstum auch nur an
nähernd so groß ist wie das Wachstum der Geld
löhne im Durchschnit t der gesamten Industr ie (siehe 
Übersicht 2). 

Man muß offenbar nicht nur die Produktivi tät, sondern 
auch Marktvortei le, Innovationen, Preisentwicklung 
in der als Lohnführer betrachteten Industr ie berück
s icht igen, mit anderen Worten, ihr Gewinnwachstum, 
das einen Sog auf die Löhne ausübt Tatsächl ich ist 
das auch in der skandinavischen Theor ie der Fall, 
etwa in Form des norwegischen Model ls 2 ) oder des 
schwedischen Edgren-Faxen-Odhner-ModeUs. 

Diese Model le tei len die Wirtschaft in einen expo
nierten Sektor, in dem die Preise bei festem Wech
selkurs vom Weltmarkt d ikt ier t werden und einen 
geschützten Sektor, in dem sie s ich ohne Schwier ig
keit durch Überwälzung an geänderte Kosten an
passen Die Löhne werden im exponierten Sektor 
durch das Wachstum der Produktivi tät und der 
Weltmarktpreise bestimmt, und ihr Wachstum über
trägt sich auf den geschützten Sektor, in dem es auf 
d ie Preise überwälzt wi rd Diese Model le erklären 

2) O. Aukrust: Inf lat ion in the Open Economy in Wor ld -
w ide Inflat ion. Brookings Institute Washington 1977. 
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so die Übertragung der Inflation des Auslandes auf 
die Wirtschaft eines kleinen Landes Unter anderen 
Bedingungen muß man daraus auch fo lgern, daß 
(bei festem Wechselkurs) der Raum für Inflation in 
einem kleinen Land durch die Preisentwicklung im 
Ausland begrenzt ist. 

Die skandinavische Theorie ist von großem Wert, 
unterl iegt aber manchen Einschränkungen, selbst 
für ein kleines Land 1) So gibt es keinen zwingenden 
Grund, anzunehmen, daß d ie Lohnführung nicht von 
einem Sektor ausgehen könnte, der keine bevor
zugte Gewinnentwick lung hat, aber in der Lage ist, 
Kostenerhöhungen weiterzuwälzen (so war in Eng
land zeitweise die öffent l iche Hand in Führung) Dar
über hinaus muß man festhalten, daß das skandi 
navische Model l nur die Übertragung der Inflation 
auf ein kleines Land erklärt , also keine vol lständige 
Erklärung der Inflation enthält Dazu fehlt vor al lem 
eine Erklärung der gewerkschaf t l ichen Lohnpol i t ik ; 
besonders auffäl l ig ist, daß d ie Vertreter dieser oder 
ähnl icher Theor ien bestrebt s ind, den Einfluß der 
Konsumgüterpreise auf die Lohngestal tung zu leug
nen oder zu vernachlässigen (siehe z B Eckstein 
und Wilson, op c i t ) 

Eben diese Annahme wi rd dagegen von jenen 
Ökonomen zu einem Kernpunkt ihrer Theor ie ge
macht, die dem Überwälzungsprozeß der Kosten auf 
die Preise sowie der Preise auf d ie Löhne besondere 
Aufmerksamkei t zuwenden 2 ) . Ihre Darstel lung erklärt 
den heridi tären Charakter der Inflation, der heute 
intuit iv wei tgehend ins Bewußtsein des Publ ikums 
eingedrungen ist: Die Inflation von heute result iert 
in wei tem Ausmaß aus der Inflation von gestern und 
macht eine Inflation auch für morgen unvermeidl ich 
Das ergibt sich aus der Annahme, daß die Lebens
kosten weitergewälzt werden so wie andere Kosten 
auch 

Es scheint , daß sich die beiden Motive für die Lohn
entwick lung, Sog des Wachstums der Produkt ivi tät 
und der Gewinne einerseits und Teuerungsraten 
andererseits, nicht ausschließen und nebeneinander 
gleichzei t ig wi rksam sein können Eine real ist ische 

1 ) Sie berücksicht ig t d ie Rolle der Nachfrage nur indi rekt 
(der Gewinnzuwachs im exponier ten Sektor, selbst eine 
Folge reger Nachfrage im Ausland führt zur Expansion der 
Produkt ion und bewirkt dadurch Verknappung auf dem 
Arbeitsmarkt).. 
2) F. D Holzmann: Income Determinat ion in Inf lat ion. 
Review of Economics and Stat ist ics, 1950. — J. C. R. Dow: 
Analysis of the Generat ion of Pr ice Inf lat ion. Oxford Eco
nomic Papers 1956. — L. A. Dicks-Mireaux: The Inter-
relat ionship between Cost and Price Changes. Oxford 
Economic Papers 1961 — C. L. Schultze: Recent Inf lat ion 
in the Uni ted States, in Employment, Growth and Price 
Levels. Hearings before the Joint Economic Commit tee, 
86th Congress, I s t Session 1959 US Government Pr int ing 
Off ice 

Vorstel lung von der Gestaltung der Löhne erfordert 
al lerdings ein Eingehen auf das Verhältnis von Lohn
drift und Tar i f lohnpol i t ik (siehe unten). 

Zusammenhang mit der industriellen Mobilität 

Das einheit l iche Wachstum der Löhne in den mei
sten Industr ien weist darauf hin, daß sich zwischen 
den einzelnen Industr ien offenbar große Umschich
tungen der Arbei tskräf te vol lz iehen, ohne daß es des 
Anreizes einer wesent l ichen relativen Lohnerhöhung 
in den expandierenden Branchen bedarf Die Arbei ts
kräfte folgen einfach dem Bedarf der einzelnen 
Industr ien Das wurde insbesondere in einer Studie 
der OECD vertreten 3 ) 

Man könnte dem vie l le icht hinzufügen, daß sich die 
Expansion meist in jenen Industr ien vollzieht, die 

Abbildung 2 
Beschäftigung und Stundenverdienste 1962 bis 1976 

(Indizes) in den Industriebranchen 
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BK Bekleidungsindustrie LE 
C H Chemische Industrie LV 
EE Eisenerzeugende Industrie ME 
EL Elektroindustrie MS 
EM Eisen- u Metal lwareninduslr ie N G 
FZ Fahrzeugindustrie PE 
Gl Gießerei industrie PV 
G L Glasindustrie ST 
H V Holzverarbeitende Industrie TE 

Ledererzeugende Industrie 
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Metaü industrie 

Maschinen- u Stahlbouindustrie 
Nohrungs- u. Genußmittelindustrie 
Papiererzeugende Industrie 
Papierverarbeitende Industrie 
Stein- u keramische Industrie 
Textil industrie 

3) OECD: Wages and Labour Mobi l i ty. Paris 1965. — 
W. B Reddaway: Wage Flexibi i i ty and the Distr ibut ion of 
Labour Lloyds Bank Review 1959. 
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tradi t ionei l hohe Löhne zahlen — Chemie, metal l 
verarbeitende Industrie — und die Schrumpfung in 
Niedr ig lohnindustr ien — Text i l , Leder. Eine Aus
nahme bi ldet in Österreich nur Bekle idung, eine 
Niedr igst lohnindustr ie, wo die Beschäft igung deut
l ich wuchs; hier war offenbar d ie Erschl ießung von 
Reserven weibl icher Arbeitskräfte in ent legenen Ge
bieten, in zweiter Linie auch der Zustrom an Fremd
arbeitern maßgebend. 

Die Umschichtungen erfolgen also deshalb leicht, 
wei l sie durch schon seit längerer Zeit bestehende 
Gefäl le in der Lohnstruktur begünstigt werden; in 
anderen Fällen, wei l die wachsende Industr ie sich 
neue Arbeitsreserven zu erschl ießen versteht. 

Dennoch gibt es Fälle, wo das Wachsen einer Indu
strie mit der Gründung oder Erweiterung von Betr ie
ben verbunden ist, die einen gut qual i f iz ierten und 
stabilen Arbei terstab aufbauen wol len; damit wi rd 
der Antei l der gut zahlenden Betr iebe und damit 
auch das relative Lohnniveau in dieser Industr ie 
steigen Das mag die Erklärung dafür bieten, daß in 
verschiedenen Untersuchungen ein wenn auch nur 
loser Zusammenhang zwischen Beschäft igungs
expansion und relativer Lohnzunahme von Industrien 
gefunden wurde Auch in Österreich ist eine solche 
schwache Korrelat ion der Beschäft igung in den 
Industr iebranchen 1962 bis 1976 mit den Verdiensten 
laut Bundeskammererhebung festzustel len (siehe Ab
bi ldung 2). 

Von Interesse ist auch die Lohnstruktur nach der 
Qual i f ikat ion. 

