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f LI e r· ft~ .. .l!. .. tk.L~ .. n.i<. .. fi?. • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • 
f;_U ... 9 . .b..9.I. bei Strassenver·kehr'sunfaellen •••• 
{!IQ.f:!Ü.?.!''.fc:i.f.U 1983 .•••....•.••.•..••••.•.• 
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r,nst iE;g der' fl.Y .. f.:.LC~l.iJ.~;.;;:i,n .. R2J~Jl .. \l.fi?. im 
Verarbeitenden Gewer~e ....................... 10/275 
Urnsat zeinst i.eg irn ft.tL?.!J.~~ . .lJ. . .Q .. § .. ~g.L9..g • • • • • • . • • • • 2/3S 
S t e i q e n d e r' ü .. l!~' .. R .. i.L~ .. '!. . .J.i. Q..~;_?.t§..l1.1t d e r-
Er·wer·bstaetigen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8/210 
LI t~ b f! r·· w :i. t~ q t:• n d f.~ .. ~! .. ?.)_§:H.~.I! .. 9 .. ~ . .C a u f 
Hamburgs Campirygplaetzen ••••••••••••••••• 1/4 
Jede siebente Hochzeit mit 
§.l • .lJ. . .?..!.!.J!-2. .. !l .. t:!i.?.L.f.le . .J::: n e t e i l i g u n g 

P~.~!.9.~.~e.L!1.~ 1983 ••••••••••••••••• ., •••••••• 
Mt.;hr Leasinq im Qe..\J..h.rA . .lJ..f!. .. t\H~ .. ~ .. f!..S.:..R .. e. •••••••••• 
Nur' qer'inqer' Anstieg der' \;!2 .. \!..P_C.!ti.?. .. ~ ••••••• 
Auftr'agseinqc3enqe in der .[S! . .lJ..!i .. Ü.J . .?...Lb.~.f.t 
leicht gestiegen •• " •••••••••••••••••••••• 
Z a h 1 d e r' [~tli.!H!..@..C..!lt!l. n i mm t zu •••••••••••• 
u e b e f' 8 0 s 0 0 PeL.Y . .f .. ?.? .. L.h .. .lJ. .. e.J .. e .. r.: •••••••••••••• 
.~~f''.?.dl.~g.:f_:\j._g__i_@. i n den Gros s- ~) t a d t ·-
regionen 1978 bis 1983 .................... . 
Wen i g e J' P .. t.;;.<:: .. tl§l.~~.f.t.! .. 9 .. i.~. • · • · • • · · · • · · · • · · • · · • 
Berufs-, Qualifikations- u. Altersstruktur 
der r~~i.;!fJl.{l .. ~.f..Li_qt.ft...!.l in Hamburg 1978 u. 1983 
Zu r f!.1't.?.fJl.!~.g . .f..t...!.qt@..!L!:! .. !l.i.~.:!s;.h.J . ..lJ...!L9. i n 
Harnburg und seiner Region •••••••••••••••• 
i:;1.e.Y . .9. .. ~.l.~ .. ~.L.Y...f.! .. 9..i.i .. e . .n:t~ .. ~ .. L.h .. ± .. .lJ. . .!J__g_ • • • und Woh n u n 9 s-
bautaetigkeit in der Region Hamb~rg 1982 
!;i_g_vogJ!i.!tfJ!.!.l.f.t?.!:! .. !J.t.h't.f..i<..lY.!l..Q. 1983 .•••••••••.• 
.[@_Y...9..~.1.t~ .. ,::.V.!l . .Q..?.e..!l.i.~.A.\; .. 1<..1..lJ..!J .. 9. i n 
Norddeutschland •••••••••••••••••••••••••• 
''2 7 '' Personen u n t e r ~!.~ .. ~.~:l.§.fl.L.lJ.Jl.II..?.~ .. \!..f..? .. :LUJ . .t . · 
Industriebeschaeftigte in den Bezirken ••• 
M eh r' G u e t er p er fh.!.l.Jl . .@ . .!.l~<;.hi.f..f. • :-::-:-:;-:-;·:··:-•••• 
.~~lun.)_e.n .. = und ZiePpflanzenanbau •••••••••••• 
Hambu r'g Q..[ .. .lJ..~ .. L .. ~ . ..ft...!1..C.ft..ÜJ:L? . .t..@. Stadt in Eu ropa 
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Ueberwiegend Auslaender auf 
Hamb u r' g s .~mP_! . .l1Jl.fU..~..ft...U •. e n ••••••••••••••••• · 
45 7. des Chi!J.~.:.:.f..il:.P.JI.C..t.?. uebeJ' Harnburg 
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Deutsche und Aus)aender: 
wäncteru·ii·gst r'ends umgekehrt 

E 

................ 

Fast 50 0 0 ~b-~.?f.tl.~.L<;I_.lJ. .. !l.Q..~.!.l. • ••• • • • • • • • • • • • • • 
Ehe . .?..ch .. U .. ~.?.?.l!.!l.Q..~ .. n. 1982 •••••••••••••••••••• 
~.in b u .. @..C.9..@L . .lJ. .. !l..Ql'.,Jl 1 9 8 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Stagnation im EiJl.{.ft...lh~.flQ_g_! ••••••••••••••• 
Gueter11erkehr mit Eisenbahnen 1983 ••••••• 
Verkehr ueber den Eibe-Seitenkanal ••••••• 
Wachsen cl es V€! J'k eh ,,~;ä·~·fk .. omme·ii·-··:;:·;n-ET b tun n e 1 
~ll e I' g i ~ b ~J-~.E 1 9 8 2 • • • • • • • • • • • • • -:-·~-:;-·:··:;-·:··:-·::-::-. 
~.l!.Ui.l?.E.!i.§ .. tl.!. in Neubaugab ieten ••••••••••••• 
.~..\!.!:...lll?..?lli.2.h.!. 1984 im Gross-Staedtevergleich 
F'r'o Kopf 2, 31 DM fuer' die ~I,!_C.QflE...h'aiJ.l ••••• 
Wahlverhalten der Hamburger bei 
der fi: .. .lJ..LQJ?..pW!~.t.ü 1984 •••••••••••••••••••••• 
Eu .r._q.J?..~ .. ~i!.t!l_;_ 1 , 2 4 M i 11 i o n e n 
Wahlberechtigte •••••••••••••••••••••••••• 
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f_ehlbiJ .. ~ . .l!.!.l.9..~ .. n. bei Neugeborenen ••••••••••• 
Fernverkehr mit Lastkraftfahrzeugen •••••• 
[luessiggasverb.cauch geht ~urueck •••••.••• 
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Positive E n t w i c: k lu '' q im f..1.\L9.Y.n.c.~ .. etu:~. 
Fr·emclenver·ketH' l'i'"i'O b:i.s 1?8:5 ••••••••••••• 
Vi"ei-;:;·-u~;-:r;;-~ii~ mit fy_€t_t_l_C?.L.?..fh.ei.r~!Le~·Li.T!!Jeil. 

.G~.?...~~.r.: .. P. .. r::§..I!_S.!:l. zur-uec k gegangen ••••••••••••• 
Ausstattung der- Haushalte mit technischen 
.G?..Q.LS-l.!t<::JL~L9.?..Y.e . .n . .?. . .t..9 .. '~ . .T!!Len l 9 B 3 •••••••••• · •••• 
Gebur-ten 1 '783 •••••••••••••••••••••••••••• 
§.~.b~~[.1-:§::g:ew.J.s;t•.i d e,... f( in d e,... und 
Berufstaetigkeit der Muetter- ••••••••••••• 
Die groessten und die kleinsten 

.G.eJ!lei..D .. !:! .. e.':!. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Be s c h a e ft i g t e i n d e n G..r. o '?_~i .. :.: .. ;'Lt.f~ . .QJ .. :::. 
L!Ef.l .. t9.Jl..g .. n. 19?B bis 1 '783 ................... . 
G .. r.: . .9..?...?...::-J2.l&~Li.c..e.!l .. i.9.. .. D. .. !EI!. im Ver' g 1 €~ i c: h ••••••••• 
Umsatzanstieg im G.r .. 9...?.~~hs~.!! .. Q_.e..1. • • • • • • • • • • • • • 
.G\J_.€t.i?. .. C.Y..?..L.!Le.h_c. in i t E i s e n b a h n e n 1 'f 8 3 • • • • • • • 
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37 Habilitationen •••••••••••••••••••••••• 
Bestand .. ·-.;;-;;--fi~J.i::~::\:i.l.?. .. ?.Fb..:LLf.e..n. • • • • • • • • '· • • • • • 
Ausstattung der· !:1~.\L~i.h.?.l .. Lt..fl mit tec:hni;;chf:;n 
Gebrauchsgegenstaenden 1983 •••••••••••••• 
Jede siebente tl.och_~_~;_H_ mit 
auslaendisc:her Beteiligung ............... . 

I 

l.!! .. QJJ..?. . .t...c .. :t. .. e.r,~..:: .. tl..e..Lte. . .c..v. . .e.r . .9..i.~~ .. ll.ft.t. . .fl. i. m 
Gr-oss-Stadtvergleich ••••••••••••••••••••• 
.tn .. 9...\,L?...i.c .. i..e. .. 9. .. e .. ?..f..h.9..eLt.:L9..te. i n cl e n B e z i r· k e n • • • 
S t e i g e n d e l.T! .. Y..e.?...Li .. i.:L9...!l}!..I!..fl_:Lq1ill.9. i m 
Verarbeitenden Gewerbe ••••••••••••••••••• 

H ()ehe r e An z ah 1 V 0 n !if...!.=I.tt. .. t~ .. ?...?.JJ.ILRf~.n. n II • a II •• 

M eh r s t e u e r b e 1 a s t e t e !5.9.f.~CJLe.L.?..f..J:l~;_f .t...fl.I!. • • • • • 
!~.9.!1..?...Y. .. ls.tU!..la1 .. ?,. Hambu r·g •••••••••••••••••••• 
Zunahme bei !5..C~tf..U~.tl.J:.zeuqg_IJ .•••••••••••••• 
Ueber 15 000 !:~.L~.n.k..e..D.!J.au .. ?..!l . .e..t..tg_n. 
fuer Akutkranke •••••••••••••••••••••••••• 
38 Millionen DM fuer 

Ke .. ! e Q..?_qp_f.e.J:.f.\J..!E..C .. ?...QJ: . .Q..e. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Weniger· -~-an.Q_~_.ir.i.?-f .. baf..t..Et.f..!Pec.IJ..en •••.•••.•• 
Fer·nver·kehr mit be..?...ik..cfJfJ . .f~h·rL~.\J . .Q.en •••••• 
F';•eisindex fuer die Lebensh~J..tun..Q. 
auf neuer Basis 1980 ••••••••••••••••••••• 
Leichter Anstieg im b.k.~.-FJt.LI!..Y.erJi..!;: .. O.L 

.!i:Lt...9..!i...ede.rzu~~-ch,E_ bei Sportvereinen 
Geburtsgewicht der Kinder und 
Gerufstaetigkeit der Muet__t~ .. C. ••••••••••••• 
.!:!._u se..e...n. in Hamb u rg •••••••••••••••••••••••• 
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Ne.i . .9.YJ.Lq zum Studium nimmt ab ••••••••••••• 
Europawahl in tleu~~\,!_q..e.b:i.~Jl€t.!J. ••••••••••••• 
F.ehlbildungen bei tl.e.!J..9_eborer! . .e..r.l.. ••••••••••• 
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Geringere Q)JsJ .. ~ .. r.:.n .. t...e .•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Wachsende Einkuenfte bei F'e~_?,_onengese.1!.:: 
schaften und Gemeinschaften •••••••••••••• 
Per~e~kraftwagen in Norddeutschland ••• 
und in der Region Harnburg •••••••••••••••• 
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E i n V i e r· t e l a 1 1 e r 1:·y r.: ?.Q .. Tl..fl r111 r.:.~Xt.~!fJ.g t;JJ 
c.~us denl "'1uslanc! ••• " ............... " ............ . 
f:.rg .. !..?..i.n.~L€.;./. f u er· d i l' Lebenshaltung 
auf·neuer· 13asi:;.; 1?80 ..................... . 
f:.L€t.2..2..€e .. ?.t~.;J~. Hambu r·g ............. ., ••••••••• 
f.'E..9.J!..\J .. ~ .. t:i..9E!.?. .. ?...t...<: .. ! .. 9 .. f;!..f.:.I,!.D g i n d e r G r u n cl s t o f f -· 
und Pr-oduktionsgueterher-stellung ........ .. 
f:r..9. .. Q .. \J .. ~.:U .. 9.!i .. 2_1:!.',; .. C:.:t...~. u n t e r· Vor· j a h r· es; n i v ea u ••• 
Wen i 9 er (;b f a J.l im f'.CP.~.I!.L1i:!J.fi:J• .. ~ .. €e.T:!. Gewe rob e 

E;_Q.::ß.P.:·::.Y..f;!E~~_I! .. t:: im Hambur·ger- Hafen ••••••••• 

/ 

s 

11 000 s;f. .. b..9.~~ .. Le.L. Wf2ll iger •• "" •••• " •• ". " .... " 
Wenig er au slaencl i sc: h e §s:.!J.ti.!'!.J .. !,7.f. 
in Gr·uncl ... und H.;;,uptschulen •••••••••• 
16 0 0 a u ~; l ,:; end i s c h e ~.f..h..\LL<:!..kq~~ .. f;! .. !J .. Q .. ~.J.:. • • • • • • • • 
Sif.h.9.1_e..tl .. ~.!;JlJ .. I! .. f;! .. ~.g:~.!,t a u ~; 1 a e n d i '-; c h e r· 
Jugendlicher·· ••••••••••••••••••••••••••••• 
Maedchen mit. besser·en §.!;.h..~iJ.§..k?..!;.h .. L!! .. !?. .. ~'-~;g_n .•• 
Mi tg 1 i. t:cl er zuwach~; bei ?P .. 9 .. t::.:.l:..\t..!?...t:: .. e .. :i..J.l . .f;! .. fl ...... . 
fi.t..9..t~..?...JjJ .. de;r· groessten Staedte 
der· Welt ................................. . 
Um die E:i. nhe i t der' Si.t..fJ..t.i?_t...i.k.. •••••••• • • • • • 
Statistik-Verbund •••••••••••••••••••••••• 
i5ä"5 ... _wi s~-;;·~ .. sc_ti.~Tt'i iche Veranstaltung sp r·o-

grarnm der ? . .i.e1J.?..1 .. ! .. ?..f..h .. e.n .. _.~.9.JJ!..e. in (;ug;-,bu;·g 
E n t w i c: k 1 u n g d er .\?...t...e.I~!l .. U .. r; .. b..~ ... ~! .. :L.t.. im 
[-<undesgebiet .............................. . 

§. t r~t?. .. ~.e. .. n..:v. .. ~..r:.K.e.hr .. 2 .. \J..!.!..UteJ .. Le du r· c '' 
technische Maengel. ••••••••••••••••••••••• 
.§_t rC!.?...?...e..!l.Y.!E.LK.f,!_O .. UL!J . .!ll_~.e.).J . .!;:. m i t F u s s g a enger· n 
A 1 k oh o 1 bei 2.t...c~ .. ?. . .e..!l.v. . .e..c..k. .. QJJ..r.:.?. .. \J .. '.l..L~.e .. U..e..n •• • • 
1i.tc.e...~k..a 1 'f 8 3 ••••••••••••••••••••••••••.••• 
2.t...LQ.!!\.Y..f;! .. C.Q .. C§..\J_\;Jl 1 e i c h t an g es t i e g e n •••••••• 
Wohn-und Leben~;ver•haeltnisse von .9.1 .. \J.fl~ .. I! .. t...€t.D.. 
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Neigung zum 9 .. t~!.Q.i.\J.m. nimmt ab • • • • • • • • • • • • • 4/95 
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Taxenbestand unveraendert •••••••••••••••• 5/127 
Hoeh~-~~ .. ~- r"~:fi.::.LIJl.P...QL1 UE",ber Hambur·g •••••••• 10/275 
15 Mi 11 ionen Tonn€~n LC.?.l..!L?..Ü.RI! .. e .. te..c. 
umgeschlagen ••••••••••••••••••••••••••••• 

u 

Handel mit der ~!.fl9J?J;;. star·k angestiegen ••• 
Mehr Unternehmen und erho€;hte lJ.m..sag_t._Le_ ••• 
!Jmwe.!.:t.?..FJ:l_IJ..i.Ü .. I!.Y...~.?. .. :t.H.i.9..!.1.!E .. !J. gestiegen •••••• 
Unfaelle mit wassergefaehrdenden Stoffen 
Vi~};,--iJ:rJ.i!.e.LJ..e. mit Fuehr·er·scheinneul.ingen 
Mehf' U'l .. tJtLI!J!.h!!L~.I!. und erho€~hte Umsaetze ••• 
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Beschaeftigung und Umsatz im Y...e..c.arb.eiJ.e'l.:~ 
Q_e.n Gewerbe r·ueck laeuf ig ••••••••••••••••• 
Anstieg der Auftragseingaenge im 
Verarbeitenden Gewerbe ••••••••••••••••••• 
st-eTii.eii_Ci_e_i~·~-;; s t i t i o n s n e.i g u n g im 
Verarbeitenden Gewerbe ••••••••••••••••••• 
Ä-Uftrag·~-~-;:·-;;-gä-;;nge knapp unter· Vor·jahres
niveau im Verarbeitenelen Gewerbe ••••••••• 
Ver<:!_rbei.te._nde..?.. Ge;:;-erbe-1983 •••••••••••••• 
Ver~..r_tl . .e..Lt..e_nde.?.. Gewerbe 1982 
im Gross-Staedtevergleich •••••••••••••••• 
Verarbeitendes Gewerbe 
un-t'er .. vö-;::~)ahr."f.i'sniveau •••••• J ••••••••••••• 
Yer.J!._ehL?...\J..!Lf9..e..Ll.~. auswaertiger· Autofahrer· 
Strukturelle Erkenntnisse uebef' die veran
lagte.n yermot?qen natuerl. Personen 1980 •• 
Mehr VerurteilJJ..!l.Q..e.!l .•••••••••••••••••••••• 
51 500 Hoerer der Volkshoch~<;:~~~ •••••••• 
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Er·ste Er·gr!bnisse a. d. Revic;i.on der Y.g .. U ... ?. .. \:i .. , .. 
Gesamtrechnungen f. d. Jahre 1970 bis 1982 
Die h e im 1 i c h e n Y..9.JK.?. .. ff,l_ft.!:JJ.iJ_'!_q.ft.I.l. • • • • • • • • • • • 
Die haeuf i!J~;ten y_Qf .. f.l.~}.m .. ft . .T.l. der 
Hamburger Kinder ••••••••••••••••••••••••• 
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M eh r Wa ~;,;er i n .W.§.ft.f...!!).fh:Lf,l..Lt.\:i.ft . .!::K~n • • • • • • • • • 
Eur·opawahl: 1,2'+ Millionen 
H§!.b..J .. !!. .. ft .. f...ft_~!.Li.:\.9 .. ".\:. ft. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Wahlverhalten als Indikator f.sozialstruk-
t_-;:;-;:-elle ·ü-;;:j-i"e.ic:hgewicht.e in Stc:;dtteüen •• 
H.~_tl.J.Y..ft.LQ.f,JJ.t.~.!l der Harnb u r·g er· bei. 
der Europawahl 1984 ••••••••••••••••.••••• 
Zum .W.§.!Ü.Y. .. ~~..r.: .. b..<.~J.t~~.f.l. so z i a 1 er· G r· u p p t.; n ••••••• 
Deutsche und Auslaender: 
Wanperunqg;_t.r..~!l.f!..?. umgekehrt ••••••••••••••• 
H.~_t.Il.Q.?. . .t.k. .. f.' .. !.1 .. 9.L~.?.5 in Hamb u r-g ·-· 
statistisch g(,'S('hen •••••••••••••••••••••• 
W i..L!..?..f~h a.f .. t?..ft..!Ll~.i~~.t1,!.!!.9. 1 9 B 3 •••••••••••••• 
Wohn-und Lebensver-haeltnisse von Studenten 
in·-c;··;·~·-·Gross-··Stadt. Hambur·g ([luchbesprech.) 
Wo.!.nl..9..ft .. ! . .Q. fuer 51 000 Haushai te ••••••••••• 
Jolob.nq~J.Q. 1980 bis 1983 ••••••••••••••••••• 

f(l e i n e r e HP.b..!ll!!!.9.f..!.l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Gevoelk erungsentwick lung ••• und Hf!!.Ll!JJ..!.HI .. ?.::. 
!l§!.!,!J.f,J .. ft.U . .9..~-Ü.t in der· Region Hambur·g 1982 
Sozialer- WqjJJ:! .. !LIJ .. 9..?-.!!..§!1,!. 1978 bis 1982 ••••••• 
Guenst ige Entwicklung im .W..9J:l . .T.l .. Y.!.Lg .. ?..!!..§.?..\! ••••• 

z 

Heft/ 
gt;.jt-;; 

lt/97 
8/219 

4/110 

7/183 

2/35 

3/6'1' 

9/2..'+0 
2/36 

ll/302 

5/130 
7/183 

l/18 
5/127 

ll/30'+ 
10/2?5 

l/2 
3.176 
't/95 

Gl u me n- . und ~tft.f.P. . .fl.?.l..!.l.~.ft .. !l?..f.l.k~.\,!. • • • • • • • • • • • • 12 I 3 4 0 

c) Alphabetisches Autorenregister 

Bach,Hans-Juer-gen 
Mietspiegel •••••••••••••••••••••••••••••• 

Goehm,Erich 
Erste Ergebnisse a.d. Revision der Volksw. 
Gesamtrechnungen f. d. Jahre 1970 bis 1982 
Wirtschaftsentwicklung 1983 •••••••••••••• 

Gorchardt,Walter 
Mehr- Unternehmen und er-hoehte Umsaetze ••• 
Mehr- steuerbelastete Koer-perschaften ••••• 

Guch,Dieter 
Statistik-Verbund •••••••••••••••••••••••• 
Die haeufigsten Vornamen der-
Hamburger Kinder- ••••••••••••••••••••••••• 
Museen in Harnburg •••••••••••••••••••••••• 

Gerhardt,Jens 
Eheschliessungen 1982 •••••••••••••••••••• 
Statistik der groessten Staedte 
der- We 1 t ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Generation ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ausstattung der Haushalte mit technischen 
Gebrauchsgegenstaenden 1983 •••••••••••••• 
Geschaeftigte in den Gross-Stadt-
regionen 1978 bis 1983 ••••••••••••••••••• 
Eritwicklung der Sterbllchkeit im 
Bundesgebiet ••••••••••••••••••••••••••••• 

6/150 

't/97 
7/183 

4/96 
8/212 

't/94 

4/110 
12/349 

1/12 

1/16 
3/66 

7/18't 

11/312 

12/341 

Hausher-r-,Joern-Ulr-ich 
Ver-ar-beitendes Gewer-be 1983 

Hr·usc.hka, Erhar·d 
Eu r·opawah 1 198ft •••••••••••••••••••••••••• 
Einsichter, ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eur·opawahl in Neubaug.ebietel! ••••••••••••• 
Eur-opc;wahl 1984 im Gross-Staedtever-gleich 
Br-ueckenschlc;ege noetig •••••••••••••••••• 
Um die Einheit der Statistik ••••••••••••• 
Deutsche und Auslaender: 
Wander·unq,;tr··encl:; umqekehrt ••••••••••••••• 
Gr-oss-Stadtr-egionen im Vergleich ••••••••• 
Gedanken zum neuen Anlauf •••••••••••••••• 

Huet tel; Bar·bar·a 
Geburtsgewicht der Kinder und 
Ber-ufstaetigkeit der Muetter ••••••••••••• 

f(arnp, f(J. aus 
Kalender- und Statistik •••••.••••••••••••• 
Statistik-Verbund •••••••••••••••••••••••• 
Die haeufigsten Vornamen der 
Hamburg<;r 'f(inder· ••••••••••••••••••••••••• 

f(oester·, Henry 
Maedchen mit besseren Schulabschluessen •• 
1600 auslaendische Schulabgaenger- •••••••• 
Neigung zum Studium nimmt ab ••••••••••••• 
Weniger- auslaendische Schueler 
in Gr-und- und Hauptschulen ••••••••••••••• 
Ueber 80 500 Ger-ufsschueler- •••••••••••••• 
11 000 Schueler weniger- •••••••••••••••••• 
37 Habilitationen •••••••••••••••••••••••• 
Mitgliederzuwachs bei Sportvereinen •••••• 
51 500 Hoer-er- der Volkshochschule •••••••• 
Schulabschluesse auslaendischer-

Heft/ 
.~ .. ~ .. ! .. t~. 

6/152 

5/126 
8./210 
8/212 
9/2!:-l 

10/2/'lt 
10/285 

11/302 
11/302 
12/338 

2/37 

'+/110 

1/3 
2/35 
'+195 

't/95 
S/12'7 
6/151 
8/210 
8/211 

11/303 

Jugendlicher· ••••••••••••••••••••••••••••• 12/339 

Legat,W:ilfried 
Die heimlichen Volkszaehlungen 

Lenthe, Ruedige.r 
Umsatzanstieg im Ausbaugewerbe ••••••••••• 
Mehr- Leasing im Gauhauptgewer-be •••••••••• 
Weniger- Abfall im Pr-oduzier-enden Gewer-be 
Guenstige Entwicklung im Wohnungsbau ••••• 
Auftr-agseingaenge in der Gauwirtschaft 
leicht gestiegen ••••••••••••••••••••••••• 
Gasver-brauch zur-ueckgegangen ••••••••••••• 
Mehr- Wasser- in Waermekraftwer-ken ••••••••• 
Umweltschutzinvestitionen gestiegen •••••• 
Str-omver-br-auch leicht angestiegen •••••••• 
Kleinere Wohnungen ••••••••••••••••••••••• 
Fluessiggasver-brc;uch geht zur-ueck •••••••• 

Lohmann,Heinz 
Gevoelkerung~entwicklung ••• und Wohnungs
bautaetigkeit in der Region Harnbur-g 1982 
Die groessten und die kleinsten 
Gemeinden •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Im ersten Halbjahr 1983 <Bevoelkerung) •• 
Ar-beitsmarkt 1983 •••••••••••••••••••••••• 
Personenkraftwagen in No~ddeutschland ••• 
und in der- Region Hamburq •••••••••••••••• 
Weniger- Beschaeftigte •••••••••••••••••••• 
Bevoelkerungsentwicklung 1983 •••••••••••• 
Jede si~oente Hochzeit mit 
auslaendischer- Beteiligung ••••••••••••••• 
Einbuergerungen 1983 ••••••••••••••••••••• 
Geburten 1983 •••••••••••••••••••••••••••• 
Fast 5000 Ehescheidungen •••••• ~ •••••••••• 
Gevoelkerungsentwicklung in 
Nor-ddeutschland •••••••••••••••••• ~·····~· 

8/219 

2/35 
3/6'7 
3/68 
4/95 

4/96 
6/151 
7/183 
7/183 
8/212 

10/275 
11/303 

1/2 

1/3 
2/34 
3/66 

4/96 
5/126 
6/150 

7/182 
9/238 

10/274 
11/303 

12/339 
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Mar·tens, Hans 
.Weltp.D5tkong:N!S"S .in Harnburg -
stati-stisch gesehen ····················•· 

tlarx,Johannes 
Energiebilanz 1982 •••.••••••••••••••••••• 
Sozialer· Wohnungsbau 1978 bis 1982 ••••••• 
Bauge.we r·be 19.83 •••••••••••••••••••••••••• 
Gewerbliche Abfallbeseitigung 
.in Hamb u r·.g •••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Un·faelle mit wassergefaehrdenden Stoffen 

tluel.ler·, Joachim 
.Z.e.i treihen ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sa.isonberein.igun.g •••••••••.•• · ••••••••.••••• 

Neu.ss, Guenther 
Auftr.ag.se:ingaenge knapp unter· Vorjahre,,
tLiYeau :im Verarbeitenden Gewerbe ••••••••• 
P~orluktionswerte unter VorjahresniYeau ••• 
Beschaef·t.ig.un.g und .Umf.;at z im Ve rar·bei t en-· 
dfn Gewe rb·e rueck]a.e.u f.i.g ••.•••••••••.••••• 
I·ndustriebesch·aeftigt;e .in .d·en Bezirken ••• 
Anstieg der· Auftragsein.gaenge im 
Verarbeitenden Gewerbe ••••.••••.•.••••••• 
Verarbeitendes Gewerbe 
unter Vor jah resn i \l·eau •••••••••••••••••••• 
Produktionssteigerung in der Grundstoff
und Produktionsgu~terherstellung ••••••••• 
Steigende InYestitionsneigung im 
Verarbeitenden Gewerbe ••••••••••••••••••• 

Roesler,Asmus 
Europawahl: 1,24 Millionen 
Wahlberechtigte •••••••••••••••••••••••••• 
Zum WahlYerhalten sozialer Gruppen ••••••• 
Pro Kopf 2,31 DM fuer die Europawahl ••••• 
WahlYerhalten der Hamburger bei 
der Europawahl 1984 •••••••••••••••••••••• 

Schlie,Horst 
FernYerkehr mit Lastkraftfahr~eugen 
Handel mit der UdSSR sta'rk angestiegen ••• 
Mehr Gueter per Binnenschiff ••••••••••••• 
Ro-Ro-Verkehr im Hamburger Hafen ••••••••• 
Verkehr ueber den Eibe-Seitenkanal ••••••• 
15 Millionen Tonnen Transitgueter 
umgeschlagen ••••••••••••••••••••••••••••• 
Konsularplatz Harnburg ••••••••••.•• ~ •••••• 
45 Z des China-Exports ueber Harnburg ••••• 
Bestand an Handelsschiffen ••••••••••••••• 
GueterYerkehr mit Eisenbahnen 1983 ••••••• 
Hoeherer Tee-Import ueber Harnburg •••••••• 
Leichter Anstieg im Lkw-FernYerkehr •••••• 

Schmidt,Detlef 
Nur geringer Anstieg der Baupreise ••••••• 
IndustriearbeiterYerdienste im 
Gross-StadtYergleich ••••••••••••••••••••• 
Preisindex fuer die Lebenshaltung 
auf neuer Basis 1980 ••••••••••••••••••••• 
Steigender Ausbildungsstand der 
Erwerbstaetigen •••••••••••••••••••••••••• 
Streiks 1983 ••••••••••••••••••••••••••••• 

Soeker,Elfried 
Wohn-und LebensYerhaeltnisse \Ion Studenten 

5/.13.0 

.1/5 
3/76 
5/132 

B/214 
1213'!6 

7/182 
9/238 

3/67 
3/67 

7/183 
9/239 

10/275 

11/303 

12/340 

12/340 

2/35 
2/36 
4/95 

9/2'!0 

1/4 
2/35 
2/35 
3/68 
't/95 

5/127 
6/151 
7/183 
8/212 
9/239 

10/275 
12/339 

3/68 

5/128 

7/190 

8/210 
8/211 

in der Gross-Stadt Harnburg <Buchbesprech.> 1/18 

Stegen,Hans-Eckhard 
Energiebilanzen •••••••••••••••••••••••••• 1/2 
Verarbeitendes Gewerbe 1982 
im Gross-Staedteyergleich •••••••••••••••• 10/276 
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V.illalaz,Francisco 
Wachsend.e Einkuenfte b.ei Per·soneng(>sell-
sctlaften und Geme.inschaften ••••••••••.••. 
Strukturelle Erkenntnisse ueber die \leran
lagten Vermoegen natuerl. Personen 1980 •• 

Wal ter·, Er ich 
Hoehere Anzahl Yon Kfz-Zulassungen •.••.•• 
Ueberwiegend Auslaender auf 
Hamburgs Campingplaetzen ••••••••••••••••• 
Viele Unfaelle mit Fuehrerscheinneulingen 
Geringere Obsternte ••••••.••••••••••••••• 
Ein Viertel aller Personenkraftwagen 
aus dem Ausland ••••••••••••••••• ; •••••••• 
Zunahme bei Kraftfahrzeugen ••••••• ~ •••••• 
Pressestadt Harnburg ••••.••••••••••••••••• 
Alkohol bei Strassenverkehrsunfaellep •••• 
Harnburg brueckenreichste Stadt in Eu~opa 
StrassenYerkehrsunfaelle durch · 
technische Maengel ••••••••••••••••••••••• 
Stagnation im Einzelhandel ••••••••••••••• 
Umsatzanstieg im Grasshandel ••••••••••••• 
Fremdenverkehr 1970 bis 1983 ••••••••••••• 

War·ncke, Grete 
Taxenbestand unveraendert •••••••••••••••• 
Verkehrsunfaelle auswaertiger Autofahrer 
Weniger Landwirtschaftsflaechen •••••••••• 
Positive Entwicklung im Flugverkehr •••••• 
Strassenverkehrsunfaelle mit Fussgaengern 
Wachsendes Verkehrsaufkommen im Elbtunnel 
Blumen- und Zierpflanzenanbau •••••••••••• 

Weissker,Juergen 
Zur Beschaeftigtenentwicklung in 
Harnburg und seiner Region •••••••••••••••• 

Wettern,Guenther 
Ueber 15 000 Krankenhausbetten 
fuer Akutkranke •••••••••••••••••••••••••• 
4274 Personen unter Bewaehrungsaufsicht •• 
Wohngeld fuer 51 000 Haushalte ••••••••••• 
Mehr Verurteilungen •••••••••••••••••••••• 
Mehr Sozialhilfe ••••••••••••••••••••••••• 
38 Millionen DM fuer 
Kriegsopferfuersorge ••••••••••••••••••••• 
Zahl der Sozialhilfeempfaenger gestiegen 

Wiemann,Ulrich 
Berufs-, Qualifikations- u. Altersstruktur 
der Beschaeftigten in Harnburg 1978 u. 1983 

Wohlfahrt, Sven 
Wahlverhalten als Indikator f.sozialstruk
turelle Ungleichgewichte in Stadtteilen •• 
Fehlbildungen bei Neugeborenen ••••••••••• 
Zahl der Behinderten nimmt zu •••••••••••• 
Wohngeld 1980 bis 1983 ••••••••••••••••••• 

Zielke,Paul 
GmbH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heft/ 
~.~ .. i .. t~. 

't/96 

6/158 

1/'t 

1/4 
1/4 
2/35 

3/67 
3/67 
lt/94 
7/192 
8/211 

8/211 
10/275 
l.l/303 
ll/318 

5/127 
6/151 
6/151 
8/212 
9/239 

10/275 
12/340 

4/105 

1/3 
114 
5/127 
9/239 

10/275 

11/303 
12/339 

9/252 

3/69 
8/211 
8/211 

11/304 

7/183 



1984 



Zeichenerklärung 

Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

Zahlenangaben lagen bei Redak
tionsschluß noch nicht vor 

gegenüber früheren Veröffentlichun
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 



HAMBURG IN ZAHLEN 
~ 

Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 

Rückblick auf die 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung 

1984 

Redaktionsschluß 12. Dezember 1984 



Merkmal 

Bevölkerung 

Einwohner 
dar. Ausländer 
Lebendgeborene 
Lebendgeborene je 1 000 Einwohner 
Gestorbene 
Gestorbene je 1000 Einwohner 
Gestorbenenüberschuß 
Zuzüge 
dar. aus dem Umland 

Fortzüge 
dar. ins Umland 
Wanderungsgewinn I-verlust 
Eheschließungen 
Ehescheidungen 

Bildung 
Schüler in 
allgemeinbildenden Schulen 
dar. Oberstufe von Gymnasien 

und Gesamtschulen 
beruflichen Schulen 

Studenten an Hochschulen 
dar. an der Universität 

Arbeitsmarkt 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
Arbeitnehmer 
dar. Teilzeitbeschäftigte 
Beschäftigte der öffentlichen 
Verwaltung') 
dar. Teilzeitbeschäftigte 
Arbeitslose 
Arbeitslosenquote 
Kurzarbeiter 
Offene Stellen 

Wirtschaft und Verkehr 

Verarbeitendes Gewerbe3
) 

Beschäftigte 
Geleistete Arbeiterstunden 
Umsatz aus Eigenerzeugung4

) 

dar. Auslandsumsatz 
Bauhauptgewerbe5

) 

Beschäftigte 
Geleistete Arbeitsstunden 
Baugewerblicher Umsatz4

) 

Ausbaugewerbe3
) 

Beschäftigte 
Geleistete Arbeitsstunden 
Ausbaugewerblicher Umsatz4

) 

Energie- und Wasserverbrauch6
) 

Stromverbrauch 
Gasverbrauch 
Wasserverbrauch 

Großhandelsumsatz4
) 

Einzelhandelsumsatz 
Gastgewerbeumsatz 
Übernachtungen von Gästen 
dar. mit Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik 
Außenhandel Hamburger 
Im- und Exporteure 

Einfuhr 
dar. aus Europa 

· dar. aus EG-Staaten 
Ausfuhr 
dar. nach Europa 
dar. in EG-Staaten 

p = vorläufige Zahl 
s = geschätzte Zahl 
x = Nachweis nicht sinnvoll 

Rückblick auf die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung . 

Veränderung in % 

Maßeinheit Stichtag 
1984 1983 1982 1984 1983 

Zeitraum gegenüber gegenüber 
1983 1982 

Anzahl 30. 6. 1 600343 1 617759 1 630 367 - 1 ,1 - 0,8 

" " 
154028 157132 157 978 - 2,0 -· 0,5 

" 
Jan.-Sept. 9370 9780 10104 - 4,2 - 3,2 

" " 
5,9 6,0 6,2 X X 

" " 
15 072 16-200 17 434 - 7,0 - 7,1 

" " 
9,4 10,0 10,7 X X 

" " 
5702 6420 7330 X X 

" 
Jan.-Juni 27090 23149 26749 + 17,0 - 13,5 

" " 
9056 8587 7828 + 5,5 + 9,7 

" " 
31 401 24 792 28476 + 26,7 - 12,9 

" " 
10 916 9670 10337 + 12,9 - 6,5 

" " 
- 4 311 - 1 643 - 1 727 X X 

" 
Jan.-Sept. 6702 6955 6756 - 3,6 + 2,9 

" 
Jan.-Dez. ... 4970 4 762 . .. + 4,4 

Anzahl Sept./Okt. s 175000 187635 198 907 s - 6,7 - 5,7 

" " 
s 23150 23294 22976 s - 0,6 + 1,4 

" " 
s 81 000 80538 77935 s + 0,6 + 3,3 

" 
Sommer- s 56700 54474 52153 s + 4,1 + 4,5 

" 
semester 39252 37719 36691 + 4,1_ + 2,8 

Anzahl 31. 3. 716 951 729693 748319 - 1,7 - 2,5 

" " 
82472 83007 83 758 - 0,6 - 0,9 

" 
30.6. p 116282 114 701 112 795 p + 1,4 +. 1,7 

" " 
p 23270 21 857 21 418 p + 6,5 + 2,0 

" 2) Jan.-Nov. 79565 72116 51 620 + 10,3 + 39,7 
% 2) 

" 
11 ,1 10,1 7,2 X X 

Anzahl 2) 
" 

14 991 18759 9124 - 20,1 + 105,6 

" 
2). 

