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Betriebsgrößen im österreichischen Handel 
In den letzten Jahren gewannen im Handel, insbe
sondere im Einzelhandel, Großbetr iebe an Bedeu
tung. Für eine Analyse der Betr iebsgrößenstruktur im 
Handel, ihres Wandels und der Zusammenhänge mit 
Produktivi tät, Spannen, Kosten oder Erträgen 1) stehen 
al lerdings relativ wenige stat ist ische Unterlagen zur 
Verfügung, Die Betr iebsgrößenstruktur im Groß- und 
Einzelhandel nach Branchen läßt s ich für 1964 (Be
tr iebszählung) und 1971 (Handelserhebung) recht gut 
erfassen. Für die fo lgenden Jahre, in denen der 
Strukturwandel anhielt, gibt es nur Unterlagen über 
die Größenstruktur der Groß- und Einzelhandels
betr iebe mit versicherten Beschäft igten (Statistik des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger). 
Diese Statist ik enthält im Gegensatz zu den Zählun
gen von 1964 und 1971 keine Gl iederung nach Bran
chen und Umsatzgrößenklassen, sondern nur nach 
Gruppen der unselbständig Beschäft igten und ist 
auch aus systematischen Gründen mit den anderen 
Erhebungen nicht streng vergleichbar. Eine Analyse 
der Spannen, Kosten und Erträge sowie der Pro
duktivi tät von Arbei t (Umsatz j e Beschäft igten) und 
des im Lager gebundenen Kapitals (Umschlags
häufigkeit des Lagers) nach Betr iebsgrößen ist aus
schl ießl ich für 1971 mögl ich , da sich diese Kenn
zahlen aus den anderen Statist iken nicht ermit teln 
lassen (ausgenommen die Arbei tsprodukt iv i tät im 
Jahre 1964)2). Wahrschein l ich haben sich aber die 
Beziehungen zwischen Betr iebsgröße und Produk
tivität, Spannen, Kosten oder Erträgen seither kaum 
wesent l ich geändert 

Wandel der Betriebsgrößenstruktur 

Die Zahl der Handelsbetriebe, die als Kostenrech
nungseinheiten definiert werden und daher dem Be
griff des Unternehmens näher kommen als dem kon
ventionel len des „Geschäf tes" , hat von 1964 bis 
19713) um rund 9.000 oder 1 3 V i % abgenommen. Der 
Rückgang war im Einzelhandel stärker (—14 1/2%) als 
im Großhandel (—10 1/2%). Seither dürfte sich diese 

2 ) D i e s e U n t e r s u c h u n g b e h a n d e l t e i n e n T e i l a s p e k t d e r u m 
f a n g r e i c h e n S t r u k t u r a n a l y s e d e s ö s t e r r e i c h i s c h e n H a n d e l s , 
d i e v o m I n s t i t u t i m A u f t r a g d e s B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r 
H a n d e l , G e w e r b e u n d I n d u s t r i e d u r c h g e f ü h r t u n d i m A u g u s t 
1977 v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e . 
2 ) D i e v o m I n s t i t u t f ü r H a n d e l s f o r s c h u n g o d e r v o m I n s t i t u t 
f ü r V e r p a c k u n g s w e s e n b e r e c h n e t e n P r o d u k t i v i t ä t s k e n n z a h 
l e n n a c h B e t r i e b s g r ö ß e n f ü r e i n z e l n e B r a n c h e n d e s E i n z e l 
h a n d e i s s i n d m e i s t z u w e n i g r e p r ä s e n t a t i v 

3 ) D i e Z a h l d e r B e t r i e b e n a c h d e r H a n d e l s e r h e b u n g 1971 
w u r d e f ü r d e n Z e i t v e r g l e i c h m i t d e m a n g e g e b e n e n A u s f a l l 
s a t z ( 4 1 % ) h o c h g e s c h ä t z t 

Entwick lung, wie verschiedene Indikatoren 4 ) erken
nen lassen, abgeschwächt fortgesetzt haben, 1976 
gab es schätzungsweise um etwa 12,000 oder 18Vz% 
weniger Handelsbetr iebe als 1964, 

In der g le ichen Zeit (1964 bis 1976) s ind aber die 
realen Umsätze des Groß- und Einzelhandels um 
rund 8 0 % gestiegen Die durchschni t t l iche reale 
Verkaufsleistung je Betr ieb ist daher auf das 2V*-
fache gewachsen.. Diese Entwicklung ist zum Teil 
auf d ie Zunahme der Produkt iv i tät 5 ) , hauptsächl ich 
aber auf d ie Strukturverschiebung zu größeren Be
trieben zurückzuführen, Das geht zunächst schon 
daraus hervor, daß d ie Zahl der Handelsbetr iebe 
mit unselbständig Beschäft igten von 1964 bis 1976 
um rund 3500 oder 10% gestiegen ist 0 ) . Dieser 
Zuwachs, insbesondere in den letzten Jahren, hängt 
zwar zum Teili damit zusammen, daß wegen der Ein
führung der Individualbesteuerung seit 1973 zuneh
mend mithel fende Famil ienangehörige als unselbstän
dig Beschäft igte angemeldet wurden,. Aber auch 
wenn man diesen Effekt auszuschalten versucht, ist 
der Antei l der Kleinstbetr iebe ohne f remde Arbei ts
kräfte ständig gesunken, 1964 arbei teten noch fast 
4 5 % der Handelsbetr iebe ohne unselbständig Be
schäft igte (Ergebnis der Betr iebszählung), 1971 
waren es 39V2% (Ergebnis der Handelserhebung) 

Übersicht 1 

E n t w i c k l u n g d e r Z a h l de r H a n d e l s b e t r i e b e 

Großhandel Einzelhandel Zusammen 
absolut 1 9 6 4 = 1 DO absolut 1 9 6 4 = 1 0 0 absolut 1 9 6 4 = 1 0 0 

1964') 14 608 100 0 51 479 100 0 66 087 100 0 
1971=) 13 085 89 6 44 060 85 6 5 7 1 4 5 86 5 
1973 1 ) . . 12 889 88 2 42 738 83 0 55 627 84 2 
1974*) 13 018 89 1 41 028 79 7 54 046 61 8 
1975 4 ) . . . 13.224 90 5 40 772 79 2 53 996 81 7 
1976 1 ) 13 611 93 2 40 302 78 3 53.913 81 6 

' ) Ergebnis der Betriebszählung 1964. — J ) Ergebnis der Handelserhebung 
1971 hochgeschätzt mit dem Ausfal lsafz(4 1%) — a ) Geschätzt nach der Entwick
lung der Mitgliederstatistik der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
— ' ) Geschätzt nach der Entwicklung der hochgerechneten Ergebnisse aus 
der Stichprobe für die laufende U m Satzstatistik des Statistischen Zentralamtes. 

*) M i t g l i e d e r s t a t i s t i k d e r B u n d e s k a m m e r , H o c h r e c h n u n g d e r 
S t i c h p r o b e f ü r d i e l a u f e n d e U m s a t z s t a t i s t i k . 
' ) Ü b e r d i e E n t w i c k l u n g d e r P r o d u k t i v i t ä t i m H a n d e l f o l g t in 
d e n M o n a t s b e r i c h t e n e i n w e i t e r e r A u f s a t z 

9 ) D i e S t a t i s t i k d e s H a u p t v e r b a n d e s d e r S o z i a l v e r s i c h e 
r u n g s t r ä g e r w e i s t s o g a r e i n e Z u n a h m e u m 8 .000 o d e r 2 1 % 
a u s . F ü r d i e S c h ä t z u n g d e s A n t e i l e s d e r B e t r i e b e m i t u n 
s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e n a n d e r G e s a m t z a h l d e r B e t r i e b e 
k o n n t e j e d o c h n u r d i e E n t w i c k l u n g n a c h d i e s e r S t a t i s t i k 
v e r w e n d e t w e r d e n , n i c h t a b e r d i e a b s o l u t e n Z a h l e n , d a 
s i c h s c h o n i m B a s i s j a h r 1971 g r o ß e D i f f e r e n z e n e r g a b e n 
S i e d ü r f t e n z u m T e i l a u f A b g r e n z u n g s u n t e r s c h i e d e n b e 
r u h e n 
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Übersicht 2 

G r ö ß e n s t r u k t u r d e r H a n d e l s b e t r i e b e m i t u n s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e n 

1964') 1971=) 1972 3 ) 1976 1 ) 
Größenklassen der 

unselbständig 
Beschäftigten 

G r o ß 
handel*) 

Einzel
handel 

Groß
handel ' ) 

Einzel
handel 

Antei le 

G r o ß 
handel ' ) 

i n % 

Einzel
handel 

a) 
G r o ß 

handel*) 

I 

Einzel
handel 

b ) 
G r o ß 

handel*) 
Einzel
handel 

1 . . 
| 52 4 | e i 5 

19 9 38 1 37 2 39 9 36 9 37 0 27 7 35 8 

2 - 4 . . 
| 52 4 | e i 5 

28 8 38 2 28 6 37 6 28 2 37 8 32 2 38 6 

5 - 9 . 1 9 6 11 7 19 5 14 2 13 8 13 4 14 8 15 0 16 9 15 3 

1 0 - 1 9 13 1 4 2 1 4 6 5 6 9 8 5 5 9 7 6 2 11 2 6 3 

2 0 - 4 9 10 1 1 8 1 0 8 2 8 7 1 2 5 6 8 2 7 7 8 2 8 

5 0 - 9 9 3 3 0 4 3 9 0 6 2 2 0 7 2 3 0 7 2 7 0 7 

1 0 0 - 4 9 9 . . 1 4 0 4 2 4 0 4 1 3 0 4 1 3 0 5 1 5 0 5 

5 0 0 - 9 9 9 . . 0 1 0 0 0 1 0 i 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 000 und mehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

' ) Ergebnis der Betriebszählung 1964. — 2 ) Ergebnis der Handelserhebung 1971 . — ' ) N a c h der Statistik des Hauptverbandes der Sozialverskherungsträger Er 
hebung von Ende Juli Mit Ergebnissen von 1964 und 1971 nicht d i rekt vergle ichbar —• *) Einschließlich Handelsvermittlung. 

a ) Ergebnis der Statistik 

b) Schätzung: Steuerlich bedingte Umwandlung von Betrieben ohne, in Betriebe mit unselbständig Beschäftigten ausgeschaltet. 

und 1976 dürften es, wenn man d ie steuerl ich be
dingte Umwandlung von Betr ieben mit mithelfenden 
Famil ienangehörigen in solche mit unselbständig 
Beschäft igten ausschaltet, nur etwa 3 0 % gewesen 
sein (ohne Korrektur 25%). 