Übersicht 3 
Facharbeiterlohn in Prozent des Hillsarbeiterlohnes 1) 

Stund er) Verdienste 
Facharbeiter : Hilfsarbeiter 

1962 1966 1969 1971 1976 

in % 139 0 1 3 0 1 128 9 1 3 0 1 131 8 
Index . . . 100 0 93 6 92 7 93 6 94 8 

Stunden Verdienste 
Facharbeiter : Hilfsarbeiter 

Zu konstanten Gewichten des Jahres 1962 

i n % 139 0 134 5 132 i 134 5 135 5 
Index . 100 0 96 3 95 3 96 8 97 5 

Q: Lohnerhebungen d«r Bundes vvirlschaftskammer A p r i l des betreffenden 
Jahres — ' ) Der Facharbeilerlohn bezieht sich auf die Stundenverdienste ( im 
Lohn A k k o r d und Prämienlohn) der Facharbeiter und Qualifizierten ange
lernten Arbei ter , der Hilfsarbeiferlohn auf die der übrigen angelernten und 
der Hilfsarbeiter. 

Der prozentuel le Überschuß des Verdienstes eines 
Facharbeiters über den eines angelernten oder Hilfs
arbeiters sank von 3 9 % im Jahr 1962 auf 3 2 % im 
Jahr 1969; als Folge des Fremdarbeiterzustromes, 
der die Löhne der ungelernten drückt , st ieg der 
Prozentsatz wieder auf 35 5% im Jahr 1976 (kon
stante Gewichte der einzelnen Industr ien des Jahres 
1962 zugrunde gelegt), 

Lohndrift und Tarifabschlüsse 

Die Entwicklung der Stundenverdienste wi rd nicht 
ausschl ießl ich von den per iodischen Tar i fabschlüs
sen best immt, sondern auch von lokalen und kont i 
nuier l ich wirkenden Einflüssen. Eine solche von den 
Tari fabschlüssen selbst nicht abhängige Lohnbewe
gung kann verschiedene Ursachen haben So werden 
die Akkord - und Prämienverdienste mit der Zu
nahme der Produktivi tät (Lernprozeß, technischer 
Fortschritt) mehr oder weniger automat isch steigen, 
solange die Vorgabezeiten unverändert b le iben, was 
wenigstens zeitweise der Fall ist Von den Akko rd 
löhnen pflanzen sich d ie Erhöhungen auf Betr iebs
ebene zu den Zeit löhnen fort, wei l sich die Arbeiter 
im Zeit lohn dagegen wehren, in der Lohnentwick
lung zurückzubleiben ( „sekundäre Lohndr i f t " ) . Eine 
weitere Ursache für dezentrale Lohnbewegungen liegt 
in der unterschiedl ichen Gewinnlage verschiedener 
Betr iebe. Verhandlungen auf betr iebl icher Ebene sind 
offenbar besonders geeignet, Lohnverbesserun
gen über das al lgemeine Ausmaß hinaus zu erzielen, 
wenn die wir tschaft l iche Entwicklung des Betr iebes 
das mögl ich macht 

Eine ganz anders geartete Ursache für Lohndri f t ist 
die Konkurrenz der Betr iebe um knappe Arbei ts
kräfte, die sich in Abwerbungen und Lohnkonzes
sionen zur Vermeidung von Abgängen von Arbeitern 
äußert Manche Autoren (z B. Edgren, Faxen und 
Odhner) sehen darin überhaupt die entscheidende 
Ursache für die Lohndri f t und br ingen ihr Ausmaß 
mit dem Grad der Beschäft igung, also der Knapp
heit an Arbeitskräften, in Zusammenhang Diese Auf
fassung ist wohl einseit ig. Lohndri f t wurde auch bei 
Arbei ts losigkei t beobachtet Ob die Betr iebe in der 
Lage sind zu zahlen, ist wahrschein l ich nicht weniger 
wicht ig als der Druck, dem sie durch die Anspan
nung des Arbei tsmarktes ausgesetzt sind 

Das Ausmaß der Lohndri f t w i rd häufig durch die 
Divergenz zwischen den tar i f l ichen Mindest löhnen 
und den tatsächl ichen Verdiensten i l lustriert, also 
durch die „Überzah lungen" , die im Laufe der Zeit 
in manchen Industr ien zu steigen tendieren (Über
sicht 4). Diese Zunahme wi rd dadurch gemessen, 
daß man den Index der tatsächl ichen Stundenver
dienste durch den Tar i f lohnindex dividiert 

Der so erhaltene Index (prakt isch ein Index der pro
zentuel len Überzahlung) wurde in der deutschspra
chigen Literatur (und auch in den Monatsber ichten) 
als Maß der Lohndri f t verwendet 1 ) Dabei wurde 

l) H.. Gerfin: Ausmaß und Wirkung der Lohndri f t . In : Lohn
pol i t ik und Einkommensverte i lung, hsg von H. Arndt, 
Schri f ten des Vereins für Socia lpol i t ik , N. F. Bd. 51 , Berl in 
1969. — H.. Suppanz- Die Lohndri f t in Österre ich. Monats
ber ichte 7/1972. 
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Übersicht 4 
Uberzahlung der tariflichen Mindestlöhne in Prozent 1) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

IV X IV X IV X IV. X IV X IV X IV X IV X . III I X Iii I X III I X 

Sergwerke . . 30 32 30 31 35 31 34 43 34 43 37 36 39 38 39 37 38 
Eisenerzeugende Industrie 44 45 41 44 43 43 46 43 48 54 49 51 52 51 52 54 52 55 50 53 49 51 
Stein- u keramische Industrie 22 21 21 21 21 21 23 23 23 26 25 29 28 30 30 33 30 32 36 30 33 28 
Glasindustrie 19 20 20 20 20 20 21 12 17 19 17 20 21 22 22 23 21 24 21 22 22 19 
Chemische Industrie 29 28 28 29 29 30 31 27 30 35 33 35 37 34 38 37 39 41 37 41 38 40 
Papiererzeugende Industrie 18 17 18 18 18 19 21 24 26 26 30 30 32 33 34 27 29 22 24 25 27 26 

Papier verarbeitende Industrie £8 29 30 27 28 28 23 23 26 17 19 24 21 26 30 24 26 23 24 24 21 21 

Holzverarbeitende Industrie . . 28 28 28 29 28 28 27 30 30 30 35 35 38 33 32 37 41 35 36 33 33 29 
Nahrungs- u Genußmittelindustrie 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 10 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 
Ledererzeugende Industrie . . 31 32 30 30 30 30 27 35 31 36 29 33 28 30 36 32 37 45 37 36 32 35 

Lederverarbeitende Industrie . . 21 21 21 21 20 21 23 21 19 25 20 27 34 29 35 31 33 38 31 35 30 31 

Bekleidungsindustrie . 26 25 25 25 24 24 26 24 25 29 21 25 25 25 28 25 25 30 21 23 20 20 
Gießereiindustrie . . 36 35 35 35 34 34 36 39 40 44 41 45 49 42 46 42 43 45 42 46 42 41 
Metall industrie 35 34 34 34 3 4 34 36 35 42 55 45 47 51 44 46 41 43 50 41 43 40 40 
Maschinen- u Stahlbauindustrie 34 33 33 34 34 34 36 33 35 40 36 41 45 41 44 42 43 46 40 42 39 42 
Fahrzeugindusfrie 35 34 35 35 34 35 36 35 38 47 3 9 52 54 50 55 51 53 57 4 9 50 48 49 
Eisen- u Metal lwarenindustr ie 31 32 31 32 31 32 32 29 31 36 30 3 4 39 34 38 35 38 39 34 36 33 34 
Elektroindustrie 26 26 26 27 26 26 29 26 28 31 27 31 34 31 33 32 33 37 31 33 31 33 
Texti l industrie 28 27 27 28 26 27 28 26 29 34 29 32 26 29 35 28 32 28 29 28 27 27 

Al le obigen ohne Bergbau (konstante Gewichte 1976) 29 28 28 29 28 28 30 28 30 34 31 34 36 34 36 35 36 38 34 35 33 34 

Q : Halbjähr l iche Lohnerhebung der Bundeswirtschafiskammer. — ' ) 1966 bis einschließlich Apr i l 1968 zurückextrapol iert mit Hilfe des Tar i f lohnindex Die Berech
nung berücksichtigt nur Lohnarbeiter (also nicht A k k o r d - und Prämienarbe i te r ) ; ohne Sonderzahlungen 

In Wirk l ichkei t kann man aber nicht annehmen, daß 
eine Erhöhung al ler Verdienste im Ausmaß der 
Mindest löhne die automatische Folge des Tarifver
trages ist 1). Das w i rd heute durch die Existenz von 
Ist-Lohnvereinbarungen genugsam belegt, würde 
aber auch ohne sie gel ten. 