" 
2341 2195 3421 + 6,7 - 35,8 

Anzahl 2) Jan.-Sept. 143412 151 639 160164 - 5,4 - 5,3 
1000 

" 
98736 104 825 114 706 - 5,8 - 8,6 

Mio.DM 
" 

29528 29752 30521 - 0,8 - 2,5 

" " 
6161 6150 6369 + 0,2 - 3,4 

Anzahl 2) Jan.-Sept. 25478 26461 27 691 - 3,7 - 4,4 
1000 

" 
23400 24 769 26097 - 5,5 - 5,1 

Mio.DM 
" 

2190 2156 2288 + 1,6 - 5,8 

Anzahl 2) 
" 

10477 10520 10766 - 0,4 - 2,3 
1000 

" 
11 246 11 233 11 614 + 0,1 - 3,3 

Mio.DM 
" 

704 702 725 + 0,3 - 3,2 

Mio. kWh Jan.-Okt. 9265 8978 8857 + 3,2 + 1,4 

1000 m3 " 
16688 18 700 19596 - 10,8 - 4,6 

" 
123 013 129844 127 858 - 5,3 + 1,6 

MD1980 ~ 100 Jan.-Aug. 120,2 115,2 109,3 + 4,3 + 5,4 

" 
Jan.-Sept. 100,1 98,5 95,9 + 1,6 + 2,7 

" " 
105,2 100,9 101,7 + 4,3 - 0,8 

1000 Jan.-Sept. 2209 2202 2319 + 0,3 - 5,0 

" " 
789 743 808 + 6,2 - 8,1 

Mio.DM Jan.-Sept. 52644 50188 55592 + 4,9 - 9,7 

" " 
31 201 29600 28750 + 5,4 + 3,0 

" " 
22946 21998 22255 + 4,3 - 1,2 

" " 
25779 22367 24122 + 15,3 - 7,3 

" " 
18317 15180 17184 + 20,7 - 11,7 

" " 
13422 . 10496 12 625 + 27,9 - 16,9 



in Harnburg 1984 im Vergleich zu 1983 und 1982 

Veränderung in % 

Merkmal Maßeinheit Stichtag 1984 1983 1982 1984 1983 
Zeitraum gegenüber gegenüber 

1983 1982 

Güterverkehr über See 
Empfang 1000 t Jan.-Nov. 30 028 27 659 35 813 + 8,6 -22,8 
dar. Stück- und Sackgut 

" " 
7 771 7 384 7 061 + 5,2 + 4,6 

Versand 
" " 

18 583 18 757 20 684 - 0,9 - 9,3 
dar. Stück- und Sackgut 

" " 
11 522 10 541 9 742 + 9,3 + 8,2 

Umgeschlagene Container') Anzahl 
" 

973 283 847 673 810541 + 14,8 + 4,6 
Bruttogewicht 100Öt 

" 
9 053 7 899 7123 + 14,6 + 10,9 

Transit 
" Jan.-Okt. s 12 400 12 739 14 709 - 2,7 - 13,4 

Güterverke.hr in der Binnenschiffahrt 
" " 8 158 7 732 7 657 + 5,5 + 1,0 

Passagiere im Flugverkehr (ohne Transit) 1000 " p 3 713 3 511 3 543 p + 5,8 - 0,9 
Personenbeförderung im 

Stadtverkehr'l) 
" 

Jan.-Sept. 428 003 444 804 446 579 - 3,8 - 0,4 
Zulassungen neuer Kraftfahrzeuge Anzahl Jan.-Okt. p 59 216 62 064 58 845 p - 4,6 + 5,5 
Kraftfahrzeugbestand9

) 
" 

1. 7. 657 062 644 157 639 804 + 2,0 + 0,7 
Verkehrsunfälle mit Personenschaden 

" 
Jan.-Okt. p' 8 616 8 949 8328 p -3,7 + 7,5 

Gebäude und Wohnungen 

Baugenehmigungen 
für Wohngebäude Anzahl Jan.-Sept. 1 277 1 237 880 + 3,2 + 40,6 

umbauter Raum 1000 m3 

" 
1 991 2 111 1 758 - 5,7 + 20,1 

für Nichtwohngebäude Anzahl 
" 

150 207 195 -27,5 + 6,2 
umbauter Raum 1000 m3 

" 
. 1 179 1 504 1 918 -21,6 -21,6 

Wohnungen in Wohn- und 
Nichtwohngebäuden Anzahl 

" 
5 041 4 976 4253 + 1,3 + 17,0 

Wohnfläche 1000 m2 

" 
387 405 333 - 4,4 + 21,6 

Wohnungsbestand 1000 30. 9. 801 798 793 + 0,4 + 0,6 

Verdienste und Preise 

Bruttostundenverdienste 10
) 

der Industriearbeiter: Männer DM Juli 18,74 18,47 17,88 + 1,5 + 3,3 
Frauen " " 

13,12 12,86 12,34 + 2,0 + 4,2 
Bruttowochenverdienste10

) 

der Industriearbeiter: Männer 
" " 

768 760 743 + 1,0 + 2,3 
Frauen 

" " 
524 512 495 + 2,4 + 3,4 

Bruttomonatsverdienste 10
) der 

kaufmännischen Angestellten 
in der Industrie: Männer 

" " 
4 735 4 588 4 399 + 3,2 + 4,3 

Frauen 
" " 

3 283 3197 3 053 + 2,7 + 4,7 
im Handel: Männer 

" " 
3 868 3 773 3 633 + 2,5 + 3,9 

Frauen 
" " 

2884 2 771 2 668 + 4,1 + 3,9 
Preisindex für die Lebenshaltung aller 
privaten Haushalte im Bundesgebiet 1980 ,; 1 002

) Jan.-Okt. 118,2 115,3 111,5 + 2,5 + 3,4 
Index der Baupreise 1980,; 1001 

) Jan.-Sept. 114,0 111 ,7 109,3 + 2,_1 + 2,2 

Geld und Kredit 
' 

Spareinlagen Mio.DM 30. 9. 14 704,0 . 14 794,1 13 986,4 - 0,6 + 5,8 
Kredite an Nichtbanken 103 949,0 98 250,5 92 964,7 + 5,8 + 5,7 
Konkurse von Erwerbsunternehmen Anzahl Jan.-Okt. 230 304 246 -24,3 + 23,6 

Offentliehe Finanzen 

Steueraufkommen 12
) Mio.DM Jan.-Sept. 25113,3 23 874,7 24 141,2 + 5,2 - 1 '1 

dar. Lohnsteuer12
) 

" " 
5 382,0 5 114,8 4 915,6 + 5,2 + 4,1 

Veranlagte Einkommensteuer 
" " 

1 048,0 1 162,2 1 175,5 - 9,8 - 1 '1 
Körperschaftsteuer 12

) 
" " 

1 084,8 701,1 936,2 + 54,7 -25,1 
Umsatzsteuer 

" " 
2 316,4 2 592,0 2 296,2 - 10,6 + 12,9 

Einfuhrumsatzsteuer 
" " 

4 373,1 3 885,5 3 974,7 + 12,5 - 2,2 
Gewerbesteuer nach Ertrag 
und Kapital 

" " 
1 056,9 1 009,7 1 033,1 + 4,7 - 2,3 

Gesamteinnahmen 13
) 

" " 
9 412,3 9 321,8 8 337,0 + 1,0 + 11,8 

dar. Steuereinnahmen 
" " 

5 837,9 5 540,3 5 480,4 + 5,4 + 1 '1 
Gesamtausgaben 13

) 
" " 

9 425,4 9 779,7 9 020,4 - 3,6 + 8,4 
dar. Personalausgaben 

" " 
3 625,8 3 581,3 3 489,2 + 1,2 + 2,6 

Investitionsausgaben 
" " 

1 020,6 1 057,0 1 049,7 - 3,4 + 0,7 
Schuldenstand 

" 
30. 9. 14 027,3 12191,1 10 294,0 + 15,1 + 18,4 

1
) einschl. staatlicher Krankenhäuser und Universitätskrankenhaus Eppendorf. - 2

) im Durchschnitt der Monate des Berichtszeitraums. - 3
) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr 

Beschäftigten.- 4
) ohne Umsatzsteuer. - 5

) nach den Ergebnissen der letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 6
) Angaben der Versorgungsunternehmen.- 7

) umgerechnet auf 
20 Fuß-Basis.- 8

) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes.- 9) einschl. der vorübergehend abgemeldeten und zulassungsfreien Fahrzeuge.- 10
) Wegen Berichtskreis

wechsel im Januar 1983 wurden die Ergebnisse für 1982 umgerechnet.-") im Durchschnitt der Quartale des Berichtszeitraums.- 12) vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus 
der Zerlegung; vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen und vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 13 ohne staatliche Krankenhäuser und Universitätskrankenhaus 
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Das Stichwort 
Energ iebi Ianzen 
Energiefragen stehen spätestens seit 
Beginn der 70er Jahre immer mehr im 
Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen. 
Das Bewußtsein, daß die Vorräte an Pri
märenergie begrenzt sind, hat dazu 
ebenso beigetragen wie der Umstand 
politischer und wirtschaftlicher Erpreß
barkeit bei allzu einseitiger Ausrichtung 
auf nur einen Energieträger. Aber auch -
die außerordentlich hohen Investitions
kosten, die Probleme mit neuartigen 
Energiegewinnungstechniken sowie die 
unterschiedlichen Aspekte von Umwelt
gefährdungen im Zusammenhang mit 
der Gewinnung oder Anwendung der 
verschiedenen Energiearten haben 
Techniker, Politiker und Öffentlichkeit 
immer wieder beschäftigt. 
Für rationale Entscheidungen im Ener
giebereich ist es erforderlich, das Auf
kommen ebenso wie die Verwendung 
der einzelnen Energiearten und die teil
weise sehr komplexen Zusammenhänge 
zwischen den Energieträgern detailliert 
zu analysieren. Nur so können neben 
den erforderlichen Bestandsaufnahmen 
auch die entsprechenden Ausgangsda
ten für Prognosen gewonnen werden. ln 
der Bundesrepublik liegt seit langem ei
ne Fülle statistischer Einzelinformatio
nen über das Energieangebot und die 
Nachfrage nach Energie vor. 
Allerdings sind diese statistischen Über
sichten h~ufig auf eng begrenzte Fach
bereiche ausgerichtet und unterschei
den sich hinsichtlich ihrer Tiefengliede
rung sowie der verwendeten Definitio
nen und Abgrenzungen. Während das 
gesamte Energieaufkommen in seiner 
Zusammensetzung aus inländischer 
Gewinnung und Außenhandel von der 
amtlichen Statistik umfassend darge
stellt wird, klaffen auf der Seite des 
Energieverbra'.Jchs, und hier insbeson
dere in den Teilbereichen "Verkehr" und 
"Haushalte", erhebliche Lücken. 
Mit Hilfe von Energiebilanzen wir.d auf 
der Basis des Zahlenmaterials der amt
lichen Statistik und durch zusätzliche 
Verwendung von Verbandsstatistiken, 
von Daten des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und der wichtigsten Energie
versorgungsunternehmen ein formal 
und rechnerisch geschlossenes Ge
samtsystem über das Energieaufkom
men und seine Verwendung erstellt, wo
bei verbleibende Lücken durch Schät
zungen überbrückt werden. Dabei be
nutzen Bund und Länder einheitlich eine 
vonder Arbeitsgemeinschaft Energiebi
lanzen erarbeitete Methode.· Für Harn
burg wurde erstmalig eine Energiebilanz 
für das Jahr 1980 vom Deutschen Insti
tut für Wirtschaftsforschung (DIW) im 
Auftrag der Behörde für Wirtschaft, Ver
kehr und Landwirtschaft aufgestellt. Seit 
1981 hat das Statistische Landesamt 
diese Aufgabe übernommen. 

Hans-Eckhard Stegen 
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Ausländer in Harnburg 1983 

Ausländer insgesamt 172 000 Veränderungen gegenüber 1982 in Prozent · 

Quelle: Einwohnerkartei 
HiZ 1.1984 L 

Mehr als jeder zehnte Hamburger Einwohner hat nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit. Nach der neuesten Auszählung der Einwohnerkar
tei vom September 1983 sind in unserer Stadt 172 200 Ausländer gemel
det. Die mit beträchtlichem Abstand größten Gruppen bilden mit 56 500 
Einwohnern die Türken und mit 20 300 Einwohnern die Jugoslawen. Im 
ganzen kommen 75,9 Prozent der Ausländer aus Europa, 12,1 Prozent 
aus Asien, 6,3 Prozent aus Afrika und 3,8 Prozent aus Amerika. 
Im Vergleich zum September 1982 hat sich die Zahl der Ausländer um 
etwas mehr als ein Prozent erhöht. Dabei gab es relativ große Zunah-
men mit elf Prozent bei den Spaniern, mit fast sechs Prozent bei den 
Ghanaern und mit nicht ganz fünf Prozent bei den Polen. Abgenommen 
hat hingegen die Anzahl der Italiener und der Portugiesen um jeweils 
rund vier Prozent sowie der Jugoslawen um drei Prozent. Die Zahl der in 
Harnburg gemeldeten Türken ist nahezu unverändert geblieben. 

Statistik aktuell 

Bevölkerungs
entwicklung ... 
Die Bevölkerungsentwicklung in der Re
gion Harnburg (Hamburg und sechs 
Rand kreise) war im Jahr 1982 einerseits 
durch eine kaum veränderte natürliche 
Bevölkerungsbewegung ( 493 weniger 
Geburten und 67 mehr Sterbefälle als 
1981) sowie andererseits durch eine er
hebliche Abnahme des Wanderungsvo
lumens gekennzeichnet; bei den Zuzü
gen wurden 18 206 und bei den Fortzü
gen 8401 Fälle weniger registriert als im 
Vorjahr. Durch einen Gestorbenenüber
schuß in Höhe von 12 000 ( 1981: 
11 440) und einen Wanderungsgewinn 
von 3664 Personen ( 1981: 13 469) hatte 
die Region Harnburg 1982 einen Bevöl
kerungsrückgang um 8336 Personen. 
Die Einwohnerzahl belief sich zum Jah
resende 1982 auf insgesamt 2 805 531 
(1981: 2 813 867). ln Harnburg verrin
gerte . sich die Bevölkerung 1982 um 

13 284 (0,8 Prozent) auf 1 623 848 Per
sonen. 13 262 Geburten und 23 761 
Sterbefälle ergaben einen Gestorbe
nenüberschuß von 10 499 Personen; er 
machte allein 80 Prozent der Gesamt
veränderung aus. Gut 36 Prozent der 
55 226 aus der Stadt fortgezogenen 
Personen wählten einen der sechs 
Randkreise zu ihrem neuen Wohnsitz, 
während knapp 29 Prozent der 52 441 
Zuzüge nach Harnburg aus diesen Krei
sen kamen. Insgesamt ergab sich für 
Harnburg ein Wanderungsdefizit von 
2785 Personen; 1980 uild 1981 konnten 
noch Zuzugsüberschüsse von jeweils 
gut 2000 erzielt werden. 11 207 Gebore
ne und 12 708 Gestorbene ergaben 
auch für die sechs Umlandkreise eine 
negative biologische Entwicklung in Hö
he von 1501 Personen; mit Ausnahme 
des Landkreises Stade lag in allen Um
landkreisen die Anzahl der Sterbefälle 
über der Geburtenzahl. Da aber die Zu
züge die Fortzüge um 6449 übertrafen, 
erzielten die sechs Randkreise insge-

Harnburg in Zahlen 1. 1984 



samt einen Bevölkerungszuwachs von 
4948 Personen und kamen Ende 1982 im 
ganzen auf eine Einwohnerzahl von 
1 181 683. Drei Viertel der Wanderungs
gewinne des Umlands rekrutierten sich 
aus den Zuzugsüberschüssen gegen
über Hamburg. 

. ~ . und Wohnungsbau
tätigkeit in der Region 
Harnburg 1982 · 
Der bundesweit festgestellte Rückgang 
bei Baufertigstellungen für Wohnungen 
trifft auch für die Region Harnburg zu: 
1982 wurden in der Region mit 12 228 
Wohnungen in 5572 neu errichteten 
Wohngebäuden 1451 (10,6 Prozent) 
Wohnungen weniger dem Wohnungs
markt zugeführt als 1981; die Minderung 
1981 gegenüber 1980 betrug allerdings 
sogar 2143 ( 13,5 Prozent) Wohnungen. 
Die Anzahl der fertiggestellten Wohnge
bäude verringerte sich 1982 um mehr als 
ein Viertel. 
Verschieden fiel die Bautätigkeit nach 
den einzelnen Gebäudearten aus; in der 
Region Harnburg ging die Abnahme aus
schließlich zu Lasten der· Einfamilien
häuser, hier betrug der Rückgang der 
neu erbauten Wohnungen gegenüber 
dem Vorjahr mit 2106 Wohnungen fast 
40 Prozent. Hingegen nahm die Fertig
stellung in Gebäuden mit zwei bzw. drei 
und mehr Wohnungen um zwei bzw. elf 
Prozent zu. 1981 lag der Anteil der Woh
nungen in Einfamilienhäusern noch bei 
45 Prozent ( 1980: 53. Prozent), 1982 be
lief er sich nur noch auf 33 Prozent. 
Die abgeschwächte Bautätigkeit im 
Wohnungsbau erstreckte sich auch 
1982 mit Ausnahme des Kreises Her
zogtum Lauenburg (plus 27 Wohnun
gen) auf alle Gebietseinheiten der Re
gion, nahm im einzelnen jedoch unter
schiedliche Größenordnungen an. Harn
burg verfehlte mit 5307 neu erbauten 
Wohnungen das Vorjahresergebnis um 
124 oder 2,3 Prozent; in den Umland
kreisen wurden 1327 (16, 1 Prozent) we
niger Wohneinheiten erstellt als 1981. ln 
den schleswig-holsteinischen Randkrei
sen belief sich die Abnahmerate von 
20,3 Prozent im Kreis Segeberg über 
14,5 Prozent (Pinrieberg) und 6,4 Pro
zent (Stormarn) bis zu der geringen Zu
nahme von 3,2 Prozent im Kreis Herzog
tum Lauenburg. ln allen Kreisen fiel der 
Rückgang im Einfamilienhausbau am 
stärksten ins Gewicht. 
Im Landkreis Stade war der Rückgang 
der Wohnungsbautätigkeit relativ am 
stärksten; die Zahl von 735 fertiggestell
ten Wohnungen bedeutete ein Minus 
von 36,4 Prozent gegenüber 1981. Im 
Landkreis Harburg waren es 251 Woh~ 
nungen ( 18 Prozent), die weniger als im 
Jahr zuvor erstellt wurden. ln beiden 
Landkreisen wurde für alle drei Gebäu
dearten eine rückläufige Entwicklung 
festgestellt. 
Zum Vergleich: Im gesamten Bundesge
biet wurden 1982 in neu errichteten 
Wohngebäude_n 315 336 Wohnungen 
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erbaut, das sind knapp sieben Prozent 
weniger als 1981. Mit Ausnahme von 
Bayern (plus vier Prozent) und Berlin 
(West) (plus 20 Prozent) waren alle Bun
desländer vom Rückgang der Woh
nungsbautätigkeit betroffen; dieser be
trug im Vergleich des Jahres 1982 mit 
dem Vorjahr zwischen 2,3 Prozent 
(Hamburg) und 20,2 Prozent (Schles
wig-Holstein). Heinz Lohmann 

Die größten und die 
kleinsten Gemeinden 
Die Freie und Hansestadt Hamburg, als 
Stadtstaat zugleich Land und Gemeinde 
der Bundesrepublik Deutschland, kann 
für sich in Anspruch nehmen, die flä
chenmäßig größte der 8505 vorhan.de
nen Gemeinden zu sein. Mit einer Fläche 
von 755 km2 rangiert sie vor Berlin 
(West) mit 480 km2, Köln ( 405 km2). und 
Neustadt am Rübenberge in Nieder
sachsen (357 km2). 
Der Bevölkerungszahl nach ist Berlin 
(West) mit 1 ,870 Millionen Einwohnern 
die größte deutsche Gemeinde vor Harn
burg mit 1 ,624 Millionen Einwohnern, 
München (1 ,287 Millionen) und Köln 
(0,962 Millionen). Die am dichtesten be
siedelte Gemeinde ist München; mit 
414 7 Einwohnern je km2 liegt die bayeri
sche Landeshauptstadt nach der Ein
wohnerdichte eindeutig vor Berlin 
(West), wo 3894 Einwohner auf einem 
Quadratkilometer leben. Es folgen dann 
die Gemeinde Ottobrunn bei München 
(3822 Einwohner je km2) und die Stadt 
Herne (3482 Einwohner je km2). Harn
burg ist bei den zehn Gemeinden mit der 
höchsten Einwohnerdichte nicht vertre
ten. 
Betrachtet man die Flächen, Einwohner
zahlen und Bevölkerungsdichten der je
weils zehn kleinsten Gemeinden, so er
gibt sich, daß diejenigen mit der klein
sten Fläche nur über ein Gebiet zwi
schen 41 und 82 Hektar verfügen. Neun 
dieser flächenmäßigen Kleinstgemein
den liegen in Rheinland-Pfalz, eine in . 
Schleswig-Holstein. Obwohl auch die 
zehn Gemeinden mit der niedrigsten 
Einwohnerzahl ausschließlich in Rhein
land-Pfalz (sieben) und Schleswig-Hol
stein (drei) zu finden sind, ist keine iden
tisch mit einer der flächenkleinsten Ge
meinden. Zwei Gemeinden mit je acht 
Einwohnern, je eine mit neun, zehn, 
zwölf, 16, 18 und 20 und zwei mit 26 Ein
wohnern ergeben eine durchschnittliche 
Bevölkerungszahl von 15 Einwohnern in 
jeder dieser Kleinstgemeinden. Mit einer 
Einwohnerdichte zwisc;hen zwei und fünf 
Bewohnern je km2 finden sich unter den 
zehn Gemeinden mit der niedrigsten 
Einwohnerdichte sechs, die auch die ge
ringsten Bevölkerungszahlen aufwei
sen. Die Gemeinden mit der niedrigsten 
Einwohnerdichte liegen wiederum in 
Schleswig-Holstein (sechs) bzw. in 
Rheinland-Pfalz (vier). Heinz Lohmann 

Mädchen mit besseren 
Schulabschlüssen 
Die Anzahl der Schüler und Schülerin
nen, die nach Beendigung der Vollzeit
schulpflicht im Schuljahr 1982/83 die 
allgemeinbildenden Schulen in Harn
burg verlassen haben, ist gegenüber 
dem Schuljahr 1981/82 nur noch um 164 
oder 0,7 Prozent auf 24 261 angestie
gen. Gut 36 Prozent hiervon haben den 
Realschulabschluß und je 28 Prozent 
den Hauptschulabschluß bzw. die Hoch
schulreife erworben. Fünf Prozent der 
Entlaßschüler (ohne diejenigen aus 
Sonderschulen) haben den Hauptschul
abschluß nicht erreicht, und 3,5 Prozent 
wurden aus Sonderschulen ohne Er
reichung des Hauptschulabschlusses 
entlassen. 
Wie bereits im Vorjahr erreichten auch 
im Schuljahr 1982/83 mehr Mädchen als 
Jungen höhere Schulabschlüsse. Wäh
rend 39 Prozent der Mädchen die Mitt
lere Reife erlangten, waren es bei den 
Jungen 33 Prozent. Auch bei dem Er
werb der allgemeinen Hochschulreife 
hatten die Mädchen mit 28 Prozent zwei 
Prozentpunkte mehr als die Jungen (26 
Prozent). Henry Köster 

Ober 15 000 
Krankenhausbettenfür 
Akutkranke 
Anfang 1983 gab .es in Harnburg 46 
Krankenhäuser mit 18 346 Betten. Von 
ihnen waren 41 Krankenhäuser mit 
15 423 Betten für die Aufnahme von 
Akutkranken bestimmt. Der Bestand an 
Betten für diesen Bereich ist gegenüber 
dem Vorjahr fast gleichgeblieben, im 
Vergleich zu 1973 jedoch um zehn Pro
zent gesunken. 
336 000 Kranke wurden 1982 stationär 
behandelt; unter diesen waren 58 000 
Frauen, die zur Entbindung ein Kranken
haus bzw. ein Entbindungsheim auf
suchten. Im Durchschnitt mußte sich je
der sechste Hamburger in eine Kranken
hausbehandlung begeben. Kranken
hausautenthalte - auf 1 000 Einwohner 
kamen 1982 209 Krankenhausfälle, ge
genüber 171 Fällen im Jahr 1973- sind 
häufiger geworden. Die Versorgung der 

. Bevölkerung mit Krankenhausbetten hat 
sich allerdings kaum verändert. Die Bet
tendichte - auf 10 000 Einwohner be
rechnet - betrug 1982 95 Betten, 1973 
waren es 98 Betten. Der überwiegende 
Teil der Betten für Akutkranke (63 Pro
zent) befand sich 1982 in den 13 öffent
lichen Krankenhäusern; die 20 freige
meinnützigen Krankenhäuser verfügten 
über 34 Prozent und die acht privaten 
Krankenhäuser über drei Prozent des 
Bestandes. 
Am Jahresanfang 1983 waren in den 
Krankenhäusern Hamburgs 2864 Ärzte 
hauptamtlich tätig; von ihnen waren rund 
43 Prozent Fachärzte. Ein Vergleich mit 
dem Stand von vor zehn Jahren ergibt 
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einen Zuwachs von rund 31 Prozent aller 
hauptamtlichen Ärzte. Hieraus läßt sich 
eine merkliche Verbesserung der ärzt
lichen Versorgung in diesem Zeitraum 
ableiten. Günther Wettern 

4274 Personen unter 
Bewährungsaufsicht 

Die 75 in Harnburg tätigen hauptamtli
chen Bewährungshelfer des Landesso
zialamtes und des Amtes für Jugend hat
ten Ende 1982 4274 Verurteilte zu be
treuen, darunter 627, die wiederholt un
ter Bewährungsaufsicht standen. Im 
Durchschnitt kamen auf einen Bewäh
rungshelfer des Landessozialamtes 84 
und auf einen Bewährungshelfer des 
Amtes für Jugend 34 Probanden. Die An
zahl der Unterstellungen ist gegenüber 
dem Vorjahresstichtag so gut wie unver
ändert geblieben. 
Von den Unterstellungen waren 2555 
aufgrund einer im Urteil ausgesproche
nen Strafaussetzung und 1719 wegen 
der Aussetzung des Strafrestes ange
ordnet. Nach allgemeinem Strafrecht er
folgten 70 Prozent der Unterstellungen, 
bei 30 Prozent wurde Jugendstrafrecht 
angewandt. 
Die mit der Strafaussetzung zur Bewäh
rung gebotene Chance wurde nicht von 
aller) Probanden wahrgenommen. Von 
den 1982 beendeten 1549 Unterstellun
gen wurden nur knapp zwei Drittel durch 
Bewährung (einschließlich Aufhebung 
der Unterstellung) abgeschlossen, wäh
rend bei mehr alseinem Drittel ein Wider
ruf erfolgte, weil die Unterstellten ihren 
Auflagen und Weisungen nicht nachka
men oder wieder straffällig wurden. 

Günther Wettern 

Höhere Anzahl 
von Kfz-Zulassungen 

Von Januar bis Oktober 1983 wurden in 
Harnburg mit über 62 000 Zulassungen 
- nach einem Rückgang im gleichen 
Vorjahreszeitraum - sechs Prozent 
mehr Kraftfahrzeuge neu in den Verkehr 
gebracht. 
Die Pkw und Kombis hatten mit 54 000 
Wagen den weitaus größten Anteil anal
len Kraftfahrzeugen, wobei die Fahrzeu
ge der oberen Mittelklasse ( 1500 bis 
1999 cm3 Hubraum) die wichtigste Teil
gruppe stellten. Die Kleinwagen (bis 
999 cm3 Hubraum) scheinen in der 
Gunst der Autofahrer zu steigen. So 
nahm die Anzahl der Neuanmeldungen 
hier um 25 Prozent zu. 
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Bei den Krafträdern, deren Zulassungs
zahl noch rückläufig war, spielten die 
schweren Maschinen mit 250 cm3 Hub
raum und mehr nach wie vor die größte 
Rolle. Aber auch die Leichtkrafträder 
waren weiterhin vor allem bei jugendli
chen Fahrern außerordentlich beliebt. 
Während die Lkw-Zulassungen um fünf 
Prozent stiegen, sank die entsprechen
de Anzahl bei den Kraftomnibussen um 
die Hälfte ab. Erich Walter 

Viele Unfälle mit 
Führerscheinneulingen · 

Von· den im Jahr 1982 an Straßenver
kehrsunfällen mit Personenschaden in 
Harnburg beteiligten Fahrern von Kraft- . 
fahrzeugen besitzt jeder vierte seinen 
Führerschein noch nicht länger als drei 
Jahre. 18 .Prozent haben .ihre Fahrer
laubnis noch nicht einmal zwei Jahre. 
Weit über diesem Durchschnitt liegen 
Motorradfahrer, von denen jeder zweite 
in einen Unfall Verwickelte erst bis zu 
zwei Jahren am motorisierten Verkehr 
teilnimmt. Ebenso verhält es sich mit den 
Moped- und Mofa-Fahrern. Bei den Pkw
Lenkern sind es 15 Prozent. Bei den Lkw
und Omnibus-Fahrern sind Führer
scheinneulinge unter den Unfallbeteilig
ten mit jeweils zwölf Prozent verhältnis
mäßig gering vertreten. Insgesamt 60 
Prozent der Beteiligten. haben ihre Fahr
prüfung innerhalb der letzten elf Jahre 
gemacht. 
Bei allen diesen Angaben ist zu berück
sichtigen, daß von den Führerscheinin
habern in jüngerem Alter zumeist auch 
wesentlich mehr· gefahren· wird als in 
späteren Jahren. Dies gilt in besonde
rem Maße für die Benutzer motorisierter 
Zweiräder. Erich Walter 

Fernverkehr mit 
Lastkraftfahrzeugen 

1982 wurden im Fernverkehr mit Last
kraftfahrzeugen 16,8 Millionen Tonnen 
Güter von und nach Harnburg befördert, 
zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor. 
Damit hat auch dieser Verkehrszweig die 
negativen Einflüsse der Konjunktur zu 
spüren bekommen. 
Im Empfang wurden 7,6 Millionen Ton
nen registriert; das entsprach einem Mi
nus von einem Prozent gegenüber 1981. 
Von dem Rückgang waren vor allem die 
Warengruppen · Fleisch, Fisch, Eier,. 
Milch sowie Eisen-, Blech- und Metall-

waren betroffen. Dagegen konnte aller
dings bei verschiedenen Waren (Früch
te, Gemüse sowie Getränke) ein höheres 
Ladungsaufkommen ermittelt werden. 
9,2 Millionen Tonnen wurden 1982 von 
Harnburg versandt; das bedeutete ge
genüber dem Vorjahr eine Einbuße um 
drei Prozent. Geringere Verladungen 
gab es insbesondere bei Mineralölpro
dukten, Getreideerzeugnissen, Nichtei
sen-Metallen sowie bei Fleisch, Fisch, 
Eiern und Milch. Auch in dieser Ver
kehrsrichtung waren jedoch bei man
chen Gütern Steigerungen zu verzeich
nen. Hier sind vor allem Ölsaaten, Fette 
und Getränke zu nennen. 
Eine Aufgliederung des Straßenver
kehrs nach Relationen zeigt, daß der 
Rückgang gegenüber 1981 ausschließ
lich zu Lasten der Transporte von und 
nach dem übrigen Bundesgebiet ging; im 
grenzüberschreitenden Verkehr wurde 
demgegenüber ein leichter Zuwachs er
zielt. 
Die für die ersten fünf Monate 1983 vor
liegenden Ergebnisse deuten darauf hin, 
daß eine weitere Abschwächung im lau
fenden Jahr nicht zu erwarten ist; das 
Transportvolumen hielt sich auf dem Ni
veau des entsprechenden Vorjahres
zeitraums. Horst Schlie 

Überwiegend Ausländer 
auf Hamburgs Camping
plätzen 
Auf den vier Hamburger Campingplät
zen, die zum vorübergehenden Aufent
halt zur Verfügung stehen, gab es im 
Sommerhalbjahr 1983 insgesamt 19 500 
Gäste mit 29 000 Übernachtun'gen. 
14 000 Besucher, das sind über 70 Pro-

. zent, waren Ausländer und nutzten über
wiegend auf der Durchreise die Gele
genheit, die Hansestadt etwas näher 
kennenzulernen. 
Die meisten Camper kamen aus dem 
Norden: Finnland, Dänemark und 
Schweden waren mit Abstand am stärk
sten vertreten. Auch Norwegen, Italien, 
Großbritannien, die Niederlande sowie 
Frankreich stellten wichtige Besucher
kontingente. Sogar aus den USA waren 
über 200 Gäste zu verzeichnen. 
Im Durchschnitt blieben die Reisenden 
nur eineinhalb Tage an der Eibe, wobei 
die deutschen Touristen einen etwas 
längeren Aufenthalt einlegten als die 
Ausländer. Unter diesen hielten sich die 
Camper aus Großbritannien im Durch
schnitt immerhin 1,8 Tage hier auf,wäh
rend die Holländer mit 1,1 nur wenig 
mehr als einen Urlaubstag für Harnburg 
übrig hatten. Drei Viertel aller Besucher 
kamen in den Monaten Juli und August. 
Erst mit großem Abstand folgen der Juni 
und schließlich der Mai und der Septem
ber. Erich Walter 
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Energiebilanz 1982 

1 Vorbemerkung_en 
Seit der Ölkrise 1973/7 4 ist in der Bevöl
kerung und in der Wirtschaft ein ausge
prägtes Energiebewußtsein entstanden. 
Damit stieg auch die Nachfrage nach In
formationen aus dem Energiebereich. 
Vor allem besteht heute ein großes Inter
esse an Daten. über die teilweise kom
plexen Zusammenhänge zwischen Auf
kommen und Verwendung von Energie 
nach verschiedenen Energieträgern, die 
sich mit Hilfe von sogenannten Energie
bilanzen zahlenmäßig darstellen lassen. 
Solche Übersichten für das ge<:;amte 
Bundesgebiet werden zwar schon seit 
langem durch die "Arbeitsgemeinschaft 
Energiebilanzen" erstellt, der überregio
nale Fachverbände der Energiewirt
schaft und wirtschaftswissenschaftliche 
Institute angehören. Länderenergiebi
lanzen werden jedoch erst seit einigen 
Jahren nach dem von der Arbeitsge
meinschaft entwickelten Konzept be
rechnet und veröffentlicht. Für Harnburg 
liegt eine solche Auswertung erstmalig 
für 1980 vor: Sie wurde im Auftrag der 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Landwirtschaft vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin 
(West) erstellt. Seit 1981 werden ent
sprechende Übersichten vom Statisti_
schen Landesamt erarbeitet. Das Da
tenmaterial stammt nur zum Teil aus Er
hebungen der amtlichen Statistik. Dar
über hinaus müssen ein Fülle von Ver
bandsstatistiken, vor allem vom Mineral
ölwirtschaftsverband e. V. und von der 
Statistik der Kohlewirtschaft e. V. be
schafft sowie Veröffentlichungen des 
Bundesministeriums für Wirtschaft ver
wendet und Daten der Energieversarger 
herangezogen werden. 
ln diesem Beitrag wird die Energiebilanz 
Hamburgs 1982 veröffentlicht, wobei zu 
Vergleichszwecken auch auf Ergebnis
se für die Jahre 1980 und 1_981 zurück
gegriffen wird. 

2 Aufbau und Methode der 
Energiebilanz 

2.1 Horizontale Gliederung 
Die Energiebilanz hat den Aufbau einer 
Tabelle. Im Tabellenkopf werden die Pri
mär- und Sekundärenergieträger -
Energieträger sind Stoffe, die nutzbare 
Energie enthalten - aufgeführt. 
Zu den Primärenergieträgern zählen alle 
fossilen Energiearten, wie Steinkohle, 
Brennholz, Erdöl, Erdgas, Erdölgas und 
Müll, soweit dieser durch Verbrennung 
für die Energieerzeugung Verwendung 
findet. Zur Primärenergie gehören au
ßerdem Wasserkraft und Kernenergie, 
die jedoch in dieser Bilanz fehlen, da in 
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der Hansestadt keine Kern- und Was
serkraftwerke angesiedelt sind. 
Sekundärenergieträger werden aus der 
Umwandiung von Primärenergie gewon
nen (zum Beispiel Benzin aus Rohöl), 
wobei die ursprüngliche chemische oder 
physikalische Struktur verändert wird. 
Nach der Reihenfolge im Tabellenkopf 
sind hier zu nennen (Tabelle 1 ): 
Steinkohlenkoks, Braunkohlenbriketts, 
flüssige Brenn- und Treibstoffe, und 
zwar Motorenbenzin, Rohbenzin, Flug
kraftstoffe (einschließlich Petroleum), 
Dieselkraftstoff, Heizöl (leicht und 
schwer) sowie Petrolkoks und "andere 
Mineralölprodukte". Zu der letzten 
Gruppe gehören alle nicht energetisch 
genutzten Mineralölderivate, wie zum 
Beispiel Bitumen, das als Straßenbau
material Verwendung findet, oder 
Schmiermittel, die in Umwandlungspro
zessen automatisch anfallen. Es folgen 
sodann alle gasförmigen Brennstoffe, 
wie Flüssiggas, Raffinerie-, Stadt- und 
Erdgas. Als weitere Energiearten er
scheinen Strom, Kernenergie (in der 
Hamburger Bilanz nicht besetzt) und 
Fernwärme. 

2.2 Vertikale Gliederung 

Die Vorspalte der Energiebilanz ist nach 
dem Schema der "Arbeitsgemeinschaft 
Energiebilanzen" gegliedert und zeilen
weise numeriert; sie enthält das Ener
gieaufkommen, die Umwandlung Von 1 

Energie (zum Beispiel in Raffinerien) 
und den sogenannten Endenergiever
brauch. Es gibt damit drei Hauptteile: 

Die Primärenergiebilanz 
(Zeilen 1 bis 7) 
die Umwandlungsbilanz 
(Zeilen 8 bis 27) 
den Endenergieverbrauch 
(Zeilen 31 bis 44). 

ln der Primärenergiebilanz werden die 
Gewinnung von Energieträgern - für 
Harnburg ist, abgesehen von dem relativ 
geringeren Erdölaufkommen in Neuen-. 
gamme, dieser Posten (Zeile 1) unbe
deutend - sowie die Bezüge und Liefe-' 
rungen von Primär- und Sekundärener
gie über die hamburgische Landesgren
ze registriert (Zeilen 2 und 5). Ferner 
enthält diese Teilbilanz die Bestands
veränderungen bei beiden Energiearten 
(Zeilen 3 und 6). 
ln der Umwandlungsbilanz erscheinen 
alle Energiearten, die in Weiterverarbei
tungsanlagen zu höherwertigen Produk
ten umgewandelt werden. Hierbei wer
den der gesamte Energieeinsatz (Zeilen 
8 bis 14) und der Energieausstoß aus 
diesen Anlagen (Zeilen 15 bis 20) für je
den Energieträger registriert. ln der Um
wandlungsbilanz wird grundsätzlich 
nach dem Bruttoprinzip verbucht, das 
heißt, Sekundärenergieträger, die noch 

einmal einer Umwandlung unterliegen, 
werden jeweils wieder in voller Einsatz
und Ausstoßmenge erfaßt. Dies ist der 
Fall zum Beispiel beim Heizöl, das aus 
dem in Raffinerien eingesetzten Rohöl 
erzeugt und seinerseits wieder in Kraft
werken zur Stromproduktion verwendet 
wird. Umwandlungseinsatz und -aus
stoß enthalten für sich betrachtet Dop
pelzählungen, die jedoch in der Rubrik 
"Energieangebot im Inland nach Um
wandlung" (Zeile 28) wieder ausge
schaltet werden. 
Außerdem wird der Energieverbrauch 
registriert, der im Zuge von Umwand
lungsvorgängen (Zeilen 22 bis 26) ent
steht, sowie Fackel- und Leitungsverlu
ste (Zeile 27); Leitungsverluste lassen 
sich allerdings in der Regel nur bei lei
tungsgebundenen Energieträgern 
(Strom, Gas und eventuell Fernwärme) 
mit einiger Genauigkeit ermitteln. "Be
wertungsdifferenzen" sind Verluste, die 
sich rechnerisch, wie noch erläutert 
wird, durch unterschiedliche Bewertun
gen von Strom ergeben. Nicht energe
tisch genutzte Stoffe werden in einer ge
sonderten Rubrik "Nichtenergetischer 
Verbrauch" (Zeile 29) ausgewiesen. 
Im Bilanzteil Endenergieverbrauch 
wird die Verwendung derjenigen Ener
gieträger aufgeführt, die unmittelbar der 
Erzeugung von Nutzenergie (Licht, 
Kraft, Wärme) dienen. Es wird dabei 
nach den wichtigsten Verbrauchergrup
pen unterschieden: Verarbeitendes Ge
werbe, Verkehr, Haushalte und Klein
verbraucher sowie militärische Dienst
stellen. 
Im Bereich Verarbeitendes Gewerbe 
(Zeilen 32 bis 37) wird der Energiever
brauch der Unternehmen mit 20 und 
mehr Beschäftigten erfaßt,. wobei zwi
schen den Hauptgruppen Grundstoff
und Produktionsgütergewerbe, lnvesti
tionsgütergewerbe, Verbrauchsgüter
gewerbe sowie Nahrungs- und Genuß
mittelgewerbe unterschieden wird. Im 
Grundstoff- und Produktionsgüterge
werbe ist- zur Vermeidung von Doppel
zählungen - der Energieverbrauch der 
Mineralölbetriebe (Raffinerien) nicht 
enthalten, da dieser bereits in der Um
wandlungsbilanz berücksichtigt wurde 
(Zeile 24). E~enfalls ausgeklammert 
wird der Brennstoffeinsatz zur Stromer
zeugung in lndustriewärmekraftwerken, 
der bereits in Zeile 9 verbucht wird. 
Der Energieverbrauch im Verkehr-ba
sierend auf Schätzungen von erbrach
ten Fahrleistungen - wird nach den 
wichtigsten Verkehrsträgern unterglie
dert (Zeilen 38 bis 42), in Schienenver
kehr, Straßenverkehr, Luftverkehr sowie 
in Küsten- und Binnenschiffahrt. 
Zu dem Sektor Haushalte und Kleinver
braucher (Zeile 43) gehören außer den 
privaten Haushalten die Betriebe des 
Verarbeitenden Gewerbes mit weniger 
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Tabelle 1 Harnburgische Energiebilanz 1982 

Lfd. 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

Primärenergiebilanz 

Gewinnung im Inland 
Bezüge 
Bestandsentnahmen 
Energieaufkommen im Inland 
Lieferungen 
Bestandsaufstockungen 

Primärenergieverbrauch 

Umwandlungsbilanz 

Umwandlungseinsatz 

Öffentliche Wärmekraftwerke 
Industriewärmekraftwerke 
Kernkraftwerke 
Fernheiz- und Heizkraftwerke 
Raffinerien 
Sonstige Energieerzeuger 

Umwandlungseinsatz insgesamt 

Umwandlungsausstoß 

Öffentliche Wärmekraftwerke 
Industriewärmekraftwerke 
Kernkraftwerke 
Fernheiz- und Heizkraftwerke 
Raffinerien 
Sonstige Energieerzeuger· 

Umwandlungsausstoß insgesamt 

Verbrauch in der Energiegewinnung 
und im Umwandlungsbereich 

22 Kraftwerke 
23 Erdöl- und Erdgasgewinnung 
24 Raffinerien 
25 Sonstige Energieträger 

26 Energieverbrauch im 
Umwandlungsbereich insgesamt 

27 Fackel- und Leitungsverluste 
Bewertungsdifferenzen 

28 Energieangebot nach Umwandlung 

29 Nichtenergetischer Verbrauch 

30. Statistische Differenzen 

31 

32 

33 
34 
35 

36 
37 

38 
39 
40 
41 

42 

43 
44 

Endenergieverbrauch 

Endenergieverbrauch 

nach Sektoren 

Grundstoff- und Produktions
gütergewerbe 
Investitionsgütergewerbe 
Verbrauchsgütergewerbe 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 
unbereinigt 
bereinigt 

Schienenverkehr 
Straßenverkehr 
Luftverkehr 
Küsten- und Binnenschiffahrt 

Verkehr insgesamt 

Haushalte und Kleinverbraucher 
Militärische Dienststellen 

2) 

Steinkohle 

Stein
kohle, 

Briketts 

795 
20 

815 

815 

346 
0 

387 

733 

83 

- 53 

30 

1 
0 

0 

29 

Stein
kohlen

koke 

48 

48 

48 

48 

+ 10 

57 

32 
0 

0 

32 
32 

25 

Braun
kohle, 
Braun
kohlen-

briketts 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

Müll 

25 

25 

25 

25 

25 

Erdöl 
(roh) 

148 
12 960 

13 108 
148 

12 960 

12 960 

12 960 

~Iotoren

benzin 

1 657 

- 1 657 

2 811 

2 811 

1 154 

1 154 

1 144 

1 144 

10 

Roh
benzin 

310 

- 310 

310 

310 

Mineral 

Flug-
kraft- Diesel

stoffe, kraft
Petro- stoff 

leum 

157 

157 
54 

103 

116 

116 

220 

220 

218 

218 

2 

1000 t 

1 480 

- 1 480 

2 340 

2 340 

860 

860 

12 
578 

209 

799 

37 
23 

1) Als Primärenergieträger bewertet nach dem durchschnittlichen Brennstoffverbrauch in konventionellen Wärmekraftwerken. 
2) Industrie (einschließlich Bergbau) und Handwerk. 
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öle Gase Strom und andere 
Energieträger Energieträger 

Heizöl Andere Naturgase davon 

Petrol- l1ineral- Flüssig- Raffi- Strom Kern- Fern- ins- Primär- Sekundär- Lfd. 
koks öl- gas neriegas Erdgas, Klär- 1) energie wärme gesamt energie- energie- Nr. 

leicht schwer Erdöl-produkte gas gas träger träger 

SKE 

- - - - - - 5 13 - - - 191 191 - 1 
- - - 460 - 47 2 799 - 2 280 - - 19 576 16 555 3 021 2 
- - - - - - - - - - - 20 20 - 3 
- - - 460 - 47 2 803 13 2 280 - - 19 787 16 766 3 021 4 

1 944 2 636 - - 266 - 493 - 293 - - 9 282 641 8 641 5 
- - - - - - 1 3 - - - - 1 3 13 - 6 

-1 944 -2 636 - 460 - 266 47 2 297 13 1 987 - - 10 491 16 111 -5 620 7 

0 133 - - - 10 928 10 - - - 1 454 1 310 144 8 
- 9 - - - - 10 - - - - 20 11 9 9 
- - - - - - - - - - - - - - 10 
6 287 - - - 53 3 - - - . - 735 389 346 11 

- - - 2 611 - - - - - - - 15 571 12 960 2 611 12 
- - - 11 - - - - - - - 11 - 11 13 

7 429 - 2 622 - 63 941 10 - - - 17 791 14 670 3 121 14 

- - - - - - - - 655 - - 655 - 655 15 
- - - - - - - - 16 - - 16 - 16 16 
- - - - - - - - - - - - - - 17 
- - - - - - - - - - 663 663 - 663 18 

3 242 3 578 44 2 330 297 462 - - - - - 15 532 - 15 532 19 
- - - - - - - - - - - - - - 20 

3 242 3 578 44 2 330 297 462 - - ·671 - 663 16 866 - 16 866 21 

- - - - - - - - 39 - - 39 - 39 22 
- - - - - - - - 71 - - 71 - 71 23 
4 438 44 - - 446 0 - - - - 932 0 932 24 

- - - - - - - 0 - - - 0 0 - 25 

4 438 44 - - 446 0 0 110 - - 1 042 0 1 042 26 

- - - - - - 3 3 1 293 - 46 1 345 6 1 339 27 

1 288 74 - 169 31 - 1 352 - 1 256 - 617 7 181 1 435 5 746 28 

- - - 169 - - - - - - - 169 - 169 29 

- - - - - - - 3 - - - - - 46 - 55 + 10 30 

1 288 74 - - 31 - 1 349 - 1 256 - 617 6 966 1 380 5 587 31 

22 53 - - 14 - 212 -. 339 - 177 851 213 638 32 
33 5 - - 3 - 67 - 56 - 43 207 67 139 33 
5 0 - - 1 - 11 - 14 - 12 42 11 31 34 

10 15 - - 3 - 62 - 51 - 35 176 62 114 35 

70 73 - - 20 - 352 - 460 - 266 1 276 353 923 36 
70 65 - - 20 - 341 - 459 - 266 1 256 343 913 37 

4 - - - - - - - 79 - - 96 - 96 38 
- - - - - - - - - - - 1 722 - 1 722 39 
- - - - - - - - - - - 218 - 218 40 
- - - - - - - - - - - 209 - 209 41 

4 - - - - - - - 79 - - 2 245 - 2 245 42 

1 192 8 - - 11 - 1 008 - 718 - 351 3 408 1 037 2 371 43 
22 1 - - - - - - - - - 59 - 59 44 
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als 20 Beschäftigten, die landwirtschaft
lichen Betriebe, Handelsunternehmen, 
öffentliche Einrichtungen, Krankenhäu
ser und andere Anstaltsgebäude, Was
serwerke usw. sowie sämtliche Ge
schäfts- und gewerblichen Räume. Für 
eine Aufteilung in private Haushalte ei
nerseits und Kleinverbraucher anderer
seits fehlen für Harnburg jegliche Anga-

ben. Eine Unterteilung wäre lediglich für 
die leitungsgebundenen Energieträger 
Strom und Gas möglich. Auf Schätzun
gen beruhen die Daten über den Ener
gieverbrauch militärischer Dienststellen 
(Zeile 44), die sich zudem nur auf feste 
und flüssige Brennstoffe beziehen. Zu
sammenfassend hat die Energiebilanz 
schematisch folgenden Aufbau: 

Bilanz

Gewinnung im Inland (Primärenergieträger) ............................... . 
Zeile 

1 
+ 
+ 

Bezüge (Primär- und Sekundärenergieträger) ............................. . 2 
Bestandsentnahmen (Primär- und Sekundärenergieträger) .......... : .. . 3 

· Energieaufkommen im Inland (Primär- und Sekundärenergieträger) ,. . . . 4 
Lieferungen (Primär- und Sekundärenergieträger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Bestandsaufstockungen (Primär- und Sekundärenergieträger).......... 6 

Primärenergieverbrauch im Inland 

+ 

(Primär- und Sekundärenergieträger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Umwandlungseinsatz insgesamt (Primär- und Sekundärenergieträger) 14 
Umwandlungsausstoß insgesamt (Sekundärenergieträger).............. 21 
Verbrauch in der Energiegewinnung und in den Umwandlungs-
bereichen insgesamt (Primär- und Sekundärenergieträger) .............. 26 
Fackel- und Leitungsverluste, Bewertungsdifferenzen 
(Primär- und Sekundärenergieträger) ............................ , . . . . . . . . . . 27 

Energieangebot im Inland nach Umwandlung 
(Primär- und Sekundärenergieträger) .................... :.................. 28 
NichtenergetischerVerbrauch (Primär- und Sekundärenergieträger)... 29 

+I- Statistische Differenzen (Sekundärenergieträger)......................... 30 

Endenergieverbrauch (Primär- und Sekundärenergieträger)............. 31 

2.3 Maßeinheiten der Bilanz 
in den für die Energiebilanz verwende
ten Einzelstatistiken werden die Ener
gieträger in ihreh jeweiligen spezifi- , 
sehen Maßeinheiten ausgewiesen. So 
erscheinen die Angaben über Kohle und 
Öl in der Regel in Tonnen, Gas in Kubik
metern und.Strom in Kilowattstunden. 
Um die Energieträger .vergleichbar und 
additionsfähig zu machen, müssen die
se auf einen einheitlichen Nenner ge
bracht werden. Die Umrechnung erfolgt 
auf der Basis ihrer Heizwerte, die sich
ein Nachteil dieser Methode - mit der 
Qualität der Produkte allerdings ändern: 
So ist zum Beispiel der durchschnittliche 
Heizwert des in der Bundesrepublik ver
arbeiteten Rohöls mit zunehmendem 
Einsatz leichterer Rohöle im Laufe der 
Jahre gestiegen, ohne daß dies sogleich 
in der Energiebilanz angemessen be
rücksichtigt werden kann. Auch die Qua
lität von Kohle und Gas kann je nach 
Herkunft unterschiedlich sein; deshalb 
sind bei Energieträgern mit größeren 
Qualitätsänderungen von Zeit zu Zeit 
Anpassungen der Heizwerte notwendig, 
die von den Mitgliedern der "Arbeitsge
meinschaft Energiebilanzen" vorge
nommen werden. 
Für die Bewertung des über die Landes
grenzen Hamburgs eingeführten Stroms 
ergeben sich in der Primärenergiebilanz 
Schwierigkeiten, da es für Strom keinen 
einheitlichen Umrechnungsmaßstab wie 
den Heizwert gibt. Dies gilt auch für die 
Bewertung von Müll, der zur Stromer
zeugung eingesetzt wird. Nach einer 
Übereinkunft der "Arbeitsgemeinschaft 
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Energiebilanzen" wird daher der durch
schnittliche spezifische Brennstoffver
brauch in konventionellen Wärmekraft
werken als ·Hilfsgröße für die Umrech
nung herangezogen (Substitutionsprin-
zip). · 
Bei dieser Methode ergibt sich allerdings 
das Problem, daß der importierte Strom 
zwei verschiedenen Bewertungen un
terliegt: in der Primärenergiebilanz wird 
der - entsprechend dem Substitutions
prinzip - in Harnburg fiktiv ersparte 
Brennstoffeinsatz zugrunde gelegt; bei 
der Verwendung (im Endenergiever
brauch) wird er mit seinem tatsächlichen 
Wert umgerechnet. Die aus der unter
schiedlichen Bewertung entstehende 
Differenz wird in der Rubrik "Fackel- und· 
Leitungsverluste, Bewertungsdifferen
zen" (Zeile 27) verifiziert. 
Die Energiebilanz wird in den Bundes
ländern einheitlich sowohl in spezifi
schen Einheiten wie auch in Tonnen 
Steinkohleneinheiten (SKE) und in Tera
Joule aufgestellt, wobei einem Tera
Joule 34,12 Tonnen SKE entsprechen. 
Für die nachfolgenden Darstellungen 
wurde die Einheit "Tonnen SKE" ge
wählt. 