Auch in den Betr ieben mit unselbständig Beschäf
t igten zeigt sich insbesondere zwischen 1964 und 
1971 eine deut l iche Verlagerung zu größeren Ein
heiten, die ausschl ießl ich auf Kosten der Kleinst
betr iebe mit 1 bis 4 Beschäft igten g ing. Besonders 
stark nahm die Zahl der Einzelf iandelsbetr iebe mit 
5 bis 19 unselbständig Beschäft igten zu. Der Antei l 
dieser Größenklasse an der Gesamtzahl der Betriebe 
mit f remden Arbei tskräf ten erhöhte sich von 16% im 
Jahre 1964 auf 20% im Jahre 1971 und 21V2% im 
Jahre 1976. Einzelhandelsbetr iebe ab 20 unselbstän
dig Beschäft igte gewannen dagegen relativ wenig 
an Bedeutung. Auch im Großhandel ist seit 1964 der 
Antei l der Betriebe mit über 5 unselbständig Be
schäft igten auf Kosten der kleineren Einheiten ge
stiegen Al lerd ings ist ein direkter Vergleich der 
Größenstrukturen des Großhandels nach den Er
hebungsergebnissen 1964 und 1971 mit jenen nach 
der Statist ik des Hauptverbandes der Sozialversiche
rungsträger ab 1972, vermut l ich aus Abgrenzungs
gründen, nicht mögl ich (siehe Übersicht 2) 

Als Folge dieser Strukturverschiebung zu größeren 
Einheiten entf ielen 1964 durchschni t t l ich 3 7 unselb
ständig Beschäft igte auf einen Handelsbetr ieb, 1976 
aber schon 5 5 . Im Einzelhandel erhöhte s ich die 
durchschni t t l iche Betr iebsgröße von 2 5 unselbstän
dig Beschäft igten im Jahre 1964 auf 4 1 im Jahre 
1976, im Großhandel von 8 2 auf 9 6 1 ) . 

*) F ü r d i e B e r e c h n u n g d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e t r i e b s 
g r ö ß e n i m H a n d e l w u r d e d i e Z a h l d e r u n s e l b s t ä n d i g B e 
s c h ä f t i g t e n n a c h d e r S t a t i s t i k d e s H a u p t v e r b a n d e s d e r 
S o z i a i v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r d e n e r r e c h n e t e n B e t r i e b s z a h l e n 
a n g e p a ß t u n d a u f d i e g e s c h ä t z t e G e s a m t z a h l d e r B e t r i e b e 
b e z o g e n . 

Zwischen 1964 und 1971 ist der Antei l der größeren 
Betr iebe in nahezu al len vergle ichbaren Branchen
gruppen des Groß- und Einzelhandels gewachsen. 
Die durchschni t t l iche Zahl der Beschäft igten je 
Betrieb hat nur im Großhandel mit Brennstoffen und 
Mineralölerzeugnissen, mit Eisen und NE-Metal len 
sowie mit Tabakwaren abgenommen., Im Einzel
handel wurden 1971 nur opt ische und fe inmecha
nische Erzeugnisse im Durchschnit t in etwas kleine
ren Betr ieben verkauft als 1964 

Die Zunahme der durchschni t t l ichen Betr iebsgrößen 
im Handel geht nicht nur auf die Vergrößerung von 
Einzelgeschäften zurück, sondern auch auf die 
Gründung von Fil ialen und Verkaufsstel len. Dafür 
spricht, daß d ie Zahl der Arbei tsstät ten im Handel, 
die als ör t l iche Einheit definiert werden, von 1964 
bis 1973 bei rückläuf iger Zahl von Betr ieben nahezu 
unverändert gebl ieben ist 1964 kamen im Durch
schnitt 1 26 Betr iebsstätten auf einen Handelsbetr ieb, 
1973 schon 1 56, Der Zuwachs war im Einzelhandel 
deut l ich größer ( + 24Vi%) als im Großhandel 

( + 1 6 1 / 2 % ) 

Konzentration 

Die Verschiebung der Handelsstruktur zu größeren 
Betr ieben hat d ie Konzentrat ionstendenz, insbeson
dere im Einzelhandel, deut l ich verstärkt, Infolge des 
Rückganges der Betr iebszahlen haben die durch
schni t t l ichen Umsätze je Betrieb stärker zugenom
men als die Gesamtumsätze (absolute Konzentra
tion). So sind von 1964 bis 1971, nach den Ergeb
nissen der beiden Erhebungen, d ie Umsätze des Ein
zelhandels um 77%, d ie Umsätze je Betrieb aber 
um 115V2% gest iegen (absolute Konzentrat ion 
+ 22%), Im Großhandel war die Zunahme der Kon
zentrat ion etwas schwächer ausgeprägt (Gesamtum
satz + 64%, Umsatz je Betrieb + 9 1 % , Konzentrat ion 
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+ 16Vz°/o). Das dürfte auch für die fo lgenden Jahre 
gel ten. Im gesamten Handel nahm die absolute Kon
zentrat ion von 1964 bis 1976 schätzungsweise um 
etwa 23% zu. 

Da außerdem die Umsätze der größeren Betr iebe 
meist kräft iger wuchsen als d ie der k leinen, hat sich 
auch die relative Konzentration erhöht Das läßt sich 
mit Hilfe von Lorenz-Kurven nachweisen, welche 
die Brut to-Produkt ionswerte (Umsätze) als Konzen
trat ionsmerkmal verwenden 1 ) So entf ielen im Ein
zelhandel auf die 10% größten Betr iebe im Jahre 
1964 4 8 % der Gesamtumsätze, im Jahre 1971 aber 
schon 6 0 % Der Gini-Koeff izient erhöhte sich von 
0 627 auf 0 675 Im Großhandel, wo die Umsätze im 
al lgemeinen stärker konzentr iert sind als im Einzel
handel, hat s ich zwischen 1964 und 1971 d ie Kon
zentrat ion nur bei den 5 % größten Betr ieben etwas 
verstärkt : 1964 stammten 59 V J %, 1971 schon 6 2 V i % 
der Gesamtumsätze aus diesen Betrieben.. Der Gin i -
Koeffizient ging leicht von 0 825 auf 0 818 zurück Die 
Konzentrat ionstendenz dürfte s ich seit 1971 noch 
beacht l ich verstärkt haben Nach der Statist ik der 
Voranmeldungen für die Mehrwertsteuer entf ielen 
1976 auf die 1 0 % größten Einzelhändler 67%, auf 
die 5% größten Großhändler 75% der Gesamt
umsätze Der Gini-Koeff izient erreichte im Einzel
handel 0 735, im Großhandel 0 882. Frei l ich s ind die 
Ergebnisse dieser Statist ik mit denen der Betr iebs-

Übersicht 3 

K o n z e n t r a t i o n im G r o ß - u n d E i n z e l h a n d e l 1 ) 

1964*) 1971 1 ) 1976*) 

a ) Anlsi l der 1 0 % größten Betriebe 
Großhandel 

Umsätze 
Unselbständig Beschäftigte 

Einzelhandel 
Umsätze . . . . . . 
Unselbständig Beschäftigte 

Großhandel 
Umsätze . . . 