Tatsächl ich steigen die Verdienste nach jedem 
Tarifabschluß weniger als der Mindest lohn, so daß 
das Verhältnis Verdienst- zu Tar i f lohnindex nach 
jedem Tari fabschluß niedrig liegt, dann als Folge 
der Lohndri f t bis zum nächsten Abschluß steigt und 
danach wieder jäh abfäl l t (Abbi ldung 3) 

Dieser Abfal l erklärt sich dadurch, daß die aus dem 
Tari fvertrag fo lgende Verdiensterhöhung prozentuel l 
ger inger ist als die Mindest lohnerhöhung Es w i rd 
daher die zwischen zwei Tar i fabschlüssen erfolgte 
Lohndrift durch die Erhöhung der Mindest löhne beim 
fo lgenden Tari fabschluß tei lweise oder ganz wieder 
rückgängig gemacht Es ist nahel iegend, daß die 
Mindest lohnerhöhung in einem gewissen Ausmaß 
die nachträgl iche „Konso l id ie rung" einer zwischen 
den Lohnrunden tatsächl ich stattgefundenen Lohn
bewegung darstel l t . Diese Lohndri f t w i rd daher über 
längere Zeit in der Zunahme der Überzahlungen nur 
unvol lständig zum Ausdruck kommen Die Zunahme 
dieser Überzahlungen — dor t wo sie schon hoch 
sind — ist an und für s ich nicht von speziel lem In
teresse. Was mit dem Begriff Lohndri f t beabsicht igt 

*) Es kann argument ier t werden, daß die Tar i f lohnerhöhung 
eine Signalwi rkung hat, indem sie zu einer entsprechenden 
Angle ichung der Verdienste in den Betr ieben ermut igt Die 
Mögl ichkei t dazu hängt aber in jedem Fall von den betr ieb
l ichen Gegebenhei ten ab, mit anderen Worten, es handelt 
s ich dabei (im skandinavischen Sinn) um Lohndri f t 

eigent l ich st i l lschweigend unterstel l t , daß nach der 
Absicht der Tari fvertragspartner al le Löhne im g le i 
chen prozentuel len Ausmaß erhöht werden sol len 
wie die Mindest löhne (der Tarif lohnindex); nur dann 
könnte ja das Verhältnis von Verdienst index zu 
Tar i f lohnindex konstant b le iben, was im Sinn der 
oben erwähnten Tradi t ion als „Lohndr i f t gleich Nu l l " 
gilt. 

Abbildung 3 
Verhältnis von Stundenverdienst zu Tariflohn in der 

Textilindustrie 

so 1 ' '•• 
( t 17 es ss 

' ' - in ' ' ' 
II 71 71 75 7 ! 

ÖOOLflB 1 1 0 
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wurde, ist die Unterscheidungzwischen den Auswirkun
gen der Tarifverträge und einer davon nicht unmit te l 
bar abhängigen Lohnbewegung. Man wi rd sich dabei 
auf die Ist-Lohnvereinbarungen (in den Tari fverträgen 
festgelegte prozentuel le oder absolute Steigerungen 
der tatsächl ichen Löhne) stützen müssen und die 
Lohndri f t als Differenz zwischen diesen und der tat
sächl ichen Lohnbewegung über einen gewissen Zeit
raum ansehen. (Eine genauere Darstel lung mit e in
facher Algebra f indet sich im Anhang) Diese Auf
fassung entspr icht der skandinavischen Tradi t ion 1 ) . 

Die in der deutschen Literatur (Gerfin, Suppanz) 
übl iche Auffassung hatte zweifel los ihre histor ische 
Berecht igung, solange Ist-Lohnvereinbarungen nicht 
weit verbreitet waren.. In einem früheren Entwick
lungsstadium, als die Überzahlungen gering waren, 
war für solche Ist-Lohnklauseln kaum Anlaß, Die 
Tar i f lohnerhöhung galt hier für einen großen Teil 
der Arbeiter Soweit es Überzahlungen gab, wirkte 
die Mindest iohnerhöhung nivel l ierend Das spekta
kuläre Wachstum der Überzahlungen jedoch drohte, 
die Tari fvereinbarungen bedeutungslos zu machen 
und führte dazu, daß heute die Ist-Lohnklauseln in 
der Industr ie fast al lgemein übl ich sind 

Die Auffassungen von der Lohndri f t müssen dieser 
Entwicklung Rechnung tragen, wenngle ich zu er
wähnen ist, daß außerhalb der Industrie die Ver
hältnisse noch anders s ind 

Schätzung der Lohndrift in den österreichischen 
Industrien 
Es ergibt s ich nun die Frage der stat ist ischen Er
fassung der Lohndri f t Wir konstruieren dazu durch 
Verkettung einen Index der (tarif l ichen) Ist-Lohn
erhöhungen für eine best immte Zeitper iode und 
einen Index der tatsächl ichen Stundenverdienste für 
die gleiche Zei tper iode, Für den letzteren verwenden 
wi r die halbjähr l ichen Bundeskammererhebungen. 
(Eine zeit l iche Übereinst immung der beiden ist nur 
annähernd zu erzielen.) 

Dann rechnen wir daraus die kont inuier l iche 
Wachstumsrate für beide Größen; die Differenz ist 
die Lohndri f t (siehe Anhang). 

Diese Rechnung enthält einen Fehler: Für jene Ar
beiter, d ie zum tar i f l ichen Mindestsatz entlohnt wer
den, müßte die entsprechende höhere prozentuel le 
Zunahme des Mindeslohnes an Stelle der Ist-Lohn
erhöhung eingesetzt werden Der Antei l der zum Min
dest lohn beschäft igten Arbei ter ist aber nicht be
kannt. Für die Industr ieangestel l ten war dieser Antei l 
1975 5%, und der Antei l der bis zu 10% über dem 

!) B. Hansen-G. Hehn: On Wage Drift Essays in Honour 
of Eric Lindahl, S tockho lm 1956. — EH. Phelps Brown: 
Wage Drift Economica 1962 

Mindestgehalt l iegenden betrug 17% Das durch
schnit t l iche Ausmaß der Überzahlung bei den Ange
stel l ten war im gleichen Jahr etwa 28%, 

Bei den Arbei tern ist die durchschni t t l iche Uber
zahlung meist höher (Eisenhütten rund 5 0 % , metal l 
verarbeitende 3 0 % bis 40%, Chemie rund 40%) , der 
Antei l der Mindest lohnempfänger daher vermut l ich 
ger inger als bei den Angestellten.. Die Überschätzung 
der Lohndri f t durch Vernachlässigung der Mindest
löhne wi rd s ich hier in Grenzen halten. In Branchen 
mit ger inger Überzahlung, wie Bekle idung, ist der 
Fehler erhebl ich größer, er ist aber schwer abzu
schätzen. 

Um wenigstens annähernd eine Vorstel lung von dem 
mögl ichen Ausmaß des Fehlers zu geben, wurden 
in der Übersicht 5 zwei Varianten der Lohndri f t ge
rechnet, die eine mit Anwendung der Ist-Löhne auf 
alle Arbeiter, die andere mit einem gewichteten 
Durchschni t t von Ist- und Tar i f lohnindex Es scheint, 
daß im Metal l - und Chemiebereich der Fehler ger ing 
ist, während er in den übrigen Industr ien größer sein 
kann 

Ein weiterer Mangel l iegt dar in, daß wi r Sonderzah
lungen nicht berücksicht igt haben (sie s ind in den 
Stundenverdiensten nicht enthal ten, ebensowenig 
Überstundenzuschläge).. Tatsächl ich werden Sonder
zahlungen häufig von einzelnen Betr ieben eingeführt 
oder erhöht, ehe sie s ich al lgemein e inbürgern und 
zum Bestandtei l der Kol lekt ivverträge werden ; sie 
bi lden also einen Teil der Lohndrif t , bis sie im nach
hinein wieder in die Tari fverträge übernommen und 
damit sozusagen „konsol id ier t " werden. Es ist also 
pr inzipiel l nicht ganz leicht über ihre Behandlung zu 
entscheiden 

Die Schätzung der Lohndri f t auf Grund der Ist-Lohn
vereinbarungen ist dort nicht anwendbar, wo es 
keine gibt, das ist im Industr iebereich nur in der 
Nahrungs- und Genußmittel industr ie. Das Bedürfnis 
nach solchen Vereinbarungen ist in dieser Industr ie 
weniger dr ingend, da die Uberzahlungen klein sind 
(etwa 6 % bis 8%). 