3. Ergebnisse 

3.1 Primärenergiebilanz 
Der Primärenergieverbrauch belief sich 
in Harnburg 1982 auf ingesamt 1 0,1 Mil
lionen Tonnen SKE; gegenüber dem 
Jahr zuvor ist dies eJne Verminderung 

um vier Prozent. 1981 war im Vergleich 
zu 1980 bereits eine Abnahme von 
sechs Prozent zu verzeichnen. 
Der Rückgang ist in erster Linie durch 
die milde Witterung des vorigen Winters 
zu erklären. Dadurch ve(miriderte sich 
vor allem die Nachfrage nach Heizener
gie, die- wie noch gezeigt wird- einen 
hohen Anteil am gesamten Energiever
brauch bildet. Einfluß hatte aber auch 
dJe anhaltende Rezession, die den Ener
giebedarf hauptsächlich bei energiein
tensiven Wirtschaftszweigen des 
Grundstoff- und Produktionsgüterge
werbes beträchtlich verringerte. Nicht 
zuletzt haben die nach wie vor relativ ho
hen Energiepreise sowie das Bewußt
sein, daß die fossilen Energieträger 
langsam, aber sicher knapper werden, 
.dazu beigetragen, den einmal einge
schlagenen Weg des sparsamen Ener
gieeinsatzes fortzusetzen. 

Mineralöl dominierend 
ln der Primärenergiebilanz wird für 1982 
ein Mineralölbedarf von insgesamt 5,3 
Millionen Tonnen SKE registriert; dies 
sind 20 Prozent weniger als im Jahr 
1980. Der Anteil des Mineralöls am ge
samten Primärenergieverbrauch hat 
sich in diesem Zeitraum zwar um sechs 
Prozentpunkte ermäßigt, er betrug 1982 
jedoch immerhin noch 50 Prozent und 
hat mit Abstand den höchsten Steilen
wert in der Energieversorgung Ham
burgs. Im Bundesgebiet steht der Ölver
brauch trotz intensiver Bemühungen 
nach Ausweichmöglichkeiten ebenfalls 
noch wei.t an der Spitze des gesamten 
Energieverbrauchs, obwohl auch hier 
die absolute Verbrauchsmenge zurück
geht. Bis heute kommt diesem Energie
träger wegen seiner vielseitigen Ver
wendbarkeit eine besondere Stellung in 
der Energiewirtschaft zu. Als Rohstoff
basis für zahlreiche Industriezweige ist 
er vorerst ebenso unersetzbar wie als 
bevorzugter Treibstoff im Verkehrssek
tor. Bei qer Wärmeerzeugung zeichnen 
sich weitere Substitutionsprozesse zu
ungunsten des Öls ab. 
An zweiter Stelle der Primärenergiebi
lanz 1982 rangiert Erdgas, das ein
schließlich der (recht unbedeutenden) 
Mengen von Klärgas und Erdölgas auf 
insgesamt 2,3 Millionen Tonnen SKE 
kam. Im Gegensatz zum Mineralöl wurde 
bei Erdgas trotz der rückläufigen Ge
samtentwicklung ein geringer Ver
brauchsanstieg (plus drei Prozent) ge
genüber 1980 festgestellt. Sein Anteil an 
der gesamten Primärenergie in Harn
burg erhöhte sich von 19 Prozent ( 1980) 
auf 22 Prozent (im Jahr 1982) und liegt 
damit weit über dem Bundesduchschnitt 
(1981: 15 Prozent). Die im Vergleich 
zum Mineralöl steigende Tendenz macht 
deutlich, daß in der Hansestadt Erdgas 
in zunehmendem Maße für Deckung des 
Energiebedarfs beiträgt. 
Zugenommen (plus vier Prozent) hatten 
außerdem die Strombezüge Hamburgs 
- diese zählen ebenfalls zum Primär
energieverbrauch - aus den Nachbar
ländern Niedersachsen und Schleswig-
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Holstein, die 1982 einen Einsatz von 2,3 
Millionen Tonnen SKE erforderten. Zum 
großen Teil handelte es sich dabei um 
Strom aus den_ Kernkraftwerken in Stade 
und in Brunsbüttel sowie um Strombezü
ge aus dem Kohlekraftwerk der Harnbur
gischen Electricitäts-Werke (HEW) in 
Wedel. Die Lieferungen in Gebiete au
ßE)rhalb der Hansestadt betrugen nicht 
ganz 300 000 Tonnen SKE, das war gut 
ein Drittel weniger als 1980. Insgesamt 
hat sich das Stromaufkommen in der Pri
märenergiebilanz perSaldovon 1,7 Mil
lionen Tonnen SKE auf zwei Millionen 
Tonnen SKE (plus 19 Prozent) erhöht .. 
Dies entspricht fast einem Fünftel des 
Primärenergiebedarfs ( 1980: 14 Pro
zent). 
Eine geringere Rolle spielte in Harnburg 
die Kohle, die fast ausschließlich zur 
Elektrizitätserzeugung in Wärmekraft
werken Verwendung findet. 1'982 wur
den (einschließlich Braunkohle) 
892 000 Tonnen SKE verbrannt, also 
gegenüber 1980 ein Viertel weniger. Der 
Kohleanteil an der gesamten Primär
energie betrug nur noch acht Prozent 
(1980: Zehn Prozent). Erheblich höher 
lag dieser Wert für das Bundesgebiet 
(1981: 32 Prozent). 

Tabelle 2 Primärenergieverbrauch in 
Harnburg 1980 und 1982 
nach Energieträgern 

1982 1980 Verän-
Energieträger 1000 t 1000 t 

% 
~erung 

SKE % SKE in% 

Kohle 1 ) 892 8,5 1 161 10,0 - 23,2 

Mineralöle 5 277 50,3 6 558 56,2 - 19,5 

Naturgase 2) 2 310 22,0 2 247 19,3 + 2,8 

Strom 1 987 18,9 1 669 14,3 + 19,1 

MUll 25 0,2 26 0,2 - 3,8 

Insgesamt 10 491 100 11 661 100 - 10,0 

1l Stein- wtd Braunkohle. 
2 Erdgas, Erdölgas, Klärgas. 

3.2 Umwandlungsbilanz 

Stromerzeugung hauptsächlich aus 
Erdgas 

Die für die Weiterverarbeitung bestimm
ten Energieträger werden mit ihren Ein
satz- und Ausstoßmengen in der Um
wandlungsbilanz registriert. 1982 wur
den in Hamburger Kraftwerken sowie in 
der Mineralölverarbeitung insgesamt 
17,8 Millionen Tonnen SKE Primär- und 
Sekundärenergie eingesetzt, aus denen 
für 16,9 Millionen Tonnen SKE höher
wertige Produkte hergestellt wurden. 
Die volumenmäßig stärksten Umwand
lungsprozesse fanden in Hamburger 
Raffinerien statt. Hier allein ergab sich 
ein Energieeinsatz von 15,6 Millionen 
Tonnen SKE. Bei 83 Prozent dieser 
Menge handelte es ~ich um Rohöl, aus 
dem im wesentlichen Rohbenzin, Die
selkraftstoff sowie leichtes und schwe
res Heizöl gewonnen wurden. 
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An zweiter Stelle lag der Energieeinsatz 
zur Stromgewinnung in öffentlichen 
Wärmekraftwerken in Harnburg mit 1 ,5 
Millionen Tonnen SKE, aus denen bei al
lerdings recht hohen Umwandlungsver
lusten von fast 800 000 Tonnen SKE 
655 000 Tonnen SKE Strom erzeugt 
wurden (vergleiche Schau b i I d 1 ). 

Schaubild 1 Stromerzeugung in öffent
lichen Wärmekraftwerken 
in Harnburg 1982 nach 
Energieträgern in Stein
kohleneinheiten (SKE) 

Energieeinsatz 
1,5 Mio. t SKE 

Kohle 1) 
25,5% 

Erdgas 
63,8% 

1) einschließlich sonsti~ feste Brenmtoffe. 

Stromerzeugung 

Umwand I u ngs
verluste 
0,8 Mio. t SKE 

4/2 831 K 

Beinahe zwei Drittel des Einsatzvolu
mens bestanden aus Erdgas (928 000 
Tonnen SKE), rund ein Viertel aus Kohle 
(346 000 Tonnen SKE). Eine weit ge
ringere Bedeutung hatte in diesem Zu
sammenhang schweres Heizöl, das in 
den letzten Jahren durch das ver
gleichsweise umweltfreundlichere Erd
gas zunehmend ersetzt wurde. Schwe
res Heizöl wird für die Stromerzeugung 
im wesentlichen nur bei Bedarfsspitzen 
benutzt. Sein Anteil betrug 1982 nur 

neun Prozent der Einsatzmenge in Wär
mekraftwerken gegenüber 28 Prozent 
im Jahr 1980. Dagegen hatte sich die 
Quote bei Erdgas, die 1980 rund 45 Pro
zent ausmachte, erheblich ausgeweitet 
( 1982: 64 Prozent). Relativ unbedeu
tend war in Harnburg die Verstromung 
von Müll, die nur bei knapp zwei Prozent 
der in Wärmekraftwerken eingesetzten 
Energie lag. Gleichfalls unwesentlich 
waren Klär- und Raffineriegas, die nur 
zu jeweils 10 000 Tonnen SKE an der 
Stromerzeugung in der Hansestadt be
teiligt waren. 
Fernheizwerke setzten 1982 rund 
735 000 Tonnen SKE Energie ein, davon 
über die Hälfte Kohle und fast zwei Fünf
tel schweres Heizöl (287 000 Tonnen 
SKE). ln geringen Mengen wurden auch 
Raffineriegas, leichtes Heizöl und Erd
gas verwendet. Nach Abzug des Eigen
verbrauchs der Energieerzeuger waren 
617 000 Tonnen SKE Fernwärme für 
den Endverbraucher nutzbar. Der in 
Wärmekraftwerken eintretende Um
wandlungsverlust war relativ niedrig und 
belief sich auf nur acht Prozent der Ener
gieeinsatzmengen: 

3.3 Endenergieverbrauch 

Interessante Aufschlüsse ergeben sich, 
wenn die Struktur des Endenergiever
brauchs nach Energieträgern und Ver
brauchergruppen betrachtet wird. Dem 
Endverbraucher standen 1982 sieben 
Millionen Tonnen SKE nutzbare Energie 
für Licht, Wärme und Kraft zur Verfü
gung. Damit hat sich im Vergleich zu 
1980 der Endenergieverbrauch um rund 
ein Zehntel abgeschwächt. 

Mineralölverbrauch rückläufig 

Überdurchschnittlich zurückgegangen 
ist der Verbrauch an Mineralölproduk
ten: Er belief sich 1982 auf 3,6 Millionen 
Tonnen SKE und war damit um nicht 
gan;z 16 Prozent niedriger als 1980. Aus
schlaggebend war der Minderbedarf von 
leichtem Heizöl sowie von Motorenben
zin und Dieselkraftstoffen. Besonders 
beim leichten Heizöl waren Rückgänge 
um mehr als ein Fünftel zu verzeichnen. 
Mit knapp 1 ,3 Millionen Tonnen SKE ist 
sein Anteil am gesamten Energiever
brauch um 2,3 Prozentpunkte auf 18 
Prozent gesunken. Trotz dieser Ent
wicklung nimmt das leichte Heizöl inner
halb des Mineralölverbrauchs nach wie 
vor den ersten Platz ein. Allerdings 
hängt der Nachfrageverlauf bei diesem 
Produkt stark vom Kaufverhalten und 
den Versorgungsgewohnheiten der Ver
braucher ab. Die hohe Lagerkapazität 
der Heizölverbraucher ermöglicht heute 
einen verhältnismäßig flexiblen, von der 
weitgehend temperaturbedingten Ent
wicklung des Wärmebedarfs unabhän
gigen, Bestandsauf-und -abbau, so daß 
die Veränderungsraten nicht immer den 
wirklichen Bedarf in einer Referenzpe-
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riode widerzuspiegeln vermögen. 
Hauptabnehmer des leichten Heizöls 
waren- wie in den Vorjahren - Privat
haushalte und die sogenannten Klein
verbraucher. Sie allein benötigten 94 
Prozent der zur Verfügung stehenden 
Menge, in erster Lit'lie für Raumheizun
gen. Der Rückgang kann zumindest teil
weise dadurch erklärt werden, daß in 
den letzten _Jahren entsprechend der 
energiepolitischen Forderung das Öl zu 
einem bestimmten Grade durch lei
tungsgebundene Energieträger ver
drängt wurde. 

Der Verbrauch von Motorenbenzin und 
Dieselkraftstoff- fast ausschließlich für 
den Verkehrssektor bestimmt- vermin
derte sich um zwölf Prozent auf zwei Mil
lionen Tonnen SKE. Ein geringfügiger 
Anstieg war demgegenüber • bei den 
Flugkraftstoffen zu verzeichnen. Auf die 
genannten Kraftstoffarten zusammen 
entfiel ein knappes Drittel des gesamten 
Endenergieverbrauchs. 

Die größte Abnahme wurde bei schwe
rem Heizöl registriert, dessen Menge 
von ·1980 bis .1982 um mehr als zwei 
Fünftel auf 74 000 Tonnen SKE gesun
ken war und damit nur rund einem Pro
zent des Endenergieaufkommens ent~ 
sprach. 1982 entfielen auf das Verarbei-

tende Gewerbe 65 000 Tonnen SKE, das 
sind rund 90 Prozent des für den End
energieverbrauch insgesamt verwende
ten schweren Heizöls. Schweres Heizöl 
"wird in Industriebetrieben in Prozeßwär
me umgesetzt. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
die Hälfte des Endenergiebedarfs in 
Harnburg durch Mineralölprodukte ge
deckt wurde. Derselbe Anteil errechnet 
sich auch im Bundesdurchschnitt 

Fast konstant blieb im Vergleich zu 1980 
der Verbrauch von Erdgas mit insge
samt 1,4 Millionen Tonnen SKE. Erdgas 
ist damit auch 1982 mit über 19 Prozent 
(1980: 17,5 Prozent) hinter dem leichten 
Heizöl der zweitwichtigste Energieträ
ger in Hamburg. Hauptkonsumenten wa
ren Haushalte und nicht-industrielle Ab
nehmergruppen, an die zusammen drei 
Viertel der Gasmenge (rund eine Million 
Tonnen SKE) abgegeben wurden. Von 
1980 bis 1982 hatte sich der Gasver
brauch in diesem Bereich um fast ein 
Zehntel ausgeweitet, vor allem durch die 
schrittweise Substitution von Heizöl in 
Wohngebäuden. Gerade hier können die 
spezifischen Vorteile von Erdgas- ein
fache und saubere Verwendung sowie 
große Umweltfreundlichkeit - am be
sten genutzt werden. Damit wurde 1982 

der Energiebedarf der Haushalte und 
Kleinverbraucher zu 30 Prozent durch 
Erdgas gedeckt (1980: 24 Prozent). Der 
Anteil für leichtes Heizöl sank im glei
chen Zeitraum von 39 auf 35 Prozent. 
Dagegen haben sich im Verarbeitenden 
Gewerbe die Gaslieferungen um fast ein 
Viertel auf 341 000 Tonnen SKE redu
ziert und erreichten 27 Prozent am ge
samten Energieaufkommen. Entschei
dend für den Rückgang waren nach dem 
Geschäftsbericht der Hamburger Gas
werke Betriebsauflösungen, Stillegun
gen einzelner Produktionszweige, Kurz-. 
arbeit und Energieeinsparungen 1 ). 

Als Folge der milden Wintermonate 1982 
hat auch der Verbrauch von Fernwärme 
und Strom abgenommen.· Das Stromauf
kommen, das 1982 mit 1,3 Millionen 
Tonnen SKE in Harnburg 18 Prozent des 
Endenergieverbrauchs ausmachte, ging 
im Vergleich zu 1980 um drei Prozent zu
rück. Die größten Lieferungen wurden 
1982 wiederum bei der Gruppe der pri
vaten Haushalte und Kleinverbraucher 
verzeichnet, mit 718 000 Tonnen SKE 
weit über die Hälfte des Stromaufkom
mens. Der Anteil des Verarbeitenden 

1) Hamburger Gaswerke GmbH. Bericht über das 59. Ge
schäftsjahr. t. Januar bis 31. Dezember 1982. S. 6. 

Schaubild 2 Endenergieverbrauch der Verbrauchergruppen in Harnburg 1982 
nach Energieträgern in Steinkohleneinheiten (SKE) 
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Strom 
20.7% 

Gas 
29.4% 

Mineralölprodukte 
37.4% 
(leichtes Heizöl 35,0 %) 

Kohle 1) 
-2.4% 

3,5 Mio t. SKE ~ 49,8% 

11 einschlie!Uich sonslige fes1e Breoru1otre. 

Verkehr 

Mineralölprodukte 
96,5% 
(Vergaser- und Diesel
kraftstoff 87,0 %) 
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Verarbeitendes 
Gewerbe 

Fernwärme 
21,2% 

Mineralöl· 
·produkte 
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Tabelle 3 Endenergieverbrauch in 
Harnburg 1980 und 1982 
nach Energieträgern 

1982 1980 Verän-
Energieträger 1000 t 1000 t derung 

SKE % SKE % in% 

Kohle 1) 116 1, 7 129 1,6 - 10,1 

Mineralölprodukte 3 596 51,6 4 268 54,3 - 15,7 
darunter 

Motorenbenzin 1 154 16,6 1 280 16,3 - 9,8 
Flugkraftstoffe 220 3,2 218 2,8 + 0,9 
Dieselkraftstoffe 860 12,3 1 005 12,8 - 14,4 
Heizöl leicht 1 288 18,5 1 632 20,8 - 21 '1 
Heizöl schwer 74 1,1 130 1, 7 - 43,1 

Gase 2) 1 381 19,8 1 522 19,4 - 9.3 
darunter 

Naturgase 3) 1 349 19,4 1 375 17.5 - 1,9 

Strom 1 256 18,0 1 297 16,5 - 3,2 

Fernwärme 617 8,9 644 8,2 - 4,2 

Insgesamt 6 966 100 7 860 100 - 11,4 

1l Stein- und Braunkohle. · 
2 Flüssiggas, Raffineriegas und Naturgase. 
3 Erdgas, Erdölgas, Klärgas 

Gewerbes entsprach 37 Prozent, die 
Restmenge von sechs Prozent, absolut 
insgesamt 79 000 Tonnen SKE, wurde 
im Verkehrssektor (Schienenverkehr) 
benötigt. 
Eine verhältnismäßig große Bedeutung 
hat in Hamburg die Fernwärme, die mit 
617 000 Tonnen SKE im Jahr 1982 
(1980: 644 000 Tonnen SKE)neun Pro
zent des gesamten Energieverbrauchs 
deckte. Der entsprechende Anteilswert 
für das Bundesgebiet betrug 1981 nur 
zwei Prozent. Hauptabnehmer der Fern
wärme waren private Haushalte und die 
sogenannten Kleinverbraucher, die zu
sammen 351 000 Tonnen SKE in An
spruch nahmen (57 Prozent). Die Erzeu-
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gung der Fernwärme belastet die Um
welt besonders wenig. Fernwärme hat in 
Hamburg daher als Heizenergie große 
Zukunftschancen. Nach Angaben der 
Harnburgischen Electricitäts-Werke sol
len im Jahr 2000 rund 330 000 Wohnein
heiten bzw. jeder vierte Hamburger 
Haushalt an das Fernwärmenetz ange
schlossen sein. Zur Zeit werden 200 000 
Wohneinheiten mit Fernwärme versorgt, 
und zwar aus den Heizkraftwerken Ha
fen, Tiefstack und Karoline sowie aus 
der Müllverbrennungsanlage Borsig
straße 2). 

Energieverbrauch von Haushalten 
am größten 

Insgesamt gesehen benötigten von den 
drei Hauptverbrauchergruppen - Ver
arbeitendes Gewerbe, Verkehr, Haus
halte/Kieinverbraucher - die privaten 
Haushalte und die Kleinverbraucher mit 
Abstand die meiste Energie. 1982 waren 
dies 3,5 Millionen Tonnen SKE bzw. die 
Hälfte des Energieaufkommens für den 
Endverbrauch. Hier ist nicht einmal be
rücksichtigt, daß ein großer Teil der dem 
Verkehrssektor zugerechneten Kraft
stoffmangan von Fahrzeugen privater 
Halter verbraucht wird. Ergebnisse hier
über können in der Energiebilanz nicht 
ausgewiesen werden, da eine Zuord
nung des Kraftstoffverbrauchs zum Sek-

2) Vgl. HEW-Kontakte. Herausgeber: Harnburgische 
Electricitäts-Werke AG. HEW 3/82, S. 2; Eine Wohn
einheit entspricht hier dem durchschnittlichen Wärme
bedarf einer Wohnung. 

tor Haushalte nicht möglich ist. 
35 Prozent des Energieverbrauchs der· 
privaten Haushalte entfielen auf leichtes 
Heizöl, 29 Prozent auf Erdgas. DerAnteil 
von Strom lag bei 21, der Anteil von 
Fernwärme bei zehn Prozent; dagegen 
nahm sich der Verbrauch von Kohle mit 
einem Anteil von nur zwei Prozent relativ 
bescheiden aus. 
An zweiter Stelle rangierte der Energie
bedarf für Verkehrszwecke, der sich 
1982 auf 2,2 Millionen Tonnen SKE be
lief (32 Prozent). Für den Straßenver
kehr mußten 1,1 Millionen Tonnen SKE 
Motorenbenzin und kna'pp 800 000 Ton
nen SKE Dieselkraftstoff aufgebracht 
werden. Zusammen entspricht dies 77 
Prozent des Bedarfs im Verkehrssektor. 
Strom wurde ausschließlich für den 
Schienenverkehr benötigt, und zwar 
79 000 Tonnen SKE oder knapp vier Pro
zent des Gesamtverbrauchs ·im Ver
kehrssektor. Vergleichsweise gering 
(neun Prozent.) war der Energiever
brauch der Küsten- und Binnenschiff
fahrt (ausschließlich Dieselkraftstoff) 
und des Flugverkehrs. 
Das Verarbeitende Gewerbe hatte einen 
Energiebedarrvon 1,3 Millionen Tonnen 
SKE, der zu 37 Prozent durch Strom und 
zu 27 Prozent durch Erdgas gedeckt 
wurde. Beachtlich ist der relativ hohe 
Anteil von Fernwärme (21 Prozent), 
während Mineralöle (leichtes und 
schweres Heizöl) nur zu elf Prozent 
(1980: 15 Prozent) zur Energieversor
gung in diesem Bereich beitrugen. 

Johannes Marx 
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Eheschließungen 1982 

Oberblick · 
1982 haben in Harnburg bei knapp 9000 
Eheschließungen fast ebenso viele Per
sonen geheiratet wie im Jahr zuvor, dem 
Jahr mit der höchsten Zahl an Ehe
schließungen seit Beendigung de.s lang
jährigen starken Rückgangs vor fünf 
Jahren. Damit heiratet gegenwärtig je
doch weiterhin wenigerals die Hälfte der 
Anzahl von Hamburgern, die 1961 eine 
eheliche Bindung eingegangen sind. 
1961 war das Jahr, in dem mit über 
19 000 Eheschließungen die meisten 
Ehen im Zeitraum der vergangenen gut 
dreieinhalb Jahrzehnte nach Beendi
gung desZweiten Weltkrieges geschlos
sen worden sind 1). 
Bis 1978 sank die Zahl der Eheschlie
ßungen gegenüber 1961 um fast 60 Pro
zent. Die allgemeine Heiratsziffer, das 
ist die Zahl der Eheschließungen je 1 oo·o 
der. Bevölkerung, lag 1961 bei 10,4 und 
1978 nur noch bei 4,8; s.ie stieg bis 1982 
aber wieder leicht auf 5,5 Eheschlie
ßungen je 1000 Einwohner an. 

Jahr 

1950 

1961 

1970 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Eheschließungen 

auf 1000 

Anzahl der 
Bevöl-
kerung 

16 965 10,7 

19 041 10,4 

13 991 7,7 

7 966 4,8 
8 296 5,0 
8 9~0 5,4 
9 042 5' 5 
8 991 5,5 

Eine der Ausnahmen des in der Regel 
kontinuierlichen Rückgangs der jähr
lichen Eheschließungen war das Jahr 
1975, als nach Herabsetzung des Voll-· 
jährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre ei
nige junge Leute ihr neu erhaltenes 
Recht auf eigenständige Entscheidung 
genutzt haben und eil'!.e Ehe eingegan
gen sind, die sie ohne Anderung der Ge
setzgebung noch nicht oder nur mit Zu
stimmung der Eltern hätten schließen 
können: 
Wie viele Ehen tatsächlich in einem Jahr 
geschlossen werden, ist abhängig von 
der absoluten Anzahl der Personen, die 
überhaupt heiraten können (Ledige, Ge
schiedene, Verwitwete) und von der tat
sächlichen Neigung dieses Personen
kreises zu heiraten. Die Bereitschaft zur 
Eheschließung und ihre Entwicklung im 
Zeitablauf kann mit der Spezifischen 
Eheschließungsziffer dargestellt wer-

1) Winkler, Barbara: Die Eheschließungen in Harnburg im 
Jahr 1961. ln: Harnburg in Zahlen, 9/1962, S. 257 II. 
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den; diese ist das Verhältnis der Anzahl 
aller Eheschließungen zu 1 000 Unver
heirateten im Alter von 18 bis unter 45 
Jahren bei den Männern und von 16 bis 
unter 40 Jahren bei den Frauen. 

Jahr 

1950 

1961 

1970 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Unver- Spezifische 
heiratete Ehe-

( 1950 ~ 100 ) schl ießungs
ziffer 

100 145.7 
120,7 135.5 

125,4 

129,9 52,7 
135 ,6 52,6 
142,2 54,0 
148,9 52,2 
154.5 50,0 

Durch die wachsende Anzahl der Unver
heirateten im genannten Alter und die 
langjährige Abnahme der Heiratszahlen 
ging die Spezifische Eheziffer mit Aus
nahme des Jahres 1980 zum Teil stark 
zurück. Sie lag 1982 um fast zwei Drittel 
niedriger als 1950. Trotz der nach 1978 
gestiegenen Anzahl von Eheschließun
gen sank sie weiter, weil die Beset
zungsstärke der Unverheirateten in 
Harnburg durch Hineinwachsen der ge
.burtenstarken Jahrgänge der sechziger 
Jahre erheblich größer geworden, die 
Heiratsneigung gerade dieses Perso
nenkreises aber nicht gewachsen ist. 
Die Entwicklung im Jahr 1980 deutete 

zunächst zwar auf eine Änderung hin, 
sie hat sich aber in den beiden folgenden 
Jahren für Harnburg nicht bestätigt. 

Alter der Eheschließenden 
Der Rückgang der Heiratshäufigkeit in 
den vergangenen Jahren kann in erster 
Linie bei den jüngeren Frauen und Män
nern festgestellt werden, während die 
Eheschließungsbereitschaft in den hö
heren Altersgruppen - mit Schwan
kungen - annähernd gleich geblieben 
oder sogar leicht gestiegen ist. Dadurch 
hat sich das durchschnittliche Heiratsal
ter weiter erhöht. 1982 heirateten die 
Frauen im Durchschnitt mit 29,9 und die 
Männer mit 33,2 Jahren; sie waren damit 
fast zwei Jahre älter als zehn Jahre zu
vor. Der Altersabstand von 3,3 Jahren 
hat sich jedoch kaum verändert. 
Seit Anfang der sechziger Jahre stieg 
das Durchschnittsheiratsalter bei den 
ledigen Frauen von 23,9 auf gegenwär
tig 25,6 Jahre, bei den ledigen Männern 
von 26,1 auf 28,1 Jahre. Leichte Erhö
hungen des Heiratsalters zeigten in den 
letzten Jahren auch die Personen, die 
bereits eine Ehe hinter sich hatten. Es 
stieg bei den geschiedenen Frauen auf 
37,5 und bei den Männern auf 40,8 Jah
re. Dagegen sind die sich wieder verhei
rateten Witwen seit mehreren Jahren im 
Durchschnitt etwas über 50 und die Wit
wer etwas über 60 Jahre alt. 
Die Erhöhung des Heiratsalters macht 
sich auch in einer deutlichen Anteilsver
änderung der Altersgruppen bemerkbar. 

Schaubild 1 Eheschließungen in Harnburg 1950 bis 1982 
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Tabelle 1 Heiratshäufigkeit1) in Harnburg 1950, 1961, 1970 und 1978 bis 1982 

Alter 
von bis 1982 

unter ••• Jahre 

- Frauen -

15 - 20 30,6 41,5 51,0 18,8 10,0 16,1 13.7 11 '7 
20 - 25 171 ,9 197.4 208,7 7 3,1 72,4 72,8 71 ,8 63,7 
25 - 30 191,9 187,0 172,0 70,6 70,8 74,8 73,8 75,2 
30 - 35 141 ,o 97.7 99,2 54,2 63,6 67,8 56,3 56,5 
35 - 40 81,7 54,6 59.7 40,1 35.5 43.5 43,8 44,9 
40 - 45 48,1 35,8 34,3 25,8 29,3 31.5 31 • 2 29,4 
45 und älter 7.5 6,3 5,0 3,6 3. 5 3,6 4,0 4,1 

- Männer -

15 - 20 2,7 .3' 5 5.3 3,8 3,8 3,2 3,0 2,4 
20 - 25 102,1 119,8 113,4 41.5 40,7 40,3 38,2 33.3 
25 - 30 197,2 223,9 156,1 57,8 61.7 64,8 62,7 60,5 
30 - 35 216,7 185,2 113,1 55,6 54,2 56,8 50,9 53.3 
35 - 40 196,5 158,1 87,5 4 3. 1 42,2 45,1 46,0 43,3 
40 - 45 137,6 123,7 75,1 30,5 3 3. 1 38,3 37.3 36,1 
45 und älter 46,4 39,8 29,7 18,7 15.5 18,4 19,8 19,8 

1) Eheschließungen""' 1000 Nichtverheiratete im gleichen Alter. 

Tabelle 2 Durchschnittsalter der Eheschließenden in Harnburg 1950, 1961, 
1970 und 1978 bis 1982 nach Geschlecht und Familienstand 
vor der Eheschließung 

Frauen Männer 

Faniil iens tand Familienstand 
Jahr ins- vor der Eheschließung ins- vor der Eheschließung 

gesamt ver- ge- gesamt ver- ge-
ledig 

wi twet· schieden 
ledig 

wi twet schieden 

1950 28,8 25,8 37,2 35' 2 33,0 28,3 49,6 40,4 

1961 26,8· 23,9 50,0 37.4 30,3 26,1 59,2 41 ,8 

1970 27.5 24,2 50,5 36,0 30,8 26,3 60,8 39.4 

1978 29,2 24,8 52,8 36,5 32,7 27,6 62,8 39.7 
1979 29,1 24,9 51,8 36,9 32,6 27.5 60,0 40,4 
1980 29,3 25.2 53,2 36,5 32,6 27.8 61.2 40,2 
1981 29,6 25,2 53,0 37.3 33,0 28,0 60,3 40,5 
1982 29,9 25,6 53.3 37.5 33,2 28,1 60,9 40,8 

Tabelle 3 Eheschließende Männer 1982 nach Altersgruppen und 
Altersunterschied zum Ehepartner 

davon 

Ehe-
älter als die Ehefrau jünger als die Ehefrau 

schlie- darunter ebenso darunter 
Alter ßende mit einem alt mit einem 

von .... bis Männer zu- Alters- wie die zu- Alters-
unter ... Jahre ins- sammen unterschied Ehefrau samman unterschied 

gesamt von 5 Jahren von 5 Jahren 

1 2 

- 25 2 020 57,6 

25 - 30 2 494 72 ,1. 

30 - 35 1 677 77,0 

35 - 40 933 74,8 

40 - 45 722 74.5 

45 - 60 805 79.5 

Insgesamt 8 651 70,8 

1982 waren 41 Prozent der eheschlie
ßenden Frauen und 23 Prozent der ehe
schließenden Männerunter 25 Jahre alt, 
1970 waren es dagegen 55 bzw. 35 Pro
zent. Mit 35 Jahren hatten 1970 bereits 
85 Prozent aller heiratenden Frauen und 
80 Prozent aller Männer geheiratet, 
1982 dagegen nur 78 bzw. 69 Prozent. 

Harnburg in Zahlen 1. 19S4 

und mehr und mehr 

%von Spalte 1 
3 4 5 6 

7.9 15,9 26,5 23,2 

35.4 8,3 19,6 30,8 

60,4 5.9 17,1 30,0 

72,6 3',6 21 '5 43.3 

74.9 4,0 21.5 43,2 

74.7 4,0 16,5 43,6 

47.3 8,3 20,8 31 ,8 

Diese Entwicklung wird auch im 
Schau b i I d 2 deutlich, dessen Kurve 
der eheschließenden Ledigen je 1000 
Ledige gleichen Alters 1982 gegenüber 
1970 erheblich flacher und ohne ausge
prägte Spitze verläuft und dafür in den 
höheren Altersjahren relativ hohe Ehe
schließungszittern darstellt. 

Altersunterschied 
derEheschließenden 

Bei der Eheschließung ist in den meisten 
Fällen der Mann älter als die Frau. Un
terschiede gibt es allerdings in den ein
zelnen Alterklassen. Von den 2020 hei
ratenden Männern im Alter bis zu 25 
Jahren waren 1982 fast 58 Prozent älter 
als ihre Ehepartnerin, von den 805 45-
bis 60jährigen sogar 80 Prozent. Die Al
tersunterschiede werden noch deutli
cher bei den eheschließenden Frauen: 
Die unter 25jährigen heirateten zu rund 
85 Prozent einen älteren Mann, während 
von den 45- bis 60jährigen Frauen nur 
noch jede zweite einen älteren Mann ge
wählt hat. 
Damit ist der Anteil der Eheschließun
gen, bei denen der Mann älter und die 
Ehefrau jünger war, in den vergangenen 
gut zehn Jahren etwas zurückgegan
gen. 1970 waren 73 Prozent aller unter 
60 Jahre alten heiratenden Männer älter 
als ihre Frauen, 1982 71 Prozent. Dem
entsprechend angestiegen ist der Anteil 
der Heiraten, bei denen der Mann jünger 
als die Frau war, und zwar bei allen unter 
60jährigen von 18 Prozent 1970 auf 21 
Prozent 1982. 
Die Altersunterschiede sind zum Teil be
trächtlich. ln der Gruppe der Ehen, in de
nen der Mann älter ist, war 1982 fast die 
Hälfte aller Männer um fünf und mehr 
Jahre älter als die Frau. Mit höherem 
Eheschließungsalter steigt auch die Al
tersdifferenz stark an. Von den 40- bis 
45jährigen eheschließenden Männern 
beispielsweise hatten drei Viertel ein um 
fünf und mehr Jahre höheres Alter als 
ihre Frauen. 
WarderMann jünger als die Frau, lag die 
Altersdifferenz von fünf und mehr Jah
ren dagegen nur bei einem Drittel aller 
Eheschließungen. 
Der durchschnittliche Altersabstand be
,trug bei den 1982 geschlossenen Ehen, 
in denen der Mann jünger war als die 
Frau, 4,5 Jahre (1961: 2,8 Jahre) 2) und 
in denen der Mann älter war, 6,0 Jahre 
(1961: 5,2 Jahre) 2). 
1982 wie auch schon 1970 hatten bei 
weniger als zehn Prozent der Eheschlie
ßungen die Frau und der Mann das glei
che Alter. Nur in der Gruppe der unter 
25jährigen lag der Anteil 1982 mit 16 
Prozent nennenswert hoch. 

Familienstand 
derEheschließenden 

ln der Struktur der Eheschließenden 
nach ihrem Familienstand vor der Heirat 
hat sich in den letzten Jahren nur wenig 
geändert. Auch 1982 heirateten knapp 
sieben von zehn Frauen und Männern 
zum ersten Mal. 

2) Winkler, Barbara a.a. 0. S. 261. 
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Unterschiede ergeben. sich allerdings 
gegenüber dem Zeitraum von vor zehn 
und mehr Jahren, als mit einem erheb
lich niedrigeren Anteil Geschiedener an 
der erwachsenen Bevölkerung sehr viel 
weniger Wiederverheiratungen dieses 
Personenkreises möglich waren und 
entsprechend der Anteil der Ledigen an 
den Eheschließenden deutlich höher ge
legen hat. 
Einen Einfluß der Geschiedenen auf die 
Struktur des Familienstandes gab es 
noch einmal 1977 und.1978. Ab Mitte 
1977 wurde das neue Scheidungsrecht 
wirksam, das dazu führte, daß in der 
zweiten Jahreshälfte 1977 und im Jahr 
1978 Scheidungen kaum eingereicht 
oder gar rechtswirksam geworden sind. 
Somit "fehlte" ein Teil des Personenkrei
ses, der wieder hätte heiraten können. 
Das wird an dem fast zwanzigprozenti
gen absoluten Rückgang der Wiederver
heiratung Geschiedener 1978 gegen
über 1977 sowohl bei den Frauen als 
auch bei den Männern deutlich. Zudem 
dürften auch einige bereits vorher Ge
schiedene eine erneute Eheschließung 
zumindest verschoben haben, weil- im 
Hinblick auf die neue Ehe- die tatsäch
lichen Auswirkungen des neuen Schei
dungsrechts längere Zeit unsicher wa
ren. Diese Unsicherheit bewirkte zu ei
nem gewissen Teil auch einen deutli
chen Rückgang an Eheschließungen der 
ledigen Einwohner 1978 gegenüber dem 
Jahr 1977. 
Von den Nachkriegszeiten abgesehen 
ist der Anteil von Witwen und Witwern an 
den Eheschließungen im Zeitablauf 
ziemlich gleich geblieben. Fast immer 
haben die verwitweten Männer in größe
rem Maße wieder geheiratet als die ver
witweten Frauen. Das möglicherweise 
größere Bedürfnis der Witwer nach 
häuslicher Versorgung dürfte dazu 
ebenso beigetragen haben wie der Ver
lust von Rentenansprüchen bei den Wit
wen, wenn sie eine neue eheliche Bin
dung eingehen würden. 

. Schaubild 2 Eheschließende Ledige auf 1000 Ledige gleichen Alters 
in Harnburg 1950, 1961, 1970 und 1982 
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Tabelle 4 Eheschließende in Harnburg 1950, 1961, 1970 und 1977 bis 1982 nach Geschlecht und Familienstand 
vor der Eheschließung 

Frauen Hänner 

Familienstand vor der Eheschließung Familienstand vor der Eheschließung 

Jahr ins- ledig verwitwet geschieden ins- ledig verwitwet geschieden gesamt gesamt 

Anzahl % von Anzahl % von Anzahl % von Anzahl % von Anzahl ~~von Anzahl % von 
Sp. 1 Sp. 1 Sp. 1 Sp. 8 Sp. 8 Sp. 8 

1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 
1950 16 965 11 965 70,4 2 220 13,1 2 789 16,5 16 965 11 403 67,2 1 376 8,2 4 186 24,6 
1961 19 041 15 753 82,7 751 3.9 2 537 -13.3 19 041 15 037 79,0 1 001 5.3 3 003 15,8 
1970 13 991 10 653 76,1 519 3.7 2 819 20,2 13 991 10 440 74,6 774 5,5 2 777 19,9 

1977 9 401 6 306 67,1 355 3,8 2 740 29,1 9 401 6 212 66,1 498 5.3 2 691 28,6 
1978 7 966 5 410 67,9 332 4,2 2 224 27,9 7 966 5 365 67,3 413 5. 2. 2 188 27,5 
1979 8 296 5 754 69,4 300 3,6 2 242 27,0 8 296 5 665 68,3 433 5,2 2 198 26,5 
1980 8 930 6 174 69,1 317 3,5 2 439 27,3 8 930 6 146 68,8 394 4.4 2 390 26,8 
1981 9 042 6 185 68,4 338 3,7 2 5_19 27,9 9 042 6 128 67,8 446 4,9 2 468 27,3 
1982 8 991 6 197 68,9 307 3,4 2 487 27,7 8 991 . 6 014 66,9 393 4.4 2 584 28,7 
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Tabelle 5 Eheschließungen in Harnburg 1950, 1961, 1970 und 1978 bis 1982 
nach Deutschen und Ausländern 

Bei den Eheschließungen waren/war 

Ehe- beide Ehepartner schließungen 
Jahr ins- Deutsche Aus- der Mann die Frau 

gesamt länder Ausländer Ausländerin 

Anzahl % von Anzahl Sp. 1 
1 2 3 4 5 

1950 16 965 16 078 94,8 80 668 

1961 19 041 18 260 95,9 30 586 

1970 13 991 12 920 92,3 196 488 

1978 7 966 6 815 85,6 160 632 
1979 8 296 7 194 86,7 128 628 
1980 8 930 7 581 84,9 195 784 
1981 9 042 7 495 82,9 192 930 
1982 8 991 7 615 84,7 213 719 

Eheschließungen nach 
der Staatsangehörigkeit 
Bei der weitaus überwiegenden Anzahl 
von Eheschließungen in Harnburg W?ren 
beide Partner Deutsche. Durch den 
wachsenden Anteil der Ausländer an der 
Bevölkerung ist allerdings auch ihr An
teil an den heiratenden Einwohnern in 

· den Siebziger Jahren durchweg gestie
gen, nimmt jedoch seit 1980 wieder 
leicht ab. 1982 gaben sich 7615 Deut
sche das Ja-Wort. Das waren 85 Prozent 
aller Eheschließungen. 1970 lag der An
teil noch bei 92 Prozent. 
ln acht Prozent der Fälle war 1982 ein 
Ausländer Partner einer deutschen 
Frau, und bei fünf Prozent aller Ehe
schließungen heiratete ein Deutscher 
eine Ausländerin- ein Zuwachsvon 47 
bzw. 15 Prozent gegenüber 1970. Ver
gleichweise gering und in den zurücklie
genden Jahren fast konstant geblieben 
ist der Anteil der Eheschließungen zwi
schen Ausländern. Er lag 1982 nur bei 
zwei Prozent. 
Von den· eheschließenden ausländi
schen Männern kamen 1982 fast 30 Pro
zent, von den Frauen 25 Prozent aus den 
sechs ehemaligen Anwerbeländern Tür
kei, Griechenland, Jugoslawien, Italien, 
Spanien und Portugal. Diese Anteile 
sind gegenüber den Jahren zuvor je
doch gesunken. 1970 waren von den 

·männlichen Eheschließenden noch 46 
Prozent, von den Frauen 37 Prozent An
gehörige der Anwerbeländer gewesen. 
Rückläufig war vor allem die Zahl der 
Ehen zwischen Angehörigen der ge
nannten sechs Länder. 1970 hatten fast 
acht von zehn ausländischen Paaren. 
aus diesen Ländern die gleiche Staats
angehörigkeit, 1982 nur noch gut qrei. 
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Auch die Anteile der Ehen zwischen 
Deutschen und Angehörigen der Anwer
bestaaten, die bis 1980 noch leicht zu
genommen hatten, waren in den Jahren 
1981 und 1982 wieder rückläufig gewe
sen. 