Unselbständig Beschäftigte 

Einzelhandel 
Umsätze . . . . . 
Unselbständig Beschäftigte 

73 1 
68 6 

48 1 
68 9 

73 0 
67 6 

59 8 
68 8 

81 7 

67 0 

b) Antei l der 5 % größten Betriebe 

74 9 59 3 
51 0 

40 6 
56 4 

62 5 
52 7 

52 3 
58 3 

59 2 

' ) Berechnet mit Hi i fe von Lorenz-Kurven. — ] ) Auf Grund der Betriebszählung 
1964, — *) Auf Grund der Handelserhebung 1971 . — *) Auf G r u n d der U m 
satzsteuerstatistik (Voranmeldungen zur Umsatzsteuer) 

*) D i e s e L o r e n z - K u r v e n s t e l l e n d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e n 
k u m u l i e r t e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r B e t r i e b e u n d d e r U m s ä t z e 
d a r . J e s t ä r k e r s i e v o n d e r G l e i c h v e r t e i l u n g s g e r a d e n ( D i a 
g o n a l e ) a b w e i c h e n d e s t o u n g l e i c h e r is t d i e V e r t e i l u n g , 
d . h„ u m s o g r ö ß e r i s t d i e K o n z e n t r a t i o n . A i s M a ß f ü r d i e 
r e l a t i v e K o n z e n t r a t i o n d i e n t d e r G i n i - K o e f f i z i e n t . E r g i b t 
d a s V e r h ä l t n i s d e r v o n d e r G l e i c h v e r t e i l u n g s g e r a d e n u n d 
d e r L o r e n z - K u r v e e i n g e s c h l o s s e n e n F l ä c h e z u m D r e i e c k 
u n t e r d e r D i a g o n a l e a n u n d l i e g t z w i s c h e n 0 u n d 1 . J e 
g r ö ß e r d e r G i n i - K o e f f i z i e n t , u m s o g r ö ß e r is t d i e r e l a t i v e 
K o n z e n t r a t i o n 

Zählung bzw. der Handelserhebung nicht streng ver
gleichbar, vor al lem wei l nicht Betr iebe, sondern 
Steuerpf l icht ige, d. h Unternehmer, erfaßt werden 
Außerdem dürf ten die Voranmeldungen nicht die ge
samten erzielten Umsätze enthalten. Trotzdem ist 
anzunehmen, daß zumindest Anhal tspunkte für die 
Entwicklungstendenz daraus gewonnen werden kön
nen 

Gemessen an den Beschäft igten hat jedoch die Kon
zentration von 1964 bis 1971 kaum zugenommen 
und war im Großhandel nicht nennenswert höher als 
im Einzelhandel Der Gini-Koeff izient nahm im Ein
zelhandel nur von 0774 auf 0781 zu und bl ieb im 
Großhandel mit 0796 unverändert 

Abbildung 1 

L o r e n z - K u r v e n d e r V e r t e i l u n g v o n U m s ä t z e n u n d B e t r i e b e n 
im H a n d e l 

1 0 2 0 . 3 0 . "t0 5 0 50 70. 8 0 . 9 0 1 0 0 

•/• DER B E T R I E B E 

JJ 2 
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Die unterschiedl iche Entwicklung der Konzentrat ion 
nach den zwei Merkmalen (Umsätze und Beschäf
tigte) hängt vor al lem damit zusammen, daß der 
Umsatz je Beschäft igten (die Arbeitsprodukt iv i tät) mit 
der Größe des Betr iebes im alfgemeinen wächst . 
Außerdem sind die Umsätze der größeren Betr iebe 
meist stärker gest iegen als die der kleineren, Da
durch hat sich zwischen 1964 und 1971 die Ver
tei lung der unselbständig Beschäft igten kaum zu 
den obersten Größenklassen verschoben,. So ent
f ielen auf die 10% größten Betr iebe im Einzelhandel 
1971 wie 1964 rund 69% der unselbständig Beschäf
t ig ten ; im Großhandel hat dieser Antei l sogar etwas 
abgenommen (von 6872% auf 6772%). 

Übersicht 4 

S c h ä t z u n g d e r E i n z e l h a n d e l s s t r u k t u r 1 9 7 6 n a c h B e t r i e b s 
f o r m e n 

Umsätze ' ) 

M ü l S % 

nzelhandel insgesamt 1) . . . . . . 199.670 100 0 

davon 
Konsumgenossenschaften 13 838 6 9 

W a r e n - und Versandhäuser") 12 375 6 2 

davon Versandhandel 3 300 1 7 

Frlialbetriebe . . 29.700 14 9 

Zusammenschlüsse von Einzelhändlern 3 ) , 28.700 14 4 

Sonstiger nichtorganisierier Einzelhandel . . 115.057 57 6 

Qr Instifufsberechnung — ' ) Brui towerte (einschließlich Mehrwertsteuer) — 
*) Hochgerechnete Ergebnisse auf Grund der laufenden Umsatzerhebung 
des Österreichischen Statistischen Zentra lamtes — 3 ) Handelsketten Ein
kaufsgenossenschaften u ä . 

Die besonders starke Zunahme der Umsatzkonzen
trat ion im Einzelhandel hängt hauptsächl ich mit der 
for tschrei tenden Verdrängung von kleinen, umsatz
schwachen Betr ieben durch Großunternehmungen 
des Handels mit modernen Vertr iebsformen zusam
men, Über die Marktanteile der verschiedenen Be
triebsformen und Vertriebsarten im Österreichischen 
Handel gibt es keine stat ist ischen Unterlagen Auf 
Grund von Informationen verschiedener Organisat io
nen und Unternehmen waren nur grobe Schätzungen 
für 1975 und 1976 mögl ich , Danach entf ielen 1976 
von den Gesamtumsätzen des Einzelhandels in Höhe 
von rund 200 Mrd,. S 7 % auf die Konsumgenossen
schaften, 6 % auf Waren- und Versandhäuser, 15% 
auf Fi l ialbetr iebe und 1472% auf Einzelhändler, die 
in i rgendwelchen Kooperat ionsformen organisiert 
s ind, Einzelhändler, die keiner dieser Organisat io
nen angehören, erziel ten 5772% der Umsätze, Im 
Lebensmit tel- und Gemischtwareneinzelhandel , wo 
die Rat ional is ierungsbestrebungen zuerst begonnen 
haben und schon wei t for tgeschr i t ten s ind, war der 
Marktantei l des nichtorganis ier ten selbständigen 
Einzelhandels schon viel ger inger (nur etwa 5%), Auf 
die in Handelsketten oder in Einkaufsgenossenschaf

ten zusammengeschlossenen Einzelhändler entf ielen 
45%, auf Fi l iaibetr iebe und Konsumgenossenschaf
ten rund 5 0 % der Gesamtumsätze dieser Branchen 
in Höhe von 59 Mrd„ S, Der hohe Marktantei l der 
Fi l ialbetr iebe und Konsumgenossenschaften im 
Lebensmit tel- und Gemischtwareneinzelhandel hängt 
zum Teil mit der starken Verbrei tung der Selbst
bedienung in diesen Betr iebsformen zusammen,. Der 
Grad der Selbstbedienung, gemessen an der Gesamt
zahl der Geschäfte, war vor al lem in den Konsum
genossenschaften (73% am 1, Jänner 1976), aber 
auch in den Fi l ialbetr ieben (65%) und im organis ier
ten Einzelhandel (66%) viel höher als im Durch
schni t t dieser Branchen (54%), Außerdem haben die 
Läden der Konsumgenossenschaften (263 m 2) und 
der Fi l ialbetr iebe (216 m 2) im Durchschnit t viel g rö
ßere Verkaufsf lächen als die des organis ier ten 
(103 m 2) und insbesondere nichtorganis ier ten (32 m 3) 
Lebensmit tel- und Gemischtwareneinzelhandels, Von 
den Gesamtumsätzen dieser Branchen entf ielen 
schon 1975 mehr als 8 0 % auf Selbstbedienungsläden, 
3 1 % al lein auf Großformen (über 400 m 2 Verkaufs
f läche) 1 ) , Zwischen 1975 und 1976 hat s ich die 
Struktur des Einzelhandels nach Betr iebsformen 
relativ wenig geändert Nur der Marktantei l der orga
nisierten Betr iebe hat auf Kosten der nichtorganis ier
ten leicht zugenommen, 

Übersicht 5 

S t r u k t u r d e s L e b e n s m i t t e l - u n d G e m i s c h t w a r e n e i n z e l h a n d e l s 
1 9 7 6 n a c h B e t r i e b s f o r m e n 

Z a h l der Verkaufs Umsätze 
Geschäfte') f läche') 

Antei le in % 

Konsumgenossenschaften . . 7 0 17 2- 19 0 

Fi l iaibetriebe 3 ) 6 1 12 2 30 5 

Organisierter Einzelhandel .. 67 B 64 9 45 5 

Nichtorganisierter Einzelhandel 19 1 5 7 5 0 

Insgesamt 100 0 100 0 100 0 

' ) Nach Berechnungen des Österreichischen Institutes für Verpackungswesen 
Stand 1 , Jänner 1976 — : ) Schätzungen des Institutes fjahresergebnisse). — 
3 ) Einschließlich Lebensmittelabteilungen der Warenhäuser 

Der Wettbewerbsvorsprung der verschiedenen groß
betr iebl ichen Vertei lungsformen ergibt s ich tei ls aus 
dem bi l l igeren Einkauf durch Mengenrabatte und 
Direkt importe, tei ls aus dem breiteren Warensort i 
ment (Warenhäuser) oder der Streuung der Betr iebs
standorte (Fi l ialbetr iebe), die einen größeren Spiel
raum in der Kalkulat ions- und Preispol i t ik ermög
l ichen, Dieser Vorsprung wi rd noch durch andere 
Vortei le der Großbetr iebe des Handels, w ie höhere 
Produktivi tät, rascherer Warenumschlag u ä,, unter
stützt, 

' ) V g l . d a z u ö s t e r r e i c h i s c h e s I n s t i t u t f ü r V e r p a c k u n g s w e s e n , 

S e l b s t b e d i e n u n g i n Ö s t e r r e i c h , 9 B e r i c h t . 
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Betriebsgröße und Produktivität 