Eine alternative Methode zur Schätzung der Lohn
drif t wäre denkbar, wenn man annehmen könnte, 
daß die Auswirkungen der Tar i fvereinbarungen beim 
Inkrafttreten des Vertrages ruckart ig in Erscheinung 
t re ten: Man kann dann die Erhöhung der Stunden
verdienste zu diesem Zeitpunkt (bei den Berech
nungen wurde hier die Erhöhung in einem Intervall 
von zwei Monaten verwendet) so behandeln wie f rü 
her den Ist-Lohnprozentsatz und erhält in gleicher 
Weise eine Schätzung der Lohndri f t . Eine solche 
Rechnung wurde für eine Reihe von Industr ien tat
sächl ich durchgeführt . Es zeigt sich dabei , daß der 
tatsächl iche Sprung der Stundenverdienste meist ge
ringer ist, als der Ist-Lohnvereinbarung entspricht, so 
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Lohndrift 1966 bis 1976 
(Wachstumsrate pro anno in Prozent) 

Stunden
verdienste') 

1 

Tar i f l iche 
Ist-Löhne 

Gewogener 
Durchschnitt 

von Ist-Löhnen 
und Mindest

löhnen*) 

Lohndrift 
Var iante 1 

Lohndrift 
Var iante 2 

Sp 1 minusSp 2 Sp 1 minusSp 3 

Übersicht 5 

Lohrdr i f t als % 
der Z u n a h m e der 
Stundenverdienste 

Var iante 1 Var ian te 2 
Sp 4 : S p 1 Sp 5 : S p 1 

10 5 
10 1 
1 1 1 

7 2 
7 4 
8 0 

7 4 
7 5 
8 1 

3 3 
2 7 
3 1 

3 1 
2 6 
3 0 

31 
26 
28 

30 
25 
27 

Bergwerke u. eisenerzeugende Industrie . 
Stein- u keramische Industrie 
Chemische Industrie 
Papiererzeugende Industrie 

Papier-, Zellulose- u Maschinenpappen" 
industrie . . . . . . 

Handeishoizschleifereien u Handpappen
fabriken , . , 

Papierverarbeitende Industrie 
Holzverarbeitende Indusirie 
Ledererzeugende Industrie 
Lederwarenindustrie 
Schuhindustrie 
Gießereiindustrie 
Metallindustrie 

Maschinen- u Stahlbauindusfrie 
Fahrzeugindustrie 
Eisen- u Metal lwarenindustr ie 
Elektroindustrie . . . . 
Textil industrie ohne Tirol u Vorar lberg . . 
Texti l industrie Tirol u Vorar lberg (ab 1972) 
Bekleidungsindustrie ohne V o r a r l b e r g . . . , 
Bekleidungsindustrie Vorar lberg (ab 1972) 

' ) Stundenverdienste (Lohn Akkord und Prämien) laut halbjährlichen Lohnerhebungen der Bundeswirtschaftskammer — ' ) D i e tar i f l iche Lohnerhöhung wi rd 

in dieser Ubersicht in zwei Var ianten gemessen: 

Variante 1: Der Prozentsatz der vereinbarten Ist-Lohnerhöhung wi rd auf alle Arbei ter angewendet unter Vernachlässigung des Umstandes daß ein T e i l die 

höhere Mindesflohnerhöhung genießt (Spalte 2). 

Variante 2: Es wird ziemlich wil lkürl ich angenommen daß bei den Mefal lbranehen und der Chemie . 
Mindestlohn entlohnt sind, während auf die übrigen die Ist-Lohnerhöhung anwendbar ist. Demgemäß 
Mindest- und Ist-Lohnerhöhung gebildet (Spalte 3 ) und die Lohndrift daraus abgeleitet (Spalte 5) 

10 9 

9 8 
9 8 

10 3 
10 4 
10 2 

8 9 
10 0 
10 2 
10 6 
10 7 
10 1 
10 5 

9 6 
9 9 
8 9 

10 7 

7 9 

7 5 
7 6 
7 1 
6 8 
6 9 
6 9 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
6 1 
7 8 
5 9 
8 0 

8 0 

7 6 
7 9 
7 2 
7 3 
7 3 
7 2 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
6 7 
8 7 
6 6 

3 0 

2 3 
2 2 
3 2 
3 6 
3 3 
2 0 

2 8 
3 0 
3 4 
3 5 
2 9 
3 3 
3 5 
2 1 
3 0 
2 7 

2 9 

2 2 
1 9 
3 1 
3 1 
2 9 
1 7 
2 7 
2 9 
3 3 
3 4 
2 7 
3 2 
2 9 
1 2 
2 3 
1 9 

27 

23 
22 
32 
3 4 
32 
22 
28 
30 
33 
33 
28 
31 
37 
21 
34 
26 

26 

22 
19 
30 
29 
28 
19 
27 
29 
31 
3 2 
27 
30 
31 
12 
26 
18 

5 % bei allen anderen Branchen 2 0 % der Arbei ter zum 
wi rd ein mit diesen Anteilen gewogener Durchschnitt aus 

daß die Lohndri f t nach dieser Rechnung größer 
ausfällt (Übersicht 6) als auf Grund der Ist-Lohn
vereinbarungen. Eine nahel iegende Erklärung dafür 
sind Vorauszahlungen auf die Tar i f lohnerhöhung, die 
in der vorangegangenen Tar i fper iode geleistet wur
den mit der Bedingung, daß sie auf die kommende 
Ist-Lohnerhöhung einzurechnen s ind. Der Zusam
menhang ist nicht leicht zu beurteilen.. Die Voraus
zahlung kann die bloße Vorwegnahme einer davon 
unabhängigen Ist-Lohnerhöhung im Tari fvertrag sein, 
so daß sie ledigl ich eine Beschleunigung der Lohn
bewegung bewirkt . Massive Vorauszahlungen können 
aber auch die Tari fvereinbarung selbst präjudiz ie-
ren, so daß die Ist-Lohnerhöhung dann in einem 
gewissen Ausmaß nur eine „Konso l id ie rung" der 
Vorauszahlungen darstel l t . In d iesem Fall wäre die 
Methode 2 (mit der höheren Lohndrif t) sogar die 
r icht igere. Sie ist also nicht unbedingt abzulehnen, 
wenn sie auch auf weniger sol ider Grundlage steht 
als die alternative Methode 1 ) , 

' ) Die Anwendung der Methode 2 wi rd auch dadurch er
schwert , daß die monat l ichen Verdienstdaten zufäl l igen 
Schwankungen ausgesetzt s ind ( insbesondere wegen der 
Überstundenzuschläge). Im übr igen sind diese Daten für 
d ie Zeit vor 1971 weniger gesichert als für die letzten 
Jahre. 

Übersicht 6 
Vergleich zweier Schätzungen der Lohndrift 1) 

Methode 1 : Auf Basis der vert ragl ichen Is t -Lohnerhöhungen. 
Methode 2: Auf Basis der Sprünge in den Stundenverd ien

sten. 

Lohndrift p Q Anteil der Lohndrif t an 
der Z u n a h m e der 
Stundenverdienste 

Methode 1 Methode 2 Methode 1 Methode 2 

Gießereiindustrie 2 8 3 0 27 6 29 7 

Mefailindustrie . . . 3 0 2 8 29 5 27 1 

Maschinen- u. Stahlbau
industrie . 3 4 3 3 32 9 31 0 

Fahrzeugindustrie 3 5 4 6 32 9 42 4 

Eisen- u. Metal lwarenindustr ie 2 9 2 5 28 2 24 5 

Elektroindustrie 3 3 4 1 31 1 38 7 

Chemische Industrie . . 3 1 4 0 27 7 3 5 7 

' ) Siehe Text 

Nun zu den Ergebnissen der Methode 1 , der auf den 
Ist-Lohnvereinbarungen beruhenden Rechnung (Über
sicht 5) Die Ist-Lohnerhöhungen (Variante 1) über 
die Zeit 1966 bis 1976 sind in den meisten Industr ien 
von ähnl icher Größe, etwa 7 % p, a. Nur in der 
Papier industr ie und der chemischen Industr ie s ind 
sie mit 8 % erhebl ich höher. In der Bekle idungsindu
str ie erreichen sie dagegen nur 6%.. Die Vorar lberger 
Daten lassen sich mit den übrigen nicht vergle ichen, 
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da es in den dort igen Verträgen erst ab 1972 ist-
Lohnkiauseln gibt Die Ergebnisse nach Variante 2 
l iegen um Bruchtei le eines Prozentpunktes höher 

Die jähr l iche Lohndrift (Variante 1) ist in den Bran
chen der Eisen- und Metal l industr ie zwischen 2 8 % 
und 3 5 % , in der chemischen Industrie 3 1 % , in 
der Papier industr ie 3%. 