Eheschließungen 
in den Hamburger 
Bezirken 
Die meisten Ehen wurden in den vergan
genen Jahren entsprechend der Höhe 
der Einwohnerzahl im Bezirk Wandsbek 

Eheschließungen 
1982 

Bezirk auf 1000 

Anzahl der 
Bevöl-
kerung 

Harnburg-Mi t.te 090 4,9 

Al tona 1 357 5,9 

Eimsbüttel 1 330 5,6 

Harnburg-Nord 1 826 6,3 

Wandsbek 1 929 5' 1 
Bergedorf 528 6,0 

Rarburg 931 5' 1 

Harnburg 
8 991 5,5 insgesamt 

geschlossen. Bis 1972 hatte stets Harn
burg-Nord an der Spitze gelegen. Zu den 
heiratsfreudigeren Bezirken mit einer 
überdurchschnittlichen Heiratsziffer ge
hören Hamburg-Nord, Bergedorf und Al
tona. · 

6 

139 

165 

387 

359 
346 
370 
425 
444 

Eheschließungen 
im regionalen Vergleich 
Von den elf bundesdeutschen Städten 
mit 500 000 und mehr Einwohnern hat 
Harnburg nach Berlin (West) stets die 
zweithöchste absolute Anzahl von Ehe
schließungen zu verzeichnen. Auf 1000 
Einwohner bezogen, nimmt die Hanse
stadt in der Reihe dieser Städte jedoch 
seit dem Zweiten Weltkrieg unverändert 
einen mittleren Platz bei der Heiratshäu
figkeit ein. 

Stadt 

Berlin (West) 

Harnburg 

München 

Köln 

Essen 

Düsseldorf 

Frankfurt 

Dortmund 

Stuttgart 

Hannover 

Eheschließungen 
1982 

Anzahl 

11 503 

8 991 

6 414 

5 881 

4297 

3 898 

3 437 

3 525 

3 035 

3 176 

auf 1000 
der 

Bevöl-. 
kerung 

6,2 

5,5 

5,0 

6' 1 

6,7 

6,7 

5,5 

5,9 

5,3 

6,0 

Eine höhere Heiratsziffer als Harnburg 
mit 5,5 Eheschließungen je 1000 Ein
wohner weisen 1982 die Städte Essen 
und Düsseldorf (je 6,7), Berlin (West) 
(6,2), Köln (6, 1 ), Hannover (6,0) und 
Dortmund auf (5,9). Jens Gerhardt 
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·statistik der_größten Städte der Welt 

Erschienen ist die 21. Ausgabe der vom 
Tokyo Metropolitan Government her
ausgegebenen "Statistics of World Lar
ge Cities 1983". Sie enthält für Städte 
mit mehr als einer Million Einwohner 
zahlreiche Angaben zur demographi
schen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Situation. Die Zahl der nach
gewiesenen Millionenstädte ist auf 130 
gestiegen. Dabei werden auch Städte 
erwähnt, von denen man hier nur sehr 
selten oder auch noch nie gehört hat, wie 
zum Beispiel Kitakiuschu {Japan), 
Chengdu (China), Daegu (Korea), For
taleza (Brasilien) oder Kasan (Sowjet
union). 

Die deutschen Millionenstädte West
und Ost-Berlin, Harnburg und München 
sind in den internationalen Metropolver
gleich mit einbezogen. 
Von den nachgewiesenen Städten lie
gen 53 in Asien, 40 in Europa (ein
schließlich der Sowjetunion), 28 in Ame
rika, acht in Afrika und _zwei in Austra
lien. Dazu ist allerdings zu bemerken, 
daß nicht in allen Tabellen auch Anga
ben für sämtliche Städte vorhanden 
sind. 
Nach der neuen Aufstellung haben Pe
king mit 16 810 km2, Santiago de Chile 
mit 15 480 km2 und Sydney mit 
12 400 km2 die weitaus größten Stadt
gebiete. Harnburg als größte deutsche 
Stadt rangiert erst'an 22. Stelle. 
Die höchsten Einwohnerzahlen sind für 
die Städte Shanghai mit 11 ,5 Millionen 
Bewohnern, Mexiko (9,4 Millionen), Pe
king {9,0 Millionen), Säo Paulo (8,5 Mil
lionen), Seoul (8,4 Millionen), Tokyo (8,3 
Millionen) und Moskau {8,2 Millionen 
Einwohner) ermittelt worden. Ebenso 
wie beim Flächenvergleich finden sich· 
die meisten europäischen Städte in der 
unteren Hälfte einer nach der Bevölke-. 
rungszahl geordneten Skala. 

Die mit Abstand größte Bevölkerungs
dichte besteht in Manila, wo rund 1 ,5 Mil
lionen Menschen auf nur 38 km2 leben; 
das sind 39 100 Einwohner je km2. Es 
folgen Kalkutta (30 300), Kairo (24 600) 
und Madras (24 500 Einwohner je km2). 
Europas am dichtesten besiedelte· Mil
lionenstädte sind Paris ( 19 500) und 
Barcelona ( 18 000). Die deutschen 
Städte München ( 4200), Berlin (West) 
(3900), Berlin (Ost) (2900) und Harnburg 
{2200) sind demgegenüber nur relativ 
dünn besiedelt. 

Deutliche Unterschiede lassen sich 
weltweit auch im Geschlechterverhältnis 
feststellen. Während in den japanischen 
Städten sowie in Peking und Seoul die 
Anzahl der Männer in etwa der der 
Frauen entspricht, herrscht in den Groß
städten Indiens, Pakistans und Bangla-
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oeschs ein hoher Männerüberschuß. An 
der Spitze dieser Städte stehen Kalkutta 
mit fast 60 Prozent, Dacca mit 40 Pro
zent, Kanpur mit 30 Prozent und Delhi 
mit 25 Prozent mehr Männern als 
Frauen. Hohe Frauenüberschüsse ver
zeichnen dagegen in erster Linie die eu
ropäischen Millionenstädte. ln Birming
ham {98 Männer je 100 Frauen) sowie 
Turin, Bukarest und München {je 93), 
London und Rom (je 92 Männer je 100 
Frauen) ist das Zahlenverhältnis noch 
am ausgeglichensten, es sinkt für Harn
burg, Mailand, Budapest und Warschau 
auf 88, für Berlin (Ost) auf 86, für Berlin 
{West) auf 83 und für Wien schließlich 
auf nur noch 80 Männer je 100 Frauen; 
das bedeutet anders ausgedrückt, daß 
in Wien 25 Prozent mehr Frauen als 
Männer wohnen. 

Für die europäischen Länder mit allge
mein höherer Lebenserwartung der Be
völkerung insgesamt - gegenüber den 
Bewohnern von Ländern zum Beispiel 
der Dritten Welt- und gleichzeitig rela
tiv stark besetzten höheren Altersgrup
pen ist der Frauenüberschuß aus der hö
heren Lebenserwartung der Frau ge
genüber dem Mann zu erklären. ln den 
Ländern der Dritten Welt besteht ein weit 
überdurchschnittlicher Anteil der jünge
ren Altersgruppen an der Gesa~tbevöl
kerung, so daß -·aufgrund der Uberzahl 
männlicher Neugeborener- der höhere 
Anteil der männlichen gegenüber den 
weiblichen Kindern und Jugendlichen 
das Geschlechterverhältnis der Bevöl
kerung insgesamt prägt. 

Der Anteil der unter 20jährigen an der 
Bevölkerung insgesamt liegt in den eu
ropäischen Millionenstädten deutlich 
unter dem der meisten Städte der übri
gen Erdteile. Von 100 Einwohnern gehö
ren in den Großstädten Europas weniger 
als 30 dieser unteren Altersgruppe an, 
zum Beispiel: Barcelona 29, Berlin {Ost) 
28, Groß-London 27, Bukarest und Prag 
je 26, Mailand 24, Budapest und War
schau je 23, Berlin {West) 22, Harnburg 
und Wien je 21, Paris und Rom je 19 und 
München 18 Einwohner. Entsprechend 
hoch ist der Anteil der über 59jährigen in 
diesen Städten. ln der Mehrzahlliegt der 
Anteil dieser Altersgruppe bei 20 Pro
zent und mehr {Budapest, Mailand, 
München je 20 Prozent, Groß-London 
und Prag je 21, Harnburg und Paris je 24, 
Wien 25 und Berlin (West) 26 Prozent. 

Daneben steht die andere Gruppe von 
Millionenstädten mit ·besonders hohem 
Anteil junger Menschen und im Verhält
nis sehr geringem Anteil älterer Einwoh
ner. Dazu zählen beispielsweise in Mit
tel- und Südamerika: Mexiko {48 Pro
zent unter 20jährige/nur sechs Prozent 

·über 59jährige) Bogota {52 Prozent/vier 
Prozent), Guadalajara (56 Prozent/fünf 
Prozent), Recife (47 Prozent/sechs Pro
zent),. Santiago de Chile (42 Prozent/ 
acht Prozent), Säo Paulo {40 Prozent/ 
sechs Prozent) und in Süd- und Südost-. 
Asien: Bangkok ( 44 Prozent/fünf Pro
zent), Delhi (49 Prozent/vier Prozent), 
Jakarta {53 Prozent/drei Prozent), Ma
nila {51 Prozent/vier Prozent), Seoul (42 
Prozent/vier Prozent), Teheran (48 Pro
zent Jugendliche/fünf Prozent über 
59jährige). 

Die absolut meisten Ehen werden in Pe
king geschlossen. Fast 150 000 sind es 
1980 gewesen. Gleichzeitig gibt es dort 
mit nur 1400 eine der geringsten Schei
dungszahlen aller erwähnten Städte. Ei
ne im Verhältnis zur Anzahl der Ehe
schließungen ebenfalls sehr geringe An
zahl an Scheidungen weisen auch die 
Städte Koreas {Seoul, Busan, Daegu) 
auf.lm anderen Extrem werden in Chica
go 48 000 Ehen geschlossen und 28 500 
Scheidungen ausgesprochen (60 Pro
zent der Anzahl der Eheschließungen). 
ln den deutschen und einigen anderen 
europäischen {insbesondere sowjeti
schen) Städten ist die entsprechende 
Prozentzahl nur wenig niedriger. ln Ber
lin {Ost) und Odessa liegt die Anzahl der 
Scheidungen bei 59 Prozent der Anzahl 
der Eheschließungen, in Harnburg bei 
56, in Kuibyschew bei 53, Nowosibirsk 
bei 52, Berlin (West) bei 51, Charkow 
und Paris je 50 Prozent. Die niedrigsten 
Scheidungsraten mit einem Verhältnis 
von nur acht bzw. sechs Scheidungen je 
100 Eheschließungen werden für Mai
land und Rom verzeichnet. 

Die höchste Geburtenrate besteht in Ma
nila mit 64 Lebendgeborenen je 1000 
Einwohner. Mit großem Abstand neh
men Mexiko City {37), ·Belo Horizonte 
{34), Kairo und Buenos Aires {je 33 Le
bendgeborene je 1000 Einwohner) die 
nächsten Plätze ein. Außer für Madras 
{31) und Delhi (27 Geborene je 1000 Ein
wohner) sind neuere Daten für andere, 
besonders geburtenreich geltende indi
sche. Städte nicht nachgewiesen wor
den. 
Die niedrigen Raten der deutschen 
Städte Berlin {West) (zehn), Harnburg 
und München {je acht) werden noch in 
Mailand mit sieben Geborenen auf 1000 
der Bevölkerung unterboten. ln den mei
sten der übrigen europäischen {ein
schließlich sowjetischen) Metropolen 
sowie in den japanischen Großstädten 
und in Peking kommen auf 1000 Einwoh
ner elf bis gut 15 Lebendgeborene. 
ln den europäischen Millionenstädten 
Berlin {West), Budapest, Hamburg, Mai
land, München und Prag sterben gegen
wärtig mehr Menschen als geboren wer-
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den; der höchste Sterbeüberschuß be
steht mit 15 500 Personen in Berlin

1 (West). ln allen übrigen nachgewiese
nen Millionenstädten der Weit werden 
mehr Kinder geboren als Einwohner 
sterben·. Den weitaus höchsten Gebore
nenüberschuß weist Mexiko City auf. 
Knapp 350 000 Lebendgeborene stehen 1 

gut 60 000 Gestorbenen gegenüber, so 
daß ein Geburtenüberschuß von knapp 
290 000 Personen · besteht. Es folgen 
Säo Paulo mit einem Überschuß vori gut 
170 000, Delhi mit 120 000, Kairo mit 
115 000 und Bangkak mit 110 000 mehr 
Geborenen als Gestorbenen. 

Harnburg in Zahlen 1. 1984 

Die höchsten Sterberaten werden in den 
schon aufgeführten Millionenstädten mit 
relativ hohem Anteil an älterer Bevölke
rung festgestellt, in Berlin (West) mit 18, 
in Berlin (Ost) und Wien mit je 16, Buda-. 
pest, Harnburg und Prag mit je 15 sowie 
London und Paris mit je 14 Sterbefällen 
je 1000 Einwohnern. ln diese Gruppe 
von Millionenstädten mit relativ hoher 
Sterberate fällt als Ausnahme allerdings 
auch das von junger Bevölkerungsstruk
tur geprägte Manila mit 13 Gestorbenen 
je 1000 Einwohnern. ln dieser Stadt ist 
die Kinder- und Säuglingssterblichkeit 
besonders hoch. Von allen· Gestorbenen 

ist die Hälfte weniger als zehn Jahre alt 
geworden, über ein Drittel weniger als 
nur ein Jahr. Fast ebenso hoch ist die 
Sterblichkeit in den beiden jüngsten Al
tersgruppen in Dacca und Kairo. Hohe 
Säuglingssterblichkeit wird auch für Me
xiko (je 30 Prozent der Gestorbenen wa
ren weniger als ein Jahr alt), Alexandria 
(28 Prozent), Belo Horizonte (27 Pro
zent), Bogotä und lstanbul (25 Prozent), 
Recife (24 Prozent), Delhi, Salvador und 
Säo Paulo (je 21 Prozent) sowie Madras 
(19 Prozent) verzeichnet. 

Jens Gerhardt 
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Buchbesprechung: 
Wohn- und Lebensverhältnisse von Studenten in der 
Großstadt Harnburg 

Wolfram-Seifert, Ursel: Die Wohn- und Lebensverhältnisse der Hamburger Studenten. 
Eine sozialgeographische Untersuchung zur Wahl des Studienortes, der Wohnsituation 
und denAktionsräumen von Studierenden der Hamburger Universität. Harnburg 1982. 
299 + 20 S. (Kulturgeographische Abhandlyngen, hrsg. v. Prof. Dr. G. Oberbeck) 

Über die Bedeutung Hamburgs als Ha
fenstadt, als Industriestadt, als Han
delsmetropole, ja sogar als Medienstadt 
gibt es genügend Informationen und ver
tiefende Studien. Aber Harnburg als Uni
versitätsstadt? Außer den Daten der 
Hochschulstatistik über Zahl der Stu
denten, Studienfächer, Art der Ab
schlüsse u.ä. gab es bisher nur wenig 
weiterführende Informationen über die 
Studenten an der Universität Hamburg, 
ihre Wohn- und Lebensverhältnisse in 
der Großstadt Hamburg. Bislang exi
stierten lediglich Untersuchungen über 

· einige traditionelle Universitätsstädte 
wie Marburg, Göttingen, Münster oder 
aber über Städte mit neugegründeten 
Universitäten wie etwa Bochum, Kassel 
oder Oshabrück. Für den Typus "Groß
stadtuniversität"- etwa Köln, München . 
oder auch Harnburg -, wo das Bezie
hungsgefüge besonders komplex und 
diffus erscheint, fehlten bislang Unter
suchungen über die wirtschaftliche Be
deutung der Universität für die Stadt und 
der Situation der Studenten in diesen 
Metropolen. 

Harnburg ist nun in der glücklichen Lage, 
in einer Arbeit aus dem Institut für Geo
graphie und Wirtschaftsgeographie der 
Universität Harnburg eine ausführliche 
Studie über die Situation der Universi
tätsstudenten zu besitzen. Die Grundla
ge der Untersuchung bildet eine schrift
liche Befragung von über fünf Prozent 
der Studenten an der Universität Harn
burg (ca. 1600 Befragte) im Winterse
mester 1977/78. Das Ziel der Untersu
chung war, empirisch fundierte Informa
tionen über die Studierenden in bezug 
auf ihre Wohn- und Lebensverhältnisse 
zu gewinnen, die u.a. auch als Entschei
dungshilfen für zukünftige Maßnahmen 
in der Stadt- wie in der Hochschulpla
nung verwendbar sind, z.B. für die neue 
Technische Universität in Hamburg
Harburg. 

Die Universität Harnburg ist dem Typus 
nach eine sogenannte "Stadtuniversi
tät", ähnlich wie Frankfurt oder Mün
chen, die im unmittelbaren Erweite
rungsbereich des Stadtkerns liegt und 
damit in Flächennutzungskonkurrenz zu 
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Büros oder höherwertigern Wohnen 
steht. Hieraus resultieren beträchtliche 
Probleme für die Wohnsituation und die 
Wohnwünsche der Studenten. Das ei
gentliche Universitätsviertel ist in Harn
burg- wenn man das U'niversitätskran
kenhaus in Eppendorf ausnimmt - bei 
rund 36 000 Studenten recht klein be
messen und in ein.en dicht bebauten 
Stadtteil eingebettet, eine Tatsache, die 
einer großzügigen Erweiterung des Uni
versitätsvierleis von vornherein Gren
zen setzt. Deshalb erfolgte der Ausbau 
der Universität Harnburg im Zuge der ex
plodierenden Studentenzahlen in Hoch
bauten (sogenannte "Philosophen
turm", Geomatikum usw.), was zum äu
ßerlichen Eindruck einer Campus-Hoch
schule führte. Während der Neubau der 
Institute seit den 50er Jahren zügig vor
angetrieben wurde, hat man den Folge
einrichtungen für die Studenten in die
sem Viertel, wie etwa nahe gelegenen' 
Wohn- und Sozialeinrichtungen, relativ 
wenig Beachtung geschenkt. 

Für diesen Bereich sind die Ergebnisse 
der Studie besonders aufschlußreich 
und im Hinblick auf die Stadtplanung und 
die Stadtteilentwicklung im engeren und 
weiteren Universitätsviertel besonders 
wichtig. So spielt die früher traditionelle 
Form des studentischen Wohnens als 
Untermieter kaum noch eine Rolle. 
Ebenso ist das Interesse an einem Zim
mer in einem Studentenwohnheim deut
lich gesunken. Andere Wohnformen ha
ben dagegen stark an Bedeutung ge
wonnen: 21 Prozent der Befragten 
möchten in einer Wohngemeinschaft le
ben, 38 Prozent mit einem Partner und 
über 28 Prozent möchte allein in einer ei
genen Wohnung wohnen und nicht als 
Untermieter. 

Erstaunlich ist die Tatsache, daß trotz 
beschränkter Finanzen drei Viertel der 
befragten Studenten in einem eigenen 
Haushalt leben: Bezeichnend ist auch, 
daß die Wohnungswahl häufig in völlig 
anderen Bahnen verläuft als bei der üb
rigen Bevölkerung. Vielfach wird stu
dentischer Wohnraum "unter der Hand" 
vermittelt; durch Kontakte und Hinweise 
von (Studien-)Freunden und Bekann-

ten. Die Mietbelastung ist angesichts 
des knappen studentischen Monatsein
kommens sehr hoch und beträgt im Mit
tel 27 Prozent des Budgets. Bevorzugte 
Wohnstandorte sind das Universitäts
viertel oder benachbarte Stadtteile wie 
Eimsbüttel und Harvestehude. Gefragt 
sind daneben zentral und/oder ver
kehrsgünstig gelegene Stadtteile wie 
Neustadt, St. Georg, Borgfelde, Winter
hude. Relativ niedrig ist der Anteil der 
Studenten an der Wohnbevölkerung in 
den Stadtteilen, die als sogenannte "bil
lige" Wohnviertel angesehen werden. 
Periphere Stadtteile in den Bezirken 
Harburg und Bergedorf sowie Randge
meinden im niedersächsischen oder 
schleswig-holsteinischen Umland Ham
burgs haben als Wohnstandorte für Stu
denten kaum Bedeutung, es sei denn für 
sogenannte "Eiternwohner". 

ln Abhängigkeit von der Art der Wohn
form unterliegt die Größe der Wohnung 
erheblichen Schwankungen. So ist die 
mangelnde Attraktivität von Studenten
wohnheimen wohl u.a. auch darauf zu
rückzuführen, daß die Zimmer selten 
größer als 16 m2 sind. Demgegenüber 
beträgt die Wohnfläche von studen
tischen Zweipersonenhaushalten zwi
schen 45 und 74 m2. Die Mehrzahl der 
größeren studentischen Wohngemein
schaften verfügt gar über eine Wohnflä
che von mehr als 95 m2. 

Hat der einzelne Student einmal eine ge
eignete Wohnung gefunden, so sucht er 
diese möglichst lange zu behalten. In
folgedessen hat die studentische Mobili
tät am Studienort in den letzten Jahren 
stark abgenommen, zumal der Woh
nungsmarkt durch einen Mangel an 
preiswerten und günstig gelegenen 
Wohnungen gekennzeichnet ist. Die 
größere Seßhaftigkeit führt überdies zu 
einer stärkeren Bindung und Integration 
in das gewählte Wohnviertel. Dies zeigt 
sich u.a. darin, .daß der größte Teil des 
Einkommens in den Stadtteilen ausge
geben wird, in denen die Studenten woh
nen. Denn sowohl die Einkäufe für den 
täglichen Bedarf, insbesondere für Le
bensmittel, als auch die Inanspruchnah
me von Dienstleistungen (Reparaturen, 

Harnburg in Zahlen 1. 1984 



Reinigung, Bank, Ärzte u.ä.) finden in er
ster Linie in der unmittelbaren Nachbar
schaft statt und nicht etwa im Universi
tätsvierteL Der Besuch von Gaststätten 
und Restaurants konzentriert sich dage
gen auf das Universitätsviertel und die 
benachbarten Stadtteile Eppendorf und 
Eimsbüttel. Hier sind es besonders 
Gaststätten, die im Preisniveau auf Stu
denten eingestellt sind. Allerdi.ngs muß 
nicht nur das Preisniveau stimmen, son
dern auch das Lokalkolorit des Viertels 
und die Sozial- und Altersstruktur der 
Gaststättenbesucher. So übernehmen 
gerade die kleinen Studentenlokale, oft 
von Ausländern betrieben mit entspre
chenden "heimischen" Spezialitäten, an 
einer Großstadtuniversität wie Harnburg 
eine wichtige Funktion als Treffpunkt 
und Kommunikationsort 
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Darüber hinaus liefert die Studie weitere 
Informationen zur Studiensituation {Art 
der Hochschulreife, Studienrichtung 
und Fächerwahl, angestrebter Studien
abschluß), Fahrten zwischen dem Se
mesterwohnsitz und der Universität 
{Wegezeiten, Hauptverkehrsmittel, 
Fahrtkosten), Fahrten zwischen dem 
Heimat- und Studienort, Finanzierung 
des Studiums, Erwerbstätigkeit neben 
dem Studium, Urlaubsreisen der Stu
dentßn. Damit ergibt· sich ein ziemlich 
genaues Bild von der sozialen Situation 
der Studenten an der Universität Harn
burg. Das erlaubt einen Vergleich mit 
dem 1979 erschienenen Bericht über die 

1 ) Berichte der Fachhochschule Harnburg Nr. 9, hrsg. 
vom Präsidenten der Fachhochschule Hamburg. Harn
burg 1979. 

"Soziale Situation der Studenten an der 
Fachhochschule Hamburg"t). Dies soll
te ergänzt werden durch Untersuchun
gen über die Studenten an den anderen . 
Hochschulen Hamburgs wie Musikhoch
schule oder Hochschule für bildende 
Künste, die doch Pöseldorf oder das 
Lerchenfeld prägen. Viel gravierender 
ist, daß bisher keine Informationen vor
liegen über die weitere wirtschaftliche 
Bedeutung der Universität Harnburg 
{Lohn- und Gehaltssummen für das Per
sonal, Aufträge an Dritte, Forschungs
mittel von Dritten an die Universität, etc.) 
und der mit ihr mehr oder weniger eng 
verbundenen Großforschungseinrich
tungen wie das DESY in Bahrenfeld oder 
das Max-Pianck-lnstitut für Meteorolo
gie. Elfried Söker 

Bohnstr. 2, 2000 Harnburg 55 
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Harnburg heute 
und ·gestern 
Im Jahr 1982 wurden von der 
Stadtreinigung. in Harnburg 7,1 
Millionen m3 Haus-, Sperr- und 
Gewerbemüll abgefahren, im 
Jahr 1962 waren es nur 2,2 Mil
lionen m3. DasAbfallaufkommen 
hat sich damit in den letzten 
zwanzig Jahren in der Hanse
stadt verdreifacht und erreichte 
1982 rund 470 kg je Einwohner. 
Zur Zeit werden mehr als zwei 
Drittel des Mülls verbrannt, wäh
rend es zu Beginn der 60er Jahre 
nur ein Viertel war. 1982 und 
1962 befand sich nahezu die 
gleiche Anzahl von Müllfahrzeu
gen (288 bzw. 266) im Einsatz. 
Die heute wesentlich verbesser
te Ausstattung der Fahrzeuge, 
die gegenüber fr.üher eine hö
here Verdichtung der Müllmen
gen erlaubt, ermöglicht heute die 
Bewältigung der dreifachen Ab
fallmenge bei kaum vergrößer
tem Fuhrpark. Mit dieser gün
stigen Entwicklung ging die Ver
ringerung der Anzahl der Müllbe
hälter um fast 1 oo 000 Stück ein
her. Zur Zeit gibt es in Harnburg 
rund 330 000 Haus-, Woh
nungs- und Großbehälter. Die 
letztgenannte Gruppe verdrängt 
dabei zunehmend die kleineren 
Gefäße. 

Im Laufe der letzten 40 Jahre 
versuchten sich Hamburgs 
Gartenbaubetriebe durch die 
Erweiterung ihrer Unterglas
anlagen vom Klima immer 
unabhängiger zu machen. 
Mit einer Unterglasfläche von 
227 Hektar konnten sie den 
Umfang ihrer Anlagen seit 
1939 fast verdoppeln. Wäh
rend heute neun Zehntel der 
Unterglasanlagen Gewächs
häuser sind, bestanden die 
damals vorhandenen Glas
flächen ( 119 Hektar) haupt
sächlich aus unbeheizbaren' 
Niederglasanlagen (Früh
beete); nur ein knappes Drit
tel der Flächen waren Treib
häuser. Entsprechend dieser 
Entwicklung steigerte sich 
auch der Anteil der beheizba
ren Unterglasflächen von 
rund 32 Hektar auf mehr als 
das Sechsfache. 
Welches Ausmaß die Unter
glasanlagen im Hamburger 
Gartenbau inzwischen er
reicht haben, macht ein Ver
~Jieich besonders deutlich: 

Sie nehmen eine größere 
Fläche ein als Binnen- und 
Außenalster zusammen ( 182 
Hektar). 

Statistik der 
anderen 
Von den norddeutschen Län
dern werden die großräumigen 
Veränderungen im Bundesge
biet gelegentlich als Nord-Süd
Trend beschrieben. Dazu führt 
der Raumordnungsbericht 
1982 der Bundesregierung aus, 
daß sich in der Tat in der Bevöl
kerungsentwicklung bei länger
fristiger Betrachtung eine ge
ringfügige Verlagerung der Be
völkerungsanteile von den 
nord- zu den süddeutschen 
Ländern beobachten läßt. Auch 
haben die süddeutschen Län
der in den vergangenen· Jahr
zehnten in der Industriebe
schäftigung relativ stark aufge
holt. Bei so wichtigen Indikato
ren wie Bruttoinlandsprodukt 
sowie Lohn- und Gehaltssum
me läßt sich allerdings ein ver
mutetes Süd-Nord-Gefälle für 
den statistisch belegten Zeit
raum nicht feststellen. ln der 
Landwirtschaft sind zahlreiche 
norddeutsche Regionen sogar 
durch natürliche Ertragskraft, 
Agrarstruktur und Standortnä
he zu den Seehäfen begünstigt. 

"Die Arbeitnehmereinkom
men in Berlin (West) im interre
gionalen Vergleich" ist der Titel 
eines Beitrages von Kurt Gep
pert in Heft 1 /1983 der Viertel
jahreshefte zur Wirtschaftsfor
schung des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschaung. Bei 
den Arbeitnehmereinkommen 
insgesamt werden für den Zeit
raum 1977 bis 1981 Vergleiche 
zwischen Berlin (West), dem 
Bundesgebiet und Harnburg 
für die einzelnen Wirtschafts
bereiche gezogen. Im Jahr 
1981 verdienten die Berliner 
Arbeitnehmer im Durchschnitt 
mit 32 109 DM etwa gleichviel 
wie im Bundesgebiet (32 207 
DM), aber um neun Prozent 
weniger als in Harnburg 
(35 423 DM). Selbst wenn die 
Effekte der unterschiedlichen 
Wirtschaftsstruktur herausge
rechnet werden, ändert sich an 
der Differenz zwischen den 
Durchschnittseinkommen von 
Berlin und Harnburg nichts. 
Da für das Verarbeitende Ge-
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werbe auch Daten für weitere 
regionale Einheiten vorliegen, 
wird der Vergleich mit Berlin 
für diesen Wirtschaftsbereich 
auf neun Großstädte (Harn
burg, Bremen, Hannover, Es
sen, Köln, Frankfurt am Main, 
Stuttgart, München und Nürn
berg) sowie auf neun Groß
stadregionen {Hambllrg, Bre
men, Hannover, Ruhr Nord, 
Ruhr Süd, Frankfurt am Main, 
Stuttgart, München und Nürn
berg) ausgedehnt. Hier wird 
gezeigt, daß für Berlin gegen
über den westdeutschen Bal
lungsgebieten ein erheblicher 
Einkommensrückstand be-

. steht, der jedoch nicht auf eine 
relativ geringere Entlohnung 
der Berliner Arbeitnehmer zu
rückzuführen, sondern in 
Strukturunterschieden begrün
det ist. Wird eine Bereinigung 
dieser Unterschiede vorge
nommen, so zeigt sich, daß die 
Arbeitnehmereinkommen in 
Berlin sogar etwas höher als im 
Bundesdurchschnitt und etwa 
gleich denen in den westdeut
schen Ballungsgebieten sind. 

Vom Bundesminister des ln
nern herausgegeben, ist aus. 
dem beim TÜV Rheinland in 
Köln geführten Informationssy
stem über Krebsmortalität und 
Kreischarakteristika {IKK) in 
der Dokumentationsreihe "Die 
Krebssterblichkelt in der 
Bundesrepublik Deutsch· 
land" nunmehr Band 111 "Regio
nale Mortalitätsraten 1975-
1978" erschienen. ln die,sem 
Band werden Krebsdaten für 
60 Regionen dargestellt, und 
zwar je 15 für die drei Großräu
me Nord, Mitte und Süd sowie 
für eine Gruppe "Ballungsräu
me". 
Harnburg ist sowohl in dem 
Großraum Nord als auch unter 
den Ballungsräumen in seiner· 
Abgrenzung als Stadtstaat ent
halten. Die übliche Region 
Hamburg/Umland, das heißt 
Harnburg mit seinen sechs 
Nachbarkreisen, läßt sich aus 
der Veröffentlichung jedoch 
nicht ablesen, weil die Region 
"Holstein" im Norden außer den 
vier Nachbarkreisen auch noch 
die Kreise Steinburg und Ost
helstein umfaßt und weil im Sü
den der Kreis Harburg der Re
gion "Lüneburger Heide", der 
Kreis Stade aber der Region 
"Nordseeküste" {ohne "Kü
stenstädte") zugeschlagen 
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worden ist. Da auch für die üb
rigen Verdichtungsräume nicht 
die üblichen Abgrenzungen ge
wählt worden sind, ist eine Ver
gleichsmöglichkeit mit bereits 
vorliegenen Sozialindikatoren 
nur bedingt gegeben. 
Dargestellt werden die Mortali
tätsraten für 18 Lokalisationen 
bzw. Lokalisationsgruppen so
wie für die bösartigen Neubil
dungen und die natürlichen To
desursachen jeweils insge
samt. Dabei wurde standardi
siert, also für den Regionalver
gleich aufbereitet, mit der Ge
samtbevölkerung der Bundes
republik Deutschland, mit der 
sogenannten Rumpfbevölke
rung der 35- bis 65jährigen und 
mit der sogenannten kumulati
ven Rate bis 75 Jahre. 
Ziel dieser Dokumentation ist 
ebensowenig wie bei den bei
den vorausgegangenen eine 
Ursachenerklärung, sondern 
eine Darstellung, die zielge
richtete epidemiologische Un
tersuchungen anregen und er
möglichen soll. Für diesen 
Zweck hält der Herausgeber 
die amtliche Todesursachen
statistik in ihrer Gesamtheit -
trotz bestehender Schwächen 
- für wesentlich aussagekräf
tiger als gemeinhin angenom
men und plädiert für eine stär
kere Auswertung dieser Daten. 
Deutlich wird auch in dieser Do
kumentation die hohe Magen
krebsbetroffenheit von Teilen 
der Südregion ·bei unterdurch
schnittlichen. Mortalitätsraten 
an Lungenkrebs, zum Beispiel 
in den Regionen "Main-Tau
ber", "Franken", "Niederbay
ern" und "Alpen". Umgekehrt 
verhält es sich vor allem in den 
städtischen Regionen der 
Großräume Nord und Mitte, et
wa im Raum Düsseldorf, aber 
auch in Hamburg. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt :;>eptember Oktober l\lovember August September Oktober lllovember 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 

mbar') Luftdruck 1 013,7 1 015,7 1 017,5 1 011,7 1 013,8 1 018,3 1 012,9 1 016,0 1 016,8 
Lufttemperatur ·c 9,2 10,0 16,3 11,0 7,5 19,8 14,6 10,5 . 5,7 
Relative Luftfeuchtigkeit % 77,9 76,3 74 85 80 64 74 79 84 
Windstärke Meßzahl') 3,4 3,2 3 3 4 2,6 4 4 3 
Bewölkung 

" 
') 5,5 4,8 4,2 5,5 5,5 3,0 5,0 5,5 5,2 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 80,2 54,9 17,2 82,9 53,0 4,6 48,5 102,8 64,8 
Sonnenscheindauer Std. 113,8 140,9 159 72 50 270 115 99 75,1 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,6 7,3 0 12 15 0 1 7 10 
Tage mit Niederschlägen 

" 
22,0 18,0 10 21 20 7 • 23 23 17 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 640,8 1 630,5 1 627,0 1 626,2 1 625,6 1 614,2 1 613,0 ... . .. 
und zwar männlich 

" 
766,3 762,7 761,1 760,7 760,6 754,6 754,0 ... ... 

weiblich 874,5 867,8 865,9 865,4 865,1 859,6 859,0 ... ... 
Ausländer 151,8 157,2 157,5 157,2 157,3 154,4 154,0 ... ... 
Bezirk Harnburg-Mitte 

" 
224,9 223,6 222,7 222,5 222,2 219,1 218,5 ... ... 

Bezirk Altona 
" 

230,9 229,1 228,5 228,3 228,2 226,4 226,4 ... . .. 
Bezirk Eimsbüttel 

" 
236,9 235,4 234,8 234,6 234,6 233,2 233,2 ... ... 

Bezirk Harnburg-Nord 
" 

294,1 291,7 291,3 291,3 291,0 ·289,2 288,7 ... . .. 
Bezirk Wandsbek " 

379,2 377,4 377,2 377,1 377,1 375,0 375,1 ... . .. 
Bezirk Bergedorf 

" 
87,6 87,9 87,8 87,8 87,9 88,0 88,0 ... ... 

Bezirk Harburg " 187,2 185,4 184,7 184,5 184,5 183,3 183,1 ... 
Natürliche Bevölkerungsbewegung 
• Eheschließungen') Anzahl 754 749 795 787 593 941 932 ... 
• Lebendgeborene') 1 125 1 105 1 150 1 065 1 031 1 141 1 118 ... ... 
• Gestorbene') (ohne Totgeborene) 1 979 1 980 1 714 1 837 1 899 1 368 1 767 ... ... 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 
11 13 9 12 16 6 14 ... ... 

• Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 854 - 875 - 564 - 772 - 868 - 227 - 649 ... . .. 
• Eheschließungen je 1'ooo 5,5 5,5 5,9 5.7 4,4 6,9 7,0 ... ... 
• Lebendgeborene Einwohner 8,2 8,1 8,6 7,7 7,7 8,3 8,4 ... ... 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,5 14,6 12,8 13,3 14,2 10,0 13,3 ... ... 
• Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,2 - 6.4 r- 4,2 - 5,2 - 6,5 - 1,7 - 4,9 ... ... 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 10,2 11 ,4 7,8 10,6 14,6 5,3 12,8 ... . .. 
Wanderungen 
• Zugezogene Personen Anzahl 5 450 4 370 4 088 3 986 4 221 4 411 4 471 ... . .. 
• Fortgezogene Personen 

" 
5 260 4 602 4 015 4 008 3 886 5 324 5 052 ... . .. 

• Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" + 190 - 232 + 73 - 22 + 335 - 913 - 581 ... . .. 

Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 
" 

11 438 11 391 11 339 10 656 9 494 11 279 12 500 ... ... 
Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 

" 1 409 1 352 1 187 1 121 1 368 1 489 1 324 ... ... 
dar. angrenzende Kreise') 

" 992 954 780 797 1 010 1 124 948 ... . .. 
Niedersachsen 867 763 672 697 765 792 834 ... ... 
cjar. angrenzende Landkreise") " 318 306 277 283 362 370 333 ... ... 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 
1 174 995 845 960 886 869 1 028 ... ... 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 
" 2 000 1 260 1 384 1 208 1 202 1 261 1 285 ... . .. 

b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 

" 
1 933 1 568 1178 1 234 1 293 1 842 1 691 ... ... 

dar. angrenzende Kreise') 1 438 1 183 935 996 1 029 1 348 1 342 ... 
Niedersachsen " 

1 088 930 693 734 701 1 092 931 ... 
cjar. angrenzende Landkreise 10) 

" 
546 478 360 416 439 578 456 ... . .. 

Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 
" 

1131 919 766 735 703 908 935 ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" 
1 108 1 185 1 378 1 305 1 189 1 482 1 495 ... ... 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein 

" 
- 524 - 216 + 9 - 113 + 75 - 353 - 367 ... . .. 

dar. angrenzende Kreise') - 446 - 229 - 155 - 199 - 19 - 224 - 394 ... 
Niedersachsen - 221 - 167 - 21 - 37 + 64'- 300 - 97 ... ... 
dar anngrenzende Landkreise'0

) - 228 - 172 - 83 - 133 - 77 - 208 - 123 ... ... 
l)mland insgesamt") 

" 
- 674 - 401 - 238 - 332 - 96 - 432 - 517 ... ... 

Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) " + 43 + 76 + 79 + 225 + 183 - 39 + 93 ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" + 892 + 75 + 6 - 97 + 13 - . 221 - 210 ... ... 
Bevölkerungsbewegung insgesamt 

794 553 230 Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 664 - 1 107 - 491 - - - 1 140 - 1 ... ... 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 4,9 - 8,1 - .3.7 - 5,7 - 4,1 - 8,3 - 9,3 ... ... 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser12

) 

Patienten 13) Anzahl 12 434 12 519 13 225 12 946 13 476 12 735 12 796 13 529 13 741 
Betten") 15 266 15 128 15 076 15 076 15 076 14 960 14 960 14 960 14 960 
Bettenausnutzung % 82,9 85,0 84,9 87,4 88,9 82,3 85,3 88,0 90,0 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 604 633 669 882 540 315 471 430 542 492 1 048 288 513061 491 519 511 215 

')errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2
) reduziert auf o·c. Normalschwere und Meeresspiegel.- ')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.

') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6

) nach dem 
Ereignisort - ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- ')mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9

) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-
10

) Landkreise Harburg und Stade. - ") die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12
) staatliche, frei9emeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 

psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des arztliehen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13
) Bestand am 

Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Büchereien und Museen 
Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 695 516 682 069 703 054 747 836 771 966 629 325 720 325 764 272 753 905 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 41 514 43 484 31 025 45 751 52 732 45 006 53 788 50 650 49 474 
Besucher der Lesesäle 

" 
10 330 12186 6 245 12 610 23 027 18 030 22 463 24 417 31 873 

HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek·und Archive 

" 
4 328 3 971 4184 4 014 2 848 4 380 4 316 4140 4 641 

Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 

" 
2 781 3 065 3161 2 888 3 748 3 412 3 354 3 399 3 437 

Lesesaalbesucher und Entleiher 
" 

1 184 1 330 1 321 1 319 1 541 1 338 1 445 1 315 1 458 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 

" 
143146 104 435 91 865 .106347 115 067 99 867 92 807 104122 93 019 

davon Hamburger Kunsthalle 
" 

19 891 26 783 7 104 9 012 28 479 12 416 9 883 6 628 18 311 
Altonaer Museum in Harnburg 
Norddeutsches Landesmuseum 

" 
8 934 9 869 7 892 11 051 10125 6 832 7 292 11 482 6 394 

Hamburgisches Museum für Völkerkunde 
" 

8 734 8 229 7 335 8 865 11 739 2 335 8104 8 482 6 938 
Helms-Museum 

" 
8 958 8 893 15 047 10 668 5 363 11 388 12 393 12 417 8 226 

dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 
" 

7 321 7 077 12 765 9 068 2 689 10 295 10 214 6 951 3386 
Museum für Harnburgische Geschichte 

" 
21 281 26 201 32 413 31 319 23 006 31 526 31 094 29 880 18 722 

Museum für Kunst und Gewerbe " 60 329 13124 8 071 20 336 23 871 33 916 6 410 10177 14 751 
Planetarium 

" 
13 334 9 648 12168 13 341 10 926 - 15 835 23 662 18 079 

Bischofsturm 1 687 1 686 1 835 1 755 1 558 1 454 1 796 1 402 1 598 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt Anzahl 33 952 . 52 662 53 965 58 437 62 285 72 500 71152 73 391 75 405 
• davon Männer 19 675 32 769 33 636 36 089 39119 44199 43 480 44 852 46 950 

Frauen 
oJo 

14 277 19 893 20 329 22 348 23166 28 301 27 672 28 539 28 455 
Arbeitslosenqoute 5,0 7,4 7,6 8,2 8,7 10,2 10,0 10,3 10,6 
Kurzarbeiter Anzahl 3 723 9 840 6 928 10 262 15 088 14 205 13 822 15 413 17 038 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende 1

) insgesamt 
" 

41 438 62 171 61 897 65 813 70 378 81 242 79 926 82 347 84 628 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 

" 
5 220 5 940 5 427 6172 6 216 6 820 6 396 6 644 6 593 

Offene Stellen 
" 

6 799 3 308 2 763 2 202 2 033 2 445 2 501 2188 2 302 

Landwirtschaft 
Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch t. 1 223 1 259 1 060 1 087 1 078 1 096 948 1 015 1 037 
• dar. an Molkereien geliefert % 93,9 94,0 91,0 89,5 91,1 93,5 89,9 91,4 90,0 
• Milchleistung je Kuh und Tag kg 11,7 12,1 10,3 10,2 10,5 10,4 9,3 9,7 10,2 

Schlachtungen von lnlandtieren') 
• Rinder (ohne Kälber) 1000 St. 5,7 5,5 6,9 8,2 6,9 6,0 7,3 7,2 6,6 
• Kälber 

" 
1,6 1,6 1,8 1,4 1,4 2,2 1,8 1,8 1,8 

• Schweine 19,5 18,7 16,6 18,7 19,9 16,6 16,3 18,3 17,8 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') t 3 376 3 281 3 457 3 969 3 742 3 300 3 583 3 751 3 547 
: dar. Rinder (ohne Kälber) 

" 
1 557 1 509 1 855 2 206 1 882 1 632 2 016 1 958 1 787 

Kälber 192 202 238 178 185 290 227 228 232 . Schweine 1 600 1 546 1 346 1 562 1 654 1 349 1 314 1 538 1 503 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
Verarbeitendes Gewerbe') ') 
Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte Anzahl 165 053 159 383 159 223 157 943 157 171 151 457 150 787 149 694 148 465 
• dar. Arbeiter') 

HJOO 
95 239 91 114 91 146 89 962 89 349 85 697 84 840 84101 83 073 

• Geleistete Arbeiterstunden7
) 13 368 12 727 13 034 12 806 12 916 11 309 11 832 11 713 11 872 

• Bruttolohnsumme Mio. DM 275 272 265 267 331 268 257 257 312 
• Bruttogehaltssumme 

" 
295 304 283 278 400 295 288 282 404 

• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)') 6 621 6 969 7 585 7 052 7 349 6 690 7 360 7 685 7 214 
dar. Auslandsumsatz 

1000"tSK9) 

753 832 843 808 759 663 816 1 130 728 
• Kohleverbrauch 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
• Gasverbrauch 1000 m' 31 984 27 097 26 023 37 024 26 344 27 570 27 144 22 205 25 430 
• Heizölverbrauch 1000 t 35 34 29 32 37 30 24 32 36 
• davon leichtes Heizöl 5 4 3 4 4 2 2 4 5 

schweres Heizöl 
Mio."kWh 

30 30 26 28 33 28 22 28 31 
• Stromverbrauch 366 360 365 376 366 375 366 372 370 

1
) Arbeitslos einschlie.ßlich derjenigen Personen; die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - ') gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.-') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten.- 5

) einschl. Bergbau.- 6
) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7

) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.-') ohne Umsatz
steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- 9

) 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3186 3 497 3 683 3 536 3 547 3 247 3 468 3 737 3 463 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe 1 572 1 815 1 941 1 898 1 870 1 802 1 726 1 714 1 781 
Investitionsgütergewerbe " 878 . 947 982 911 886 747 1 000 1 238 944 
Verbrauchsgütergewerbe " 

142 138 150 141 137 134 147 138 138 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe " 594 597 610 586 654 564 595 647 600 

Bauhauptgewerbe') 
* Beschäftigte Anzahl 30 108 27 489 27 866 27 373 27 010 27 143 27 009 26 959 ... 

dar. Arbeiter') 
1000 

23 955 21 539 21 894 21 420 21 086 21 462 21 301 21 029 ... 
* Geleistete Arbeitsstunden 3191 2 941 3 482 3 362 3 221 3 301 3 405 3 266 ... 
* davon für Wohnungsbau 902 832 991 931 1 000 1 030 1 062 1 024 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 1 214 1 146 1 301 1 328 1 184 1 190 1 180 1 135 ... 
* öffentlichen und Verkehrsbau 1 075 964 1 190 1 103 1 037 1 081 1 163 1 107 

Mio:·DM 
... 

* Bruttolohnsumme') 78 73 81 78 93 80 80 77 ... 
* Bruttogehaltsumme') 21 21 20 20 26 23 20 20 ... 
* Baugewerblicher Umsatz') 302 268 471 283 309 277 291 292 ... 

davon im Wohnungsbau 86 69 71 73 90 90 75 87 ... 
gewerblichen und industriellen Bau 121 111 270 104 105 88 100 100 ... 
öffentlichen und Verkehrsbau 95 89 131 106 114 99 116 105 ... 

Ausbaugewerbe') 
Beschäftigte Anzahl 10 794 10 807 11 029 11 053 10 985 10 818 10 882 10 850 ... 
dar. Arbeiter') 8 631 8 585 8 779 8 846 8 799 8 606 8 659 8 630 ... 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 1 307 1 308 1 398 1 371 1 392 1 366 1 406 1 365 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 25 26 26 26 29 27 26 26 
Bruttogehaltsumme4

) 8 8 8 8 9 8 8 8 ... 
. Ausbaugewerblicher Umsatz') 85 88 103 91 106 77 100 98 

Öffentliche Energieversorgung 
* Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 391 445 459 585 597 293 292 301 404 
* Stromverbrauch " 

913 910 791 924 999 797 836 954 1 027 
* Gasverbrauch 7

) " 
2 089 2 095 1 545 2 229 2 509 1 085 1 316 1 654 2 395 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976~100 96,5 96,2 98,2 100,9 102,9 88,0 92,3 93,7 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe 98,0 106,2 104,2 110,2 118,2 107,5 98,1 101,3 ... 
Investitionsgütergewerbe 101,7 94,8 99,2 99,6 93,0 76,0 94,0 91,4 ... 
Verbrauchsgütergewerbe 97,2 91,0 94,8 93,5 89,5 80,4 90,8 88,7 ... 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 86,2 83,5 83,1 78,8 88,2 71,0 75,8 82,5 ... 
Bauhauptgewerbe 92,0 89,4 101,1 105,3 101,6 97,2 105,1 105,9 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
* Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 144 104 88 111 110 171 154 191 102 
* dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

100Ö m3 
115 72 65 85 83 107 117 160 73 

* Rauminhalt 225 198 159 213 200 . 427 232 235 169 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 75,2 65,8 53,6 65,5 70,8 125,6 76,3 83,8 57,6 
* Wohnfläche 1000 m2 43 37 29 39 38 69 43 51 31 

Nichtwohnbau 
' Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 24 23 24 26 23 24 18 27 16 
* Rauminhalt 1000 m3 256 213 211 279 .. 121 147 121 554 99 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 58,1 46,5 55,1 80,5 31,1 40,0 51,2 57,9 32,7 
* Nutzfläche 1000 m2 44 32 29 39 22 26 19 66 18 
Wohnungen 
* Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 496 484 347 526 482 860 572 589 402 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 164 119 66 99 127 60 68 91 93 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 28 26 18 26 20 10 7 13 18 
Rauminhalt 1000 m' 225 270 221 250 102 26 15 107 130 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 473 462 368 486 389 170 288 301 422 

Gebäude- und Wohnungsbestand8) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 200 200 200 200 201 201 201 201 
Wohnungen. 790 794 793 793 794 796 796 797 797 

')ohne Umsatzsteuer.- 2) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3
) einschließlich Umschüler und Auszubildende.-

4
) einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5

) ohne Umsatzsteuer.- 6
) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.- 7

) 1 Mio. 
kWh ":;" 3 600 Giga Joule. -')Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. · 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 1980"" 100 106,0 109,5 110,2 113,0 113,1 
Ein- und Zweifamiliengebäude 106,0 109,5 110,1 112,8 112,8 
Mehrfamiliengebäude 106,0 109,6 110,2 113,1 113,2 
Gemischt genutzte Gebäude 105,9 109,7 110,3 113,2 113,3 

Bürogebäude 105,9 110,2 110,9 113,9 114,3 
Gewerbliche Betriebsgebaude 106,1 110,5 111,2 114,1 114,3 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen Anzahl 58 933 60 003 62 639 62 522 63 872 53 699 54 375 ... 54 595 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 1000 DM 6 079,2 6 547,1 6 902,4 6 896,8 7 088,0 6 013,7 6 109,4 ... 6129,9 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
' Ausfuhr des Landes Harnburg 2

) 
3

) Mio. DM 810 888 805 793 950 983 925 ... ... 
' und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 134 133 126 107 133 93 105 ... ... 
' Waren der Gewerblichen Wirtschaft 676 755 679 686 817 890 820 . davon Rohstoffe 7 6 6 7 7 7 7 . Halbwaren 133 146 142 136 168 175 161 ... . Fertigwaren 536 603 531 543 642 708 653 ... .. . . davon Vorerzeugnisse 86 85 81 79 89 86 95 ... .. . . Enderzeugnisse 450 518 450 463 553 622 558 ... .. . . nach Europa 519 570 492 552 608 523 620 ... .. . . dar. EG-Länder 349 367 330 393 397 351 422 ... ... 
Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure ') 
Einfuhr 5 939 6 204 6 343 6 299 6 383 6 201 6 374 ... ... 
davon Europa 2 916 3 201 3 363 3 294 3 319 3 769 3 596 ... ... 

dar. EG-Länder 
" 

2 231 2 477 2 727 2 507 2 713 2 817 2 710 ... ... 
Außereuropa 

" 
3 023 3 003 2 980 3 005 3 064 2 432 2 778 ... ... 

Ausfuhr " 
2 317 2 677 2 378 2 283 2 701 2 406 2 917 ... ... 

davon Europa " 
1 535 1 902 1 653 1 604 1 879 1 535 2 233 '"' ... 

dar. EG-Länder " 
1 072 1 400 1 226 1 209 1 368 1 025 1 687 ... ... 

Außereuropa 
" 

782 775 725 679 822 871 684 ... ... 
Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
·• Einzelhandel insgesamt 1980"" 100 102,7 102,6 100,4 113,2 122,2 92,3 108,4 113,7 
darunter Warenhäuser 94,6 93,3 79,0 90,1 110,7 80,2 80,2 92,2 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
' Gastgewerbe insgesamt 105,7 103,3 106,5 107,0 104,1 104,0 107,2 111,2 
darunter Beherbergungsgewerbe 106,4 99,2 111,1 108,4 101,2 102,2 119,8 124,2 ... 

Gaststättengewerbe 105,2 103,5 104,8 105,6 103,4 102,5 101,0 105,5 ... 

Fremdenverkehr') 
' Fremdenmeldungen 1000 133,5 124,2 150 137 112 166 160 140 ... 
' dar. von Auslandsgästen 

" 
43,7 39,4 50 44 34 54 49 42 ... 

' Fremdenübernachtungen " 
250,6 229,5 279 258 206 296 288 265 ... 

' dar. von Auslandsgästen " 
89,9 79,9 101 90 68 102 97 86 ... 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe Anzahl 1 310 1 302 1 330 1 250 1 283 p 1 190 p 1 110 p 1 140 p 1 290 
Güterverkehr über See 1000 t 5 002 5132 4 290 4 354 4 607 p 3 515 p 3 848 p 3 835 p 4 387 
davon Empfang 3 269 3 207 2 635 2 572 2 885 p 2 025 p 2 389 p 2 280 p 2 737 

dar. Sack- und Stückgut 693 641 554 616 611 p 638 p 702 p 708 p 673 
Versand 1 733 1 925 1 655 1 781 1 722 p 1 490 p 1 459 p 1 555 p 1 650 

· dar. Sack- und Stückgut 
An~ahl 

951 893 903 911 931 p 928 p 978 p 989 p 970 
Umgeschlagene Container') 75 573 74104 56 884 75 326 67 987 67 776 84 130 86 259 82 477 
lri Containern umgeschlagene Güter') 1000 t 676 653 503 679 605 640 775 830 777 

Binnenschiffahrt 
' Güterempfang 

" 
405 345 487 455 383 436 352 394 ... 

' Güterversand 
" 

. 495 375 372 378 328 361 335 336 ... 
Luftverkehr8

) 

Starts und Landungen Anzahl 5 481 5 298 5 924 5 740 4 653 5 603 5 773 5 547 p 4 828 
Fluggäste 359 129 344 133 403 559 408 252 311 706 344 053 421 761 403 654 p324195 
Fracht t 2 341,5 2 027,4 2 148,1 2 109,0 1 883,6 2 221,0 2 351,9 2 262,9 p 2 220,4 
Luftpost 920,9 883,6 893,5 868,9 870,8 917,6 1 012,1 1 033,5 p 1 026,1 

Personenbeförderung im Stadtverkehr9
) 

Schnellbahnen · 1000 28 271 28 340 27 396 27 894 31 221 28 720 26 643 27 790 ... 
Busse (ohne Private) 22 606 22 402 21 427 22 505 24 534 21 669 20 764 22 093 

')für Neubau in konventioneller Bauart. - 2
) Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3

) Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Harnburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden.-') ohne Heime, Jugendherbergen, Massen- und Privatquartiere.- 6

) umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7
) ein

schließlich Eigengewicht der beladenen Container. - 8
) gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9

) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 

Harnburg in Zahlen 1. 1984 25 



Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen 1) 1000 634,4 631,9 633,5 634,8 632,6 642,4 643,5 644,9 644,5 
dar. Personenkraftwagen') 

je 1'ooo 
561,3 555,2 556,2 557,5 555,8 561,7 562,3 563,8 563,7 

Einwohner 343 342 342 343 342 348 349 p 350 p 349 
• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge Anzahl 6 047 5 656 5 748 5 447 4 553 4 864 5 849 p 5 375 p 5 322 
: dar. Personenkraftwagen') " 

5171 4 828 4 795 5 008 4 151 4168 4 992 p 4 901 p 4 843 
Lastkraftwagen 

" 395 322 633 240 229 323 569 p 311 p 323 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 925 850 922 967 959 1 021 968 1 057 p 877 
• Getötete Personen 19 15 13 20 19 11 p 12 16 p 14 
• Verletzte Personen 1 182 1 090 1172 1 246 1 247 1 293 1 279 1 347 p 1 091 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt') Mio. DM 89 850,6 94 931,0 92 964,7 93 170,0 93 728,2 98 143,8 98 250,5 99 528,6 100 750,5 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 

" 
85 688,2 90 627,6 88 704,9 88 839,9 89 383,1 93 783,6 93 918,8 95 233,3 96 368,5 

• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
" 

"17 591,8 17 520,5 16 814,8 16 869,1 17 195,9 17 004,5 17 264,9 18 066,2 18 669,1 
• an Unternehmen und Privatpersonen 16 594,3 16 875,2 16 088,0 16158,7 16 622,1 16 533,5 17 007,1 17 277,2 17 730,7 
• an öffentliche Haushalte 997,5 645,3 726,8 710,4 573,8 471,0 257,8 789,0 938,4 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren} 10 842,0 11 275,0 11 184,8 11 238,3 11 178,4 11 346,2 10 992,4 10 949,9 11 102,5 
• an Unternehmen und Privatpersonen 6 609,8 7 195,8 7 092,9 7 141,6 7 101,8 7 147,0 6 930,4 6 931,0 7 090,0 
• an öffentliche Haushalte 

" 
4 232,2 4 079,2 4 091,9 4 096,7 4 076,6 4199,2 4 062,0 4 018,9 4 012,5 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
" 

57 254,4 61 832,1 60 705,3 60 732,5 61 008,8 65 432,9 65 661,5 66 217,2 66 596,9 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
43 192,8 45 797,2 44 715,6 44 854,0 45 008,4 48 393,8 48 489,3 48 813,6 49 047,1 

• an öffentliche Haushalte 
" 

14 061,6 16 034,9 15989,7 15 878,5 16 000,4 17 039,1 17 172,2 17 403,6 17 549,8 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5) 51 531 ,4 54 008,1 51 486,4 51 656,0 51 931,2 . 54 776,0 54 634,3 55 477,1 56 290,2 

• Sichteinlagen und Termingelder 37 196,7 38 993,6 37 500,0 37 635,8 37 846,9 39 941,5 39 840,2 40 708,4 41 467,9 
• von Unternehmen und Privatpersonen 30 489,4 31 552,9 30 309,0 30 500,4 30 558,9 32 301,3 32 370,0 33 390,9 34141,3 
• von öffentlichen Haushalten 

" 
6 707,3 7 440,7 7191,0 7 135,4 7 288,0 7 640,2 7 470,2 7 317,5 7 326,6 

• Spareinlagen 
" 

14 334,7 15 014,5 13 986,4 14 020,2 14 084,3 14 834,5 14 794,1 14 768,7 14 822,3 
• bei Sparkassen 

" 
9127,9 9 537,5 8 916,2 8 930,2 8 976,3 9 478,3 9 459,3 9 451,9 9 486,4 

• Gutschriften auf Sparkonten') 
" 

1 729,8 1 832,8 821,3 822,8 816,6 941,6 882,5 763,4 860,3 
• Lastschriften auf Sparkonten 

" 
811,6 902,6 846,5 789,0 752,5 957,3 922,9 788,8 806,7 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte} Anzahl 30 39 40 39 43 26 37 30 34 
• Vergleichsverfahren 

" 
- - - - - - 2 1 -

• Wechselproteste (ohne die bei der Post} 
Mio:·DM 

308 357 404 309 304 337 395 408 363 
• Wechselsumme 3,0 3,9 5,3 3,1 2,5 3,3 5,4 4,5 4,3 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides Anzahl 25 238 31 068 33418 29 566 34 430 35 965 34 343 33 007 36 412 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern Mio. DM 1 395,3 1 447,9 1 826,9 936,8 1 283,5 1 392,1 1 876,4 1 015,5 1 218,7 
• Steuern vom Einkommen 

" 
734,5 739,3 1 164,2 253,0 487,7 649,6 1163,6 182,7 532,4 

• Lohnsteuer') 
" 

450,2 475,8 547,6 223,9 515,2 573,5 564,5 209,7 536,0 
• Veranlagte Einkommensteuer"} 

" 
135,3 131,3 356,9 19,8 . 19,0 42,7 342,1 11,5 8,9 

• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 49,5 50,1 11,5 21,4 14,0 94,5 10,8 14,0 10,3 
• Körperschaftsteuer7

} 
8

} 
" 

99,5 82,2 248,2 - 12,0 - 60,5 - 61,1 246,2 - 52,6 - 22,8 
• Steuern vom Umsatz " 

660,8 708,6 662,7 683,8 795,8 742,5 712,7 832,8 686,3 
• Umsatzsteuer 

" 
223,4 264,7 197,1 227,7 338,6 309,4 236,6 299,2 263,5 

• Einfuhrumsatzsteuer 
" 

437,5 443,9 465,6 456,1 457,2 433,1 476,2 533,6 422,8 

• Bundessteuern 
" 

1 015,3 1 055,2 1 070,6 1 101,6 1 078,0 1 076,2 1 040,3 1 092,8 1 089,6 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle} 

" 
83,4 81,2 82,8 91,6 64,4 71,9 71,4 77,3 74,6 

• Verbrauchsteuern 
" 

905,0 944,5 964,9 981,6 987,8 970,6 944,8 989,4 985,3 

• Landessteuern 62,9 65,5 36,5 41,0 109,1 113,6 39,3 30,7 113,1 
• Vermögensteuer 26,2 28,8 6,2 3,8 74,9 67,0 6,5 - 3,3 76,5 
• Kraftfahrzeugsteuer 13,7 13,9 14,2 13,5 11,9 17,0 10,1 13,3 11 ,4 
• Biersteuer 

" 
2,7 2,7 3,2 3,0 2,0 3,2 3,3 3,3 2,2 

• Gemeindesteuern " 
132,6 134,5 24,5 26,0 343,3 369,7 6,0 21,1 371,6 

• Grundsteuer A 'l " 
0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 

• Grundsteuer B 1 
) 

" 
17,8 18,5 2,5 u 55,6 46,3 1,2 2,1 62,1 

• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 
" 

114,2 115,4· 22,7 24,5 287,3 321,3 4,7 . 18,8 309,0 

1
) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen.- 3
) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich

tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. - ') einschließlich durchlaufender Kredite. - 5

) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12. und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben.- 6} einschließlich Zinsgutschriften.- 7} nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.-
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen. - 9

) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10
) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter

wohnstätten. - 11
) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
• Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 766,5 1 839,1 1 949,7 1 714,3 1 789,2 1 801,7 1 957,5 1 792,8 1 723,1 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 

" 
375,4 373,5 514,3 242,4 203,8 278,6 513,8 222,8 225,3 

• Anteil an den Steuern vom Umsatz 
" 

446,1 478,3 447,3 461,6 537,1 493,8 474,0 553,8 456,4 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,6 12,5 - - 33,9 24,4 - - 25,5 

• Steuereinnahmen des Landes 420,3 429,0 648,1 81,6 385,3 449,9 674,7 31,5 407,8 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 277,1 281,0 505,7 3,8 203,8 268,4 508,5 - 40,5 219,3 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 67,6 70,1 105,8 36,8 38,5 43,4 126,9 41,3 49,9 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,6 . 12,5 - - 33,9 24,4 - - 25,5 

• Steuereinnahmen der Gemeinde 
" 

184,6 189,2 160,1 28,5 355,7 413,3 142,0 17,9 402,2 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 

" 
89,0 90,4 22,7 24,5 219,6 272,5 4,7 18,8 257,9 

• Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer')') " 
77,2 79,7 135,6 2,6 80,1 92,3 136,0 - 3,2 81,7 

Harnburg verbleibende Steuereinnahmen5
} 

" 
560,8 586,4 646,3 108,8 739,6 861,9 640,0 48,1 808,7 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste · 
• männliche Arbeiter DM 719 737 740 ... 
• dar. Facharbeiter 

" 
754 769 771 ... 

• weibliche Arbeiter 
" 

461 486 491 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
428 452 457 ... 

Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 

" 
16,92 17,69 17,88 ... 

• dar. Facharbeiter 
" 

17,65 18,42 18,61 ... 
• weibliche Arbeiter 11,49 12,14 12,31 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 10,61 11,23 11,37 ... 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
• männlich 

" 
4111 4 339 4 379 ... 

• weiblich 2 880 3 042 3 069 ... 
Technische Angestellte und Meister 
• männlich 3941 4127 4 165 ... 
• weiblich 2 714 2 873 2 909 ... 
Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 3 471 3 645 3684 ... 
• weiblich 2 542 2 670 2 688 ... 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 

Straftaten insgesamt Anzahl 19 305 19 487 19 640 21 136 22 299 17 109 22 570 19 268 20 960 
dar. Straftaten wider das Leben " 8 8 8 11 11 2 8 8 9 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

155 147 143 173 143 170 218 155 181 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 

" 
1 464 1 217 1 146 1 291 1 333 1135 1 258 963 1 276 

Vermögens- und Fälschungsdelikte 
" 

2 386 2 665 2 385 2 704 2 314 2 083 1 896 1 395 1 699 
Diebstahl 

" 
12 344 12 668 13 326 14 274 15 367 11 195 16 393 14 024 14 605 

dar. unter erschwerenden Umständen " 7 412 7 833 8 579 9 075 9 564 7 097 11 471 9 528 9 731 

Außerdem Verkehrsvergehen 
" 

1 123 1140 1 175 1 244 1 205 1 070 998 982 1 044 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 

Alarmierungen insgesamt 
" 

17 141 Hi748 16 499 16 538 16 745 17 270 16 180 15 879 15 959 
dar. Feueralarme 

" 
591 643 571 553 571 1 007 672 621 600 

dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 
" 

162 161 162 173 148 205 195 164 154 
Rettungswageneinsätze 

" 
15 358 14 995 14 923 14 906 14 948 15 095 14 346 14 365 14 521 

dar. für Krankenbeförderungen 
" 

2 587 2 435 2 235 2 259 2 221 2 145 2 023 2127 2 296 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 
" 

288 270 278 220 .200 324 356 309 280 

')ohne EG-Anteil Zölle.- 2
} nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3

) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.-
4

} nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5} Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab
gaben (§ 6 LAG). - 6

) ab 19B3 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im großräumlichen Vergleich 

Berichtsmonat1
) 

1983 

Merkmal Maßeinheit Berichts- Hamburg, Bundesgebiet 
zeit Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg Niedersachsen, einschl. Harnburg 
Bremen Berlin (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Juni 1 617,8 12 168,1 61 420,7 1 630,4 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

1 120 9 660 p 49 770 1 126 
Gestorbene 

" 
1 664 11 884 p 57 784 1 841 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" 

- 544 - 2 224 p- 8 014 - 715 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 3 952 21 258 p 27 534 4 363 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" 
5 317 22 031 p 36 382 5 297 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 1 365 - 773 p- 8 848 - 934 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(.....:) 
" 

- 1 909 - 2 997 p- 16 862 - 1 649 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 155,1 601,1 4 631,8 ') 157,3 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

175 727 p 5 336 211 
Gestorbene 

" 
19 71 p 633 16 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" + 156 + 656 p+ 4 703 + 195 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 

948 3 822 p 20 331 1 282 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" 
1 665 5 448 p 31 015 1 565 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) - 717 1 626 p- 10 684 - 283 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) - 561 970 p- 5 981 - 88 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Dezember 77 655 569 790 2 348 986 

I 
65 950 

und zwar Männer 48 845 338 016 1 343 884 41 489 
Frauen 28 810 231 774 1 005 102 24 461 
Teilzeitkräfte 5 744 56 325 240 197 5 420 
Ausländer 14113 50 736 296 391 11 889 

Arbeitslosenquote % 10,9 11,8 9,5 9,3 

Offene Stellen Anzahl 2 079 11 030 63 779 1 966 
Kurzarbeiter 

" 
17 925 123 743 513 642 17 710 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes 
Handwerk3

) 

Beschäftigte Anzahl Oktober 149 694 1 041 150 6 934 009 157 943 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 11 713 105 334 688 893 12 806 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 539 3 234 22 164 545 

Umsatz aus Eigenerzeugung') 3 737 18 076 100 296 3 536 
Gesamtumsatz') 

" 
7 685 24 007 115 019 7 052 

darunter Auslandsumsatz 
" 

1 130 5 326 30 504 808 

Bauhauptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl August 27 143 223 456 1 158 468 27 987 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 3 301 30 739 136 522 3 279 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 103 690 3 324 102 
Baugewerblicher Umsatz') 

" 
277 1 977 9 082 261 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen6

) 1000 August 166 1 145 5 339 156 
darunter von Auslandsgästen 

" 
54 151 1 245 54 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl September 4 992 38 651 195 024 4 795 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM April-Juni 8 065,4 18 806,0 91 664,2 8 504,6 
darunter 

Gemeinschaftsteuern 4 574,1 12 474,4 65 884,4 4 656,6 
Landessteuern 217,4 889,8 4 685,6 218,6 
Gemeindesteuern 394,5 1 649,3 8 817,0 435,3 

')Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2
) Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

7
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- ')Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.) 2
) 

1982 1983 1982 Veränderung 1983 gegenüber 19821n% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.·Holstein, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.·Holsteln, insgesamt-

Harnburg 
Schi.·Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.·Holstein, insgesamt-

Niedersachsen, elnschl. Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, elnschl. Niedersachsen, einschl. 
Bremen Berlin (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlin (West) -

12 200,3 61 637.9 1 620,8 12173,8 61 468,0 1 633.5 12 206,5 61 669,6 - 0,8 - 0,3 - 0.3 

9 654 53 548 6 412 54 466 293 235 6 575 53 796 302 697 - 2,5 + 1,2 - 3.1 
13 007 60 522 10 858 73 666 365 308 11 613 75 627 363 069 - 6,5 - 2,6 + 0,6 

- 3 353 - 6 974 - 4 446 - 19 200 - 72 073 - 5 038 - 21 831 - 60 372 X X X 

23 754 34 853 23149 125 359 164 802 26 749 137 102 201 168 - 13,5 - 8,6 - 18,1 
23 759 40 294 24 792 122 300 219 873 28 476 131 815 215 580 - 12,9 - 7,2 + 2,0 

- 5 - 5 441 - 1 643 + 3 059 - 55 071 - 1 727 + 5 287 - 14 412 X X X 

- 3 358 - 12 415 - 6 089 - 16141 - 127 144 - 6 765 - 16 544 - 74 784 X X X 

607.5 4 719,9 155,9 602,7 4 650.5 157,1 606,9 4 719,7 - 0.8 - 0,7 - 1.5 

901 6 634 1 099 4 079 29 402 1 238 4 644 36 424 - 11,2 - 12,2 - 19,3 
98 779 136 533 3 941 132 557 4 240 + 3,0 - 4,3 - 7,1 

+ 803 + 5 855 + 963 + 3 546 - 25 461 + 1 106 + 4 087 + 32 184 X X X 

5 010 26 207 5 613 22 506 120 567 7 556 29 893 155 849 - 25,7 - 24,7 - 22,6 
5 655 34 771 7 674 29 309 187 930 7 587 31 213 187 636 + 1,1 - 6,1 + 0,2 

- 645 - 8 564 - 2 061 - 6 803 - 67 363 - 31 - 1 320 - 31 787 X X X 

+ 158 - 2 709 - 1 098 - 3 257 - 41 902 + 1 075 + 2 767 + 397 X X X 

522 293 2 223 352 72 972 534 854 2 263 433 53 534 437 143 1 854 889 + 36.3 + 22,4 + 22,0 
309 079 1 280 910 45 269 311 624 1 275 739 33 344 251 543 1 034 658 + 35,8 + 23,9 + 23,3 
213 214 942 442 27 703 223 230 987 694 20190 185 600 820 231 + 37,2 + 20,3 + 20,4 

57 918 245 558 5 771 57 468 245 819 4 887 56 293 238 667 + 18,1 + 2.1 + 3,0 
47 292 293 362 13 368 48 815 292 261 9 580 40 430 248 344 + 39,5 + 20,7 + 17,7 

11,0 9,1 10,2 11,1 9,1 7,5 9,2 7,6 X X X 

10 067 57 799 2199 13 396 76 052 3 230 18 451 102 281 - 31.9 - 27.4 - 25,6 
234 912 1114 301 18 690 130 335 674 987 9 840 112 986 606 055 + 89,9 + 15,4 + 11,4 

1 087 087 7 175 260 151 601 1 043 872 6 935 025 159 955 1100 744 7 252 136 - 5,2 - 5,2 - 4,4 
105 772 701 842 117 006 1 015 388 6 596 286 127 503 1 075 299 6932313 - 8,2 - 5.6 - 4,8 

3146 21 771 5 453 32 447 214 962 5 587 33 084 217 122 - 2,4 - 1,9 - 1.0 

16 726 94 827 32 984 166 634 939 142 34 057 168 594 933182 - 3,2 - 1.2 + 0,6 
21 992 108 419 68 793 221 117 1 075 773 67 915 218 978 1 060 312 + 1,3 + 1,0 + 1,5 
4 594 28 537 7 957 47 058 287 450 7 858 48 010 286 816 + 1,3 - 2,0 + 0,2 

232 650 1 193 876 26 024 208 058 1 091 608 27 669 223 881 1 149 203 - 5,9 - 7,1 - 5,0 
30 233 134 565 21 318 178 273 940 646 22 616 188 128 972 911 - 5,7 - 5,2 - 3,3 

683 3 242 683 4 317 23001 710 4 518 23190 - 3,8 - 4,4 - ·o,9 
1 824 8 905 1 881 12114 64 031 1 816 11 476 60 839 + 3,6 + 5,6 + 5,2 

1 159 5 309 969 6 715 34 616 1 012 6 934 34 570 - 4,2 - 3.2 + 0,1 
159 1 244 305 875 6 819 324 934 6 675 - 5,9 - 6,3 + 2.2 

33 538 158 286 48 626 371 531 1916492 44 720 329 414 1 685 460 + 8.7 + 12,8 + 13,7 

19 555,7 90 335.8 15 299,8 37 572,6 183 521,3 15 605,4 37 781,4 178 287,7 - 2,0 - 0,6 + 2,9 

12 683.7 64 380,0 9 124,4 25 802.1 135 218,7 9 129.9 25 623,4 131166.8 - 0,1 + 0,7 + 3.1 
837.8 4 331,5 416,8 1 722,3 8965,8 406,7 1 610,1 8 385,3 + 2,5 + 7,0 + 6,9 

1 747.1 8 849,3 771.8 3 253,3 17 455.9 822,3 3 333,4 17 024,1 - 6.1 - 2,4 + 2,5 

und mehr Beschäftigten. -
4

) ohne Umsatzsteuer. - 5
) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 6

) für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dorf 

Bevölkerung 

Bevölkerung 1) 1000 2. Vj. 83 "' 1 283 1 004 639 "' 582 568 ... ') .547 476 
1. Vj. 83 1 622 1 863 1 286 1 007 642 618 583 569 547 ') 548 477 

darunter Ausländer % 2. Vj. 83 ... ... 16,4 14,6 5,6 12,9 17,3 .. . 9,4 12,1 
1. Vj. 83 9,6 ... 16,4 14,7 5,6 22,0 12,9 17,2 7,0 9,5 12,1 

Lebendgeborene Anzahl 2. Vj. 83 3 346 4 438 2 476 2 146 1 312 1 182 1142 1 035 881 
1. Vj. 83 3 066 4 445 2 404 2 090 1 272 1 248 1 231 1 201 1 075 1143 950 

darunter Ausländer % 2. Vj. 83 17,2 21,9 19,2 24,5 12,0 ... 22,1 28,7 ... 15,5 18,4 
1. Vj. 83 17,1 23,2 19,1 25,2 12,3 32,7 21,7 26,6 15,8 16,6 19,9 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 7,7 8,6 8,2 .. . 8,1 8,1 ... 7,6 7,4 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 7,7 9,7 7,6 8,4 8,0 8,2 8,6 8,6 8,0 8,5 8,1 

Gestorbene Anzahl 2. Vj. 83 5 040 7 929 3 383 2 915 2 136 ... 1 830 1 421 ... 1 789 1 456 
1. Vj. 83 5 794 8 815 3 596 3 235 2 323 2 074 2 072 1 685 1 817 1 756 1 728 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 10,6 11,6 13,4 .. . 12,6 10,0 ... 13,1 12,3 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 14,5 19,2 11,3 13,0 14,7 13,6 14,4 12,0 13,5 13,0 14,7 

Geborenen-(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 2 Vj. 83 - 1 694 - 3491 - 907 - 769 - 824 ... - 648 - 279 ... - 754 - 575 
überschuß (-) 1. Vj. 83 - 2 728 - 4 370 - 1192 - 1145 - 1 051 - 826 - 841 - 484 - 742 - 613 - 778 

Zugezogene Personen Anzahl 2. Vj. 83 17 715 9 369 4 304 6 926 9 215 6 331 5 348 
1. Vj. 83 12 121 13 415 19 304 9 060 4 474 9198 7 217 8191 5 068 6 092 5 454 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 55,4 37,4 27,0 ... 47,7 65,0 ... 46,4 45,1 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 30,3 29,2 60,9 36,5 28,2 60,4 50,2 58,4 37,6 45,1 46,3 

Fortgezogene Personen Anzahl 2. Vj. 83 19 767 11 531 6 545 7 328 9 470 6 294 6 227 
1. Vj. 83 11 483 15 232 19 604 10 856 5 666 11 789 7 198 9 024 5 234 6 754 6 374 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 61,8 46,1 41,1 ... 50,5 66,8 .. . 46,1 52,5 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 28,7 33,2 61,9 43,7 35,8 77,4 50,1 64,3 38,8 50,0 54,2 

Wanderungs- Anzahl 2. Vj. 83 ... ... - 2 052 - 2162 - 2 241 ... - 402 - 255 .. . + 37 - 879 
gewinn(+) I-verlust(-) 1. Vj. 83 + 638 - 1 817 - 300 - 1 796 - 1192 - 2 591 + 19 - 833 - 166 - 662 - 920 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... - 6,4 - 8,6 - 14,1 ... - 2,8 - 1,8 .. . + 0,3 - 7,4 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 + 1,6 - 4,0 - 0,9 - 7,2 - 7,5 - 17,0 + 0,1 - 5,9 - 1,2 - 4,9 - 7,8 

Bevölkerungszu- (+) I Anzahl 2. Vj. 83 - 2 959 - 2 931 - 3065 - 1 050 - 534 ... - 717 - 1 454 
-abnahme (-) 1. Vj. 83 - 2 090 - 6187 - 1 492 - 2 941 - 2 243 - 3417 - 822 - 1 317 - 908 - 1 275 - 1 698 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83. ... - 9,3 - 1.1 ,7 - 19,2 ... - 7,2 - 3,8 .. . - 5,3 - 12,3 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 - 5,2 - 13,5 - 4,7 - 11,8 - 14,2 - 22,4 - 5,7 - 9,4 - 6,7 - 9,4 - 14,4 

Umgezogene Personen Anzahl 2. Vj. 83 26 205 21 564 12 459 11 716 9 272 10 813 8 806 
innerhalb der Stadt 1. Vj. 83 37 250 61 320 28 929 22 466 13 241 10 502 12 638 8 692 11 537 10 518 9 211 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... 81,9 86,2 78,2 ... 80,7 65,4 .. . 79,2 74,2 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 93,2 133,5 91,3 90,5 83,6 68,9 87,9 62,0 85,6 77,8 78,3 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 2. Vj. 83 70 198 83 060 51 753 49 002 28 578 3)32 676 25 887 14 862 28 759 37 192 24193 
1. Vj. 83 73 694 90 213 58 663 49 715 29 217 3)33 745 25 304 15 247 28 636 36 831 25 815 

und zwar Männer 2. Vj. 83 43 378 47 865 27 509 29 548 17 880 3)18 813 16 323 8 217 17108 21 167 12 439 
1. Vj. 83 46 311 53 571 33 662 30 429 18 498 3)20 017 15 939 8 630 17 478 21 290 14 043 

Frauen 2. Vj. 83 26 820 35 195 24 244 19.454 10 698 3)13 863 9 564 6 645 11 651 16 025 11 754 
1. Vj. 83 27 383 36 642 25 001 19 286 10 719 3)13 728 9 365 6 617 11 158 15 541 11 772 

Teilzeitkräfte 
" 

2. Vj. 83 5 652 4 953 6 995 3 867 2 281 3
) 3 079 1 555 1 142 2 824 3 741 2 727 

1. Vj. 83 6 036 5 073 7 166 3 819 2 244 3
) 3126 1 694 1 114 2 830 3 754 2 827 

Arbeitslosenquote % 2. Vj. 83 9,9 10,4 5,7 12,3 12,3 ') 6,2 ') 10,3 5,5 12,6 11,2 10,0 
1. Vj. 83 10,3 11,3 6,4 12,5 12,6 ') 6,4 ') 9,6 5,6 13,1 11,1 10,7 

Arbeitslose Anzahl 2. Vj. 83 13108 16 031 12 991 12 097 2 626 ') 8 285 5177 4 941 3 663 5 878 6 253 
Ausländer 1. Vj. 83 13 473 17 779 16 446 12 383 2 678 ') 9 161 5 178 5 204 3 831 5 849 6 474 

Offene Stellen 2. Vj. 83 3 308 3 709 4 888 1 336 744 ') 3131 1 273 2 035 782 1 086 1 100 
1. Vj. 83 1 966 2 673 4403 1 188 609 3

) 2 784 1 253 1 681 755 2 311 957 

Kurzarbeiter 2. Vj. 83 16 265 8 492 13188 3 467 2 657 3
) 6 890 7 111 5 614 6148 17 985 8 267 

1. Vj. 83 24 756 19 048 23 408 10 524 3 887 3)14 631 10 008 6 931 8 246 29 214 15 878 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Stäcltevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Hainburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dorf 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 

Handwerk) 4) 

Beschäftigte 1) Anzahl 2. Vj. 83 150 953 160157 171 251 108 089 55 120 98150 83 414 119 242 67 791 83 460 87 107 
1. Vj. 83 152 689 160 921 175 812 109178 55 875 99 573 85142 120 986 68 385 86 602 89 050 

je 1000 2. Vj. 83 ... ... 134 108 86 ... 143 210 . .. 152 183 
Einwohner 1. Vj. 83 94 86 137 108 87 161 146 213 125 158 187 

Bruttolohn- und Mio. DM 2. Vj. 83 1 702 1 549 1 921 1 274 595 1 148 983 1 478 677 836 818 
-gehaltssumme 1. Vj. 83 1 555 1 408 1 902 1181 576 1 053 881 1 324 616 775 770 

1000 DM 
je Beschäftigten 2. Vj. 83 45 39 45 47 43 47 47 50 40 40 38 

und 1 Jahr 1. Vj. 83 41 35 44 44 42 43 42 44 37 36 35 

Umsatz aus Mio. DM 2. Vj. 83 9 889 9 057 10 253 6 380 2 802 3 932 3 577 8 095 4 053 3 319 2 733 
Eigenerzeugung5) 1. Vj. 83 9 636 8 886 9 558 6 532 2 655 3 823 3 398 7 666 3 777 3 229 2 528 

Gesamtumsatz5
) Mio. DM 2. Vj. 83 20 267 9 383 11 185 7 322 3 250 5 949 4133 9 217 4 680 3584 3 081 

1. Vj. 83 20 516 9 209 10 386 7 484 3 064 6 279 3 891 8 705 4 400 3515 2 763 
darunter 
Auslandsumsatz5

) Mio. DM 2. Vj. 83 2 608 1 037 4 612 2 295 517 1 870 1 261 3 478 998 1 121 756 
1. Vj. 83 2 078 1 153 4 327 2 390 416 1 723 1111 3 548 1 037 1 087 709 

Gesamtumsatz5
) 1000 DM 

je Einwohner 2. Vj. 83 ... . .. 35 29 20 . .. 28 65 . .. 26 26 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 51 20 33 30 19 41 27 62 33 26 23 

1000 DM 
je Beschäftigten 2. Vj. 83 539 235 262 272 236 243 199 310 277 172 142 

und 1 Jahr 1. Vj. 83 545 232 240 278 222 256 185 292 261 165 126 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte 1) Anzahl 2. Vj. 83 21 652 33 245 30 968 12159 9 526 17 233 11 574 12 907 8 407 7 768 8 966 
1. Vj. 83 20 662 30 869 28 489 12 099 9408 17 343 11 289 12 521 8 206 7 608 8 039 

Baugewerblicher Mio. DM 2. Vj, 83 643 980 984 333 233 489 412 360 265 264 203 
Umsatz')· 1. Vj. 83 434 720 488 253 193 329 327 309 164 150 153 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 2. Vj. 83 389 757 440 088 690 335 213 586 52 820 404 813 168108 123 794 75195 107 300 139 468 
1. Vj. 83 274 166 298 166 466.740 181 453 58 364 358 584 177 342 100 843 58 923 75 514 99 096 

Fremden- 2. Vj. 83 697 828 1218846 1452760 396 578 127 749 691 445 301 608 276 332 134 318 196 867 239 561 
Übernachtungen 1. Vj. 83 505 391 842 730 965 892 414 254 143 796 643 587 343 495 234 218 105 345 128 377 208 539 

darunter von 
" 

2. Vj. 83 242 599 218 289 633 846 156185 15 003 375 422 118278 89 663 32 261 55 329 62 217 
Auslandsgästen 1. Vj. 83 156 574 161 073 336 847 131 030 14 843 322 739 115 886 61 955 20 666 19 870 54 495 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 2. Vj. 83 ... 4 543 1 584 801 2 078 1 950 . .. 1 442 2 019 

und 1 Jahr 1. Vj. 83 1 264 1 834 3 047 1 669 908 4 223 2 389 1 670 782 950 1 772 

Straßenverkehr 
' Zulassung Anzahl 2. Vj. 83 18 890 15 968 18 965 7 287 6131 5 650 

fabrikneuer Pkw6
) 1. Vj. 83 16 311 13 431 16 325 5 944 5 862 4 900 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 2. Vj. 83 280 78 200 147 81 164 128 127 82 97 82 
Ertrag und Kapital 1. Vj. 83 320 126 327 144 97 . 223 154 160 83 108 85 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 2. Vj. 83 ... . .. 627 587 510 878 896 . .. 708 691 
steuer und 1 Jahr 1. Vj. 83 801 275 1 032 582 612 1 465 1 071 1 144 616 800 721 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 2. Vj. 83 232 100 162 103 60 75 69 78 52 53 54 
kommensteuer 1. Vj. 83 214 120 - 5 20 11 18 13 10 54 2 2 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 2. Vj. 83 ... 51 410 377 . .. 472 551 . .. 386 457 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 534 261 - 16 79 72 117 91 70 400 17 14 

1
) am Ende des Berichtszeitraumes. - 2

) wohnberechtigte Bevölkerung. - 3
) Arbeitsamtsbezirk. - ') Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf

tigten. - 5) ohne Umsatzsteuer. - 6
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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In den Monaten November und Dezember 1983 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung April 1983 

Bevölkerungsentwicklung Mai 1983 
Bevölkerungsentwicklung Juni 1983 
Bevölkerungsentwicklung Juli 1983 

Gesundheitswesen 

Krankenhäuser und im Gesundheitswesen tätige Personen 1982 

Wahlen 

Wahlbeleil igung und Stimmabgabe der Frauen und Männerinden Bezirksversammlungswahlen 1978 bis 1982 nach Alter 

Erwerbstätigkeit 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 4. Vierteljahr 1982 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe August 1983 
Verarbeitendes Gewerbe September 1983 
Bauhauptgewerbe August 1983 
Bauhauptgewerbe September 1983 

Ausbaugewerbe August 1 983 
Ausbaugewerbe September 1983 
Index der Nettoproduktion September 1983 

Bautätigkeit 

Hochbautätigkeit September 1983 
· Hochbautätigkeit Oktober 1983 

Handel und Gastgewerbe 

Deutscher Außenhandelsverkehr über HarnburgJuli 1983 
Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg August 1983 
Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg Juli 1983 
Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg August 1983 
Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr August 1983 
Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr September 1983 
Gastgewerbe Mai bis August 1983 
Einzelhandel August 1983 
Einzelhandel September 1983 

Verkehr 

Seeverkehr des Hamburger Hafens Mai 1983 
Seeverkehr des Hamburger Hafens Juni 1983 
Binnenschiffahn des Hamburger Hafens August 1983 
Binnenschiffahn des Hamburger Hafens September 1983 
Kraftfahrzeugbestand und Zulassungen von fabrikneuen Kraftfahrzeugen 1. Halbjahr 1983 

Siraßenverkehrsunfälle August 1983 
Straßenverkehrsunfälle September 1983 
Straßenverkehrsunfälle Oktober 1983 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten in Harnburg 3. Vierteljahr 1983 

Öffentliche Sozialleistungen 

Empfänger von Sozialhilfe 1982 

Öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen September und Januar bis September 1983 
Steueraufkommen und Steuereinnahmen Oktober und Januar bis Oktober 1983 

Preise 

Preisindizes für die Lebenshaltung im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) September und Oktober 1983 

Löhne und Gehälter 

Verdienste und Arbeitszeiten in Industrie und Handel in Harnburg Juli 1983 

Regionalstatistik 

Bevölkerungsstand und -entwicklung in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und in der Region Harnburg 
( Harnburg und sechs Randkreisel sowie irn Umkreis Harnburg ( Harnburg und Gerneinden bis 40 km) 1982 

Fertigstellungen irn Wohnbau in den Ländern der Bunde~republik Deutsch-land und in der Region Harnburg 
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·~/Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Harnburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils vori allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung.unter
breitet; die "langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440.Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten fü( ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970 -
(verg rillen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft .117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Hamburg/Um!and 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe 1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
(in Vorbereitung) 

Heft 138 Regionalstatistik 
- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Harnburg 11 
Telefon: (040) 3681 - 719 
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Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s = geschätzte Zahl 

X = Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD = Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet ; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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Das Stichwort 
Kalender und Statistik 
Jede Statistik ist darauf ausgerichtet, 
sachlich, räumlich und zeitlich ver
gleichbare Ergebnisse zu ermitteln. 
Sach- und Regionaldefinitionen können 
in der Regel durch den Statistiker oder 
seinen Auftraggeber selbst bestimmt 
werden. Auch der Stichtag für Bestands
erhebungen ist unter bestimmtenSach
prämissen frei wählbar. Ereignisse wie 
Geburten, Heiraten, Schiffsankünfte 
oder Produktionsleistungen bedürfen 
aber für eindeutige Beobachtungen und 
Vergleiche der Periodisierung; die Di
mension "Zeit" ist dabei weitestgehend 
durch den Kalender vorgegeben. 
ln allen Statistiken müßten die Jahres
summen der Ereignisse für 1984, wenn 
~ich sachlich oder konjunkturell keine 

1 

Anderungen ergeben, höhere Werte er
reichen als im Jahr 1983. Dies kann sich 
bereits an den Monatswerten zeigen. 
Der 29. Februar schlägt in der Statistik 
durchaus zu Buche: Im Monatsergebnis 
Februar mit einem Plus von 3,6 Prozent 
(im Jahreswert bringt der Schalttag al
lerdings nur einen rechnerischen Zu
wachs um 0,3 Prozent). 
Unabhängig vom Schaltjahr enthält die 
Systematik unseres Kalenders weitere 
Nachteile für die Periodisierung statisti
scher Daten. So variiert die Länge der 
Monate zwischen 28 und 31 Kalenderta
gen und - legt man eine Fünh Tage
Woche zugrunde- 20 und 23 Arbeitsta
gen. Hinzu kommt, daß feste Feiertage 
ungleich über das Jahr und die Woche 
verteilt sind und die beweglichen Feste 
Ostern und Pfingsten in den März bzw. 