Unter Arbei tsprodukt iv i tät w i rd im Handel in der 
Regel der Umsatz, verschiedent l ich auch die Span
ne 1), je beschäft igte Person verstanden Diese Art 
der Produkt iv i tätsmessung gibt f re i l ich keinerlei Hin
weise auf die Quali tät der Verkaufsleistung und die 
dadurch erzielte Bedürfnisbefr iedigung der Abneh
mer. Aus Mangel an entsprechenden stat ist ischen 
Unterlagen wi rd meist nicht oder nur ganz schema
t isch zwischen den Leistungen der Vol l - und Tei l 
zeitbeschäft igten unterschieden 2 } . Auch die Mitwir
kung des Unternehmers oder der nicht als Ange
stellte geführten Famil ienmitgl ieder bleibt oft unbe
rücksicht igt . Da außerdem Angaben über die Arbei ts
zeit kaum vorl iegen, muß im al lgemeinen auf eine 
Berechnung der Stundenprodukt iv i tät verzichtet wer
den 

Auch in Österreich läßt s ich d ie Produkt ivi tät im 
Groß- und Einzelhandel und ihr Zusammenhang mit 
der Betr iebsgröße am besten als Umsatz je Be
schäft igten erfassen. Auf Grund der Handels
erhebung 1971 zeigt s ich al lgemein, daß die Pro
duktivität mit der Größe des Betr iebes wächst, f re i 
l ich unterproportional.. So steigt z B. im Großhandel 
vom kleinsten bis zum größten Betr ieb, gemessen in 
Gruppen des Brut to-Produkt ionswertes, der Umsatz 
je Beschäft igten auf das 26Vifache, der Umsatz je 
Betr ieb aber nahezu auf das 3000fache. Im Einzel
handel erhöhte sich in den gleichen Größenklassen 
die Produkt ivi tät auf das 8V2fache bei einer Zunahme 
der Betr iebsgröße auf mehr als das 2.000fache. 

In den großen Aggregaten kann al lerdings das Er
gebnis durch Unterschiede in der Branchenstruktur 
der Größengruppen beeinflußt werden. Um ein ge
naues Bi ld dieser Zusammenhänge zu erhalten, 
müssen daher die einzelnen Branchen untersucht 
werden Aus arbei tstechnischen Gründen wurden 
nicht al le, sondern jewei ls nur die drei nach der 
Umsatzhöhe bedeutendsten Branchen des Groß-
und Einzelhandels in die Untersuchung einbezogen.. 
Es sind dies der Großhandel mit landwir tschaft l ichen 
Produkten, mit Brennstoffen und Mineralölerzeug
nissen sowie mit Nahrungs- und Genußmitteln, der 
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln, mit 
Text i lwaren und Bekleidung sowie mit Fahrzeugen 

l ) V g l u a . d a z u J. Arndt u n d L Olsen: A R e s e a r c h N o t e 
on E c o n o m i e s o f S c a l e in R e t a l l i n g T h e S w e d i s h J o u r n a l 
Of E c o n o m i e s , V o l . 7 7 , N o . 2 / 1 9 7 5 . - G . Ofer: R e t u r n s t o 
S c a l e in R e t a i l T r a d e . T h e R e v i e w o f I n c o m e a n d W e a l t h , 
N o . 4 , D e c e m b e r 1 9 7 3 . 
"') D o r t , w o e s s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n ü b e r V o l l - u n d T e i l 
z e i t b e s c h ä f t i g e g i b t , w e r d e n g e w ö h n l i c h z w e i T e i l z e i t 
b e s c h ä f t i g t e a l s e i n V o l l b e s c h ä f t i g t e r g e z ä h l t . ( S i e h e d a z u 
u . a . K. D George u n d 7 . Ward: P r o d u c t i v i t y G r o w t h in t h e 
R e t a i l T r a d e . O x f o r d B u l l e t i n o f E c o n o m i e s a n d S t a t i s t i c s , 
V o l 35 , N o . 1 , F e b r u a r y 1973. ) 

Auf diese Branchen entf ielen 1971 4572% der 
gesamten Großhandels- und 4472% der ge
samten Einzelhandelsumsätze. Der Antei l dieser 
Branchen an den Gesamtbeschäft igten betrug im 
Großhandel 28%, im Einzelhandel 4372%.. In al len 
diesen Branchen besteht ein posit iver Zusammen
hang zwischen Produkt ivi tät und Betr iebsgröße, der 
Unterschied zwischen der Zunahme der Umsätze je 
Beschäft igten und der Umsätze je Betr ieb ist aller
dings meist ger inger als für d ie Gesamtaggregate 
So ist z B, im Einzelhandel mit Nahrungs- und Ge
nußmitteln von der untersten bis zur vor letzten Grö
ßenklasse (nach Gruppen des Brut to-Produkt ions
wertes) 3 ) der Umsatz je Beschäft igten auf das 972-
fache, der Umsatz je Betr ieb auf annähernd das 
500fache gest iegen. 

Die Beziehungen zwischen Produktivi tät und Be
tr iebsgröße lassen sich noch besser durch eine 
Regressionsanalyse nachweisen und quanti f iz ieren 
Für den Groß- und Einzelhandel insgesamt sowie für 
die erfaßten sechs Branchengruppen wurden jewei ls 
drei verschiedene Funkt ionsformen (doppelt- loga-
,'rithmisch, semi- logar i thmisch und l inear-absolut) ge
testet, aus denen dann jene ausgewählt wurden, die 
nach stat ist ischen Kri ter ien {R2, Fehler der Koeffi
zienten) 4) und ökonomischen Gesichtspunkten die 
beste Anpassung brachten Als Maßstab für die 
Betr iebsgröße wurde einerseits der Umsatz (Brutto-
Produkt ionswert) , andererseits die durchschni t t l iche 
Zahl der unselbständig Beschäft igten je Betr ieb ver
wendet, gegl ieder t sowohl nach Gruppen des Brutto-
Produkt ionswertes als auch nach Gruppen der un
selbständig Beschäftigten.. Diese Querschnit tsanalyse 
ergab, daß der Umsatz je Beschäft igten im al lge
meinen mit der Betr iebsgröße wächst ; die durch
schni t t l iche Elastizität der Produkt ivi tät l iegt immer 
unter 1 (siehe Übersicht A1 im Anhang). Vor al lem 
im Einzelhandel, zum Teil aber auch im Großhandel, 
brachte die semi- logar i thmische Funkt ionsform die 
beste Anpassung (höchstes R2). Das bedeutet, daß 
die Elastizität der Produkt ivi tät in bezug auf die 
Betr iebsgröße mit wachsendem Produktivi tätsniveau 
kleiner wi rd bzw.. daß sich in den unteren Größen
klassen eine Zunahme der Betr iebsgröße stärker auf 
die Produkt iv i tätssteigerung auswirkt als in den 
oberen 5 ) . So betrug z. B im Einzelhandel mit Nah-

3 ) I m E i n z e l h a n d e l m i t N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l n h a t d e r 
U m s a t z j e B e s c h ä f t i g t e n n u r b i s z u r G r ö ß e n k l a s s e v o n 
5 0 b i s 100 MUl. S B r u i t o - P r o d u k t i o n s w e r t z u g e n o m m e n u n d 
g i n g d a n n in B e t r i e b e n m i t ü b e r 1 0 0 M i I I . S z u r ü c k . 

4 ) D i e D u r b i n - W a t s o n - S t a t i s t i k w u r d e n i c h t a l s A u s w a h l 
k r i t e r i u m h e r a n g e z o g e n , w e i l s i e w e g e n d e r g e r i n g e n Z a h l 
v o n B e o b a c h t u n g e n n i c h t r e l e v a n t i s t 
5 ) Z u ä h n l i c h e n E r g e b n i s s e n k o m m e n J. Arndt u n d L Olsen 
i n e i n e r U n t e r s u c h u n g d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n B r u t t o 
s p a n n e n j e B e s c h ä f t i g t e n u n d G r ö ß e d e r V e r k a u f s f l ä c h e i m 
n o r w e g i s c h e n L e b e n s m i t t e l - u n d G e m i s c h t w a r e n e i n z e l 
h a n d e l S i e h e J. Arndt u n d L Olsen, a . a . O . 
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Übersicht 6 

Sta t is t i sche K e i m z a h l e n für a u s g e w ä h l t e Z w e i g e d e s H a n d e l s n a c h d e r B e t r i e b s g r ö ß e i m J a h r e 1971 

Wirtschaftszweig 
bzw Branche 

Großhandel insgesamt 

darunter 
Großhandel mi t landwirtschaftlichen Produkten 
und Nutzvieh . . . . 