Die Schätzungen der Lohndri f t nach Variante 2 sind 
in diesen Industr ien nur unbedeutend niedr iger (um 
etwa ein Zehntel Prozentpunkte) In einigen anderen 
Industr ien, in denen die Überzahlungen ger inger s ind, 
ergibt d ie Variante 2 nicht unbedeutend geringere 
Schätzungen der Lohndri f t als Variante 1 Die Lohn
drif t erscheint demnach gering (von der Größen
ordnung von 2%) in der Bekleidungs-, Schuh- und 
papierverarbei tenden Industr ie sowie in den Hand
pappenfabr iken. 

Der Antei l der Lohndri f t an dem Wachstum der 
Stundenverdienste ist nach Variante 1 bei den Metal l 
arbeitern 2 8 % bis 33%, in der Chemie 28%, bei 
Papier und Zel lu lose 27% Die Variante 2 verr ingert 
diese Schätzungen nur um einen Prozentpunkt Für 
die übr igen Industrien ergibt die Variante 2 — ver
mutl ich die real ist ischere — zum Tei l erhebl ich n ied
r igere Antei le als Variante 1 Unter Zugrundelegung 
der Variante 2 hat die Lohndri f t in der Text i l industr ie 
(ohne Tiro l und Vorarlberg) einen Antei l von etwa 
30%, auch die Lederindustr ie zeigt ein ähnl iches 
Resultat. Niedr ig ist der Antei l der Lohndri f t in der 
Schuhindustr ie, papierverarbei tenden Industr ie und 
in den Handpappenfabr iken 

Es muß beachtet werden, daß diese Schätzungen 
aus vielen Gründen nicht mehr als ungefähre An

haltspunkte geben können 1 ) Es kommt jedoch dabei 
(abgesehen davon, daß sie ein erster Versuch sind) 
der Natur der Sache nach nicht auf genaue Zahlen 
an, sondern darauf, ein Bild von der Größenordnung 
der Lohndri f t zu erhalten 

In diesem Sinne sei auch aer Versuch verstanden, 
einen Ist-Lohnindex für die gesamte Industr ie zu 
rechnen (Übersichten 7 und 8). Dieser Index wurde 
für die Zeit 1971 bis 1976 gerechnet; die jähr l ichen 
Zuwachsraten der Verdienste und Tar i fe in dieser 
Zeit sind offenbar weit höher als für die ganze 
Periode 1966 bis 1976 Der Ist-Lohnindex steigt um 
etwa 2 V 2 % pro Jahr weniger als der Tar i f lohnindex. 

Übersicht 7 
Index der Ist-Löhne für die Gesamtindustrie 1) 

Isr-Lohn-
index 

Stunden verdienst 
(Statistisches 
Zent ra lamt ) 

Tar i f lohn 
(Mindestlohn) 

1971 100 00 100 00 100 90 

1972 108 67 112 36 111 75 

1973 117 12 126 33 123 98 

1974 129 41 144 85 141 98 

1975 149 77 169 93 167 78 

1976 161 35 185 32 183 99 

Jährliche Zunahme 

in % 9 57 12 34 J2 19 

' ) D e r Ist-Lohnindex für die Industrie wurde aus den Ist-Lohnindizes für die 
einzelnen Branchen durch Gewichtung mit den Lohnsummen des Basisjahres 1971 
berechnet In ähnlicher Weise wurde auch der Stundenverdienst- und der 
Mindestlohnindex mit konstanten Gewichten gerechnet Die Ist-Lohnindizes der 
einzelnen Branchen wurden in analoger Weise wie beim Tar i f lohnindex be
rechnet 

') Außer den schon erwähnten Fehlerquel len s ind in den 
Ist-Lohnindizes der vor l iegenden Berechnung nicht d ie in 
den Tar i fvert rägen vereinbarten Verbesserungen von Zu 
lagen (Schmutzzulagen usw.) enthalten Die Lohndr i f t ist 
daher in diesem Ausmaß überschätzt 

Übersicht 8 
Ist-Löhne und Mindestlöhne In einigen Industrien 

Ist: Index der ko l lek t iwer t rag l i chen Ist-Löhne 
Tar i f : Index der kol lekt ivver t ragl ichen Mindest löhne (Statist isches Zentralamt) 

Beide Indizes einschl ießl ich Arbei tszei tverkürzungen im Jänner 1970, 1972 und 1975 

Eisen- u Metall ir dustrien Chen ische In dustrie Stein- u keramische Texii i industrie Bekleidungsindustrie 
Industrie (ohne T i ro l u Vora r lberg ) (ohne T i r o l u. Vora r lberg ) 

Ist Ta r i f Ist Ta r i f Ist T a r i f Ist T a r i f Ist T a r i f 

V 1965 1 0 0 0 100 0 III 1965 100 0 100 0 III 1965 100 0 100 0 II I . 1965 100 0 100 0 V 1965 100 0 100 0 

VI I I 1966 107 5 111 7 VI 1966 1 0 6 1 110 8 VII 1966 106 1 107 7 V I I . 1966 104 3 108 7 I X 1966 1 0 4 2 111 5 

II 1968 112 9 119 9 1 1968 112 7 120 6 II 1967 110 2 113 2 I 1968 - 121 1 2 ) I X 1969 109 4 134 9 

VI 1969 119 1 131 2 VI 1969 120 6 134 5 III 1968 115 5 121 1 VI 1969 1 1 0 3 134 7 I 1970 114 5 141 2 

I 1970 124 6 137 3 1 1970 126 2 1 4 0 7 IV 1969 1 1 9 7 126 9 I 1970 115 4 140 9 III 1971 121 4 158 3 

1.1971 134 6 155 0 1 1971 138 6 158 3 1 1970 125 3 132 8 1.1971 124 6 156 6 I 1972 124 3 162 0 

1.1972 137 8 1 5 8 8 1 1972 141 9 162 1 IV 1970 130 9 142 4 1 1972 127 6 1 6 0 3 V 1972 131 7 182 8 

V I , 1972 1 5 0 2 182 1 V 1972 158 2 184 6 IV 1971 136 9 152 9 111.1972 135 2 178 8 I X 1973 144 9 210 4 

I X . 1 9 7 3 169 0 213 4 I X 1973 180 9 216 9 1 1972 140 2 156 6 V I , 1973 147 3 204 3 X 1974 160 7 241 5 

X I . 1974 1 9 0 1 ' ) - X I 1974 207 0 253 2 IV 1972 148 5 172 4 VII. 1974 163 5 236 1 l 1975 1 6 8 7 253 7 

I 1975 199 6 260 6 1 1975 217 4 265 8 IV 1973 157 2 190 0 1 1975 171 6 248 0 X I I 1975 163 6 281 3 

II 1976 214 6 286 3 II 1976 235 6 292 1 III 1974 1 7 4 1 218 6 I X . 1975 1 8 6 7 278 0 I 1977 202 1 312 5 

1 1975 182 8 229 6 X 1976 204 3 310 2 
IV 1975 202 0 260 6 
IV 1976 221 8 293 9 
IV 1977 238 5 322 0 

' ) Die Ist-Lohnerhöhungen vom Jänner 1975 wurden zwei Monate vorher ausgezahlt — ' ) 1968 gab es nur Erhöhungen der kollektivvertraglichen Mindestlöhne.. 
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Die tatsächl ichen Stundenverdienste steigen in d ie
ser Periode etwa im gleichen Ausmaß wie der Tarif
lohnindex.. Dieses letztere Resultat kann jedoch nicht 
auf anders gewählte Zei tper ioden übertragen wer
den ! 

Analoge Angaben über den Antei l der Lohndri f t f i n 
den s ich in anderen Ländern, doch sind sie schwer 
vergle ichbar Edgren, Faxen und Odhner geben für 
Schweden (Industrie) in der Zeit 1956 bis 1969 eine 
Lohndrift von 3 8 % p, a. und tar i f l iche Erhöhungen 
von 3 6 % p. a. Der Antei l der Lohndrift beträgt 
also hier 5 2 % (Sonderzahlungen sind dabei im Ge
gensatz zu unseren Schätzungen berücksicht igt) 

Eine frühere OECD-Studie 1) nennt einen ganz ähn
l ichen Antei l von etwa der Hälfte für die Zeit 
von November 1952 bis November 1959 für Schwe
den und von etwa 4 0 % für Dänemark, Apr i l 1953 bis 
Apr i l 1960. Nach Korrektur für Überstunden, Umfang 
der Akkordarbei t und Struktureffekt reduziert sich 
der Antei l in Schweden auf 36% (siehe op. cit., 
S 400) Für Großbritannien ermittelt Dicks-Mireaux 
einen Antei l von 2 1 % für Arbei ter in Industrie, Gas
werken, Elektrizität und öffent l icher Verwaltung, 1948 
bis 1957 2), doch könnte nach den Angaben der er
wähnten OECD-Studie (siehe S 436) diese Schätzung 
zu niedrig sein. 