Vermögensmillionäre in Harnburg 1980 

3188 · Vermögensmillionäre 

2155 
selbständige ---1 
Erwerbstätige 

272 
nichtselbständige ---"im 
Erwerbstätige 

438 
Rentner und Pensionäre 

andere 

15,3 Mrd. DM Rohvermögen 

Kunstobjekte u.a. 

32.5% 
Betriebsvermi;igen 

22.6% 
:-;;;;L_ ____ Grundvermögen 

0,1% 
\__ __ land- und forstwirtschaftliches Vermögen 

HiZ 2.1984 K 

3188 Hamburger Privathaushalte verfügen über ein Vermögen von min
destens einer Million DM. Dies ergab die jüngste - sich auf Daten der 
Hauptveranlagung des Jahres 1980 stützende - Vermögensteuersta
tistik. Weitere Ergebnisse der vorliegenden Auszählungen sind bei
spielsweise, daß von den Hamburger Millionärshaushalten 172 ein Ver
mögen von jeweils über zehn Millionen DM ihr eigen nennen; darunter. 
sind neun Haushalte, die mehr als 100 Millionen DM besitzen. Bei einem 
Gesamtvermögen der Hamburger Millionäre von 12,4 Milliarden DM er
rechnet sich für jeden Millionärshaushalt im Durchschnitt ein Vermö
gensbetrag von 3,9 Millionen DM. 
Die meisten Millionäre (2427) gehen einer Erwerbstätigkeit nach, vor
nehmlich als selbständige Gewerbetreibende; nur 272 sind unselbstän
dig tätig. Nicht erwerbstätig sind 761 Vermögensmillionäre, darunter 
438 Rentner/Pensionäre. 

Mai oder den April bzw. Juni fallen. Be- , , 
sonderheiten des Einkaufsverhaltens, 

Das sogenannte Rohvermögen aller Millionäre (das ist das Vermögen 
vor dem Abzug von Schulden) beläuft sich auf zusammen 15,3 Milliarden 
DM. Von diesem Rohvermögen entfallen 44,8 Prozent auf Vermögens
werte wie etwa Kapitalforderungen, Gesellschaftsanteile, Spar- und 
Bankguthaben oder Schmuckgegenstände, 32,5 Prozent auf Betriebs
vermögen, 22,6 Prozent auf Grundvermögen und 0,1 Prozent auf land
und forstwirtschaftliches Vermögen. 

der Urlaubsplanung u. ä. können daher 
allein wegen der Eigenheiten des Kaien- i , 
ders saisonale Variationen in sozial- und 1 

wirtschaftsstatistischen Ergebnissen ~---- .. _____________________ _ 
verursachen. ------------------------------

Die vergleichsstörenden Monats- und Stati•Stl•k aktuell 
Jahreslängen, die unterschiedliche Ver-
teilung von Sonn- und Feiertagen und 
deren Auswirkungen auf Statistiken lie
ßen sich nur durch eine weltweite Kalen
derreform beseitigen; eine einheitliche 
"Glättung" des Jahreskalenders wird 
aber vorerst kaum realisierbar sein. 
Um dennoch reine Vergleiche anstellen 
zu können, haben die Statistiker metho
dische Hilfen entwickelt. Kalenderunre
gelmäßigkeiten werden allgemein durch 
die Berechnung von Kalender- oder ar
beitstäglichen Werten und deren Hoch
rechnung auf Normalmonate von je 30 
Tagen sowie Normaljahre von je 365 Ta
gen ausgeschaltet. ln den Fällen des 
Nachweises unbereinigter absoluter 
Zahlen tut der Nutzer statistischer Mo
natsergebnisse gut daran, sich der Be
sonderheiten des Kalenders bewußt zu 
sein. Insoweit wird der 29. Februar 1984 
keine Fehler in Statistiken und deren 
Analysen verursachen. Klaus Kamp 
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Im ersten 
Halbjahr 1983 . 
... zogen 1643 Personen mehr aus 
Harnburg fortals in die Hansestadt zuzo
gen; dieser Saldo ergab sich aus einem 
Wanderungsgewinn von 418 bei der 
deutschen und einem Wanderungsver
lust von 2061 Personen bei der ausländi
schen Bevölkerung. Damit hat sich der 
Abwanderungsüberschuß .der Auslän
der, der im ersten Halbjahr 1982 mit 31 
begann und im zweiten Halbjahr 1982 
auf 727 stieg, verstärkt fortgesetzt. Das 
Wanderungsvolumen insgesamt (Zu
züge plus Fortzüge) ging gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent 
zurück. 
... nahmen die Zuzüge aus dem Um
land um zehn Prozent zu und die Fort
züge dorthin um sieben Prozent ab; im 

Vergleich zu den ersten sechs Monaten 
des Jahres 1982, als sich der Wande
rungsverlust an das Umland auf 2509 
Personen belief, nahm er 1983 um mehr 
als die Hälfte auf 1 083 ab. 
. .. hat sich die Anzahl der Lebendgebo
renen um 163 (2,5 Prozent) verringert, 
bei den Deutschen um 24 (ein halbes 
Prozent) und bei den Ausländern um 139 
(11 ,2 Prozent). Dadurch sank der Anteil 
der Ausländergeburten an den Geburten 
insgesamt von 19 auf 17 Prozent. 
... erhöhte sich weiterhin die Anzahl 
der nichtehelichen Geburten. Während 
im Vorjahr von Januar bis Juni 154 nicht- ' 
eheliche Kinder auf 1 000 Neugeborene 
entfielen, belief sich diese Anzahl jetzt 
auf 165. Bei den Geburten deutscher . 
Mütter stieg die Relation nichtehelicher 
Geburten je 1000 Lebendgeborene von 
170 auf 180, bei den Geburten ausländi-
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sche.r Mütter von 87 auf 93. 
... wurden 755 Gestorbene weniger 
festgestellt als im ersten Halbjahr 1982. 
Mit 10 858 Todesfällen bedeutet dies ei-. 
nen Rückgang um sechseinhalb Pro
zent. Der Sterbeüberschuß verringerte 
sich um zwölf Prozent auf 4446 (Januar 
bis Juni 1982: 5038). 
... bewegte sich die Anzahl der in Harn
burg geschlossenen Ehen mit 4303 in 
der gleichen Größenordnung wie in den 
ersten sechs Monaten des Jahres 1982 
(4248). Heinz Lohmann 

Europawahl: 1,24 Millionen 
Wahlberechtigte 
Bei der Wahl des Europäischen Parla
ments am 17. Juni 1984 werden rund 
1 240 000 wahlberechtigte Hamburge
rinnen und Hamburgervon ihrem Stimm
recht Gebrauch machen können. Das 
sind gut 20 000 Personen weniger als 
zur Europawahl 1979. Zum Vergleich: 
Bei der Bundestagswahl im März 1983 
waren noch 1 246 000 Wahlberechtigte 
in Harnburg registriert. Jeder elfte Wahl
berechtigte wird das erste Mal seine 
Stimme zur Europawahl abgeben kön
nen. Insgesamt sind dies rund 112 000 
Einwohner, die seit 1979 in das Wahl
alter hineingewachsen sind. 

Asmus Brzoska 

1600 ausländische 
Schulabgänger 
1602 ausländische Schüler (darunter 
773 Mädchen) haben im Schuljahr 1982/ 
83 eine allgemeinbildende Schule in 

· Harnburg verlassen. Die Hälfte von ih
nen hat weniger als sieben Jahre eine 
Schule in der Bundesrepublik Deutsch
land besucht. Umso beachtlicher ist es, 
daß 727 Schüler (darunter 364 Mäd
chen) oder 45 Prozent der ausläncli-. 
sehen Schulabgänger einen Ha:upt
schulabschluß, weitere 272 SchOIElr 
(darunter 141 Mädchen) oder 17 Proi~nf 
den Realschulabschluß, fünf Schüler die' 
Fachhochschulreife und 96' s·chüler 
(darunter 58 Mädchen) die allgemeine 
Hochschulreife erworben haben. Damit 
hat fast jeder vierte der ausländischen 
Schulentlassenen den Realschulab
schluß bzw. die Hochschulreife erlangt. 
Lediglich 261 Schüler haben keinen 
Hauptschulabschluß erreicht; weitere 
241 Schüler sind auf Berufsvorberei
tungsklassen übergegangen. Mehr als 
die Hälfte der Schüler und Schülerinnen, 
die eine allgemeinbildende Schule ohne 
Hauptschulabschluß verlassen haben 
bzw. die auf eine Berufsvorbereitungs
klasse übergegangen sind, hat in der 
Bundesrepublik Deutschland weniger. 
als fünf Jahre eine allgemeinbildende 
Schule besucht. · 
Unter den ausländischen Schulabgän
gern stellten die Türken mit 60 Prozent 
weitaus die stärkste Gruppe dar. Es 
folgten die Portugiesen und Jugoslawen 
mit jeweils 6,6 Prozent, die Griechen mit 
fünf Prozent sowie die Italiener mit vier 
Prozent. Henry Köster 
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Handel mit der UdSSR 
stark angestiegen 
ln den ersten neun Monaten des Jahres 
1983 wickelten hamburgische Firmen im 
Handel mit der UdSSR Ein- und Ausfuh
ren im Wert von 3,54 Milliarden DM ab; 
das entsprach gegenüber dem Ver
gleichszeitraumdes Vorjahres einer Zu
wachsrate von 56 Prozent. 
Die Importe Hamburger Unternehmen 
erreichten vor allem infolge stark erhöh
ter Bezüge von rohem Erdöl und Mine.
ralölprodukten fast 2,7 Milliarden DM, 
was ein Plus von 54 Prozent gegenüber 
den ersten drei Quartalen des Jahres 
1982 bedeutet. Der Wert der von den in 
Harnburg ansässigen Exporteuren in die 
Sowjetunion ausgeführten Waren be
trug 860 Millionen DM; damit wurde in 
dieser Relation eine noch höhere Stei
gerung (63 Prozent) erzielt. Zu diesem 
Anstieg trugen insbesondere die Liefe
rungen von Weizen und Mais (vorwie
gend Re-Exporte überseeischen Getrei
des), Ölkuchen und Wasserfahrzeugen 
bei. 
Bereitsaufgrund der bis jetzt vorliegen
den Daten kann gesagt werden, daß die 
Hamburger Wirtschaft im Warenverkehr 
mit der Sowjetunion 1983 ein in den Vor
jahren noch nie erzieltes Ergebnis er
reichen wird. 
Der Wert des gesamten Außenhandels 
der Bundesrepublik Deutschland mit der 
UdSSR stieg in den Monaten Januar bis 
September 1983 im Vergleich zum ent
sprechenden Zeitraum des Vorjanres 
mit acht Prozent wesentlich schwächer. 
Dadurch erhöhte sich der Anteil der 
Hamburger Firmen am Außenhandel 
des Bundes mit der Sowjetunion von 14
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Prozent auf 20 Prozent. Horst Schlie 

Mehr Güter 
per Binnenschiff 
ln .den ersten drei Quartalen 1983 wur
den.sieben Millionen Tonnen Güter mit 
Binne'nschiffen nach und von Harnburg 
befördert, knapp drei Prozent. mehr als 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Diese positive Entwicklung wurde aus
schließlich durch ein verstärktes La
dungsaufkommen im eingehenden Ver
kehr erzi.elt, der gegenüber den ersten 
neun Monaten 1982 um acht Prozent an
stieg .. Mit Ausnahme der Ankünfte aus 
Berlin (West): die einen Rückgang um 26 
Prozent verzeichneten, waren an die
sem Plus alle Verkehrsgebiete beteiligt. 
Herausragend ·ist vor allem die Zu
wachsrate von 68 Prozent im Empfang 
aus der DDR, die ihren Transit von Dün
gemitteln über Harnburg kräftig erhöhte. 
Auch der Empfang aus Lübeck stieg ge
genüber dem Vorjahr erheblich an (plus 
46 Prozent), vorwiegend bedingt durch 
vermehrte Anlieferungen von Sand und 
Kies. 
Demgegenüber nahm der Versand um 
zwei Prozent ab. Zwar konnten im Ver
kehr mit dem Mittellandkanalgebiet und 
Berlin (West) leichte Steigerungen regi
striert werden. Die Transporte in die 

DDR stiegen - vor allem infolge ver
stärkter Verladuqgen. von Futtermitteln 
- sogar um 52 Prozent. Alle übrigen 
Verkehrsgebiete wiesen jedoch im Ver
gleich zu 1982 eine negative Tendenz 
auf. Hiervon waren insbesondere Lü
beck und die CSSR durch Rückgänge 
beim Getreideversand betroffen. 
Der im Berichtszeitraum über den Eibe
Seitenkanal abgewickelte Verkehr blieb 
wegen der im allgemeinen geringen 
Wasserführung der Obereibe in den 
Sommermonaten mit 2,56 Millionen 
Tonnen nahezu unverändert. Damit wur
de im Verkehr Richtung Obereibe wie~. 
derum fast jede zweite Tonne Ladung 
über den Kanal befördert. Horst Schlie 

Umsatzanstieg 
im Ausbaugewerbe 
Ende Juni 1983 waren im hamburgi
schen Ausbaugewerbe in rund 500 Be
trieben mit zehn und mehr Beschäftigten 
14 000 Personen tätig. 

·Gegenüber 1982 hat sich die Anzahl der 
Beschäftigten in Harnburg um 2,5 Pro
zent vermindert, wobei der Schwerpunkt 
des Rückgangs bei den gewerblichen 
Arbeitnehmern lag. Auch die Anzahl der 
geleisteten Arbeitsstunden ist im Juni 
gegenüber dem gleichen Monat des Vor
jahres gesunken, und zwar um fast fünf 
Prozent auf 1, 7 Millionen Stunden. Da-

. gegen ist der Jahresumsatz 1982 ge
genüber 1981 um 2,6 Prozent auf knapp 
1,4 Milliarden DM angestiegen. ln den 
einzelnen Sparten wurden allerdings 
recht unterschiedliche um·satzentwick
lungen festgestellt: Beispielsweise 
mußten das Glasergewerbe Einbußen 
von 14 Prozent und das Malergewerbe 
von fünf Prozent hinnehmen, während im 
Bereich der Heizungsbauer Umsatzstei
gerungen von acht und bei den Bautisch
lern von 18 Prozent registriert wur
den. Rüdiger Lenthe 

Geringere Obsternte 
Die Obsternte 1983 fiel mit insgesamt 
knapp 69 000 Tonnen um mehr als elf 
Prozent niedriger als im Vorjahr aus. Da
mit bestätigte sich die Befürchtung, daß 
die lang anhaltende Trockenheit in die
sem Sommer ungünstige Auswirkungen 
auf die Entwicklung und Ernte beim 
Baumobst haben würde. Besonders be
troffen sirid Äpfel und Birnen, die in 
Harnburg mengenmäßig am stärksten zu 
Buche schlagen. So ging bei Äpfeln -
überwiegend Tafelobst- die Erntemen
ge um zwölf Prozent auf 49 000 Tonnen 
zurück; bei .Birnen verringerte sich der 
Ertrag um sogar 18 Prozent auf 7 400 
Tonnen: Auch Pflaumen und Zwetschen 
lagen mit einem Ergebnis von 7100 Ton
nen um fast fünf Prozent ni0driger als im 
Vorjahr. Nur Kirschen konnten ihr ohne
hin schon gutes Vorjahresergebnis noch 
verbessern. Die Sauerkirschenernte 
kam durch ein Plus von nahezu vier Pro
zent auf 3300 Tonnen, und die Süßkir
schen erbrachten mit plus zwei Prozent 
über 1900 Tonnen. Erich Walter 
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Zum Wahlverhalten sozialer Gruppen 
Ergebnisse einer Untersuchung zur Landtagswahl 1980 in Stuttgart 

Das Statistische Amt der Landeshaupt
stadt Stuttgart ist in seiner kürzlich ver
öffentlichten Analyse der baden-würt
tembergischen Landtagswahl 1980t) 
der Frage nachgegangen, welchen Ein
fluß soziale Merkmale auf das Wahlver
halten haben. Hier die wichtigsten Er
kenntnisse:· 

1 Wahlbeteiligung nach Art 
des Wohnsitzes 

Die Wahlbeteiligung war bei denjenigen 
Bürgern am höchsten, die in Stuttgart ei
nen Nebenwohnsitz und ihren Haupt
wohnsitz außerhalb des Landes hatten 
(84 Prozent). Den geringsten Wahleifer 
zeigten diejenigen, die in Stuttgart ihre 
Hauptwohnung hatten und an einem an
deren Ort über eine Nebenwohnung ver
fügten. Sie beteiligten sich zu 72 Prozent 
an der Wahl. Wahlberechtigte mit alleini
ger Wohnung in Stuttgart gaben zu 77 
Prozent ihre Stimme ab. · 
Diese Untersuchung war möglich auf
grund einer Besonderheit des baden
württembergischen Wahlrechts, wo
nach bei Landtagswahlen auch Perso
nen wählen dürfen, die im Wahlgebiet 
mit Nebenwohnsitz gemeldet sind und 
deren Hauptwohnsitz sich außerhalb' 
Baden-Württembergs befindet. Die 
Stuttgarter Untersuchung gibt als Grund 
für den geringen Wahleifer der Haupt
wohnsitzinhaber an, daß sie sich im all
gemeinen am Nebenwohnsitz aufhalten, 
wo sie ihren Ausbildungs- oder Arbeits
platz haben. Entsprechend machten sie 
dreimal so häufig von der Briefwahl Ge
brauch wie diejenigen, die in Stuttgart 
ihren einzigen Wohnsitz hatten. Die 
überdurchschnittliche Wahlbeteiligung 
derjenigen mit Nebenwohnsitz in Stutt
gart sei nicht verwunderlich, da sie nur 
auf Antrag in das·stuttgarter Wählerver
zeichnis aufgenommen worden waren 
und somit ihr besonderes Interesse an 
der Wahl bekundet hatten. 

') Landtagswahl 1980. ln: Statistische Blätter, Sonder
beiträge, Heft 38 a, Stuttgart 1983. 
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2 Wahlbeteiligung nach Wohnsitz-. 
art und Familienstand 

Verheiratete Wahlberechtigte haben 
sich relativ häufiger an der Wahl beteiligt 
als nichtverheiratete. Besonders ausge
prägt war dies bei den Männern mit al
leinigem Wohnsitz in Stuttgart, von de
nen sich die verheirateten zu 83 Prozent, 
die nichtverheirateten nur zu 67 Prozent 
an der Wahl beteiligten. Anzumerken ist 
zu diesem Ergebnis, daß es sich hier in 
erster Linie um eine altersbedingte Er
scheinung handelt. Jüngere Wahlbe
rechtigte haben traditionell die geringste 
Wahlbeteiligung; sie sind zumeist auch 
nicht verheiratet. 

3 Wahlbeteiligung nach der Zuge
hörigkeit zu einer Religions
gemeinschaft 

Die evangelischen Wahlberechtigten 
machten am häufigsten von ihrem 
Stimmrecht Gebrauch. Mit 78 Prozent 
wiesen sie eine um eine 1 ,5 Prozent
punkte höhere Wahlbeteiligung auf als 
die Katholiken. Die geringste Wahlbetei
ligung hatten diejenigen, die den son
stigen Religionsgemeinschaften oder 
keiner kirchlichen Gemeinschaft zuzu
rechnen waren (73 Prozent).ln der Kom
bination nach Alter und Geschlecht der 
Wahlberechtigten ergab sich, daß die 
eifrigsten Wähler mit einer Wahlbeteili
gung von 87 Prozent die 60- bis 70jäh
rigen katholischen Männer waren. Die 
geringste Wahlbeteiligung verzeichne
ten mit 56 Prozent die katholischen 
Frauen im Alter von 21 bis unter 25 Jah
ren. 

4 Wahlbeteiligung nach Berufs-
gruppen 

Von den ungelernten und angelernten 
Arbeitern beteiligten sich deutlich we
niger an der Wahl als von den Wahlbe
rechtigten der anderen untersuchten 
Berufsgruppen. Grundsätzlich galt: Je 
qualifizierter der Beruf war, umso höher 

war die Wahlbeteiligung, insbesondere 
die Briefwahlbeteiligung. So erreichten 
bei der Landtagswahl 1980 die gehobe
nen und die höheren Berufsgruppen in 
Stuttgart eine rund drei- bis viermal so 
hohe Briefwahlbeteiligung wie die Be
rufsgruppen der un- und angelernten Ar
beiter. Die höchste Wahlbeteiligung 
überhaupt hatte wiederum die Alters
gruppe der 60- bis unter 70jährigen- im 
Berufsleben bzw. im Ruhestand befind
lichen - höheren und leitenden Ange
stellten und Beamten sowie freien Aka
demikern mit fast 94 Prozent. 

5 Zusammenhänge zwischen der 
Sozialschicht und der Stimm
abgabe 

Mit Hilfe einer Korrelationsanalyse wur
de ein deutlicher Zusammenhang zwi
schen der Sozialschicht aufgrund der 
Berufszugehörigkeit und der Präferenz 
für die GRÜNEN nachgewiesen. Je hö
her der Anteil der Berufsgruppe der un
und angelernten Arbeiter, Facharbeiter, 
Handwerker und unselbständigen 
Handwerksmeister in einem Stadtteil ist, 
desto niedriger war in der Regel der 
Stimmenanteil der · GRÜNEN. Umge
kehrt zeigte sich eine positive Verknüp- · 
fung bei den gehobenen, höheren und 
leitenden Angestellten und Beamten so
wie den freien Akademikern, und zwar 
um so mehr, je höher die soziale Stellung 
war. Die einfachen und mittleren Ange
stellten und Beamten nahmen dabei ei
ne Art Übergangsstellung ein; bei ihnen 
zeigte sich kaum ein statistisch nach
weisbarer Zusammenhang mit den 
Stimmergebnissen für die GRÜNEN. 
Der ebenfalls untersuchte statistische 
Zusammenhang zwischen den Stim
menanteilen der übrigen Parteien und 
den erwähnten Berufsgruppen ergab 
das auch in anderen Untersuchungen 
nachgewiesenen Ergebnis: Die SPD 
stützt sich vor allem auf die Arbeiter
schaft, CDU und F.D.P. auf höher aus
gebildete Angestellte, Selbständige und 
freiberufliche Akademiker. 

. Asmus Brzoska 
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Geburtsgewicht der Kinder und Berufstätigkeit der Mütter 

Vorbemerkungen_ 

Das Statistische Landesamt der Freien 
und Hansestadt Hamburg hat mit finan
zieller Unterstützung des Bundesmini
steriums für Jugend, Familie und Ge
sundheit für die in den Jahren 1979 und 
1980 lebend- oder totgeborenen Kinder 
von Hamburger Müttern eine Analyse 
der Erwerbstätigkeit der Schwangeren 
sowie der Zusammenhänge zwischen 
dem Gewicht der Geborenen bei der Ge
burt und der Art der beruflichen Tätigkeit 
der Mutter vorgenommen 1 

). Statistische 
Unterlagen über mögliche Zusammen
hänge, vorallem zwischen dem Gewicht 
und dem Gesundheitszustand des Kin
des bei der Geburt, der Kinderzahl in der 
Familie sowie Familienstand, Alter, 
Staatsangehörigkeit und Erwerbstätig
keitder Mutter während der Schwanger
schaft, standen bisher in der Bundesre
publik Deutschland für ein größeres Ge
borenenkollektiv kaum zur Verfügung. 
Hypothesen zu dem Problembereich 
konnten bislang unseres Wissens nur 
aus Unterlagen einzelner Kliniken und 
besonders interessierter Ärzte, auf der 
Basis der Ergebnisse von Vorsorgeun
tersuchungen oder bei Gelegenheit von 
besonderen Einzelfall- oder Stichpro
benstudien u. ä. aufgestellt werden, 
ohne daß eine Verifizierung an einem 
größeren Kollektiv möglich gewesen 
wäre. Sicher wird man die Ergebnisse, 
die anhand zwei er Geburtsjahrgänge ei
nes Stadtstaates gewonnen wurden, 
nicht ohne weitere Prüfung verallgemei
nern können; immerhin lassen sich aber 
Hinweise für ergänzende Untersu
chungen in sozial und wirtschaftlich an
ders strukturierten Gebietseinheiten ge
winnen. 
Die hier vorgelegte Analyse basiert auf 
der bundeseinheitlichen amtlichen Ge
burtenstatistik, die im Hinblick auf den 
Untersuchungszweck durch Ermittlung 
zusätzlicher Angaben über die Erwerbs
tätigkeit der Schwangeren ergänzt wor
den sind. Die rechtliche Grundlage für 
die Sonderuntersuchung war durch das 
Gesetz über die Statistik der Bevölke
rungsbewegung und die Fortschreibung 
des Bevölkerungsstandes gegeben; das 
Gesetz sieht sowohl in seiner Fassung 
von 1971 (Bundesgesetzblatt I Seite 9) 
als auch in der Neufassung von 1980 
(Bundesgesetzblatt I Seite 308) vor, daß 
bei Lebend- und Totgeborenen neben 
den allgemeinen Angaben wie Geburts
tag, Geschlecht, Ehelichkeit oder Nicht
ehelichkeit des Kindes, Geburtenfolge 
sowie Wohngemeinde und Alter der EI-

1 ) Ohne den finanziellen Beitrag des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie und Gesundheit wäre die vorlie
gende Untersuchung nicht möglich gewesen. Für die 
wertvolle Unterstützung sei daher auch an dieser Stelle 
besonders gedankt. 
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tern, Einzel- oder Mehrlingsgeburt) Da
ten über Körpergewicht, Körperlänge 
und erkennbare Fehlbildungen des Kin
des bei der Geburt sowie Fakten über die 
Erwerbstätigkeit und die Staatsangehö
rigkeit der Mutter festgestellt werden 
sollen. 
Andere als die im Erhebungskatalog des 
Gesetzes genannten Merkmale dürfen 
nicht erfaßt werden. So enthalten die 
standesamtlichen Zählblätter, die die 
Basis der amtlichen Geburtenstatistik 
bilden, keine Angaben etwa über die 
Schwangerschaftsdauer, die Entbin
dungsart, Komplikationen beim Ge
burtsvorgang, die Häufigkeit der Wahr
nehmung von Vorsorgeuntersuchun
gen, besondere Belastungen, Komplika
tionen und akute Krankheitszustände 
während der Schwangerschaft oder 
eventuelle erbliche Belastungsfaktoren. 
Man wird bei der Interpretation der im 
folgenden nachgewiesenen Ergebnisse 
also immer fragen müssen, inwieweit 
persönliche Verhaltensweisen der Mut
ter oder psychische und physische Ein
flüsse die Komponente der mütterlichen 
Berufstätigkeit während der Schwan
gerschaft überlagern. Auf gar keinen 
Fall kann man die mütterliche Erwerbs
tätigkeit während der Schwangerscflaft 
als einzig entscheidenden Faktor für das 
Geburtsgewicht der Kinder ansehen. 
Möglicherweise ist das Geburtsgewicht 
aber ein zusammengefaßter Ausdruck 
für verschiedene Wirkungsfaktoren, bei 
denen die Erwerbstätigkeit und das so
ziale Milieu der Mutter eine entscheiden
de oder mindestens eine wichtige Rolle 
spielen. Das Merkmal ;,Körperlänge" der 
Neugeborenen erwies sich für den Pro
blembereichals nicht aussagefähig. 
Um einen Überblick über die möglichen 
Zusammenhänge zwischen dem Ge
burtsgewicht der Geborenen und dem 
sozialen Umfeld der Familie und hier vor 
allem der Erwerbstätigkeit der Mutter zu 
bekommen, wird zur Analyse im wesent
lichen das "Durchschnittsgewicht der 
Geborenen" für möglichst "homogene 
Geborenengruppen" herangezogen. 
Die Geborenengruppen oder -kollektive 
sind hierbei durch variierende Kombina
tionen ·der Merkmale der Mutter: Fami
lienstand, Alter, Geborenenzahl, Stel
lung im Beruf, Beruf sowie die Unter
scheidung deutsch/ausländisch - und 
des Kindes: Geschlecht, Lebend- oder 
Totgeburt, Einzel- oder Mehrlingsgeburt 
-gekennzeichnet, wobei die jeweils er
rechneten Durchschnittsgewichte der 
Geborenen gegenübergestellt werden. 
Eine Untergliederung nach dem Ge
schlecht erfolgt allerdings nur für wenige 
Daten. Desgleichen wäre eine ausführ
liche Darstellung der Berufe der Mütter 
in diesem ersten Untersuchungsstadium 
verfrüht. 

Die differenzierte Auswertung der Un
terlagen der Geburtenstatistik war nur 
mit dem methodischen Hilfsinstrument 
des "Durchschnittsgewichts je Gebore
nengruppe" möglich. Dieses wurde 
durch Summierung der Einzelgewichte 
und anschließende Division durch die 
Anzahl der daz'Ugehörigen Geborenen 
gewonnen. Trotz Verwendung dieses 
methodischen Hilfsmittels wird nicht 
verkannt, daß die Verteilung der Gebo
renen auf die einzelnen Gewichtsgrö
ßenklassen und damit die Streuung 
recht unterschiedlich sein kann. Dies 
kommt im Durc~schnittsgewicht nicht 
zum Ausdruck, wenn sich die Abwei
chungen vom Durchschnittswert nach 
oben und unten in etwa ausgleichen. Al
lerdings gibt zum Beispiel ein gegenüber 
dem Durchschnitt aller Kinder gerin
gerer Wert für das Durchschnittsgewicht 
in einer bestimmten Geborenengruppe 
Hinweise auf einen höheren Anteil an 
leichtgewichtigeren Kindern. 
Um Zufallsergebnisse als Folge zu ge
ringer Fallzahlen so weit wie möglich 
auszuschalten, wurden die Geborenen
jahrgänge 1979 und 1980 zusammenge
faßt analysiert. Die gemachten Aussa
gen beziehen sich daher auf den Durch
schnitt dieser beiden Geburtsjahrgän
ge. Zur Charakterisierung des Gebore-
nenkollektivs seien einige Daten voraus
geschickt. 
Im Jahr 1979 wurden 12 722 (darunter 
6499 Knaben) und im Jahr 1980 13 580 
Hamburger Kinder (darunter 6944 Kna
ben) lebend geboren. Die Anzahl der 
Totgeborenen betrug 1979 62 und 1980 
67. Die Anzahl der nichtehelich Lebend
geborenen belief sich 1979 auf 1621 und 
1980 auf 1870. Etwa die Hälfte aller Le
bendgeborenen ehelichen Kinder waren 
1979 und 1980 Erstgeborene; der Anteil 
der dritten und weiteren Lebendgebore
nen lag bei 14,8 Prozent(1979) und 16,0 
Prozent ( 1980). 
Unter allen Lebend- und Totgeborenen 
stammten 1979 251 (darunter drei Tot
geborene) und 1980 299 (darunter zwei 
Totgeborene) Kinder aus Mehrlingsge-
burten. · 
1979 wurden 380 oder 5,9 Prozent aller 
männlichen und 413 oder 6,6 Prozent al
ler weiblichen Lebendgeborenen mit ei
nem Geburtsgewicht von weniger als 
2500 Gramm gezählt. Die vergleichba
ren Zahlen für 1980 lauten 422 (6, 1 Pro
zent) und 447 (6,7 Prozent). 51 Prozent 
der Mehrlingskinder wogen 1979 weni
ger als 2500 Gramm (1980: 57,9 Pro
zent). 
Bei der bundeseinheitlichen Geburten
statistik werden Lebend- wie Totgebore
ne regional dort gezählt, wo die Mütter 
zum Zeitpunkt der Geburt ihren ständi
gen Wohnsitz hatten. ln den Jahren 1979 
und 1980 wurden insgesamt 470 Kinder 
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von Hamburger Müttern außerhalb von 
Harnburg geboren und bei Standesäm
tern in anderen Bundesländern oder im 
Ausland registriert ( 1 ,8 Prozent aller 
neugeborenen Kinder). Für diese Gebo
renen liegen zwar die bundeseinheitlich 
für die Geburtenstatistik erforderlichen 
Daten, nicht aber die in Harnburg zu
sätzlich erfragten Angaben über die Er
werbstätigkeit der Mutter während der 
Schwangerschaft vor. 

Zahlenangaben zur Berufs
tätigkeit werdender Mütter 
Die standesamtlichen Geburtenzähl
biälter der Jahre 1979 und 1980 enthiel
ten Angaben darüber, inwieweit die Müt
ter während der Schwangerschaft und 
vor der Geburt berufstätig gewesen wa
ren oder genauer, ob sie in einem Ar
beitsverhältnis gestanden hatten. Für 
die berufstätigen Mütter sollten der Be
ruf und die Stellung im Beruf (also Selb
ständige, Mithelfende Familienangehö
rige, Beamtin, Angestellte oder Arbeite
rin) angegeben werden. ln Ausbildung 
befindliche Mütter wurden entspre-

chend ihrer Zugehörigkeit zur Renten
versicherung den Angestellten oder Ar
beiterinnen zugeordnet. Arbeitsausfälle 
infolge der Schwangerschaft, vereinbar
te Dauer der Arbeitszeit, Arbeitsmotiva
tion, berufliche Vorbildung und Angaben 
dazu, inwieweit die werdende Mutter ei
nen eigenen Haushalt führte oder aber 
im Haushalt der Eitern lebte, wurden 
nicht erfragt. Dieser Informationsman
gel ist bei der Ergebnisinterpretation zu 
berücksichtigen. So kann trotz ver
gleichbarem Beruf bzw. vergleichbarer 
sozialer Stellung die tatsächliche Bela
stung von zwei werdenden Müttern sehr 
unterschiedlich sein. Halbtags- und 
stundenweise Beschäftigungen können 
einen positiven Einfluß auf die physische 
und psychische Konstitution einer 
Schwangeren haben, für die eine Ganz
tagstätigkeit eine unerträgliche Bela
stung wäre. Die aus finanziellen oder an
deren Gründen. erzwungene Berufstä
tigkeit einer werdenden Mutter ist an
ders zu beurteilen als die freiwillig, aus. 
persönlichem Interesse ausgeübte und 
anerkannte Berufstätigkeit bei unter 
Umständen freier oder den aktuellen 
gesundheitlichen Gegebenheiten an-

paßbarer Arbeitseinteilung. 
Unter allen Müttern von lebendgebore
nen Kindern waren im Durchschnitt der 
Jahre 1979/80 rund 57 Prozent während 
der Schwangerschaft berufstätig bzw. 
standen in einem Arbeitsverhältnis. Dif
ferenziert man nach dem i=amilienstand 
der Mutter und Ordnungsnummer des 
Kindes2

), so ergibt sich ein recht unter
schiedliches Bild. Am höchsten war der 
Anteil der berufstätigen Mütter mit 75 
Prozent bei den ehelich ersten Kindern, 
gefolgt von den nicht verheirateten Müt
tern (64 Prozent). Mit zunehmender Kin
derzahl wird der Anteil der erwerbstäti
gen Mütter niedriger. So waren unter 
den verheirateten Müttern, die ihr zwei
tes Kind erwarteten nur noch 38 Prozent, 
bei denen der dritten Kinder nur noch 35 
Prozent berufstätig, doch betrug der An
teil der erwerbstätigen Mütter auch bei 
den vierten und weiteren Kindern noch 
27 Prozent. 

2 ) Bei der vorliegenden Untersuchung über die Erwerbs
tätigkeit wurde die Gesamtgeburtenfolge zugrundege
legt, das heißt auch die nach der letzten oder einer frü
heren Schwangerschaft totgeborenen Kinder wurden 
in der Ordnungsnummer des Kindes mitgezählt. 