Einzelhandel insgesamt 

darunter 

Größen- Brutto-Produktionswert Beschäftigte 
gruppe je je je Betr ieb' ) 

Beschäftigten Betrieb 
in 1 000 S 

a) nach Gruppen des Brutto-Produktions
wertes 

Brutto-Produktionswert Beschäftigte 
je je Je Betr ieb ' ) 

Beschäftigten Betrieb 
in 1.000 S 

b) nach Gruppen der unselbständig 
Beschäftigten 

1 85 110 1 3 418 575 1 4 

2 208 368 1 8 726 1 714 2 4 

3 306 732 2 4 981 4.055 4 1 

4 564 2 542 4 5 1 105 8.802 8 0 

5 763 7 1 4 5 9 4 1 228 18 443 1 5 0 

6 1 005 21 830 21 7 1.188 37 930 31 9 

7 1 222 70 .429 5 7 6 1 279 89 443 70 0 

8 2 249 322.754 143 5 1.621 277 594 171 3 

1 86 118 1 4 625 898 1 4 

2 254 381 1 5 1 204 2 881 2 4 

3 389 732 1 9 1 475 6 059 4 1 

4 802 2 544 3 2 1 871 14 421 7 7 

5 1.125 7 089 6 3 1 859 27.965 15 0 

6 1 379 22 728 1 6 5 1.780 58 724 33 0 

7 1 486 68 565 46 2 1 454 96 672 66 5 

8 3 977 383.147 96 3 3 634 566.363 155 9 

1 99 135 1 4 381 576 1 5 

2 213 373 1 8 464 1.149 2 5 

3 328 740 2 3 478 2 025 4 2 

4 439 2.131 4 4 491 3.954 8 1 

5 562 6 708 11 9 534 7 911 14 8 

6 649 19.067 29 4 619 19 571 31 6 

7 785 66.607 84 9 667 46.465 69 7 

8 848 279 577 329 6 692 144.347 208 7 

9 — — — 830 546.001 658 1 

10 - - - 673 840.055 1 248 4 

1 108 146 1 4 352 556 1 6 

2 224 379 1 7 445 1.141 2 6 

3 345 747 2 2 497 2 1 1 9 4 3 

4 517 2.002 3 9 536 4 240 7 9 

5 673 6 554 9 7 675 9 953 14 8 

6 733 19.682 26 8 837 26 599 31 8 

7 1 016 70.323 69 2 861 62.468 72 6 

8 713 322 844 453 0 618 150 641 243 8 

Q ; G r o ß - und Einzelhandelsstatistik 1971 Beiträge zur österreichischen Statistik Heft 346 W i e n 1974 

GröSengruppen a) Nach Gruppen des 
Brutto-Produktionswertes 

in 1 000 S 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Bis 
2 5 1 -
5 0 1 -

1 0 0 1 -
5 . 0 0 1 -

1 0 . 0 0 1 -
50.001 

250 
500 

1.000 
5 000 

10 000 
50.000 

100.000 

über 100.000 

' ) Beschäftigte insgesamt — s ) O h n e T a b a k w a r e n 

b) Nach Gruppen der 
unselbständig 
Beschäftigten 

0 
1 

2 - 4 
5 - 9 

1 0 - 19 
2 0 - 49 
5 0 - 99 

1 0 0 - 4 9 9 
5 0 0 - 9 9 9 

1 000 und mehr 

rungs- und Genußmitteln die Elastizität der Pro
dukt iv i tät in bezug auf den Brut to-Produkt ionswert 
je Betr ieb in der untersten Größenklasse 0 93, in der 
obersten 014 . Die Analyse ergab außerdem, daß die 
Produkt ivi tät mit der Betr iebsgröße meist stärker 
wächst (die Elastizität ist größer), wenn man die Zahl 
der Beschäft igten je Betr ieb als Maßstab dafür nimmt, 
Al lerd ings ist in diesem Fall d ie Anpassung meist 
schlechter (R2 geringer, Fehler der Koeffizienten 

höher), Da aber gerade für die Analyse der Zusam
menhänge zwischen Produktivi tät und Betr iebsgröße 
d ie Verwendung eines Input-Faktors (Zahl der Be
schäft igten) als Maßstab für die Betr iebsgröße besser 
geeignet scheint als die eines Outputs (Höhe des 
Brut to-Produkt ionswertes), dürf ten d ie Ergebnisse der 
Funktionen mit der Zahl der Beschäft igten je Betr ieb 
als erklärende Var iable der Produkt iv i tät relevanter 
sein als jene, die den Umsatz (Brutto-Produkt ionswert) 
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Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Produkt iv i tä t u n d B e t r i e b s g r ö ß e 1 ) 

G r o ß h a n d e l E i n z e l h a n d e l 

Abbildung 2 

LANDW PRODUKTE 

BRENNSTOFFE UND 

MINERALOELERZEUSr I S S E 

y 
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~i 1 r 

TEXTILWAREN UND 

BEKLEIDUNG 

3 8 

' ) Gemessen in Beschäftigten je Beirieb.. 
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je Betr ieb verwenden. Danach zeigt s ich, daß die 
durchschni t t l iche Elastizität der Produkt ivi tät in be-
zug auf die Zahl der Beschäft igten je Betrieb im 
Einzelhandel sowohl insgesamt (0 26) als auch in 
den untersuchten Branchen (020 bis 054) ger inger 
ist als im Großhandel (0 50 bzw.. 0 45 bis 0'80). Im 
Großhandel ist auch der Zusammenhang zwischen 
Produkt ivi tät und Betr iebsgröße enger ( ^ = 087 bis 
0 99) als im Einzelhandel (R 2 = 0 65 bis 0 94). Klassi
fiziert nach Größengruppen der unselbständig Be
schäft igten nimmt die Produktivi tät mit der Betr iebs
größe im Großhandel nur wenig stärker zu (-̂  = 0 1 4 
bis 029) als im Einzelhandel (011 bis 026) , die 
Elastizitäten sind jedoch durchwegs beacht l ich k le i 
ner (zum Teil um mehr als d ie Hälfte) und der Zu 
sammenhang ist meist schwächer {R2 im Großhandel 
zwischen 0 47 und 0 87, im Einzelhandel zwischen 
0 60 und 0 91) als in der Klassif ikat ion nach Gruppen 
des Brut to-Produkt ionswertes Dieser Unterschied 
erklärt sich vor al lem damit, daß der Umsatz je Be
schäft igten klassif iziert nach Gruppen des Brutto-
Produkt ionswertes viel stärker streut, als wenn die 
unselbständig Beschäft igten als Klassi f ikat ionsmerk
mal verwendet werden; bei der durchschni t t l ichen 
Zahl von Beschäft igten je Betr ieb ist es dagegen 
umgekehrt . Außerdem steigt d ie Produktivi tät in 
der Gl iederung nach Gruppen der unselbständig 
Beschäft igten auch nicht in al len Stufen ( insbeson
dere im Großhandel) mit der Betriebsgröße.. 
Die Zunahme der Produkt ivi tät mit wachsender Be
tr iebsgröße ist nur ein Aspekt der Größenvortei le des 
Handels. Sie läßt sich vor al lem mit den verschie
denen Rat ional is ierungsmögl ichkei ten größerer Be
tr iebe erklären. Es können nicht nur personaispa-
rende Methoden (z. B Selbstbedienung, Diskontver
kauf im Einzelhandel) verwendet, sondern auch die 
anfal lenden Arbei ten besser und gleichmäßiger ver
tei l t werden (z.. B.. durch Automat is ierung der Bestel
lungen und Ausl ieferungen im Großhandel). Al ler
d ings lassen s ich solche Größenvortei le nicht unbe
grenzt erzielen. Dafür spr icht n icht nur, daß die 
semi- Iogar i thmische Funkt ion meist die beste A n 
passung bringt, sondern auch das Ergebnis anderer 
Untersuchungen 1).. 

Auch die Umschiagshäufigkeit des Lagers, die als 
Maßstab für die Produkt ivi tät des im Lager gebun
denen Kapitals angesehen werden kann, n immt im 
al lgemeinen mit der Betr iebsgröße zu. So erhöhte 
sie s ich im Jahre 1971 im Großhandel kont inuier l ich 
von 28ma l jähr l ich in der untersten Größenklasse 
(gemessen in Brut to-Produkt ionswerten je Betrieb) 
auf 11 6mal in der obersten; im Einzelhandel von 

! ) N a c h d e r a n g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g v o n J. Arndt u n d 

L, Olsen w ä c h s t i n S u p e r m ä r k t e n ( a b e i n e r V e r k a u f s f l ä c h e 

v o n 3 0 0 m 2 ) d i e P r o d u k t i v i t ä t k a u m n o c h m i t d e r B e t r i e b s 

g r ö ß e . 