Ist-Lohnvereinbarungen und Lebenskosten 

Nach einigen Autoren sind die Lebenskosten von 
besonders großem Einfluß auf die Tari fpol i t ik der 
Gewerkschaften Im fo lgenden sollen die Ist-Lohn
vereinbarungen der Metal larbei ter und der Chemie
arbeiter mit der Zunahme der Lebenskosten in der 
vorangegangenen Periode seit dem Abschluß des 
letzten Tari fvertrages vergl ichen werden. Wir rech
nen zu diesem Zweck sowohl den Preisindex wie 
den Ist-Lohn als (kontinuierl iche) Wachstumsrate 
pro anno, und zwar wi rd d ie Ist-Lohnerhöhung auf 
die Zeit seit dem vorangegangenen Tarifabschluß 
vertei l t 

Es ergibt sich folgendes Bi ld (Ubersicht 9, Abb i l 
dung 4): 

Bei den Metal larbeitern gehen die Ist-Lohnsätze häu
fig mit der vorangegangenen Erhöhung der Lebens
kosten im Gleichschri t t , aber in Jahren außer
gewöhnl icher Konjunktur lage weichen sie stark ab: 
Im Jahre 1966 und 1973 lagen sie fast 3 % darüber, 
im Jahre 1976 fast 2 % darunter 

*) The Problem of Rising Prices, OECD Paris 1961 p 397, 
p 297. 
2) Wage Earnings and Wage Rates 1954—1957 London and 
Cambr idge Economic Bul let in Vol 28, No. 2, 1958 

Ist-Lohnerhöhung und Teuerung 
Übersicht 9 

Tar i f lohnabschlüsse Z u n a h m e der Z u n a h m e der Differe 
( Inkrafttreten der ist-Lohnsätze Verbraucherpreise 

Ist-Lohne) laut Ver t rag ' ) (ohne Saison
w a r e n ) in der 
vergangenen 
Tar i fper iode 

% P a 

Metallarbeiter 

August 1966 5 79 2 94 2 85 

Februar 1968 3 25 3 75 - 0 50 
Juni 1969 4 02 2 83 1 19 
Jänner 1971 4 8 6 4 27 0 59 
Juni 1972 6 08 5 78 0 30 
September 1973 9 42 6 55 2 87 
November 1974 10 10 10 10 0 

Februar 1976 5 79 7 70 - 1 91 

Chemiearbeiter 

August1966 4 74 3 68 1 06 
Februar 1968 3 80 3 72 0 08 
Juni 1969 . 4 78 2 98 1 80 
Jänner 1971 5 90 4 27 1 63 
M a i 1972 . . 8 16 5 40 2 76 
September 1973 10 09 6 88 3 21 
November 1974 11 53 10 10 1 43 
Februar 1976 6 45 7 70 - 1 25 

' ) Auf die vorangegangene Tar i fper iode gerechnet 

Abbildung 4 
Ist-Lohnerhöhungen der Metallarbeiter und Teuerung 

• IST-LOEH.1E LT. VERTRAG 
VERBRAUCHERPREISE 

l.ililiilimnl 

Dabei sind al lerdings die Arbei tszei tverkürzungen 
außer acht gelassen (es ist schwer entscheidbar, auf 
welchen Zei t raum sie aufgeteil t werden sol l ten!). 

Die Ist-Lohnpol i t ik der Gewerkschaften ist natür l ich 
auch von der Konjunktur lage abhängig In den Jah
ren außergewöhnl ich guter Gewinnlage ( insbeson
dere bei gutem Exporterfolg) s ind die Unternehmun
gen in der Lage, mehr zu zahlen, und sie s ind auch 
eher bereit, dem Druck der Gewerkschaften nach
zugeben In Jahren schlechter Gewinnlage und be
drohter Exportposi t ionen werden die gewerkschaft
l ichen Forderungen durch die Rücksicht auf 
schwache Betr iebe gebremst Nichtsdestoweniger 
bleibt die Abgel tung der gest iegenen Preise ein lei
tender Gesichtspunkt auch in der Rezession 
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Übersicht 10 
Lohndrift im Zeitverlauf 1) 

(Prozent pro anno) 

Metallindustrien Chemische Industrie 
Siunden- Lohndrift Anfei l der Stunden Lohndrift Antei l der 

verdienst- Lohndrift verdi ensf- Lohndrift 
erhöhungen an den erhöhungen an den 

Stunden-
erhöhungen 

Stunden-
verdienst- verdienst-

erhöhungen erhöhungen 
in % in % 

IV 1 9 6 6 - X 1966 18 8 4 3 23 14 5 2 7 19 
X 1 9 6 6 - I V 1967 1 4 1 4 100 4 1 4 1 100 
IV 1 9 6 7 - X 1967 . . . . 1 7 1 7 100 3 0 3 0 100 
X . 1 9 6 7 - I V 1968 10 8 1 0 9 18 5 6 5 35 
IV. 1 9 6 8 - X 1968 2 0 2 0 100 2 5 2 5 100 
X . 1 9 6 8 - I V 1969 2 4 2 4 100 - 0 3 - 0 3 100 
iV 1 9 6 9 - X 1969 13 4 2 7 20 15 4 1 9 12 
X 1 9 6 9 - I V 1970 13 4 4 2 31 12 0 2 9 24 

IV 1 9 7 0 - X 1970 6 9 6 4 93 5 9 5 9 100 
X . 1 9 7 0 - I V 1971 17 3 3 9 23 20 8 2 1 10 

IV 1 9 7 1 - X . 1971 6 9 5 2 75 4 5 4 5 100 

X 1971 — IV. 1972 8 3 3 9 47 8 2 3 5 43 
IV. 1 9 7 2 - X 1972 21 8 4 6 21 22 7 0 9 4 

X 1 9 7 2 - I V 1973 3 7 3 7 100 3 0 3 0 100 
IV 1 9 7 3 - X . 1973 29 2 5 6 19 34 0 7 1 21 

X 1 9 7 3 - III 1974 2 3 2 3 100 2 1 2 1 100 

III 1 9 7 4 - I X 1974 5 2 5 2 100 2 3 2 2 96 
I X 1 9 7 4 - IM 1975 33 2 - 0 1 0 35 7 - 1 0 - 3 

III 1 9 7 5 - 1 X 1975 2 7 2 7 100 7 0 7 0 100 
I X 1 9 7 5 - III 1976 15 7 1 2 8 1 5 0 - 1 1 - 7 

III 1 9 7 6 - S X 1976 . . . . . . . . 2 1 2 1 100 2 3 2 3 100 

' ) Die Berechnung beruht auf einem Vergleich des Zuwachses der Stundenverdienste zwischen jeweils Apr i l und Oktober (bzw Oktober und Apr i l ) mit den in 
diesem Ze i t raum erfolgten Ist-Lohnerhöhungen 

Die Chemiearbei ter haben durchwegs höhere Ist-
Lohnvereinbarungen als die Metal larbeiter und sie 
l iegen damit normalerweise über der Zunahme der 
Lebenskosten, ausgenommen im Jahr 1976. Das mag 
mit dem raschen Wachstum und dem technischen 
Fortschri t t in der Chemieindustr ie zusammenhängen, 
der in den Daten der Produkt ion pro Mann nicht voll 
zum Ausdruck kommt 

Von besonderem Interesse ist die Frage, wie s ich 
die Beschleunigung der Ist-Löhne im Jahre 1973 
(bei den Chemiearbei tern schon im Jahre 1972) er
klärt Diese Beschleunigung wi rd besonders durch 
den schon erwähnten Vergleich mit den Teuerungs
raten (Übersicht 9, Abbi ldung 4) auffäl l ig. Aus die
sem Vergle ich w i rd aber auch klar, daß der Lohn
anstieg des Jahres 1973 nicht so außergewöhnl ich 
erscheint, wei l der Anstieg im Jahre 1966 (im Ver
hältnis zur damal igen Teuerung) nicht ger inger war. 
Es handelt sich in beiden Fällen um ein Symptom 
der Hochkonjunktur. Dabei mag es im Jahre 1973 
eine Rolle gespiel t haben, daß d ie Lohndri f t seit 1970 
hoch war, im Durchschnit t 4 8 p a Das war ein 
Ausdruck der lang dauernden Konjunktur und auch 
der Anspannung des Arbei tsmarktes Die Gewerk
schaften haben ein gewisses Interesse daran, daß 
d ie Tar i fpol i t ik nicht von der Lohndri f t überholt wird.. 
Auf der anderen Seite standen die Arbei tgeber unter 
dem Eindruck starken Lohnanstieges in vielen an
deren Ländern und einer opt imist ischen Einschätzung 

derWachstumsaussichten. Die Entwicklung entsprach 
also prima facie dem Bi ld, das die skandinavische 
Theorie von der import ierten Inflation g ib t : Die 

Abbildung 5 
Die Lohndrift im Zeitverlauf 

(Metal l - und chemische Industrie) 

72 ?J ?» JS 71 
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Exportkonjunktur und die damit verbundenen Ge
winne haben den Prozeß in Gang gebracht, der in 
der „Lohnexp los ion" von 1973 mündete. Ein Bi ld der 
konjunkturel len Entwicklung von Lohndri f t und Ist-
Löhnen ist aus Ubersicht 10 und Abbi ldung 5 zu ge
winnen, 

Löhne und Inflation 

Welchen ökonomischen Sinn kann man mit der 
Unterscheidung zwischen Tar i f lohnpol i t ik und Lohn
drift verbinden? 