Tabelle 1 Lebend- und Totgeborene in Harnburg 1979/80 nach Legitimität, Geburtenfolge, Erwerbstätigkeit 
und Stellung im Beruf der Mutter sowie Staatsangehörigkeit der Ellern 

davon Geburtenfolge 
davon 

Ge hurtenfolge 
Geborene bei ehelichen Lebendgeborenen Geborene bei ehelichen Lebendgeborenen 

ins- 4. und ins-
Merkmal gesamt Tot- Lebend- gesamt Tot- Lebend- 4· und 

geborene geborene 
1. Kind 2. Kind ~. Kind weitere geborene geborene 1. Kind 2. Kind 3. Kind weitere 

Kinder Kinder 

Anzahl Durchscbni ttagewicht in Gramm 

Geborene insgesamt 26 4~1 129 26 ~02 ~ ~17 2 471 ~ ~21 
davon nichtehelich Geborene ~ 518 27 ~ 491 ~ 190 

ehelich Geborene 22 91 ~ 102 22 811 11 429 7 824 2 ~0~ 1 255 ~ ~41 ~ ~02 ~ }84 ~ }72 ·~ ~8~ 
El tarn deutsch/deutsch 16 452 59 16 ~9} 8 888 5 707 1 ~46 452 ~ ~42 2 508 .3 }45 ~ ~14 } }92 } }58 } }05 
El tarn ausländisch/ausländisch 4 505 }2 4 473 1 }88 1 517 802 766 } }40 2 448 } }46 } 2}6 } }68 } 402 } 444 
Eltern gemischt 1 956 11 1 945 1 15} 600 155 }7 } 299 2 444 } }0} } 287 } }41 } }}6 } 068 

Ohne Angaben zur Erwerbstätigkeit der Mutter 467 1 466 } 167 1 050 } 172 
davon nichtehelich Geborene 86 - 86 } 099 

ehelich· Gebo.rene }81 1 }80 192 140 }2 16 } 189 } 244 } 222 } 059 2 491 
El tarn deutsch/deutsch }19 1 }18 158 121 25 14 } 164 1 050 } 171 } 262 } 18} } 010 2 }26 
El tarn ausläitdisch/ausländisch 39 - 39 17 1} 7 2 } }55 - } }55 } 282 } 468 } 2~4 } 650 
Eltern gemischt 2} - 23 17 6 - - } 151 - } 151 } 0}5 } 480 - -
Mutter nicht erwerbstätig 10 89} 58 10 8}5 } ~29 2 464 } }}4 

davon nichtehelich Geborene 1 180 15 1 165 } 162 
ehelich Geborene 9 71} 4} 9 670 2 625 4 681 1 460 904 } }55 } 267 } }92 } 376 } }8} 

El tarn deutsch/deutsch 6 }05 18 6 287 1 521 } 516 909 ~41 } }61 2 6n } }6} } 294 } }98 } 352 } }}} 

Eltern ausländisch/ausländisch 2 6}1 20 2 611 798 824 45} 5}6 } }}8 2 ~81 } 345 } 210 } }78 } 425 } 429 
Eltern gemischt 777 5 772 }06 }41 98 27 } }16 2 446 } }22 } 285 } }56 } 374 } 115 

Mutter erwerbstätig 15 071 70 15 001 } ~1} 2 497 ~ }17 
davon nichtehelich Geborene 2 252 12 2 240 

8 612 
} 208 

ehelich Geborene 12 819 58 12 761 } 00} 811 }}5 } 3}6 } }14 } }79 } 377 } 42} 
Eltern deutsch/deutsch 9 828 40 9 788 7 209 2 070 412 97 } }}5 2 470 } }}9 } }19 } }94 } }9} } }46 
Eltern ausländisch/ausländisch 1 8}5 12 1 82} 573 680 }42 228 } }42 2 559 } }47 } 270 } }54 } }76 } 477 
El tarn gemischt 1 156 6 1 150 8}0 25} 57 10 } 289 2 442 3 294 } 29} } }17 } 269 2 9}9 

:Mutter Arbeiterin } 428 24 ~ 404 ~ 291 2 40} }297 
davon nichtehe 1 ich Geborene 62} } 620 } 189 

ehelich Geborene 2 805 21 2 784 1 }1} 8f7 401 25} 
2 4;0' 

} }22 } 265 } }62 } }42 } 45} 
Eltern deutsch/deutsch · 1 090 8 1 082 765 217 71 29 } 285 } 292 } 278 } }69 } 201 } }00 
Eltern ausländisch/ausländisch 1 529 11 1 518 414 562 }20 222 3 351 2 683 } 355 } 252 } }70 } }78 } 479 
El tarn gemischt 186 2 184 134 }8 10 2 } 208 2 020 } 221 ~ 2}6 } 201 } 185 2 800 

Mutter Angestellte 9 982 41 9 941 } }11 2 550 } }15 
davon nichtehelich Geborene 1 478 7 1 471 } 206 

ehelich Geborene 8 504 }4 8 470 6 407 1 720 284 59 } }}} } }20 } }72 } 411 } }2} 
Eltern deutsch/deutsch 7 }56 }0 7 }26 5 625 1 425 226 50 } }}4 2 460 } }}8 ~ }21 } }88 } 4}2 } }76 
Eltern ausländisch/ausländisch 288 1 287 151 11} 19 4 } }08 1 200 } ~15 } }22 } 285 } 4}6 ~ }50 
Eltern gemischt 860 } 857 6}1 182 }9 5 } }01 2 60} } }04 } }10 } }0} 3 2n 2 774 

Mutter Beamtin 1 }}5 4 1 }}1 } }72 2 4~8 } 375 
davon nichtehelieb Geborene 114 1 11} 

}61 
} }}} 

ehelich Geborene 1 221 3 1 218 762 87 8 } }79 } }49 } 429 3 458 } 109 
Eltern deutsch/deutsch 1 146 2 1 144 714 }41 81 8 } }83 2 850 } }84 } }58 } 42} } 467 } 109 
El tarn ausländisch/ausländisch - - - - - - - - - - - - - -
Eltern gemischt 75 1 7.4 . 48 20 6 - } }25 2 800 } }}2 } 220 } 570 } 440 -
Mutter Selbständige/Sonstige }26 1 }25 

davon nichtehelich Geborene 37 1 }6 .' } 254 
ehelich Geborene 289 - 289 1}0 105 39 15 3350 3 }08 }4}7 } 275 3492 

El tarn deutsch/deutsch 2}6 - 2}6 105 67 }4 10 .. 
El tarn ausländisch/ausländisch 18 - 18 8 5 } 2 
Eltern gemischt 35 - }5 17 1} 2 } 
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Tabelle 2 Lebendgeborene in Harnburg 1979/80 nach Legitimität, Geburtenfolge sowie Alter und Erwerbstätigkeit 
und Stellung im Beruf der Mutter 

Lebendgeborene Mutter nicht erwerbstätig Mutter erwerbetätig 

Alter davon davon davon 
der Mutter 

von ... bis 
ins- ehelich Kinder ehelich Kinder ehelich 

unter ... Jahre zu- zu-
gesamt nicht- nicht- nicht-

ehelich darunter samman ehelich zu-
darunter samman ehelich zu- darunter 

zu-
samman 1. Kind 2. Kind samm.en 1; Kind 2. Kind samman 1. Kind 2. Kind 

- 20 1 944 809 1 135 955 165 1 119 446 673 511 148 784 344 44Ö 423 16 

20 - 25 7 321 1 221 6 100 3 838 1 835 2 852 350 2 502 908 1 256 4 319 832 3 487 2 852 551 

25 - 30 8 979 770 8 209 4 073 2 976 3 475 206 3 269 724 1 739 5 333 547 4 786 3 282 1 165 

30 - 35 5 773 436 5 337 1 946 2 189 2 408 105 2 303 342 1 199 3 290 322 2 968 1 588 959 

35 - 40 1 933 197 1 736 539 589 825 43 782 119 305 1 081 152 929 411 276 

40 und älter 352 58 294 78 70 156 15 141 21 34 193 42 151 56 36 

Insgesamt 26 302 3 491 22 811 11 429 7 824 10 835 1 165 9 670 2 625 4 681 15 000 2 239 12 761 8 613 3 003 

Fortsetzung Tabelle 2 

noch: Mutter erwerbstätig, darunter 

Arbeiterin Angestellte Beamtin 

Alter davon davon davon 
der Mutter 

von .•• bis Kinder ehelich Kinder ehelich Kinder ehelich 
unter ••. Jahre zu-

nicht-sammen 
ehelich zu-

samman 

- 20 358 164 194 

20 - 25 1 170 263 907 

25 - 30 1 045 96 949 

30 - 35 591 57 534 

35 - 40 182 26 156 

40 und älter 57 13 44 

Insgesamt 3 403 619 2 784 

Hinsichtlich der Altersgliederung be
stehen zwischen erwerbstätigen und 
nichterwerbstätigen werdenden Müttern 
insgesamt nur wenig Unterschiede. Die
se zeigen sich. erst bei zusätzlicher Dif
ferenzierung nach ehelich und nichtehe
lich Geborenen. Die ganz überwiegende 
Mehrheit der ehelichen Lebendgebore
nen wird vor dem 35. Lebensjahr der 
Mutter geboren (91.,5 Prozent bzw. 90,5 
Prozent). Mehr als zwei Drittel aller ehe
lich Lebendgeborenen kommen sogar 
schon vor dem 30. Geburtstag der Mut~ 
ter zur Weit. Die Altersgliederung der 
Mütter nicht ehelicher Lebendgeborener 
weicht demgegenüber erheblich von der 
der ehelichen ab. Hier spielen die unter 
20jährigen eine sehr viel größere Rolle, 
ihr Anteilliegt mit 15 Prozent bei den er
werbstätigen Müttern nahezu 4,5mal so 
hoch wie bei den ehelich Geborenen und 
mit 38 Prozent bei den nicht erwerbstä
tigen sogar 5,5mal so hoch. 
ln den verschiedenen Altersstufen der 
Mütter-war die Häufigkeit der Erwerbs
tätigkeit bei verheirateten und nicht ver
heirateten Müttern recht unterschied
lich. So lag die Erwerbsquote (die An
zahl der in einem Arbeitsverhältnis ste
henden Mütter, gemessen an der Ge
samtzahl der Mütter dieser Altersstufe, 
die ein Kind bekamen) bei den nicht ver
heirateten Müttern in allen Altersstufen 
erheblich höher als bei den verheirate-
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zu-
nicht-

zu-
nicht-samman samman 

darunter ehelich zu-
darunter ehelich zu- darunter 

1. Kind 2. Kind samman 1. Kind 2. Kind samman 1. Kind 2. Kind 

1 

182 11 417 176 241 236 

591 251 2 990 556 2 434 2 139 

381 34.7 3 749 408 3 341 2 527 

119 176 2 056 214 1 842 1 162 

32 29 625 92 533 303 

~ 8 104 25 79 40 

314 817 9 941 1 471 8 470 6 407 

ten. Während die Erwerbsquoten bei 
den Müttern nicht ehelicher Kinder von 
42,5 Prozent bei den unter 20jährigen 
kontinuierlich bis zum Alter von 35 bis 
unter 40 Jahre auf 77,2 Prozent in den 
Jahren 1979/80 anstiegen ( 40 Jahre und 
älter 72,4 Prozent), zeigten die Erwerbs
quoten der über 20jähhgen verheirate
ten Mütter eine überraschend geringe 
Schwankungsbreite. Sie verminderten 
sich vom Maximalwert bei den 25- bis 
unter 30jährigen mit 58,3 Prozent auf 
!;>1 ,4 Prozent bei den 40jährigen und äl
teren Müttern. Die Erwerbsquote ist bei 
den unter 20jährigen verheirateten Müt
tern mit knapp 39 Prozent (nicht verhei
ratete 42,5 Prozent) am geringsten. Bei 
den Müttern dieser Altersgruppe ist wohl 
davon auszugehen, daß sie sich entwe
der noch in schulischer Ausbildung be
finden oder aus anderen Gründen eine 
Berufstätigkeit oder berufliche Ausbil
dung nicht aufgenommen haben oder 
haben aufnehmen können. 
Mit zunehmendem Alter der verheirate
ten Mütter werden vermehrt zweite und 
weitere Kinder geboren, während die 
zahlenmäßige Bedeutung der ersten 
Kinder abnimmt. Für die berufstätigen 
Schwangeren, vor allem der mittleren 
und oberen Jahrgänge des gebärfähi
gen Alters (35 Jahre und älter), bedeutet 
diese Tatsache im allgemeinen eine im 
Vergleich mit den jüngeren vermehrte 

1 

5 7 3 4 4 -
277 121 8 113 102 11 

710 459 .35 424 335 83 

557 529 40 489 259 191 

149 198 22 176 57 76 

22 17 1 16 6 3 

720 1 331 109 1 222 763 362 

Beanspruchung durch Familie, Haushalt 
und Beruf. 
Zur richtigen Einschätzung dieses Er
gebnisses ist zu sagen, daß der Anteil 
der nachgeborenen Lebendgeborenen 
mit 32,5 Prozent ( 4148) im Durchschnitt 
aller erwerbstätigen verheirateten Müt
ter im Beobachtungszeitraum wesent
lich geringer als bei den nicht 
erwerbstätigen mit 72,8 Prozent (7045) 
war. Der Anteil der nachgeborenen Kin
der bei den 35jährigen und älteren er
werbstätigen verheirateten Müttern be
trug, gemessen an allen Lebendgebore
nen in dieser Altersgruppe der verheira
teten erwerbstätigen Mütter, mit 613 fast 
57 Prozent. 
Eine Unterteilung der berufstätigen Müt
ter der 1979/80 lebendgeborenen Ham
burger Kinder nach der Stellung im Be
ruf ergibt folgende Anteilswerte: 
Knapp drei Viertel der verheirateten 
Mütter von ersten Kindern waren Ange
stellte, gut 15 Prozent Arbeiterinnen und 
knapp neun Prozent Beamtinnen. Selb
ständige (1 ,4 Prozent) und Mithelfende 
Familienangehörige (unter einem Pro
zent) spielten 1979/80 zahlenmäßig nur 
eine untergeordnete Rolle, wobei aber 
vor allem bei der zuletzt genannten so
zialen Stellung angenommen werden 
muß, daß diese Zahl zu niedrig ausge
wiesen ist. Im Geschäft mithelfende 
Ehefrauen werden versicherungsrecht-
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lieh häufig als Angestellte oder auch Ar
beiterinnen geführt und dürften auch auf 
dem standesamtlichen Zählblatt als sol
che gekennzeichnet sein. Bei·den zwei
ten und weiteren im Beobachtungszeit
raum ehelich Lebendgeborenen er
werbstätiger Mütter nimmt allerdings der 
Anteil der Arbeiterinnen zu, der Anteil 
der Angestellten ab. Von den verheirate
ten berufstätigen Müttern, die ein viertes 
oder weiteres Kind bekamen, waren 
über drei Viertel Arbeiterinnen. 
Die berufsmäßige Zusammensetzung 
der erwerbstätigen Mütter von nicht ehe
lichen Lebendgeborenen weicht von der 
der verheirateten Frauen insgesamt 
nicht unwesentlich ab. Bei etwa glei
chem Anteil an Angestellten (rund 66 
Prozent) und knapp zwei Prozent Selb
ständigen sind bei den ledigen Müttern 
die Beamtinnen mit knapp fünf Prozent 
(verheiratete 9,6 Prozent) deutlich un
ter- und Arbeiterinnenmit knapp 28 Pro
zent (verheiratete 21 ,8 Prozent) merk
lich überrepräsentiert. 

Staatsangehörigkeit der 
Eltern 

ln den Jahren 1979/80 hatten 16 393 
neugeborene Kinder - das sind 62,3 
~rozent aller Lebendgeborenen - zwei 
deutsche Elternteile. Hinzu kommen 
3214 ( 12,2 Prozent) unehelich Lebend
geborene mit deutscher Mutter und un
bekannter Staatsangehörigkeit des Va
ters. Bei den übrigen 6695 Lebendgebo
renen, das heißt bei mehr als einem Vier-, 
tel aller im Beobachtungszeitraum in 
Harnburg Lebendgeborenen, wa~en ent
weder der Vater oder die Mutter oder 
beide Eltern nichtdeutseher Staatsan
gehörigkeit. 
Unter den Kindern mit gleicher ausländi
scher Staatsangehörigkeit beider El
ternteile waren im Beobachtungszeit
raum Türken (2?85 Lebendgeborene), 
Jugoslawen (678) sowie Spanier, Portu
giesen, Italiener und Griechen (insge
samt 585 Lebendgeborene) am häufig
sten vertreten. Bei den ehelich Lebend
geborenen mit nur einem ausländischen 
Elternteil (insgesamt 7,3 Prozent aller 
Lebendgeborenen) hatten die genann
ten Staatsangehörigkeiten einen Anteil 
von knapp 23 Prozent. Nicht ehelich Ge
borene mit ausländischer Mutter spiel
ten mit einem Anteil von etwa einem Pro
zent aller Lebendgeborenen demgegen
über nur eine untergeordnete Rolle. 
Im Hinblick auf die zahlenmäßige Be
deutung der Kinder von Ausländern wur
de für die ehelich Geborenen eine Zu
satzauswertung für die drei folgenden 
Kategorien vorgenommen: 
- beide Elternteile deutscher Staatsan

gehörigkeit, 
- beide Elternteile ausländischer 

Staatsangehörigkeit, 
- eheliche Kinder mit nur einem deut

schen Elternteil. 
Der Vergleich der drei Geborenenkollek
tive ergibt erhebliche Abweichungen, 
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Tabelle 3 Lebendgeborene 1979/80 nach Legitimität sowie 
Alter und Erwerbstätigkeit der Mutter 

in Prozent 

l'lutter 

Alter· der nicht erwerbstätig 
l'lutter erwerbstätig 

von ... bis 
unter ... Jahre 

' nicht-
ehelich 

- 20 38 

20 - 25 30 

25 - 30 18 

30 - 35 9 

35 - 40 4 

40 und mehr 1 

Insgesamt % 100 

absolut 1 165 

vor allem zwischen den Geborenen rein 
deutscher Abstammung und denen mit 
zwei ausländischen Elternteilen. Drei 
Besonderheiten fallen auf: 
1. Der Anteil der dritten und weiteren 

Kinder war mit 35 Prozent bei den Kin
dern mit zwei ausländischen Eltern
teilen erheblich höher als bei denen 
rein deutscher Herkunft (elf Prozent). 
Diese Tatsache hat insofern eine ent
scheidende Bedeutung für die Zu
sammensetzung aller Hamburger Le
bendgeborenen, als von den insge
samt 1979/80 lebend geborenen 
3558 dritten und weiteren Kindern 
über 44 Prozent rein ausländischer 
Abstammung waren. 

2. Die Erwerbsquote war bei nichtdeut
schen Müttern mit ausländischem 
Ehepartner mit annähernd 41 Prozent 
im Durchschnitt vergleichsweise ge
ringer als bei Familien mit zwei deut~ 
sehen Ehepartnern (knapp 60 Pro
z~nt). Berücksichtigt man allerdings 
die Kinderzahl, dann zeigt sich, daß 
nur verheiratete ausländische Mütter, 
die ihr erstes Kind erwarteten, relativ 
seltener als deutsche erwerbstätig 
waren. Bei den nachgeborenen Kin
dern ist die Erwerbsquote der Auslän
derinnen signifikant höher als in rein 
deutschen Familien. So waren unter 
den Frauen, die ein viertes und weite
res Kind bekamen, in den Familien mit 
zwei deutschen Elternteilen gut 21 
Prozent, in den rein ausländischen 
Familien aber fast 30 Prozent noch 
berufstätig. ln gemischten Ehen wa
ren die schwangeren Frauen mit 59 
Prozent im Durchschnitt gleich häufig 
erwerbstätig wie bei Ehen mit zwei 
deutschen Ehepartnern, wobei aller
dings die Erwerbstätigkeit beim er-

Lebendgeborene 

ehelich nicht- ehelich ehelich 

9 

1 15 4 
26 37 27 

34 25 38 

24 14 23 

8 1 1 
1 2 1 

100 100 100 

670 2 239 12 761 

sten Kind mit 72 Prozent unter der der 
deutschen Familien (81 Prozent) lag; 
demgegenüber arbeiteten Mütter von 
zweiten und weiteren Kindern zwar 
häufiger als Schwangere aus rein 
deutschen, aber doch seltener als 
Frauen ~us Familien mit zwei auslän
dischen Ehepartnern. 

3. Erwerbstätige Schwangere aus Ehen 
mit zwei ausländischen Elternteilen 
waren zu mehr als 83 Prozent Arbei
terinnen, sofern sie ein drittes oder 
weiteres Kind erwarteten, sogar fast 
ausschließlich. Dagegen überwogen 
bei den gemischten und rein deut
schen Ehen die Angestellten, unab
hängig davon, ob ein erstes oder ein 
weiteres Kind erwartet wurde. 

Geburtsgewicht der 
Lebendgeborenen 

Die Analyse des Geburtsgewichts der 
1979/80 geborenen Hamburger Kinder 
bestätigt zunächst einige bereits be-

. kannte Tatsachen: 
1. Das Durchschnittsgewicht der lebend 

geborenen Knaben war im Beobach
tungszeitraum mit 3380 Gramm höher 
als das der Mädchen (3260 Gramm). 

2. Ehelich Lebendgeborene wiegen 
(3341 Gramm) im Durchschnitt bei 
der Geburt mehr als nichtehelich Ge
borene (3190 Gramm); diese Aussa
ge gilt für Knaben und Mädchen bei 
allerdings unterschiedlichem Niveau 
des durchschnittlichen Geburtsge
wichts. 

3. Das durchschnittliche Geburtsge
wicht steigt bei lebend geborenen 
Kindern beiderlei Geschlechts mit zu-
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nehmendem Alter der Mutter zum 
Zeitpunkt der Geburt. So erhöht sich 
zum Beispiel das durchschnittliche 
Geburtsgewicht bei ehelichen männ
lichen Erstgeborenen von Müttern 
unter 20 Jahren von 3289 Gramm bis 
auf 3374 Gramm bei Kindern von Müt
tern im Alter von 35 bis 40 Jahren. Die 
vergleichbaren Zahlen für weibliche 
Erstgeborene lagen im Beobach
tungszeitraum bei 3187 Gramm bzw. 
3291 Gramm. 
Lediglich bei den Lebendgeborenen 
der über 40jährigen Mütter ist das 
durchschnittliche Geburtsgewicht 
des Kindes etwas geringer als bei den 
Müttern der mittleren Altersklassen. 
Wie die Aufgliederung der Mütter von 
ersten ehelich Lebendgeborenen 
nach Alter und Gewichtsklassen der 
Geborenen vermuten läßt,. ist dies 
zum Teil auch durch den mit zuneh
mendem Alter steigenden Anteil der 
Kinder mit über 4000 Gramm Ge
burtsgewicht - von 7,3 Prozent bei 
den unter 20jährigen auf 10,9 Prozent 
be.i den 35- bis unter 40jährigen- bei 
nur wenig schwankendem Anteil der 
Kinder unter 2500 Gramm Geburts
gewicht - erklärbar. Erst bei den 
über 40jährigen Müttern· kehrt sich 
das Verhältnis um; der Anteil der 
schweren Kinder beträgt in dieser Al
tersgruppe nur rund sechs Prozent, 
der der Frühgeborenen rund zehn 
Prozent. Daraus resultiert auch das 
bei dieser Altersgruppe der Mütter 
vergleichsweise geringere durch
schnittliche Geburtsgewicht der Le
bendgeborenen. 

4. Erste ehelich Lebendgeborene wie
gen im Durchschnitt weniger als 
nachgeborene männliche oder weib
liche Kinder. Diese Aussage gilt für· 
alle Altersstufen der Mütter; das 
heißt, daß ehelich nachgeborene Kin
der in vergleichbaren Altersstufen im 
Durchschnitt schwerer sind als ehe
lich Erstgeborene, wobei zweite Kin
der das höchste Durchschnittsge
wicht aufweisen. 

5. Männliche und weibliche Totgebore
ne wiegen im Durchschnitt erheblich 
weniger als Lebendgeborene. 

Diese Feststellungen gelten im großen 
und ganzen für alle Lebendgeborenen, 
unabhängig von der Erwerbstätigkeit 
der werdenden Mütter. Unterschiede 
bestehen aber im Hinblick auf das Ni
veau der Durchschnittsgewichte. Der 
Vergleich zwischen der Gesamtgruppe 
der erwerbstätigen und der der nicht 
erwerbstätigen Mütter von Lebendgebo
renen vermittelt in der Untergliederung 
nach Familienstand der Mutter und Kin
derzahl den Eindruck, daß Erwerbstätig
keitwährend der Schwangerschaft nicht 
unbedingt einen ungünstigen Einfluß auf 
das Geburtsgewicht des Kindes hat. 
Vergleicht man das Durchschnittsge
wicht aller Lebendgeborenen von er
werbstätigen Müttern mit dem der Kinder 
von nicht erwerbstätigen Müttern, dann 
gewinnt man sogar eher den Eindruck, 
daß vor allem bei nichtehelichen sowie 
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Schaubild 1 Lebendgeborene Kinder in Harnburg 1979/80 nach 
Legitimität, Geburtenfolge und Durchschnittsgewicht 
sowie Alter der Mutter 

Durchschnittliches 
Geburtsgewicht in Gramm 
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ersten, dritten und weiteren ehelichen 
Kindern das Geburtsgewicht der Le
bendgeborenen von berufstätigen höher 
als das der Kinder von nicht erwerbstä
tigen Müttern ist. Das Durchschnittsge
wicht aller Lebendgeborenen nicht er
werbstätiger Mütter ist zwar im Durch
schnitt höher als das der Kinder von er
werbstätigen, das bedeutet jedoch nur, 
daß der überwiegende Teil der Kinder 
von nicht berufstätigen Müttern bei der 
Geburt etwas mehr wiegt als bei den er
werbstätigen Frauen. Dieser Durch
schnittswert ist für unser Untersu
chungsziel allerdings nicht aussagefä
hig; denn er ergibt sich rein rechnerisch 
durch die im Hinblick auf das Geburtsge
wicht günstigere Zusammensetzung der 
Gesamtgruppe der Kinder von nicht er
werbstätigen Müttern, nämlich durch 
den höheren Anteil der Nachgeborenen 
bei den nicht berufstätigen mit 65 Pro
zent gegenüber 28 Prozent bei den Be
rufstätigen. 
Bei tieferer Untergliederung der er
werbstätigen Mütter nach der Stellung 
im Beruf lassen sich aber Unterschiede 
erkennen, die die zuvor gegebene Beur
teilung der Erwerbstätigkeit während 
der Schwangerschaft relativieren. So 
haben Kinder von Arbeiterinnen im 
Durchschnitt ein geringeres Gewicht als 
Lebendgeborene aus vergleichbaren 
Kollektiven (zum Beispiel erste eheliche 
oder nichteheliche Lebendgeborene von 
beamteten Müttern). Es gibt auch An-

513 831 . K 

haltspunkte dafür, daß Lebendgeborene 
vqn Angestellten sehr häufig schwerer 
als Arbeiterkinder sind, doch ist der im 
Durchschnittsgewicht auszumachende 
Unterschied wesentlich geringer als die 
Differenz zwischen Beamten- und Arbei
terkindern. Die Kinder der Angestellten 
nehmen gewissermaßen eine Mittelstei
lung ein, wobei die Werte für das Durch
schnittsgewicht bei einigen Geborenen
gruppen (beispielsweise ersten, ehe
lichen Kindern) über, bei anderen (etwa 
zweiten Kindern) unter dem Durch
schnitt für das vergleichbare Lebendge
borenen kollektiv aller erwerbstätigen 
Mütter liegen. 
Vergleicht man darüber hinaus die 
durchschnittlichen Geburtsgewichte in 
Abhängigkeit von der Ordnungsnum
mer des Kindes bei den verschiedenen 
sozialen Stell~ngen von erwerbstätigen 
Müttern mit den entsprechenden Werten 
bei nicht erwerbstätigen Müttern, dann 
sind weitere Besonderheiten erwäh
nenswert: Erste, zweite und dritte Kinder 
von Beamtinnen sind im Durchschnitt 
schwerer als Kinder nicht erwerbstätiger 
Mütter, dasselbe gilt für erste und dritte 
Kinder sowie nichteheliche Kinder von 
Angestellten. Demgegenüber sind erste, 
zweite und dritte Kinder von Arbeiterin
nen durchschnittlich leichter als Kinder 
nicht erwerbstätiger Mütter. Auffallend 
ist allerdings, daß die vierten und weite
ren Kinder von Arbeiterinnen eine Son
derstellung einnehmen. Für dieses Le-
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Tabelle 4 Lebendgeborene in Hamburg.1979/80 nach Legitimität, Geburtenfolge und Geschlecht 
sowie Erwerbstätigkeit der Mutter 

Lebendgeborene 

davon 
Geborene Tot-Merkmai ins-

gesamt 

Anzahl der Geborenen 
männlich und weiblich 26 431 

männlich 13 504 
weiblich 12 927 

Durchschnittsgewicht in Gramm 
männlich und weiblich 3 317 

männlich 3 376 
weiblich 3 255 

Anzahl der Geborenen 
männlich und weiblich 10 893 

männlich 5 598 
weiblich 5 295 

Durchschnittsgewicht in Gramm 
3 3.29 männlich und weiblich 

männlich 3 392 
weiblich 3 263 

Anzahl der Geborenen 
männlich und weiblich 15 071 

männlich 7 666 
weiblich 7 405 

Durchschnittsgewicht in Gramm 
männlich und weiblich 3 313 

männlich 3 369 
weiblich 3 254 

bandgeborenenkollektiv wurde ein 
durchschnittliches Geburtsgewicht von 
3453 Gramm ermittelt; diese Anzahl 
übertrifft sowohl die vergleichbaren An
gaben für Lebendgeborene von Ange
stellten (3323 Gramm) und Beamtinnen 
(3133 Gramm) als vor allem auch die der 
nicht erwerbstätigen Mütter (3383 
Gramm). Weiter unten wird hierauf noch 
näher eingegangen. 
Zur Ermittlung der tatsächlichen Bedeu
tung der Berufstätigkeit für die Schwan
gerschaft und das werdende Kind kön
nen nur homogen zusammengesetzte 
Müttergruppen verglichen werden. Die 
Altersstrukturen der nicht erwerbstäti
gen und der erwerbstätigen Mütter der 
verschiedenen sozialen Stellungen wei
chen jedoch erheblich voneinander ab. 
Denn nur knapp 58 Prozent der ersten 
Lebendgeborenen zum Beispiel von Be
amtinnen werden vor dem 30. Geburts
tag der Mutter geboren, während die 
vergleichbaren Anteile bei den Ange
stellten bei 76,5 Prozent, bei den Arbei
terinnen sogar knapp 88 Prozent und bei 
nicht erwerbstätigen Müttern, 81 ,6 Pro
zent ausmachen. Somit muß als weiterer 
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ehelich 
zu- nicht 

geborene 
davon sammen 

ehelich zu-
1. Kind I 2. Kind J 3. 

I 4. und 
sammen Kind weitere 

Kinder 

- Mütter insgesamt -

26 302 3 491 22 811 11 429 
13 443 1 759 11 684 5 856 
12 859 1 732 11 127 5 573 

3 321 3 190 3 341 3 302 
3 380 3 251 3 400 3 350 
3 260 3 127 3 280 3 252 

- Nicht erwerbstätige Mütter -

10 835 1 165 9 670 2 625 
5 567 604 4 963 1 372 
5 268 561 4 707 1 253 

3 334 3 162 3 355 3 267 
3 398 3 249 3 416 3 317 
3 267 3 068 3 290 3 213 

· - Erwerbstätige Mütter -

1 501 2 239 12 762 8 613 
7 636 1 114 6 522 4 376 
7 365 1 125 6 240 4 237 

3 317 3 208 3 336 3 314 
3 373 3 257 3 392 3 360 
3 259 3 159 3 276 3 265 

Differenzierungsfaktor für die Untersu
chung das Alter der Mutter bei der Ge
burt berücksichtigt werden. 
Besonders aufschlußreich ist unter die
sem Aspekt ein Vergleich der Kinder von 

·Beamtinnen mit denen von nicht er-
werbstätigen Müttern. BerücksichtiQt 
man die Ordnungszahl des Kindes, so 
zeigt sich etwa bei den zweiten eheli
chen Lebendgeborenen, daß die Kinder 
der Beamtinnen keineswegs in allen Al
tersgruppen schwerer als die von nicht 
erwerbstätigen Müttern waren, wie in· 
den Gesamtwerten für das Durch
schnittsgewicht aller zweiten ehelichen 
Kinder von Beamtinnen und nicht er
werbstätigen Müttern errechnet. Ähn
liches gilt für die anderen sozialen Stel
lungen. 
Der Vergleich zwischen den Kindern aus 
rein deutschen und rein ausländi
schen Familien zeigt, daß das durch
schnittliche Geburtsgewicht der auslän
dischen Lebendgeborenen bei den drit
ten und weiteren Kindern insgesamt und 
darunter besonders von solchen Arbei
terinnen zum Teil erheblich höher als 
das der vergleichbaren Lebendgebore-

i 824 2 303 1 255 129 
3 989 1 206 633 61 
3 835 1 097 622 68 

3 384 3 372 3 383 2 471 
3 460 3 413 3 458 2 481 
3 304 3327 3 306 2 461 

4 681 1 460 904 58 
2 365 763 463 31 
2 316 6.97 441 27 

3 392 3 376 3 383 2 464 
3 463 3 419 3 464 2 433 
3 319 3 329 3 299 2 500 

3 003 811 335 70 
1 550 430 166 30 
1 453 381 169 40 

3 379 3 377 3 423 2 497 
3 465 3 422 3 482 2 531 
3 286. 3 326 3 364 2 471 

nengruppen aus rein deutschen Fami
lien war. 
Bedingt durch den hohen Anteil der drit
ten und weiteren Kinder ist auch das Ge
burtsgewicht im Durchschnitt aller Le
bendgeborenen mit zwei ausländischen 
Elternteilen bei Kindern, deren Mutter 
während der Schwangerschaft als Ar
beiterin beschäftigt war, etwas höher als 
das der vergleichbaren deutschen Le
bendgeborenen; allerdings werden die 
hohen Durchschnittswerte der Kinder 
von verheirateten Beamtinnen nicht er
reicht. 
Bei der Analyse der Durchschnittsge
wichte der ersten ehelichen Lebendge
borenen aus Familien mit zwei ausländi
schen Elternteilen fällt auf, daß das 
durchschnittliche Geburtsgewicht der 
Kinder von Arbeiterinnen höher als das 
der Kinder von nicht erwerbstätigen 
Erstgebärenden war. Dies ist insofern 
beachtlich, als die Verhältnisse bei rein 
deutschen Familien im Beobachtungs
zeitraum 1979/80 genau umgekehrt la
gen, das heißt, die ersten Lebendgebo
renen von Arbeiterinnen waren im 
Durchschnitt etwas leichter al$ die von 
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Schaubild 2 Ehelich lebendgeborene Kinder in Hamblirg 1979/80 nach Gesamtgeburtenfolge, Geschlecht und 
durchschnittlichem Geburtsgewicht sowie Alter und Erwerbstätigkeit der Mutter 
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nicht erwerbstätigen Erstgebärenden. 
Bemerkenswert ist auch, daß die dritten 
und weiteren Kinder von ausländischen 
·Arbeiterinnen mit ausländischem Ehe
partner 1979/80 schwerer, die ersten 

d zweiten aber leichter als die Le-

in Zahlen 2. 1984 

bendgeborenen von Arbeiterinnen und 
auch von nicht erwerbstätigen Müttern 
aus rein deutschen Ehen waren. 
Das durchschnittliche Geburtsgewicht 
der Kinder aus gemischten deutsch/ 
ausländischen Ehen von erwerbstätigen 

Alter der Mutter von ... bis unter ... Jahre 

5/3 832 K 

und nicht erwerbstätigen Müttern liegt 
dem gegenüber im allgemeinen unter 
den Werten für die Lebendgeborenen 
aus rein ausländischen Familien. Eine 
Ausnahme hiervon bilden die Erstgebo
renen von nicht erwerbstätigen Müttern 
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Schaubild 3 Ehelich lebendgeborene erste Kinder in Harnburg 1979/80 
nach durchnittlichem Geburtsgewicht sowie Alter, 
Erwerbstätigkeit und Stellung im Beruf der Mutter 
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aus gemischten Ehen, die durchschnitt
lich schwerer als solche aus rein auslän
dischen Familien waren. Für die ersten 
Lebendgeborenen von erwerbstätigen 
Müttern dieser Gruppe lassen sich hin
gegen bei Differenzierung nach der Stel
lung im Beruf keine eindeutigen Aussa
gen mehr machen. Bei den dritten Kin
dern von nicht erwerbstätigen Müttern, 
aus gemischten Ehen erreicht oder 
übersteigt das Durchschnittsgewicht 
das der deutschen Kinder, wobei aller
dings das in dieser Gruppe sehr hohe 

-Durchschnittsgewicht der Ausländerkin
der nicht erreicht wird. 
Die Zusatzauswertung über die Auslän-

5/3 831 K 

derzugehörig keit der Elternteile berück
sichtigt nicht das Alter der Mutter bei der 
Geburt und die genaue Staatsangehö
rigkeit. Eindeutige Aussagen darüber, 
ob Ausländerkinder tatsächlich schwe
rer oder leichter als vergleichbare deut
sche sind oder ob deutsche Arbeiterkin
der im allgemeinen etwas leichter als 
vergleichbare Geborene von Müttern, 
die als Beamtin oder Angestellte oder 
überhaupt nicht während der Schwan
gerschaft tätig waren, können daher an
hand des gegenwärtig vorliegenden 
Zahlenmaterials nicht gemacht werden; 
die Wahrscheinlichkeit für das Zutreffen 
dieser Hypothesen ist aber sehr groß. 

Tabelle 5 Verteilung der ehelich lebendgeborenen ersten Kinder in Harnburg 
1979/80 auf ausgewählte Geburtsgewichtsgrößenklassen 
und Alter der Mutter 

in Prozent 

Von 100 
Von 100 ersten Lebendgeborenen 

hatten eine Mutter 
Geburtsgewichts- ersten im Alter von ... bis unter ••• Jahre 

größenklasse Lebend-
-in Gramm geborenen 20 - 25 - 30 - 35 -

40 
wogen ••• - 20 25 30 35 40 

und 
älter 

unter 1500 0,7 1 ,o 0,6 0,7 0,7 1 ,o 1 ,o 
II 2500 6' 1 6,8 5,8 5,7 6,6 6,0 10,2 

3000 bis II 4000 68,2 65,7 67,5 69,6 68,0 68' 3 66;3 

4000 und mehr ·8,4 7.3 7_,8 8,5 8,9 1 o, 9 6' 1 

Lebendgeborene insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 
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Geborene mit weniger als 
2500 Gramm Geburtsgewicht 

Kinder mit einem Geburtsgewicht von 
weniger als 2500 Gramm (Frühgebur
ten) gelten als "Risikokinder" im Hinblick 
auf ihre Überlebensmöglichkeitel"';( So 
wogen unter den 307 in den Jahren 1979 
und 1980 verstorbenen unter einjähri
gen Kindern 158, das sind gut 51 Pro
zent weniger als 2500 Gramm. Unter den 
26 302 im selben Zeitraum Lebend- oder 
Totgeborenen hatten 1662 dieses Ge
burtsgewicht; hierbei war der Anteil der 
Frühgeborenen mit 5,5 Prozent bei den 
Einzelgeburten erheblich geringer als 
bei den Mehrlingsgeburten mit fast 55 
Prozent. 
Dank des medizinischen Fortschritts 
überleben heute auch Kinder unter 2500 
Gramm Geburtsgewicht in den meisten 
Fällen. Da die Sterblichkeit der Säug
linge, das heißt der vor Ablauf des ersten 
Lebensjahres verstorbenen Lebendge
borenen, in Deutschland, verglichen mit 
anderen Ländern (vor allem in Skandi
navien) als hoch gilt, soll durch genau
ere Untersuchung der Frühgeborenen 
der Geburtsjahrgänge 1979/80 in Harn
burg der Versuch gemacht werden, Zu
sammenhänge zwischen den persön
lichen und sozialen Verhältnissen der 
Mutter und dem Geburtsgewicht der Kin
der aufzudecken. 
Um eine Verzerrung der Ergebnisse 
durch Mehrlingsgeburten zu vermeiden, 
wurden die 550 Mehrlingskinder - un
abhängig vom Gewicht- in die folgende 
Teiluntersuchung nicht einbezogen; 
denn das vergleichsweise niedrigere 
Geburtsgewicht dürfte bei diesen Gebo
renen in erster Linie durch den Tatbe
stand der Mehrlingsschwangerschaft 
und weniger durch externe, soziale 
Komponenten bedingt sein3). 

Unter den 25 881 Einzelgeburten der 
Geburtsjahrgänge 1979/80 wogen 1364 
Lebend- und 69 Totgeborene weniger 
als 2500 Gramm bei der Geburt. 631 ver
heiratete und rund 300 nicht verheirate
te Mütter der 1364 Lebendgeborenen 
dieser Gewichtsklasse kamen 1979 oder 
1980 zum erstenmal nieder4

). 60 Pro
zent (820) der Mütter von Lebendgebo
renen mit weniger als 2500 Gramm Ge
burtsgewicht standen im Alter von 20 bis 
unter 30 Jahren, 13 Prozent waren ent
weder unter 20 ( 11 ,4 Prozent) oder über 
40 Jahre (2, 1 Prozent) alt. ln 57 Prozent 
der Fälle war die Mutter vor der Nieder
kunft erwerbstätig gewesen bzw. hatte 
in einem Arbeitsverhältnis gestanden, 
und zwar in fast zwei von drei Fällen als 
Angestellte. Der Anteil der ersten oder 
nichtehelichen Kinder war mit fast 80 
Prozent (625 von insgesamt 784) bei den 
erwerbstätigen Müttern recht hoch. 

') Sofern Bezugszahlen mit der Gesamtzahl gebildet wer· 
den, sind Mehrlingskinder jedoch in der Gesamtmasse 
der Geborenen enthalten. Die sich hierdurch ergeben· 
den Verzerrungen können für die vorliegende Untersu
chung vernachlässigt werden. 

') Bei nicht verheirateten Müttern wird die Anzahl der vor
angegangenen Geburten nicht ermittelt. 
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Tabelle 6 Lebendgeborene und Totgeborene in Harnburg 1979/80 mit weniger als 2500 Gramm 
Geburtsgewicht nach Geburtenfolge und Geschlecht sowie Erwerbstätigkeit 
und Stellung im Beruf der Mutter 

Geborene Geburtenfolge 

davon 
bei ehelichen Lebendgeborenen 

Erwerbstätigkeit 
der Mutter ins- nicht- ehelich 

Kind I 2. 
4. und 

gesamt Tot- Lebend ehelich 1. Kind 3- Kind weitere 
geborene geborene Kinder 

Anzahl 

- männlich -

Mütter zusammen 696 34 662 145 517 331 121 38 27 
davon 

ohne Angaben zur 
Erwerbstätigkeit 19 19 6 13 7 4 
nicht erwerbstätig 274 20 254 53 201 87 69 23 22 

erwerbstätig 403 14 389 86 303 237 48 14 4 
davon 

Arbeiterin 111 4 107 25 82 56 11 12 3 
Angestellte 258 10 248 59 189 157 30 1 1 
Beamtin 29 29 2 27 20 6 1 
Selbständige 4 4 4 3 1 
Mithelfende 
Familienangehörige 

':" weiblich -

Mütter zusammen 737 35 702 159 543 300 159 51 33 
davon 

ohne Angaben zur 
Erwerbstätigkeit 17 16 3 13 7 4 
nicht erwerbstätig 306 15 291 63 228 84 89 28 27 

erwerbstätig 414 19 395 93 302 209 66 22 5 
davon 

Arbeiterin 106 7 99 21 78 39 20 14 5 
Angestellte 274 11 263 68 195 151 39 5 
Beamtin 23 1 22 2 20 16 3 1 
Selbständige 11 11 2 9 3 4 2 
Mithelfende 
Familienangehörige 

Prozent 

- männlich -

Mütter zusammen 5,2 55,8 4.9 8,2 4.4 5.7 3,0 3,2 4,3 
davon 

ohne Angaben zur 
Erwerbstätigkeit 7.9 7,9 (14,6) 6,5 ( 6' 5) (5' 4) (7,7) (25,0) 
nicht erwerbstätig 4,9 64,5 4,6 8,8 4,0 6,3 2,9 3,0 4,8 

erwerbstätig 5.3 46,7 5,1 7,7 4,6 5.4 3' 1 3.3 (2,4) 
davon 

Arbeiterin 6,2 (40,0) 6,0 8,0 5,6 8,0 2,6 5,4 (2,4) 
Angestellte 5,1 52,6 4,9 8,1 4.4 4.9 3.3 (o, 7) (3,8) 
Beamtin 4.4 4.4 (3,8) 4.5 5.3 (3, 5) ( 2' 1 ) 
Selbständige (2,6) (2,6) ( 3' 1) (4,9) (2,2) 
Mithelfende 
Familienangehörige ( 7' 1) (7' 1) (7' 1) ( 16' 7) 

- weiblich -

Mütter zusammen 5.7 51,5 5.5 9,2 4.9 5,4 4.1 4,6 5,3 
davon 

ohne Angaben zur 
(6,5) Erwerbstätigkeit 7,5 100 7,0 7,2 (8, 3) ( 6' 1 ) ( 5' 3) (8,3) 

nicht erwerbstätig 5,8 55,6 5.5 11 '2 4,8 6,7 3,8 4,0 6' 1 

erwerbstätig 5,6 47,6 5.4 8,3 4,8 4.9 4.5 5,8 (3,0) 
davon 

Arbeiterin 6,5 (50,0) 6,1 6,9 5.9 6,3 5.1 7,7 (3,9) 
Angestellte 5,6 50,0 5.4 9,2 4.7 4,8 4,8 (3,5) 
Beamtin 3.4 (33.3) 3,2 (3.5) 3,2 4.1 ~ 1 '6) (2,4) 
Selbständige 8,0 8,0 ( 10,5) (7 ,6) (5,5) 9,8) (12,5) 
Mithelfende 
Familienangehörige 

() = weniger als 10 Fälle 
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Tabelle 7 a Lebendgeborene unter 2500 Gramm Geburtsgewicht in Hamburg 1979/80 nach 
Legitimität, Geburtenfolge und Geschlecht sowie Erwerbstätigkeit 
und Stellung im Beruf der Mutter 

in Prozent aller Lebendgeborenen 

-männlich 

Lebendgeborene unter 2500 Gramm GeburtegeiYicht in % aller Lebendgeborenen 

davon 
Alter Mutter 

der Mutter ehelich nicht erwerbstätig 
von ... bis ins-

unter ... Jahre gesamt nicht- darunter 
ehelich Kinder 

zu- Kinder und zwar 
samman 1. Kind 2. Kind zu- nicht-

ehelich 
samman ehelieb 

- 20 7.9 10,2 6,2 6,6 (4.5) 7,6 10,4 5,8 

20 - 25 5' 3 7' 3 4,9 5, 3 4,2 5.3 9.4 4.7 
25 - 30 4,2 6,9 4,0 5.4 2,5 3.4 (4,5) 3.4 
30 - 35 4.3 8,5 4,0 6,1 2, 7 3,6 (9,5) 3.4 

35 - 40 4,9 {6,8) 4. 7 6,2 3' 3 4.4 - 4,6 

40 und älter 8,6 (21 ,4) (6' 2) (11,1) - {9, 2) (50,0) {6,9) 

Zusammen 4.9 8,2 4.4 5. 7 3,0 4.6 8,8 4,0 

Fortsetzung Tabelle 7 a, männlich 

nooht Lebendgeborene unter 2500 Gramm Lebendgewicht in % aller Lebendgeborenen 

darunter 
Alter 

der Mutter Mutter 

von bis erwerbstätig Mutter Mutter ... Arbeiterin Angestellte unter .. ; Jahre 

Kinder und zwar Kinder und zwar Kinder und zwar 
zu- nicht-

ehelich 
ehelich zu- nicht-

ehelich ehelich zu- nicht-
ehelich samman ehelich 1. Kind samman ehelich 1. Kind samman ehelich 

- 20 7' 1 7,6 6' 7 7,0 7' 2 {8,1) {6,4) {6,9) 7' 1 (7' 2) (7 ,0) 

20 - 25 5. 3 6,4 5,0 5,4 6,9 8,7 6,5 8,4 4.5 5' 1 4' 3 
25 - 30 4, 7 8,1 4.3 5,0 4.7 {2, 2) 4.9 7.9 4.7 9,8 4,0 

30 - 35 4,8 8,4 4.4 5.9 5' 4 {9, 1 j 4.9 {8, 5) 5' 3 10,0 4.8 

35 - 40 5' 1 (9, 2) 4.5 (5,0) (7' 2) (16, 7) (5' 9) (9,5) 4,8 (11 ,4) 3,8 

40 und älter (8,2) {16, 7) (5' 5) (8, 7) {5,4) (10,0) (3' 7) - ( 13' 3) (25,0) (9,1) 