3 0 auf 75ma l jähr l ich. In den einzelnen Branchen ist 
zwar dieser Zusammenhang nicht immer so deut l ich 
ausgeprägt, eine Regressionsanalyse für die ausge
wähl ten Branchen des Groß- und Einzelhandels zeigt 
aber, daß in einigen Fällen etwa 75% (Einzelhandel 
mit Fahrzeugen) bis 9 4 % (Einzelhandel mit Text i l 
waren und Bekleidung) der Varianz der Umschlags
häufigkeit des Lagers mit dem Brut to-Produkt ions
wert je Betrieb erklärt werden kann Ähnl iche Bezie
hungen ergeben sich auch, wenn man die Zahl der 
Beschäft igten je Betr ieb als Maßstab für die Be
tr iebsgröße wählt, nur ist die Elastizität der Um
schlagshäufigkeit in bezug auf d ie Betr iebsgröße 
dann meist etwas höher (siehe Übersicht A2), wei l 
die Streuung der Beschäft igten nach Größenklassen 
ger inger ist als die der Umsätze.. Im al lgemeinen 
reagiert der Lagerumschlag aber viel schwächer auf 
die Betr iebsgröße als die Arbei tsprodukt iv i tät : Die 
Elastizität der Umschlagshäuf igkei t des Lagers ist 
in der Regel sowohl in bezug auf den Umsatz als 
auch auf d ie Beschäft igten je Betr ieb bedeutend 
kleiner, meist nicht einmal halb so hoch wie die der 
Arbei tsprodukt iv i tät . Während in der Regressions
analyse der Produktivi tät die semi- logar i thmische 
Funktion meist die beste Anpassung brachte, lassen 
sich die Beziehungen zwischen Lagerumschlag und 
Betr iebsgröße in mehr als der Hälfte der Fälle durch 
eine doppel t - logar i thmische Funkt ion besser erk lä
ren (R2 ist höher, Fehler der Koeff izienten kleiner) 
als durch eine semi-logarithmische., Das bedeutet, 
daß im untersuchten Bereich der Lagerumschlag in 
einem konstanten Verhältnis zur Betr iebsgröße 
wächst, 

Übersicht 7 

U m s c h l a g s h ä u f i g k e i t d e s L a g e r s im H a n d e l n a c h B e t r i e b s 
g r ö ß e n im J a h r e 1971 

Größengruppen Großhandel Einzelhandel 
des Brutto-Produktionswertes Lagerumschlag . mal 
in 1 000 S jähr l ich ' ) 

Bis 250 2 79 2 9B 
2 5 1 - 500 . . 4 21 3 52 

501 - 1.000 . . . . 4 27 4 35 
1 . 0 0 1 - 5 0 0 0 . . . 5 10 5 27 
5 0 0 1 - 10 000 5 60 4 83 

1 0 . 0 0 1 - 50.000 . . . 6 15 5 22 
50 0 0 1 - 1 0 0 000 6 61 5 94 

1QQ.001 und mehr . . . . . . . 1 1 6 1 7 51 
Insgesamt 8 26 5 50 

Q : G r o ß - und Einzelhandelsstatistik 1971 . Beiträge zur österreichischen Statistik 
Heft 346, W i e n 1974 — ' ) Umschlagshäufigkeit des Lagers = Wareneinsatz 
(Warene ingang + Lagerbestand zu Jahresbeginn — Lagerbesfand zu Jahres
ende) dividiert durch den durchschnittlichen Lagerbestand (Lagerbestand zu 
Jahresbeginn + Lagerbestand zu Jahresende dividiert durch 2 ) 

Einfluß auf Spannen, Kosten und Erträge 

Die Betr iebsgröße hat auch auf Spannen, Kosten 
und Erträge des Handels einen gewissen Einfluß, 
er ist jedoch im al lgemeinen viel di f ferenzierter als 
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auf die Produktivi tät. Im Großhandel insgesamt und 
in vielen Branchen besteht eine negative Beziehung 
zwischen den Antei len von Spannen, Kosten und Er
trägen am Umsatz und der Größe des Betr iebes, 
gemessen in Gruppen des Brut to-Produkt ionswertes. 
So sanken im gesamten Großhandel die Handels
spannen von der niedr igsten bis zur höchsten Grö
ßenklasse kont inuier l ich von 7972% auf 1872%, die 
Kosten von 4372% auf 1372% und die Erträge von 
3 6 % auf 5%. Die durchschni t t l iche Elastizität der 
Spanne war al lerdings gering und schwankte in den 
erfaßten fünf Großhandelsbranchen (Landwirtschaft
l iche Produkte, Brennstoffe und Mineralö lerzeug
nisse, Nahrungs- und Genußmit te l , Fahrzeuge sowie 
Holz, Baumaterial ien und Flachglas), auf die rund 
60% des gesamten Brut to-Produkt ionswertes des 

A u s w i r k u n g e n d e r B e t r i e b s g r ö ß e auf K o s t e n u n d 

G r o ß h a n d e l mi t B r e n n s t o f f e n u n d M i n e r a l ö l e r z e u g n i s s e n 

KOSTEN 

ERTRAEGE 

' ) Regression zwischen Antei l der Kosten bzw Erträge a m Umsatz und Betriebsgröße 

Großhandeis entfal len, zwischen — 0 0 7 (Nahrungs
und Genußmittel) und — 0 13 (Brennstoffe und Mine
ralölerzeugnisse).. Für den gesamten Großhandel lag 
sie bei — 0 1 8 . Meist noch etwas schwächer reagier
ten die Kostenquoten auf die wachsende Betr iebs
größe, d ie Ertragsantei le dagegen eher stärker 
(siehe Ubersicht A3). In den meisten Fällen ließen 
sich d ie Beziehungen zwischen Spannen, Kosten 
oder Erträgen und Umsatzhöhe je Betr ieb durch eine 
doppel t - logar i thmische Funktion besser anpassen 
als durch eine semi- logar i thmische und absolut
l ineare, d. h.., die Elastizitäten sind im erfaßten Be
reich wei tgehend konstant. 

Im Einzeihandel konnte dagegen im al lgemeinen 
kein stat ist isch gesicherter Zusammenhang zwischen 

Abbildung 3 

E r t r ä g e in a u s g e w ä h l t e n B r a n c h e n d e s H a n d e l s 1 ) 

E i n z e l h a n d e l m i t N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l n 

KOSTEN 

ERTRAEGE 

P O S C H S 

n in Brutto-Produktionswerten je Betrieb, 
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Übersicht 8 

S p a n n e n , K o s t e n u n d E r t r ä g e i m H a n d e l n a c h U m s a t z 
g r ö ß e n k l a s s e n I m J a h r e 1971 

GröBengruppen Spanne 1 ) Kosten 1) Er t räge 3 ) 
des Brutto-Produktions
wertes in 1 000 S in % vom Brutto-Produktionswe 

Großhandel 

Bis 250 . 79 3 43 4 35 9 
2 5 1 - 500 60 7 37 4 23 3 
5 0 1 - 1 000 48 7 33 3 15 4 

1 001 - 5 000 . . . 34 4 25 6 8 8 
5 . 0 0 1 - 10.000 3 0 0 23 1 6 9 

10 0 0 1 - 50 000 26 2 20 8 5 4 

5 0 . 0 0 1 - 1 0 0 000 . 22 7 18 3 4 4 
100.001 und mehr . . . 18 3 13 5 4 8 

Insgesamt . . 22 4 17 0 5 4 

Einze/hande/ 

Bis 250 . 35 5 19 6 15 9 
2 5 1 - 500 31 7 1S 6 1 3 1 
5 0 1 - 1 000 2 8 7 18 1 10 6 

1 0 0 1 - 5 000 . . 27 4 19 3 8 1 
5 0 0 1 - 1 0 0 0 0 . . . 30 5 2 3 4 7 1 

10 0 0 1 — 50 000 30 9 24 9 6 0 
5 0 . 0 0 1 - 1 0 0 000 . . . 29 9 25 1 4 8 

100.001 und mehr . . 27 3 24 4 2 9 
Insgesamt 28 7 22 2 6 5 

Q : G r o 3 - und Einzelhandelsstatistik 1971 . Beiträge zur österreichischen Statistik 
Heft 346 W i e n 1974, — ' ) Netto-Produktionswert Ausgaben für Energie, 
W e r b u n g , Mieten und Pachte sowie sonstige Betriebsausgaben bzw, Brutto-
Produkt ionsweri — Wareneinsatz (Wareneinsalz = Warene ingang + Lager
bestand zu Jahresbeginn — Lagerbestand zu Jahresende). — 3 ) Personalauf
wand + Ausgaben für Energie + Mieten und Pachte + Zinsen für Fremd
kapita l + Betriebssteuern + W e r b u n g + Abschreibungen (gewöhnliche und 
vorzeit ige) + sonstige Betriebsausgaben — 3 ) Differenz zwischen Handelsspanne 
und Kosten 

dem Antei l der Spannen und der Betr iebsgröße ge
funden werden, in den ersten vier Größenklassen 
nahm zwar die Handelsspanne für den gesamten 
Einzelhandel zunächst langsam ab, in der Folge er
höhte sie sich aber und ging dann erst in den letzten 
Stufen wieder leicht auf das vor der Steigerung er
reichte Niveau zurück, Ähnl ich war der Verlauf auch 
in den in die Regressionsanalyse einbezogenen vier 
Branchen (Nahrungs- und Genußmittel , Text i lwaren 
und Bekle idung, Fahrzeuge, Schuhe), auf die 4 7 V 2 % 

der Gesamtumsätze entf ie len 1 ) , Keine der berech
neten Funktionstypen brachten brauchbare Ergeb
nisse, ausgenommen für den Einzelhandel mit Fahr
zeugen, wo die doppel t - logar i thmische Funktion eine 
Elastizität von — 0 0 7 mit einem Determinat ions
koeffizient von 078 ergab, Demgegenüber konnte 
sowohl für den gesamten Einzelhandel als auch für 
die erfaßten Branchen (ausgenommen den Einzel
handel mit Fahrzeugen) festgestel l t werden, daß die 
Betr iebsgröße einen posit iven Effekt auf den Antei l 
der Kosten am Umsatz und einen negativen auf die 
Ertragsquote hat, Diese gegenläuf ige Bewegung von 

J ) A u c h s t a t i s t i s c h e E r h e b u n g e n f ü r d i e N i e d e r l a n d e u n d 
d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d z e i g e n k e i n e n e i n h e i t 
l i c h e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n S p a n n e u n d B e t r i e b s g r ö ß e 
i m E i n z e l h a n d e l . ( V g l . d a z u S , Nooteboom: E c o n o m i e s o f 
S c a l e in R e t a i l i n g , R e p o r t 7 6 1 5 / E S , E c o n o m e t r i c I n s t i t u t e , 
E r a s m u s U n i v e r s i t y , R o t t e r d a m 1976. ) 