Die beiden Mechanismen der Lohnbi ldung unter
scheiden s ich durch ihre zentrale bzw dezentrale 
Wirkungsweise: Die Tari fpol i t ik wi rd ähnl ich einem 
bi lateralen Monopol in per iodischen Zei tabständen 
zentral gestaltet (als Resultante der Verhandlungen 
der Tari fpartner), die Lohndri f t ist eine Summe von 
lokal und betr iebsweise differenzierten kont inuier
l ichen Entwicklungen.. Vom Standpunkt dieser Unter
scheidung müssen wi r betr iebl iche Vereinbarungen 
zur Lohndri f t rechnen, ungeachtet des Umstandes, 
daß sie vom Betriebsrat geschlossen werden. 

Man könnte nun sagen, daß die beiden Mechanis
men, so verschieden sie s ind, letzten Endes von den 
gleichen Umständen gesteuert werden: der Konjunk
tur, den Gewinnen bzw. Gewinnaussichten der Unter
nehmer, d ie neben der Kostenentwicklung im Aus
land ihre Konzessionsbereitschaft best immen, 
schl ießl ich der Lage des Arbei tsmarktes (größere 
oder ger ingere Knappheit an Arbei tern und größere 
oder geringere Bedachtnahme auf die Überlebens
chancen schwacher exponierter Betriebe) 

Man würde dabei jedoch an entscheidenden Unter
schieden in der Lohnbi ldung auf den beiden Ebenen 
vorbeigehen. Die Gewerkschaften werden bei ihren 
Tari fverhandlungen von zwei Gesichtspunkten gelei
tet, die für die Lohndri f t von keiner oder ger inger 
Bedeutung s ind : Die Abgel tung der Teuerung der 
vergangenen Lohnper iode und eine gewisse Ein
heit l ichkeit der Lohnentwick lung, durch die ein Aus
einanderstreben in der Lohnstruktur vermieden wer
den soll (siehe dazu S. 498 oben), 

Diese Einheit l ichkeit w i rd in vielen Fällen einfach 
zu einer Bewahrung der einmal gegebenen Struktur 
führen: Ein einheit l icher Prozentsatz der Ist-Lohn
erhöhung in einem breiten Industr iesektor über das 
ganze Land (wie etwa in der Gewerkschaft Metal l , 
Bergbau, Energie) begünstigt zweifel los eine solche 
Aufrechterhal tung gegebener Strukturen Wo l ineare 
Erhöhungen (ein einheit l icher Schi l l ingbetrag) übl ich 
sind (wie in der Texti l industr ie) ergibt s ich die Ten
denz einer graduel len Nivell ierung. Einheit l ichkeit 
und Koordinat ion der Lohnentwicklung als Kenn

zeichen der zentralen Tari fpol i t ik stehen im Gegen
satz zu der Variabi l i tät, Vielfalt und raschen Anpas
sung der Lohndri f t , die sich den besonderen Ver
hältnissen des einzelnen Betr iebes und der Loka
lität mit großer Elastizität anzupassen sucht. 

Stützt man sich auf diesen Gegensatz, dann ergeben 
sich für die beiden Ebenen ganz verschiedene 
ökonomische Impl ikat ionen. Auf der Ebene der Lohn
drif t ist das treibende Element in der Hauptsache 
der Sog der Gewinne, der den Lohn anhebt, wobei 
die Knappheit auf dem Arbei tsmarkt ein besonderes 
Motiv für diesen Mechanismus l iefert. Diese Wir
kungsweise schließt eine Überwälzung der Lohn
zunahme auf die Preise aus (zumindestens im selben 
Bere ich: Es ist eine andere Frage, ob Löhne in an
deren Bereichen nachgezogen werden, sei es als 
„sekundäre Lohndri f t " , sei es durch Tari fpol i t ik) , Die 
Lohnerhöhung geht hier unmit telbar auf Kosten der 
Gewinne, sie wirkt sozusagen als eine Abschöpfung 
von Renten, und dieses Resultat wi rd eben gerade 
durch die d iskr iminierende Wirkungsweise der (pr i
mären) Lohndrift gesichert. 

Im Gegensatz dazu tendiert die zentrale Lohn
erhöhung zur Überwälzung, vor al lem durch ihre 
Einheit l ichkeit , die das Lohnniveau des ganzen Indu
str iebereiches gleichmäßig steigen läßt, so daß die 
Konkurrenzverhältnisse zumindest im Inland unver
ändert b le iben. Die Unternehmerseite wi rd dabei an
streben, daß die Erhöhung im Gleichschri t t mit den 
Kosten im Ausland erfolgt. 

Die geschi lderte Überwälzung wi rd al lerdings nur in
sofern stat t f inden, als die Lohnerhöhung nicht durch 
Zunahme der Produktivität kompensiert w i rd Da 
aber die Produkt iv i tätsentwicklung in verschiedenen 
Tei len des gleichen Bereiches sehr unterschiedl ich 
ist, kommt es wahrschein l ich auch im günst igsten 
Fall in Tei lbereichen zur Überwälzung.. In anderen 
Tei lbereichen (Konkurrenz im Ausland) kann es zur 
Schmälerung der Gewinne kommen. Die unterschied
l iche Lage verschiedener Tei lbereiche setzt somit 
auch dem Ziel der Einheit l ichkeit Grenzen: So wi rd 
im Rahmen der Metal larbeitergewerkschaft bzw der 
Chemiearbeiter die Erdöl industr ie durch Zusatz
vertrag gesondert behandelt. In der Text i l industr ie 
haben Tirol und Vorar lberg, in der Bekleidungs
industrie Vorar lberg gesonderte Kol lekt ivverträge. 
Der Bereich der Nahrungs- und Genußmittel industr ie 
spl i t tert s ich in eine Vielzahl von Kol lekt ivverträgen 
auf So hat auch, wie weiter oben gezeigt, das Stre
ben nach Einheit l ichkeit nicht verhindern können, 
daß sich auf der einen Seite die pr iv i legierte Stel
lung der Erdölarbeiter verstärkt, auf der anderen Seite 
die Text i l - und Bekleidungsarbeiter immer mehr 
unter den Durchschni t t der Verdienste gesunken 
sind, 
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Nun zurück zum ersten Leitsatz der Tari fpol i t ik, der 
Teuerungsabgeltung für die vergangene Periode. Da 
sie mit Produkt ivi tät an und für sich nichts zu tun 
hat, hängt es von den jewei l igen Umständen ab, ob 
und inwieweit die der Abgel tung entsprechende 
Lohnerhöhung weiter auf die Preise überwälzt wi rd 
( „Lohnschub") . 

Das erklärt , daß die Inflation eine Tendenz zur Selbst
erhaltung in sich t rägt : Eine Preissteigerung (etwa 
vom Ausland, durch gest iegene Rohstoff kosten, im
portiert) überträgt s ich auf die Tari f löhne und durch 
Lohnschub wei ter auf die Preise (eine Periode ver
erbt die Inflation auf die nächste) Im al lgemeinen 
wi rd dieser Prozeß stark gedämpft sein, wei l (bei 
f ixem Wechselkurs) die Importpreise davon nicht be
troffen werden., Wenn sich dagegen die pr imären 
Anstöße überlagern ( insbesondere inländische und 
ausländische Preisschübe), dann wi rd die Selbst-
perpetuierung stark sein. 

Wechselwirkungen von Lohndrift und Ist-Lohn
vereinbarungen 

Lohndrif t und Tari fverträge erscheinen nach dem 
obigen als separate Kräfte. Doch beeinflussen sie 
einander nicht? 

Es gibt darüber extreme Anschauungen Nach der 
einen würde die zentrale Lohnpol i t ik den ganzen 
Verlauf der Löhne best immen (sie würde die Lohn
drif t in den zentralen Abmachungen vol l berück
sicht igen) Kurzfr ist ig st immt das sicher nicht, wei l 
s ich beide Größen parallel bewegen.. Langfr ist ig 
könnte dies eine Erklärung für den Paral lel ismus 
der Lohnentwicklung in den einzelnen Branchen bie
ten.. Doch sehen wir, daß die auffäl l igste Überein
st immung (langfristig) in den Prozentsätzen der Ist-
Lohnklauseln liegt, mit anderen Worten, daß Unter
schiede im Ausmaß der Lohndri f t nicht durch die 
zentrale Lohnpol i t ik kompensiert werden 

Eine andere Extremhaltung läßt die Lohnbewegung 
zur Gänze vom Markt best immen (das mag heißen: 
von der Gewinnentwick lung oder von der Arbei ts
markt lage) Die Lohndri f t fül l t hier den Raum aus, 
der von der Tari fvereinbarung leer gelassen 
wurde 1 ) 

*) Zur Unterstützung dieser Vorste l lung w i rd gelegent l ich 
ins Treffen geführt , daß die Streuung der Zunahme der 
Stundenverdienste in den Industr iebranchen ger inger sei 
als die Streuung der Tar i f lohnerhöhungen (Suppanz op, cit.. 
S. 502), was als Einebnung der Lohndif ferent iale durch die 
Lohndri f t interpret iert w i rd . Diese Rechnung bezieht s ich 
aber auf d ie Mindest löhne, während in Wirk l ichkei t die 
Ist-Lohnvereinbarungen relevant wären 

Die Vorstel lung, daß es (langfrist ig gesehen) einen 
so engen Spielraum für die mögl iche Lohnerhöhung 
gibt, entspricht etwa der Aukrust und Edgren-Faxen-
Odhner - Auf fassung: Er ist gegeben durch die Pro
dukt iv i tätserhöhung (im exponierten Sektor) und (bei 
festem Wechselkurs) durch die Bewegung der 
Preise im Ausland. In Wirk l ichkei t gibt es keinen so 
starr durch die ausländischen Preise gegebenen 
Spielraum, wenngle ich ihr Einfluß in elast ischer Form 
wirksam ist. (Tatsächlich wird bei Aukrust auch nur 
die Existenz eines Lohnkorr idors postul iert, inner
halb dessen sich die Lohnbewegungen halten müs
s e n ) Eine andere Form dieser Extremauffassung er
klärt den Spielraum für die Bewegung des gesamten 
Lohnes aus der Lage des Arbei tsmarktes: Das ist 
die Theor ie der Phi l l ipskurve in ihrer ursprüngl ichen 
Form (sie ist al lerdings seither durch Einbeziehung 
weiterer Faktoren erhebl ich verändert worden, nicht 
zuletzt wei l sich die ursprüngl ich festgestel l te empi 
r ische Beziehung als wenig stabil erwiesen hat) 

Diese Extreme sind nicht haltbar, doch besteht zwi 
schen Lohndri f t und Tari fpol i t ik ein gewisser wech 
selseit iger Einfluß: Hohe Tari fabschlüsse werden die 
Lohndri f t in einem gewissen Ausmaß dämpfen. 
Al lerd ings ist dieser Einfluß begrenzt, da die Lohn
drift ja zum größten Teil auf der di f ferent iel len Ent
wick lung verschiedener Betr iebe beruht und diese 
relative Entwicklung durch die zentrale Lohnpol i t ik 
nicht verändert w i rd . Nur insoweit es s ich um die 
Relation zwischen verschiedenen Industr iebereichen 
handelt, die separaten Tari fverträgen unter l iegen, 
wi rd sich die Dämpfung der Lohndri f t durch hohe 
Abschlüsse stark auswirken 

Eine hohe Lohndrif t , auf der anderen Seite, kann 
nach einiger Zeit zu höheren Tari fabschlüssen an
regen, d ie dann — in einem gewissen Ausmaß — 
wieder die Lohndri f t dämpfen. In diesem Fall w i rd 
also eine Aufwärtsbewegung durch d ie Lohndri f t 
eingeleitet und später in die Tar i fpol i t ik integriert . 
Diese verzögerte Wirkung einer kumul ier ten Lohn
dr i f t auf d ie Tari fabschlüsse hindert aber nicht, daß 
Lohndri f t und Tar i fpol i t ik einer kurzen Periode (etwa 
zwischen einem Tari fvertrag und dem nächsten) als 
addit ive und separate Faktoren betrachtet werden 
können. 

Die Wechselwirkungen in der einen oder anderen 
Richtung sind nicht gravierend genug, um die A n 
schauung zu erschüttern, daß Lohndri f t und Tarif
pol i t ik separate Kräfte s ind, die sich in wei tem Aus
maß über lagern, so daß sich d ie tatsächl iche Lohn
bewegung durch die Superposi t ion der beiden Kom
ponenten der Entwicklung ergibt, 

Josef Steindl 

508 



Monatsber icht 10/1977 

Anhang 

Bezeichnet man, in Übereinst immung mit der Litera
tur, als Lohndri f t die Lohnbewegung, die über die in 
den Tari fverträgen vereinbarten Erhöhungen hinaus
geht, dann muß man von den Ist-Lohnvereinbarungen 
der Tari fverträge ausgehen, die einen Prozentsatz 
(oder einen Schi l l ingbetrag) fest legen, um den die 
zur Zeit des Abschlusses gezahlten Löhne erhöht 
werden Diese Ist-Lohnprozentsätze sind gewöhnl ich 
niedr iger als die Erhöhung der kol lekt ivvertragl ichen 
Mindest löhne. Vernachlässigen wi r der Einfachheit 
halber den Umstand, daß ein Teil der Arbeiter zum 
Mindest lohn oder wenig darüber ent lohnt ist, dann 
werden mit dem Abschluß eines Vertrages alle um 
den Prozentsatz / der Ist-Lohnklausel erhöht Im fo l 
genden ergibt s ich bis zum nächsten Tari fabschluß 
eine wei tere Zunahme um den Prozentsatz D, die 
Lohndri f t Die prozentuel le Erhöhung V der gesam
ten Stundenverdienste von einem Tari fvertrag zum 
nächsten ergibt sich daher aus 

(1) 1 0 0 + V = (100 + / ) ( 1 0 0 + DJ/100 

Über eine Anzahl von aufeinanderfolgenden Tarif-
per ioden kann man diese Indizes verketten und er
hält etwa für N Perioden (n = 1 , 2, , N) 

(2) 77(1 + V„/100) = 77(1 + / n/100)(1 + D„/100) 

Rechnet man auf Wachstumsraten pro anno v, i 
und d um (man muß dazu nur den natür l ichen Loga
ri thmus der obigen Produkte nehmen und durch die 
jewei l ige Gült igkei tsdauer t„ der Tari fverträge d iv i 
dieren), dann ergibt s ich 

(3) exp 2 vntn = exp {2 i„t„ + 2 dn1n} 

Man kann daraus leicht sehen, wie sich die Lohndri f t 
rechnerisch als Differenz aus dem Wachstum der 
Stundenverdienste und den vereinbarten Ist-Lohn
erhöhungen ergibt. 

Das Wachstum der Überzahlungen U ( „Lohndr i f t " im 
Sinne der deutschen Literatur) ergibt sich dagegen 
defini t ionsgemäß als Quotient von Stundenverdienst-
index (100 + Vn) und Index der tar i f l ichen Mindest
löhne (100 + T„), also 

(4) 77(1 + V„/100) = 77 (1 + Un/100) (1 + T„/100) 

Wenn man den Index der Tarif löhne als ein Produkt 
der Ist-Lohnerhöhung und des Überschusses E der 
Mindest lohn- über d ie Ist-Lohnerhöhung darstel l t , 
also 

(5) 77(1 + T„/100) = 77 (1 + /„/10Q-; (1 + E„/100; 

dann ergibt s ich der Verdäenstindex als 

(6) 77(1 + VJ10Q) = 77(1 + l/„/100) (1 + W O O j x 

x ( 1 +E„/100) 

oder 

(7) exp 2 vntn = exp { 2 untn + 2 inin + 2 e n f n } 

Durch Vergleich von (6) mit (2) und von (7) mit (3) 
ergibt s ich, daß 

(8) 2untn + 2en1n = 2dntn 

das heißt, d ie Lohndri f t (im skandinavischen Sinn) 
d ist die Summe des Wachstums der Überzahlungen 
und des Tei les der Tar i ferhöhung, der über den 
Ist-Lohn Prozentsatz hinausgeht 
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