Kosten- und Ertragsantei len bei wachsender Be
tr iebsgröße beruht vor al lem darauf, daß in kleineren 
Einzelhandelsbetr ieben ein Großtei l der Handels
leistung von Unternehmer und unbezahlten Fami l ien
angehörigen erbracht w i rd , deren Entlohnung im Er
trag enthalten ist. Bei wachsender Zahl von unselb
ständig Beschäft igten nimmt daher der Antei l der 
Kosten am Umsatz zu, während der der Erträge sinkt. 
Der posit ive Effekt der Betr iebsgröße auf d ie Kosten 
ist im al lgemeinen schwächer als der negative auf 
die Erträge. So schwankten die Elastizitäten der 
Kostenquoten zwischen 0 05 (Einzelhandel insgesamt 
sowie mit Text i lwaren und Bekleidung) und 010 
(Schuhe), die der Ertragsantei le zwischen — 0 1 0 
(Texti lwaren und Bekleidung) und —0 31 (Nahrungs
und Genußmittel). Auch hier brachte in der Mehr
zahl der Fälle d ie doppel t - logar i thmische Funkt ions
form die beste Anpassung 

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Größere Handelsbetr iebe haben im al lgemeinen 
Wettbewerbsvortei le gegenüber den k le ineren. Abge
sehen von bi l l igeren Einkaufsmögl ichkei ten durch 
Mengenrabatte und Direkt importe, können sie da
durch Arbei ts- und Kapitalkosten einsparen, daß 
Arbei tsprodukt iv i tät (Umsatz je Beschäft igten) und 
Umschlagshäufigkeit des Lagers in der Regel mit 
der Größe des Betr iebes zunehmen. Diese Größen
einsparungen (economies of scale), die noch durch 
d ie degressive Wirkung verschiedener f ixer Kosten 
(Regien, Ris ikoprämie u. ä.) verstärkt werden und 
sich zumindest tei lweise in der Preisgestaltung nie
derschlagen, verdrängen die Kleinbetr iebe zuneh
mend aus dem Markt und erhöhen d ie Konzentra
tionstendenz.. Bestehende Unternehmungen erwei 
tern ihr Fil ialnetz, Großformen der Vertei lung (Super-
und Verbrauchermärkte, Einkaufszentren u, ä.) ge
winnen an Bedeutung, und der Marktantei l aus ländi 
scher Firmen nimmt zu 2). Gleichzeit ig geht die Ge
samtzahl der Handelsbetr iebe zurück, während die 
Beschäft igtenzahl im Handel stark steigt. 

Das Vordr ingen der Großbetr iebe auf Kosten der 
kleinen w i rd von der Nachfrageseite einerseits durch 
die zunehmende Tendenz zur Bi ldung von wir tschaft
l ichen Bal lungsräumen, andererseits durch d ie wach
sende Motor is ierung der Haushalte gefördert . Die 
Anziehungskraft der Bal lungsräume und die Motor i 
sierung vergrößern den Einzugsbereich de rve rsch ie -

a ) N a c h e i n e r E r h e b u n g d e r N a t i o n a l b a n k is t d i e Z a h l d e r 
H a n d e l s u n t e r n e h m e n m i t a u s l ä n d i s c h e r K a p i t a l b e t e i l i g u n g 
a l l e i n z w i s c h e n 1970 u n d 1 9 7 4 v o n 259 a u f 4 5 5 ( + 7 6 % ) 
g e s t i e g e n . A u f d i e s e U n t e r n e h m u n g e n e n t f i e l e n z w a r n u r 
2 % d e r A r b e i t s s t ä t t e n , a b e r s c h o n 1 8 7 2 % d e r A r b e i t n e h m e r 
d e s g e s a m t e n H a n d e l s (1971 w a r e n e s e r s t 1 5 % ) . 
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denen Anbieter und damit auch den Wettbewerbs
raum. Der Wettbewerb im Handel bleibt dadurch 
nicht mehr auf regional eng begrenzte Märkte be
schränkt, sondern weitet sich aus. Dies gi l t nicht 
nur für höherwert ige Güter, sondern dank der ver
besserten Bevorratungsmögl ichkei ten der Haushalte 
(Kühlschränke, Gefr iertruhen), in zunehmendem 
Maße auch für Lebensmittel. 

In dieser Wettbewerbssi tuat ion haben dennoch viele 
Kleinbetr iebe gute Chancen zu über leben. Sie be
stehen vor allem in der Mögl ichkei t , näher beim 
Konsumenten zu sein und dadurch insbesondere in 
weniger dicht besiedelten Gebieten nicht motor is ier
ten und alten Kunden den Einkauf zu er le ichtern. 
Darüber hinaus können durch Spezial is ierung, fach
männische Beratung, Hauszustel lung oder sonstige 

Dienstleistungen die Preisvortei le der Großbetr iebe 
zumindest tei lweise wettgemacht werden. 

Unter diesen Voraussetzungen müßte es daher mög
lich sein, auch ohne lenkende Maßnahmen 1 ) eine 
ökonomisch opt imale Betr iebsgrößenstruktur im Han
del zu erreichen, welche die Versorgung der Bevöl
kerung mit Waren des tägl ichen Bedarfes zu ange
messenen Bedingungen (in bezug auf Preise, Ein
kaufszeit, Auswahl u, ä.) sichert. 

Grete Kohlhauser 

*) N a c h d e r d e r z e i t i g e n R e c h t s l a g e k a n n d i e E r r i c h t u n g v o n 
G r o ß b e t r i e b e n d e s E i n z e l h a n d e l s n u r i m R a h m e n d e r 
L a n d e s r a u m o r d n u n g s g e s e t z e ( d u r c h S o n d e r w i d m u n g ) g e 
r e g e l t w e r d e n . In d e r P r a x i s w u r d e j e d o c h b i s h e r v o n 
d i e s e r R e g e l u n g , d i e s i c h in d e n m e i s t e n B u n d e s l ä n d e r n 
a u f B e t r i e b e a b 6 0 0 m 2 V e r k a u f s f l ä c h e b e z i e h t , k a u m G e 
b r a u c h g e m a c h t 
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Anhang 

Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Produkt iv i tä t u n d B e t r i e b s g r ö ß e im H a n d e l 

{ R e g r e s s i o n s a n a l y s e d e s B r u t t o - P r o d u k t i o n s w e r t e s j e B e s c h ä f t i g t e n i m J a h r e 1971) 

N r . der 
Gleichung 

Branche 

1 Großhandel insgesamt 

2 

3 Großhandel mit landwirtschaftlichen Produkten 

4 

5 Großhandel mit Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 

6 

7 Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln , 

8 

9 Einzelhandel insgesamt . . . . 

10 

11 Einzelhandel mit Nahrungs- und GenuQmitleln 

12 

13 Einzelhandel mit Text i lwaren und Bekleidung 

14 

15 Einzeihandel mit Fahrzeugen 

16 

Funktionstyp') Konstante Brutfo-Produktions- Beschäftigte 
wer t je Betrieb je Betrieb 

a) Nach Größenklassen des Brutto-Produktionswertes je Betrieb 

log 

semi-log 

log 

l inear-absolut 

log 

log 

semi-log 

semi-log 

semi-log 

semi-log 

semi-log 

semi-log 

semi-log 

semi-log 

log 

log 

3 071 
10 

- 7 2 402 
170 

2 992 
14 

428 804 
41 

2 505 
13 

4 736 
7 

1 178 447 
10 

45 033 
79 

- 3 4 5 664 
17 

185 477 
27 

- 3 0 9 108 
60 

2 6 0 1 2 5 
42 

- 1 5 8 749 
38 

188 094 
21 

3 1 1 3 
6 

4 848 
3 

0 379 
9 

0 420 
11 

0 458 

235 745 
6 

99 957 
7 

100 530 
21 

65 069 
11 

0 355 
6 

397 392 
11 

35 012 
13 

0 795 
16 

367 308 
4 

128 735 
13 

118 754 
30 

7 8 1 4 9 
16 

0 541 
10 

0 95 

0 93 

0 93 

0 91 

0 96 

0 87 

0 98 

0 99 

0 97 

0 91 

0 79 

0 65 

0 94 

0 87 

0 98 

0 94 

Übersicht A1 

0 379 

0 497 

0 420 

0 639 

0 458 

0 795 

0 287 

0 448 

0 201 

0 259 

0 186 

0 220 

0 1 6 8 

0 202 

0 355 

0 541 

17 Großhandel insgesamt . . . . . 

18 semi-log 

19 Großhandel mit landwirtschaftlichen Produkten 

20 

21 Großhandel mit Brennstoffen und Mineralöierzeugnissen log 

22 log 

23 Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln . . . . semi-log 

24 semi-log 

25 Einzelhandel insgesamt log 

26 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln log 

27 log 

28 Einzelhandel mit Text i lwaren und Bekleidung semi-log 

29 semi-log 

b) N a c h Größenklassen der unselbständig Beschäftigten 

semi-log - 5 5 0 016 
34 

550 975 
17 

l inear-absolut 1.346 535 
13 

l inear-absolut 1 239 992 
17 

5 643 
11 

7 223 
4 

- 2 1 9 788 
187 

836 565 
19 

6 023 
1 

5 191 
6 

5 997 
2 

56 421 
7S 

301 532 
6 

171 489 
11 

0 004 
20 

0 207 
30 

152 793 

29 

0 131 
27 

42 646 
11 

204 205 
15 

13 923 
25 

0 217 
43 

162 209 
38 

0 094 
14 

0 139 
33 

4 7 1 9 0 
13 

0 93 

0 87 

0 80 

0 73 

0 66 

0 47 

0 71 

0 5 8 

0 86 

0 70 

0 60 

0 93 

0 91 

0 161 

0 191 

0 223 

0 286 

0 207 

0 217 

0 128 

0 136 

0 094 

0 131 

0 1 3 9 

0 101 

0 111 
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Obersicht A1 (Fortsetzung) 

Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Produkt iv i tä t u n d B e t r i e b s g r ö ß e im H a n d e l 

( R e g r e s s i o n s a n a l y s e d e s B r u t t o - P r o d u k t i o n s w e r t e s j e B e s c h ä f t i g t e n i m J a h r e 1971) 

N r . der 
Gleichung 

Branche 

30 Einzelhandel mi t Fahrzeugen 

31 

Funktionstyp') 

semi-log 

semi-log 

Konstante Brutto-Produktions- Beschäftigte 
w e r t je Betrieb je Betrieb 

- 6 1 7 526 
22 

250 712 
29 

1 4 9 1 9 3 
10 

188 457 
13 

0 94 

0 91 

0 203 

0 257 

Q ; G r o ß - und Einzelhandelsstatistik 1971 Beiträge zur österreichischen Statistik, H e f t 3 4 6 , W i e n 1974 
' ) semi- log: y = a + blnx; -Yj = b/y 

log : Iny = a + blnx; y] = 6 
l inear-absolut : y = a + b'x; t} = bx/y 

y = Brutto-Produktionswert je Beschäftigten 
x — Betriebsgröße d. h, Brutto-Produktionswert je Betrieb bzw Beschäftigte je Betrieb — ä ) fj = Durchschnittliche Elastizität für den erfaßten Bereich 

D i e Kursivzahlen unter den Koeffizienten sind Standardabweichungen in Prozent 

B e z i e h u n g z w i s c h e n U m s c h l a g s h ä u f i g k e i t d e s L a g e r s u n d B e t r i e b s g r ö ß e im H a n d e l 

( E r g e b n i s s e e i n e r Q u e r s c h n i t t s a n a l y s e n a c h G r u p p e n d e s B r u t t o - P r o d u k t i o n s w e r t e s f ü r 1971) 

Übersicht A2 

N r . der Branche Funktionstyp') Konstante Brutto-Produktions Beschäftigte 
Gleichung wer t je Betrieb je Betrieb 

1 Großhandel insgesamt log 1 451 0 145 0 92 0 145 

4 12 

2 semi-log - 1 651 0 879 0 82 0 152 

89 19 

3 semi-log 2 702 1 407 0 83 0 243 

26 19 

4 l inear-absolut 4 2 5 1 0 051 0 91 0 267 

9 13 

5 Großhandel mi t Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen log 2 418 0 206 0 76 0 206 

6 23 

6 log 2 013 0 350 0 66 0 350 

13 29 

7 semi-log - 9 263 3 264 0 91 0 174 

41 13 

8 semi-log 6 1 1 3 5 897 0 90 0 314 

35 14 

9 Einzelhandel insgesamt log 1 405 0 104 0 89 0 104 

3 14 

10 log 1 243 0 133 0 82 0 133 

6 19 

11 semi-log 0 660 0 509 0 91 0 102 

90 13 

12 semi-log 3 347 0 664 0 87 0 133 

10 16 

13 Einzelhandel mit Text i lwaren und Bekleidung log 0 716 0 186 0 94 0 186 

7 10 

14 log 0 399 0 233 0 95 0 233 

17 9 

15 semi-log - 1 999 0 598 0 81 0 199 

51 19 

16 semi-log 1 080 0 762 0 85 0 254 

38 17 

17 Einzelhandel mit Fahrzeugen log 1 401 0 173 0 75 0 173 

9 24 

18 log 1 055 0 262 0 71 0 262 

18 26 

19 semi-log - 2 077 0 956 0 57 0 159 

143 35 

20 semi-log 2 624 1 443 0 54 0 241 

58 38 

Q : GroS- und Einzelhandelsstatistik 1971 , Beiträge zur österreichischen Statistik, Heft 346, W i e n 1974, 
' ) semi- log: y = a + blnx; ) j = bjy 

log : Iny = a + blnx; tj = b 

l inear-absolut: y — a + bx; rj = bx/y 

y = Umschlagshäufigkeit des Lagers 
x = Betriebsgröße d. h. Brutto-Produktionswert je Betrieb bzw, Beschäftigte ie Betrieb. — ] ) q = Durchschnittliche Elastizität für den erfaßten Bereich, 

D i e Kursivzahlen unter den Koeffizienten sind Standardabweichungen in Prozent 
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B e z i e h u n g z w i s c h e n S p a n n e n , K o s t e n , E r t r ä g e n u n d B e t r i e b s g r ö ß e i m H a n d e l 

( E r g e b n i s s e e i n e r R e g r e s s i o n s a n a l y s e f ü r 1971) 

N r . der Branche 
Gleichung 

1 Großhandel insgesamt 

2 

3 

4 Großhandel mit Holz, Baumaterial ien und Flachglas 

5 

6 

7 Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 

10 Großhande l mit Fahrzeugen 

11 

12 

14 

15 

16 Großhandel mit landwirtschaftlichen Produkten 

17 

18 

19 Einzelhandel insgesamt 

20 

21 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln . 

22 

23 Einzelhandel mit Text i lwaren und Bekleidung 

24 

25 Einzelhandel mit Schuhen 

26 

27 Einzelhandel mit Fahrzeugen 

Abhängige Funktionstyp') Konsfante Brutto-Produktions-
V a r i a b l e wer t je Betrieb 

Spanne log 

Kosten log 

Erträge log 

Spanne 

Kosten 

Erträge 

Spanne 

Kosten 

Erträge 

Spanne 

Kosten 

Erträge 

13 Großhandel mit Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen Spanne 

Kosten 

Erträge 

Spanne 

Kosten 

Kosten 

Erträge 

Kosten 

Kosten 

Erträge 

Kosten 

Erträge 

Kosten 

Erträge 

Spanne 

3 859 

1 

3 450 

1 

2 711 

4 

semi-log 31 679 

1 

semi-log 24 861 

3 

log 1 880 

6 

log 3 1 2 9 

2 

l inear-absolut 17 520 

4 

log 1 647 

log 

log 

semi-log 

log 

log 

log 

3 641 

1 

3 341 

1 

10 065 

6 

3 376 

1 

3 1 0 0 

2 

1 898 

log 3 1 2 1 

1 

semi-log 17 015 

4 

l inear-absolut 16 623 

4 

log 2 338 
1 

semi-log 2 0 1 5 3 
3 

log 

log 

log 

semi-log 

semi-log 

log 

log 

2 826 
1 

1 971 
3 

3 130 
0 

11 118 
6 

20 739 
3 

2 456 
3 

3 596 

1 

- 0 1 8 2 
8 

- 0 142 
4 

- 0 270 
14 

- 2 799 
4 

- 2 074 
11 

- 0 143 
28 

- 0 068 

28 

- 0 025 

32 

- 0 140 

31 

- 0 098 

11 

- 0 116 

13 

- 0 568 

36 

- 0 125 

12 

- 0 1 0 1 

15 

- 0 221 

21 

- 0 076 

12 

- 1 262 

18 

- 0 027 

16 

- 0 208 

J 

1 003 

23 

0 064 

16 

- 0 306 

7 

0 047 
12 

- 0 994 
2J 

2 384 

9 

- 0 234 

12 

- 0 071 
22 

Q : G r o ß - u n d Einzelhandelsstatistik 1971 Beiträge zur österreichischen Statistik, Heft 346., W i e n 1974. 
' ) semi- log: y = a + blnx; •¥] = b/y 

log : Iny = a -J- blnx; t} — b 

l inear-absolut: y = a + bx; v\ = bx/y 

y = Spanne, Kosten oder Erträge 
x = Betriebsgröße, d , h Brutto-Produktionswert je Betrieb — " ) ) ? = Durchschnittliche Elastizität für den erfaßten Bereich 

D i e Kursivzahlen unter den Koeffizienten sind Standardabweichungen in Prozent. 

0 96 

0 99 

0 89 

0 99 

0 93 

0 68 

0 68 

0 62 

0 63 

0 93 

0 91 

0 57 

0 92 

0 89 

0 79 

0 92 

0 83 

0 87 

0 98 

0 76 

0 87 

0 97 

0 93 

0 73 

0 95 

0 93 

0 7 8 

Obersicht A3 

- 0 1 8 2 

- 0 1 4 2 

- 0 270 

- 0 102 

- 0 096 

- 0 1 4 3 

- 0 068 

- 0 069 

- 0 140 

- 0 098 

- 0 1 1 6 

- 0 062 

- 0 125 

- 0 1 0 1 

- 0 221 

- 0 076 

— 0 084 

- 0 109 

- 0 208 

0 046 

0 064 

- 0 306 

0 047 

- 0 1 0 4 

0 099 

- 0 234 

- 0 071 
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