Zusammen 5.1 7' 7 .4.6 5.4 6,0 8,0 5,6 8,0 4.9 8,1 4.4 

Fortsetzung Tabelle 7 a 
-weiblich-

Lebendgeborene unter 2500 Gramm Geburtsgewicht in % aller Lebendgeborenen 

davon 
Alter 

der Mutter ehelich 
Mutter 

von ... bis ins- nicht erwerbstätig 
unter ••. Jahre gesamt nicht- darunter 

ehelich Kinder 
zu- Kinder und zwar 

ehelich 
1. Kind 

6,1 

5.4 

6,4 

7' 5 
{9,4) 

(16, 7) 

6,3 

ehelich 
1. Kind 

(7' 1) 

4.4 

4.5 

5,8 

{5,0) 

(10,5) 

4,9 

sammen 1. Kind 2. Kind zu- nicht-
ehelich ehelich 

sammen ehelich 1. Kind 

- 20 8,1 10,8 6,1 5, 5 (9,1) 7.9 9,8 6,7 5,6 

20 - 25 5.3 7.4 4.9 5. 3 4,0 5,6 9,4 5.1 6,8 

25 - 30 5.4 10,3 4.9 5' 1 4.4 5.1 13.7 4,6 5, 7 

30 - 35 4.7 6,7 4' 5 5,6 3,6 5. 3 (12, 7) 4,9 9.9 

35 - 40 5,6 12,8 4,8 6' 5 4,2 3,8 (22, 2) 2,9 (5.5) 

40 und älter 7,9 (16, 7) {6, 1) {7,1) {6, 1) (8,8) (18,2) (7,2) (11,1) 

Zusammen 5.5 9,2 4,9 5.4 4,1 5o 5 11,2 4,8 6,7 

Fortsetzung Tabelle 7 a, weiblich 

noch1 Lebendgeborene u'nter 2500 Gramm Geburtsgewicht in % aller Lebendgeborenen 

darunter 
Alter 

. der Mutter Mutter 

bis erwerbstätig 
/ 

Mutter Mutter 
von ... Arbeiterin Angestellte 

unter •.• Jahre 

Kinder und zwar Kinder und zwar Kinder und zwar 
zu- nicht-

ehelich 
ehelich zu- nicht- ehelich ehelich zu- nicht- ehelich ehelich 

samman ehelich 1. Kind aammen ehelich 1. Kind samman ehelich 1. Kind 

- 20 8,0 12,1 (4,5) (4.7) 9,8 ( 11 '5) {8, 2) (8,8) 6,8 12,9 (1,8) (1 ,8) 

20 - 25 5.1 6,8. 4.7 4,8 4,2 (4,4) 4,1 4.9 5,6 7,8 5.1 5.1 

25 - 30 5,6 9,5 5,2 5,0 7,6 (9,8) 7.4 7.9 5 '5 10,3 4,9 4,6 

30 - 35 4,1 (4,5) 4,1 4,6 4, 7 - 5,2 (5,0) 3' 9 {5,8) 3, 7 4,5 

35 - 40 6,8 (10,5) 6,2 6,8 (7' 1) (7' 1) (7 ,0) (9, 1) 7,6 (12,5) 6,6 6,9 

40 und älter (6' 3) (11,1) ( 5,1) (6, 1) (5,0) - {5,9) - (5' 1) (7' 7) {4, 3) (4,8) 

Zusammen 5.4 8,3 4,8 4.9 6,1 6,9 5.9 6,3 5,4. 9,2 4.7 4,8 

() weniger als 10 Fälle 

Harnburg in Zahlen 2. 1984 



Tabelle 7 b Ehelich Lebendgeborene unter 2500 Gramm Geburtsgewicht in Harnburg 1979/80, darunter erste Kinder 
nach Geschlecht, Ausländereigenschaft der Eltern und Erwerbstätigkeit und Stellung im Beruf der Mutter 

Ehelich Lebendgeborene unter 2500 Gramm Geburtsgewicht darunter erste Lebendgeborene 
insgesamt 

Erwerbstätigkai t 
Frühgeborene 

Anzahl der Frühgeborenen 
Frühgeborene 

Anzahl der Frühgeborenen 
der Mutter 

in% in% 

zu-
I davon •.• deutsche(r) 

Elternteil(e) zu-
I davon ••. deutsche(r) 

'Elternteil( e) zu-
I davon •.. deutsche(r) 

El terntoil( o) zu-
I davon ••• deutsche(r) 

Elternteil(o) 

sammen I I I beide kein ein sammen I I I beide kein ein sammen I I I beide kein ein sammen I I I beide kein ein 

- männlich -

Mütter zusammen 4.4 4.4 4.5 4.4 517 366 108 43 5. 7 5. 4 7,6 5,0 331 244 58 29 
darunter 

ohne Angabe zur 
Erwerbstätigkeit 6,5 7,1 (9,1) 13 12 1 (6, 5) (6, 7) (11,1) 

nicht erwerbstätig 4,0 4,1 4,1 3. 3 201 132 56 13 6, 3 6,4 7,1 (3,8) 87 50 31 

erwerbstätig 4,6 4. 5 5. 3 5,1 303 222 52 29 5.4 5. 2 8,4 5. 3 237 188 27 22 
davon 

Arbeiterin 5,6 5, 7 5,4 (6,5) 82 32 44 8,0 7,6 9,0 (7. 3) 56 30 21 5 
Angestellte 4.4 4.3 (4.9) 5. 2 190 160 8 22 4,9 4,8 (7 ,0) 5,1 158 136 6 16 
Beamtin 4.5 4. 5 (2,6) 26 25 1 5. 3 5. 2 (3,9) 10 18 1 
Selbständige (3,1) ( 3,6) 4 4 (4,9) (5. 7) 3 3 
Mithelfende 
Familienangehörige (7 ,1) (7. 7) ( 16,7) (20,0) 

._ weiblich -

MUtter zusammen 4,9 4. 7 4,8 6,4 543 381 100 62 5.4 5,1 5,6 7. 5 300 222 35 43 
darunter 

ohne Angabe zur 
Erwerbstätigkai t 7. 2 7.4 ( 16, 7) 13 11 (8, 3) (7. 3) (25 ,0) 

nicht erwerbstätig 4,8 4.9 4. 7 

erwerbstätig 4,8 4. 5 5,0 
davon 

Arbeiterin 5,9 6,5 5,1 
Angestellte 4. 7 4.4 (3,9) 
Beamtin 3. 2 2,9 -
Selbständige (7 ,6) (7. 3) (25 ,0) 
Mithelfende 
Familienangehörige 

() = welliger als 10 Fälle 

Im Vergleich mit den bei der Geburt le
benden Frühgeborenen war bei den 69 
Totgeborenen der Anteil der ehelich er-, 
sten und vor allem der nichtehelich Ge
borenen mit insgesamt 72,5 Prozent 
(Lebendgeborene 68,5 Prozent) etwas 
höher; bemerkenswert ist darüber hin
aus der mit 47,8 Prozent ( Lebendgebo
rene 57,5 Prozent) deutlich niedrigere 
Anteil der erwerbstätigen Mütter, wobei 
allerdings der Anteil der Arbeiterkinder 
an allen Frühgeborenen bei lebend- und 
totgeborenen Kindern mit rund 15 Pro
zent etwa gleich groß war. 
Verglichen mit dem Kollektiv aller Le
bendgeborenen zeigt die Zusammen
setzung der Frühgeborenen (ohne 
Mehrlingskinder) einige Besonderhei
ten: 
1. Nicht verheiratete Mütter hatten mit 

8,2 Prozent bei den Knaben und 9,2 
Prozent bei den Mädchen deutlich 
häufiger untergewichtige Lebendge
borenealls verheiratete, auch als ver
heiratete Erstgebärende (5, 7 Prozent 
bei Knaben und 5,4 Prozent bei Mäd
chen). 
Die Frühgeborenenhäufigkeit war bei 
zweiten Kindern beiderlei Ge
schlechts am geringsten. Sie erhöht 
sich mit zunehmender Geburtenzahl, 
erreicht jedoch auch bei den vierten 
und weiteren weiblichen Kindern die 
hohe Frühgeburtenrate der Erstge
borenen nicht ganz. Auffallend ist, 
daß bei den zweiten und allen weite
ren Kindern relativ mehr Mädchen mit 
einem Geburtsgewicht von weniger 
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4,8 

7. 2 

(8,8) 
6,9 

(8,6) 
(0,9) 

228 152 58 18 6, 7 7.4 

302 218 42 42 4,9 4. 5 

78 34 36 8 6, 3 5, 2 
195 160 5 30 4,8 4,6 

20 17 3 4,1 3,6 
9 7 1 (5. 5 )' (4,6) 

als 2500 Gramm geboren wurden als 
Knaben. 

2. Auch das Alter .der Mutter zum Zeit
punkt der Geburt beeinflußt die Früh
geborenenhäufigkeit. Das Frühge
burtenrisiko war bei den unter 20jäh
rigen und über 40jährigen Müttern am 
größten, bei 20- bis 30jährigen am 
geringsten. Eine weitere Differenzie
rung der ehelich Lebendgeborenen 
nach der Ordnungszahl des Kindes 
zeigt allerdings, daß bei den zweiten 
und weiteren Kindern beiderlei Ge
schlechts 1979/80 in Harnburg das 
Frühgeburtenrisiko bei den 30- bis 
35jährigen Müttern am niedrigsten 
war. 

3. Bei während der Schwangerschaft 
erwerbstätigen nicht verheirateten 
Müttern und verheirateten Erstgebä
renden traten Frühgeburten relativ 
seltener als in den vergleichbaren 
Kollektiven nicht erwerbstätiger Müt
ter auf. Das gilt auch bei Differenzie
rung nach dem Geschlecht der Le
bendgeborenen und dem Alter der 
Mutter bei der Geburt für fast alle Al
tersklassen. 
Demgegenüber ist bei den zweiten 
und weiteren Lebendgeborenen fest
zustellen, daß berufstätige Mütter et
was häufiger Kinder mit einem Ge
burtsgewicht von weniger als 2500 
Gramm zur Welt bringen als nicht er
werbstätige. Dennoch wurden 1979/ 
80 in Harnburg die hohen Anteile wie 
bei den nichtberufstätigen Erstgebä
renden nicht erreicht. 

5.5 (6,1) 84 55 20 

6,0 7. 7 209 162 15 32 

7. 2 (10,8) 39 19 13 7 
(3,0) 6, 7 151 128 2 21 

(13,6) 16 13 3 
(1,8) 3 2 1 

Darüber hinaus bestätigt die Aufglie
derung der berufstätigen Mütter nach 
der Stellung im Beruf die bereits für 
das Gesamtkollektiv der Lebendge
borenen hinsichtlich des Geburtsge
wichts dargestellten Zusammenhän
ge. So unterlagen Arbeiterinnen im 
Vergleich mit Angestellten- und Be
amtenmüttern bei ehelich erstgebo
renen Kindern einem erhöhten Risiko 
zu Frühgeburten. 
Für die nicht ehelich Lebendgebore
nen beiderlei Geschlechts war aller
dings die Frühgeborenenhäufigkeit 
bei Angestellten höher. Für die Nach
geborenen kann keine generelle Aus
sage gemacht werden. Betrachtet 
man nur die Gesamtzahl der erwerbs
tätigen Mütter, ohne weitere Differen
zierung nach der sozialen Stellung, 
dann ergibt sich bei den lebendgebo
renen zweiten und dritten Kindern 
beiderlei Geschlechts im Vergleich zu 
den Kindern nichterwerbstätiger Müt
ter ein erhöhtes Frühgeburten-Risi
ko. Demgegenüber treten bei vierten 
und weiteren Lebendgeborenen bei
derlei Geschlechts von erwerbstäti
gen Müttern sehr viel seltener Früh
geburten auf, als in der vergleichba
ren Gruppe der nicht berufstätigen 
Mütter. 

4. Fast ·30 Prozent der ehelich Le
bendgeborenen mit einem Geburts
gewicht von weniger als 2500 Gramm 
hatten 1979/80 entweder zwei ( 208, 
das sind knapp 20 Prozent) oder we
nigstens einen ausländischen Eltern-
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nach Erwerbstätigkeit der Mutter und Staatsangehörigkeit der Ellern 

darunter 

Elternteil(e) 
Geborene insgesamt mit Geburtsgewicht 

unter 2500 Gramm 
deutscher 
Staats- davon Mutter 

angehörigkeit nicht erwerbe- nicht erwerbe-erwerbe- tätig erwerbe- tätig tätig tätig 

- Anzahl der Geborenen -

beide 6 305 9 828 291 459 

kein 2 631 835 128 99 

ein 777 156 34 74 

- darunter Totgeborene -

beide 18 40 7 19 

kein 20 12 14 5 

ein 5 6 3 3 
- Totgeborene 

an der jeweiligen Geborenengruppe in%-

beide 0,29 

kein 0,76 

ein 0,64 

teil (1 05). Berücksichtigt man den An
teil dieser Ausländerkinder am Le
bendgeborenenkollektiv insgesamt, 
ist nur für Mädchen aus gemischten 
Ehen ein höherer Frühgeborenenan
teil festzustellen. 
Etwas anders lagen die Verhältnisse 
jedoch bei Differenzierung nach der 
Anzahl der bereits geborenen Kinder 
und der Erwerbstätigkeit der Mütter 
während der Schwangerschaft. Das 
Frühgeburtenrisiko war bei Auslän
derinnen mit ausländischen Ehepart-· 
nern vor allem bei ersten Knabenge
burten - verglichen mit rein deut
schen Ehepaaren - signifikant hö
her. Es kommt hinzu, daß Auslände
rinnen mit ausländischem Ehepartner, 
die während der ersten Schwanger
schaft berufstätig waren, relativ häu
figer Kinder mit einem Geburtsge
wicht unter 2500 Gramm bekamen als 
solche, die nicht erwerbstätig waren. 
ln rein deutschen Familien war das 
Verhältnis genau umgekehrt; hier war 
der Frühgeborenenanteil bei den 
nicht erwerbstätigen Müttern höher. 
Hinsichtlich der Frühgeburten aus 
gemischten Ehen lassen sich im Ver
gleich mit rein deutschen Familien 
keine eindel,Jtigen Unterschiede er
kennen; es ist allerdings festzustel
len, daß die Frühgeburtenhäufigkeit 
bei erwerbstätigen Müttern etwas hö
her gewesen ist als bei nicht erwerbs
tätigen. 
Werdende Mütter mit ausländischem 
Ehepartner waren zum ganz überwie-

0,41 2,41 4.14 

0,65 10,93 5,05 

0,52 8,82 4,05 

genden Teil als Arbeiterinnen be
schäftigt. Der Frühgeborenenanteil 
bei ersten Kindern dieser Gruppe lag 
im Vergleich mit deutschen Arbeite
rinnen, die einen deutschen Ehepart
ner hatten, ebenfalls über dem 
Durchschnitt, obwohl deutsche Ar
beiterinnen, gemessen an Angestell
ten und Beamtinnen, ebenfalls ver
mehrt zu Frühgeburten neigten. 
Zweite und weitere Lebendgeborene 
beiderlei Geschlechts mit einem Ge
burtsgewicht von weniger als 2500 
Gramm waren bei nicht erwerbstäti
gen ausländischen Müttern mit auslän
dischem Ehepartner ebenfalls etwas 
seltener als in rein deutschen Fami
lien. Für die zweiten und weiteren 
Kinder sind im Hinblick auf die zu klei
nen Häufigkeiten in der Differenzie
rung nach der Ordnungszahl des Kin
des keine Aussagen mehr möglich. 
Vergleicht man jedoch die Frühgebo
renenanteile der ehelich Erstgebore
nen mit den entsprechenden Anteilen 
der Lebendgeborenen insgesamt, 
dann zeigt sich, daß im Durchschnitt 
aller zweiten und weiteren Lebendge
borenen beiderlei Geschlechts bei 
ausländischen Arbeiterinnen mit aus
ländischem Ehepartner relativ weni
ger Frühgeburten auftraten als bei 
den vergleichbaren deutschen Arbei
terinnen mit deutschem Ehepartner. 

5. Bei rein ausländischen Familien wur
den relativ mehr Totgeborene als in 
deutschen Familien gezählt. Dassel-

be gilt für Totgeborene mit einem Ge
burtsgewicht von weniger als 2500 
Gramm. Dabei fällt im Vergleich der 
beiden Bevölkerungsgruppen jedoch 
auf, daß die Anteilszahlen für er
werbstätige deutsche Mütter höher, 
für entsprechende erwerbstätige 
ausländische Mütter jedoch niedriger 
als die der nicht erwerbstätigen 
Frauen lagen. 

Neben der Stellung im Beruf spielen für 
die Beurteilung der Zusammenhänge 
zwischen Berufstätigkeit und Schwan
gerschaft sowie Geburtsgewicht des 
Kindes vor allem der Beruf und die mit 
der Berufsausübung verbundenen Tä
tigkeiten und Belastungen (zum Beispiel 
Stehen, Laufen, Tragen, Heben, dau
erndes Sitzen u.ä.) eine Rolle. Der 
Nachweis von nachteiligen Auswirkun
gen der Erwerbstätigkeit der Mutter auf 
das Geburtsgewicht des Kindes dürfte, 
wenn überhaupt, nur sehr schwer zu füh
ren sein. Nach den bisheri~en Untersu
chungsergebnissen könnte hierfür mög
licherweise aber die Gruppe der erwerbs
tätigen Mütter von lebend- oder totge
borenen Kindern unter 2500 Gramm Ge
burtsgewicht Anhaltspunkte geben. Al
lerdings wird bei diesem ersten Einstieg 
in das Problem auf eine Differenzierung 
nach dem Alter der Mutter bei der Geburt 
oder nach der Kinderzahl verzichtet. 
Von den 817 Frauen, deren 1979/80 ge
borene Kinder weniger als 2500 Gramm 
wogen, waren 532 Angestellte, 217 Ar
beiterinnen; 52 Beamtinnen und 16 
Selbständige. Die tiefere berufliche Auf
gliederung zeigt je nach Stellung im Be
ruf eine Konzentration auf eine relativ 
überschaubare Anzahl von Berufstätig
keilen und Berufsgruppen. Wenn im fol
genden einzelne Berufe mit überdurch
schnittlichem Anteil von Frühgeburten 
genannt werden, so dürfen diese Fest
stellungen keineswegs so verstanden 
werden, daß hier nachteilige Auswirkun
•gen der mütterlichen Berufstätigkeit auf 
das Geburtsgewicht behauptet oder gar 
bewiesen werden sollen; dafür sind die 
Hamburger Zahlen zu klein. Überdies ist 
der Verlauf der Schwangerschaft und 
die Entwicklung des Kindes auch von 
zahlreichen anderen Faktoren abhän
gig, so daß eine eindeutige Kausalkette 
ohnehin nicht aufgetan werden kann. 
Die Hinweise auf bestimmte Berufe be
deuten lediglich, daß in den Jahren 
1979/80 in Harnburg bei diesen Berufen 
häufiger als im Durchschnitt Frühgebur
ten registriert worden sind. Ebenso gibt 
es auch Berufe, für die im Beobach
tungszeitraum das Gegenteil galt. Bei 
der Aufdeckung der "Risikoberufe" im 
vorbeschriebenen statistischen Sinn 
konnten nur die Berufe berücksichtigt 
werden, bei denen die Anzahl der Mütter 
hinreichend groß war. 
Bei den Müttern, die als Angestellte tätig 
waren, hatten im Durchschnitt 5,3 Pro
zent aller Geborenen (Lebend- oder Tot
geborene) ein Geburtsgewicht unter 
2500 Gramm; das war etwas weniger als 
der durchschnittliche Frühgeberenen
anteil bezogen auf die Geborenen von 
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erwerbstätigen Müttern insgesamt (5,4 
Prozent). Unter den Warenkaufleuten 
(86 Fälle) betrug der Frühgeborenenan
teil jedoch gut sieben Prozent. Zu dieser 
Berufsgruppe gehören Groß- und Ein
zelhandelskaufleute, Einkäuferinnen, 
vor allem aber Verkäuferinnen (75 Fälle 
mit rund 8,2 Prozent Frühgeborenenan
teil). Auffallend ist, daß bei dieser Be
rufsgruppe auch bei den Selbständigen 
und bei den als Arbeiterinnen beschäf
tigten und mit ähnlichen Aufgaben be
trauten Hilfskräften im Beobachtungs
zeitraum überdurchschnittlich häufig 
Frühgeburten aufgetreten sind. Leicht 
über dem Durchschnitt aller als Ange
stellte tätigen Mütter lag der Anteil von 
Frühgeburten mit 5,6 Prozent bei den 92 
Frauen, die in Gesundheitsdienstberu
fen (ohne Ärztinnen und Apothekerin
nen) arbeiteten; bei den Müttern, die als 
Krankenschwestern berufsstätig waren, 
betrug der Frühgeborenenanteil 6,3 
Prozent (51 Fälle}. Auf der anderen Sei
te gab es bei den Müttern, die Organisa
tions-, Verwaltungs- und Büroberufe 
ausübten (201 Fälle) einen unterdurch
schnittlichen Frühgeborenenanteil von 
5,1 Prozent. 
Der Anteil der Geborenen mit einem Ge
burtsgewicht von weniger als 2500 
Gramm betrug bei den Arbeiterinnen 6,3 
Prozent im Durchschnitt aller Berufe und 
lag damit deutlich über dem Durch
schnitt für alle sozialen Stellungen. Ne
ben den bereits erwähnten, als Arbeite-
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rinnen beschäftigten Hilfskräften im Ver
kaufsgewerbe ist vor allem in den allge
meinen Dienstleistungsberufen (60 Fäl
le) ein überdurchschnittlicher Frühge
borenenanteil mit 8,2 Prozent festzu
stellen, darunter vor allem bei den Fri
seurinnen und Körperpflegerinnen (29 
Fälle, das ist ein Frühgeborenenanteil 
von 9,2 Prozent und bei den Gästebe
treuerinnen (zehn Fälle), das ist eine 
Quote von 13,7 Prozent). Die als Hilfsar
beiterinnen ohne nähere Tätigkeitsan
gabe beschäftigten Mütter (88 Fälle, 
darunter 59 Ausländerinnen mit auslän
dischem Ehepartner) unterschritten hin
gegen mit einem Frühgeborenenanteil 
von 5,1 Prozent sogar den vergleichba
ren Anteil im Durchschnitt aller Ange
stellten. 
Unter den Beamtinnen (52 Fälle, das 
sind 3,9 Prozent Frühgeborene) kann im 
Beobachtungszeitraum keine Berufs
gruppe ausgemacht werden, die den 
Frühgeborenenanteil im Durchschnitt 
aller sozialer Stellungen erreicht ( 5,4 
Prozent). Zehn Beamtinnen arbeiteten 
als Bürofach- und Bürohilfskräfte, wobei 
hier der Frühgeborenenanteil mit 4, 7 
Prozent zwar über dem Durchschnitt für 
die Beamtinnengruppe, aber unter dem 
Anteilswert für dieselben Berufe lag, so
weit sie im Angestelltenverhältnis aus
geübt wurden. 
32 der 52 Beamtinnen mit Frühgeburten 
waren als Lehrerinnen tätig; bei ihnen 
blieb der Anteil der Frühgeborenen noch 

unter dem Durchschnitt der gesamten 
Beamtinnengruppe. 

Schlußbemerkung 

Die in diesem Beitrag dargestellten Er
gebnisse bilden nur einen Teil der Aus
wertungen, die an Hand des zusammen
getragenen Datenmaterials zu dem Fra
genkreis "Erwerbstätigkeit der Mütter 
und körperlicher Zustand der geborenen 
Kinder" möglich sind. Zur weiteren Un
tersuchung des Einflusses der mütter
lichen Erwerbstätigkeit sollte ergänzend 
eine getrennte Auszählung der Kinder 
mit zwei deutschen Elternteilen erfol
gen, die auch die Berufe der Mütter stär
ker berücksichtigen müßte. Da die Kam
binationsmöglichkeiten im Beobach
tungsmaterial sehr vielfältig sind, könn
ten weitere Merkmale wie die Staatsan
gehörigkeit der Eitern oder der Gebur
tenabstand zum letzten Kind in die Aus
wertung einbezogen werden; auch ist ei
ne spezielle Untersuchung für diejeni
gen Mütter denkbar, die entweder bei 
der letzten oder bei einer früheren Nie
derkunft ein Kind tot geboren haben. 
Fragestellungen der mit den genannten 
Stichworten angedeuteten Art wäre in 
späteren Ausarbeitungen noch beson
ders nachzugehen. Barbara Hüttel t 
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Anhang 

Freie und Hansestadt Harnburg 
Behörde für Inneres 

1. Eintragung im 

2. Standesamt 

3. Wohngemeinde 

Gemeinde I Kreis 
Straße und Nr. 

4. 

1 des Vaters: 

l der Mutter: 

5. Lebend- oder totgeboren: 
6. 

7. Geschlecht: 

8. Geburtsdatum: 

9. Zwilling. Drilling, Vierling? 

10. Legitimität 

11. Bei ehelicher Geburt. 
a) Eheschließungsdatum 

Uhrzeit: 

e Ausfertigung für das Statistische Landesamt e 

Geburt 
(auch für Totgeborene) 

Kartenart 

6-stellig 

ehelich (1) nichtehelich (2) ---------1-stellig 

Rechtsgrundlage: Neufassung des Gesetzes 
über die Statistik der Bevölkerungsbewegung 
und die Fortschreibung des Bevölkerungs
standes vom t4. 3. 1980 (BGBI. I S. 308) ge
ändert durch § 26 des Melderechtsrahmen
gesetzes vom 16 8 1980 (8GB I. I S. 1429) 

LKSp. 

20 

21 

22 

23-28 

0 29 

30 

Tag I Monat I Jahr -------------6-stellig -------• 31-36 

b. Wievieltes Kind dieser Ehe: (einseht. legitimierter oder totgeborener Kinder) ----------2-stellig --------- 37-38 

c) Geburtsdatum d. 

12. 

c) Geburtsdatum und { des Vaters: 
Geburtsort/Kreis/Land 

der Mutter: 

d) Religionszugehörigkeit { des Vaters: 

der Mutter: 

. e) Staatsangehörigkeit des Vaters: 

der Mutter: 

I) 

g) Beruf 

{ der Mutter: 

13. Maße des Kindes bei der Geburt: f 
l 

14. Erkennbare Fehlbildungen: 
mehreren bitte jede einzeln angeben) 

darunter totgeborene Kinder: ---------1-stellig 

Datum 

3) 

Gramm (Gewicht) ------------- 4-stellig -------• 

cm (Körperlänge) ------------- 2-stellig -------• 

1) ln den mit einem Pfeil versehenen Zeilen sind die Angaben bzw. die zutreffenden eingeklammerten Signaturziffern in der nicht gerasterten Spalte 
"Signatur" einzutragen. 

2) Bei Mehrlingsgeburten ist das Geburtsdatum des vor der Mehrlingsgeburt geborenen Kindes anzugeben. 
3) Nur bei ehelichen Kindern. 

39 

40-45 

46-49 

50-53 

54 

55 

0 0 0 56~ 58 

59-61 

62 

63-66 

67-68 

69-71 
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Statistisches Landesamt Hamburg 

Frage-Nr. 
laut 

Zählblatt 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11a 

11b 

11c 

12c 

12d 

12e 

13 

Signierenweisung 

für die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung 

II Geburten 

Gültig ab 1.1.1979 

Signierung 
Bezeichnung 

Text 

; 
Kartenart Geburt 

Geburten-/Sterbebuch-Nr. '1) lt.Zählblatt (für Totgeburten werden 
Sterbebuch-Nummern verwandt) 

Standesamte 

Land 2) Hamburg 
Reg.-Bezirk entfällt für Hamburg 
Kreis entfällt für Hamburg 
Standesamts-Nr. nach dem Standesamtsschlüssel 

Wohngemeinde der Mutter 3) 

Land Hamburg -
Reg.-Bezirk entfällt für Hamburg 
Kreis entfällt für Hamburg 
Gemeinde Ortsteil-Nr. nach dem Straßen-

und Gebietsverzeichnis 

Lebend- oder totgeboren lebend 
tot 

Anstaltsgeburt ja 
nein 

Geschlec)lt mwmlich 
weiblich 

Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr je 2-stellig 

Einzel- oder Mehrlingsgeburt Keine Mehrlingsgeburt 
2 Knaben 
2 Mädchen 
1 Knabe/1 Mädchen 
3 Knaben 
3 Mädchen 
2 Knaben/1 Mädchen 
2 Mädchen/1 Knabe 
Vierlinge und mehr 

Legitimität ehelich 
nichtehelich 

Eheschließungsdatum Tag/Monat/Jahr je 2-stellig 
unbekannt nach Wahrscheinlichkeit 
bei nichtehelicher Geburt = leer 

Wievieltee Kind der Ehe lt. Zählblatt ~Anzahl von 01-25) 
darunter Totgeburten lt. Zählblatt wenn nicht vor-

handen = leer) 

Geburtsdatum des vor-
angegangenen Kindes Tag/Monat/Jahr je 2-stellig 

keine vorangegangenen Kinder a leer 

Geburtsdatum des Vaters Monat/Jahr je 2-stellig 
(bei nichtehelicher Geburt = leer) 

Geburtsdatum der Mutter Monat/Jahr je 2-stellig 

Religionszugehörigkeit lt. Verzeichnis der Religionsbenennungen 
des Vaters bei nichtehelicher Geburt = leer 

der Mutter lt. Verzeichnis der Religionsbenennungen 

Staatsangehörigkeit lt. Staatsangehörigkeitsschlüssel 
des Vaters (bei nichtehelicher Geburt = leer) 

der Mutter lt. Staatsangehörigkeitsschlüssel 

Berufstätigkai t der Mutter ja= 1, nein= 2 = (ooo) 

Maße des Kindes bei der Geburt 

Gramm (Gewicht) lt. Zählblatt von 0150-6000 
om (Körperlänge} lt. Zählblatt von 18-62 

Beruf der Mutter lt. Klassifizierung der Berufe 0-5 

Stellung im Beruf 
(ab Januar 1981) 

Sachgebiet 311 

Loch- Anzahl 
karten- der 

spalte Loch-
Schlüssel stellen 

2 1 1 

2-5 4 

2 6 1 
0 7 1 

00 8-9 2 
o •• 10-12 3 

2 13 1 
0 14 1 

00 15-16 2 

101 bis 721 17-19 3 

1 20 1 2 

1 21 1 2 

1 22 1 2 

23-28 6 

0 
1 
2 
3 
4 29 1 
5 
6 
7 
8 

1 30 1 2 

31-36 6 

X 37-38 2 

39 1 

40-45 6 

46-49 4 

50-53 4 

1-9 54 1 

1-9 55 1 

) 000 
) bis 56-58 3 
) 999 59-61 3 

62 1 

63-66 4. 
67-68 2 

~~~-999 4 

= 69-71 3 

1) Als Registernummer für die Zählblätter des "Eingehenden Austausches" ist eine fortlaufende 4-stellige Nume
rierung vorzunehmen (Spalte 2 - 5 ). 

2) Beim "Eingehenden Austausch" ist das Land der Geburt nach Länderschlüsseln von 1 - 9, 0 für Saarland, 1 für 
Berlin zu signieren (Spalte 6). 

3) Bei mehr als einem Wohnsitz ist der 2. Wohnsitz zu signieren. 
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Tsd. Personen 
+2 

+1 

Bevölkerungsentwicklung 

Tsd.r---------,-------1-----~ 100 

Arbeitsmarkt 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
K,!l.'zarbeiter / II' 

...... ~----~-
10 , __ .,.... Offene Stellen 

o ~'"'~·~· ..... ~A~ ...... ~·;;·-~·~~~·-~· ·~· ~-~· .... ~~~..._.~.u~·;=.._~··~-;;p·~T"'AI'"'""""'J,.--,-'coi"' 

110 r--__ :_ ___ ,-----------,,-------, 

Nettoproduktionsindex des .Produzierenden Gewerbes 
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Das interessi 
Harnburg heute 
und gestern 
Ständig gestiegen ist in den 
vergangenen Jahren das 
durchschnittliche Heiratsal
ter. 1982 betrug es bei Män
nern 33,2 Jahre gegenüber 
den 30,2 Jahren von 19~2. 
Bei den Frauen war es 1m 
gleichen Zeitraum 29,9 Jahre 
gegenüber 26,7 Jahren. Le
diglich in den Nachkriegsjah
ren bis 1957 hatte es ähnlich 
hohe Heiratsalter gegeben 
{Männer 32 Jahre und älter, 
Frauen 28 Jahre und älter). 

Durchschnittliches Heirats
alter in den Jahren 19 ... 

'82 '72 '62 Personen ru e 

33 2 31 3 30 2 Männer zusammen 

28 1 26 5 26 0 davon ledi 
60 9 60 3 59 7 verwitwet 
40 8 39 7 41 5 eschieden 
29 9 28 1 26 7 Frauen zusammen 

25 6 24 3 23 9 davon ledi 

53,3 50,9 49,4 verwitwet 
37 5 35 9 37 0 eschieden 

-
-

Die hamburgischen Drucke 
reien {mit 20 und mehr Be 
schäftigten) brachten im Jah 
1982 Erzeugnisse im We 
von insgesamt 708 Millione 
DM auf den Markt. Im Ve 
gleich zu 1978 waren da 
zwar 63 Millionen DM ode 
knapp zehn Prozent meh 
nach Abzug der in den ve 
gangenen Jahren einget~~te 
nen Preiserhöhungen durf 
sich jedoch eine leichte Ab 
schwächung des menge 
mäßigen Ausstoßes ergebe 
haben. Zeitungen und Ze 
schritten, die sowohl1978 a 
auch 1982 mit 45 Prozent a 
Wert aller Druckereierzeu 
nisse beteiligt waren, b 
stimmten mit einem Plus v 
zehn Prozent die Gesamten 
wicklung. Für Werbedruc 
sachen und Kataloge sovv 
für Bücher und Broschür 
erhöhten sich die Produ 
tionswerte um jeweils 32 Pr 
zent. Nur für Geschäftsp 
piere und ähnliche Drucks 
chen ergaben sich deutlic 
Produktionsrückgänge; d 
Wert dieser Erzeugnisse 
um 20 Prozent niedriger 
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vor fünf Jahren. 

Di e Energie- und Wasser
rsorgung des Umlandes 
rch Hamburger Unter
hmen hat in den letzten 20 
hren erheblich zugenom

en. So lieferte die Harnbur
sche Electricitäts-Werke 
G 1982 rund 2,3 Milliarden 

ve 
du 
ne 
Ja 
m 
gi 
A 
Kil owattstunden {kWh) 

rom in die Nachbarge
eindan gegenüber 0,7 Mil
rden kWh 1962. Das ent
richt einer Steigerung auf 

ehr als das Dreifache. Noch 
esentlich höher fiel die Zu
ahme bei der Abgabe von 
as aus. Hier erhielten, die 
ngrenzenden Kreise vor 
wei Jahrzehnten von der 
amburger Gaswerke GmbH 
ur 67 Millionen kWh; im letz
n Jahr waren es bereits 4,5 
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M illiarden kWh Gas. Etwa 
V erdreifacht hat sich die Lie
erung von Trinkwasser an 
erbraueher außerhalb des 
tadtgebietes. Während die
e vor 20 Jahren mit 1 ,6 Mil
anen Kubikmetern {m3 ) von 
er Hamburger Wasserwerke 

f 
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GmbH versorgt wurden, wa
en es 1982 bereits 4,9 Millio
en m3 Wasser. 

Statistik der 
anderen 

Die neueste Ausgabe des 

" 
Trafic des principaux aero

ports mondiaux" des Aero
port de Paris gibt für das Jahr 
1982 einen umfassenden 
Überblick über den Luftver
kehr der führenden Welt
flughäfen. Mit insgesamt 
37 7 Millionen Fluggästen lag 
da~ach Chicago an der Spit
ze des Passagierverkehrs 
vor Atlanta {34, 7 Millionen) 
und Los Angeles {32,4 Millio
nen). Mit. London-Heathrow 
{26,7 Millionen) folgte der 
größte europäische. Flug
platz an vierter Pos1t1on. vor 
weiteren vier US-Fiughafen 
{New York-Kennedy, Dallas, 
Denver und San Francisco). 
Der wichtigste asiatische 
Flughafen Tokio-Haneda 
nahm mit 21,9 Millionen Pas
sagieren den neunten Platz 
ein vor Miami, New York-La
Guardia und dem deutschen 
Flughafen Frankfurt am Main 
{17,3 Millionen). Von den 25 
führenden Flughäfen der 
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Weit lagen 1982 nicht weni
ger als 14 in den Vereinigten 
Staaten, ein Zeichen dafür, 
daß der Luftverkehr in den 
USA der wohl wichtigste 
Langstreckenverkehrsträger 
fürden Personenverkehr ist. 
ln der Rangskala der europäi
schen Großflughäfen erreich
ten hinter London-Heath
row und Frankfurt noch 
die beiden Pariser Flugplätze 
Charles-de-Gaulle und Orly, 
Rom, London-Gatwick und 
Madrid ein Passagierauf
kommen von mehr als zehn 
Millionen Fluggästen, wäh
rend diese Grenze. von Am
sterdam, Athen und Kopen
hagen nur knapp verfehlt 
wurde. Hamburg-Fuhlsbüttel 
war 1982 mit 4,3 Millionen 
Fluggästen der viertgrößte 
Flughafen der Bundesrepu
blik. Innerhalb Europas be
legte Harnburg den 22. Rang 
und im Weltflugverkehr kam 
es auf den 76. Platz. 
Die Rangliste der führenden 
Flugplätze täuscht allerdings 
über die wahre Bedeutung 
einzelner Städte für den Luft
verkehr hinweg, da eine Rei
he von Metropolen über meh
rere internationale Großflug
häfen verfügen. Unter Be
rücksichtigung dieses Um
standes lag New York 1982 
mit seinen drei Flughäfen 
Kennedy, La Guardia und Ne
wark und ·zusammen 56,7 
Millionen Fluggästen weit an 
der Spitze, gefolgt von Lon
don (Heathrow, Gatwick und 
Stansted) mit 38,4 Millionen 
Passagieren. Hinter den 
schon genannten Einzelflug
häfen Chicago, Atlanta und 
Los Angeles belegten die 
Luftverkehrsknotenpunkte 
Tokio (Haneda und Narita) 
und Paris (Charles de Gaulle, 
Orly und Le Bourget) mit ei
nem Passagieraufkommen 
von jeweils rund 30 Millionen 
die folgenden Plätze. 

Neue Schriften 
Als Bundestagsdrucksache 
10/210 ist der Raumord
nungsbericht 1982 erschie
nen. Er befaßt sich mit den 
Themenbereichen Bevölke
rung und Siedlungsstruktur, 
Wirtschaft, Umwelt, Infra-

Harnburg in Zahlen 2. 1984 

struktur und mit Fragen der 
europäischen Zusammenar
beit. Stärkeres Gewicht wur
de insgesamt auf eine Analy
se der in einem längeren Zeit
rahmen beobachteten räum
lichen Entwicklungen gelegt, 
die maßgeblich durch die 
wellenförmige demographi
sche Entwicklung, den sekto
ralen Strukturwandel der 
Wirtschaft, geringeres 
Wachstum und zunehmende 
Flächennutzungskonflikte 
vor allem infolge der wach
senden Belastung der Um
welt und der Verknappung le
benswichtiger ·Ressourcen 
bestimmt werden. Hinzu 
kommt subjektiv ein sich ab
zeichnender Wertewandel, 
der der Bewahrung und Wie
derherstellung naturnaher 
Umweltbedingungen und 
größerer regionaler Eigen
verantwortung erhöhtes Ge
wicht beimißt 

Entwicklung der Siedlungsfläche, der 
Wohnbevölkerung und der Anzahl der 
Erwerbstätigen in der Bundesrepublik 
Deutschland 1965 bis 1960 

Index (1965 ~ 100) 

130 

·· ........ ·· 
90 ~----~--~----~ 

1965 1970 

Der Draht 
zumStala 
Amtsleiter 
Auskünfte 

1975 1980 

3681-710 
3681-738 

644 
768 

Veröffentlichungen 3681-719 
Bibliothek 3681-742 
Für Thema 
Wahlverhalten 
sozialer Gruppen 3681-732 
Geburtsgewicht der 
Kinder und Berufstä-
tigkeit der Mütter 3681-641 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 
Generalhandel 

•• e.!~·.-•• ·~l--- - .. ~. . . . ... . .... · .... ·•··. . ..... 
Ausf~hr \•"" ••••" • ·~ 
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Insgesamt Güterverkehr über See 
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Massengut \ ,.1\ . I "'""'\ \ ,, - \ 
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Stückgut ••· 

A 0 A 0 

Umgeschlagene Container 
Umgerechnet auf 20 Fuß - Basis 

A 0 A 0 

6 

A 

A 

Zulassungen von fabrikneuen Kraftfahrzeugen 

+-~~~------+-~~------~~~----------+2 
Veränderungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahrsmonat 

in Prozent +30 
·20 
+10 

-10 
-20 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

Meteorologische Beobachtungen -
Mittelwerte') 
Luftdruck mbar') 1 013,7 1 015,7 1 011,7 1 013,8 1 010,1 1 012,9 1 016,0 1 016,8 1 014,4 
Lufttemperatur ·c 9,2 10,0 11,0 7,5 3,4 14,6 10,5 5,7 2,2 
Relative Luftfeuchtigkeit % 77,9 - 76,3 85 80 88 74 79 84 82 
Windstärke Meßzahl3

) 3,4 3,2 3 4 4 4 4 3 . 3 
Bewölkung ') 5,5 4,8 5,5 5,5 5,8 5,0 5,5 5,2 4,9 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 80,2 54,9 82,9 53,0 63,5 48,5 102,8 64,8 80,9 
Sonnenscheindauer Std. 113,8 140,9 72 50 21,4 115 99 75,1 48,3 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,6 7,3 12 15 21 1 7 10 16 
Tage mit Niederschlägen 

" 
22,0 18,0 21 20 22 23 23 17 21 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand5

} 

Bevölkerung 1000 1 640,8 1 630,5 1 626,2 1 625,6 1 623,8 1 613,0 1 611,4 ... ... 
und zwar männlich 

" 
766,3 762,7 760,7 760,6 759,7 754,0 753,3 ... ... 

weiblich 874,5 867,8 865,4 865,1 .864,1 859,0 858,1 ... ... 
Ausländer 151,8 _157,2 157,2 157,3 156,9 154,0 153,7 ... ... 
Bezirk Harnburg-Mitte 

" 
224,9 223,6 222,5 222,2 221,8 218,5 218,2 ... ... 

Bezirk Altona 
" 

230,9 229,1 228,3 228,2 228,0 226,4 226,2 ... ... 
Bezirk Eimsbüttel 

" 
236,9 235,4 234,6 234,6 234,3 233,2 232,9 ... ... 

Bezirk Harnburg-Nord 
" 

294,1 291,7 291,3 291,0 291,0 288,7 288,9 ... ... 
Bezirk Wandsbek 

" 
379,2 377,4 377,1 377,1 376,4 375,1 374,4 ... ... 

Bezirk Bergedorf 
" 

87,6 87,9 87,8 87,9 88,0 88,0 88,0 ... ... 
Bezirk Harburg 

" 
187,2 185,4 184,5 184,5 184,3 183,1 182,8 ... . ... 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 
• Eheschließungen•) Anzahl 754 749 787 ,.'593 855 932 671 ... ... 
• Lebendgeborene') 

" 
1 125 1105 1 065 1 031 1 062 1118 1 067 ... ... 

• Gestorbene") (ohne Totgeborene) 
" 

1 979 1 980 1 837 1 899 2 591 1 767 1 885 ... ... 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 
11 13 12 16 24 14 14 ... ... 

• Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 854 - 875 - 772 - 868 - 1 529 - 649 - 818 ... ... 
• Eheschließungen je·1'ooo 5,5 5,5 5,7 4,4 6,2 7,0 4,9 ... ... 
• Lebendgeborene Einwohner 8,2 8,1 7,7 7,7 7,7 8,4 7,8 ... ... 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,5 14,6 13,3 14,2 18,8 13,3 13,8 ... ... 
• Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,2 - 6,4 - 5,2 - 6,5 - 11,1 - 4,9 - 6,0 ... ... 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 10,2 11,4 10,6 14,6 22,2 12,8 12,8 ... .. . 

Wanderungen 
• Zugezogene Personen Anzahl 5 450 4 370 3 986 4·221 3 743 4 471 4 660 ... ... 
• Fortgezogene Personen 

" 
5 260 4 602 4 008 3 886 4 007 5 052 5 347 ... ... 

• Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" + 190 - 232 - 22 + 335 - 264 - 581 - 687 ... ... 

Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 
" 

11 438 11 391 10 656 9 494 10121 12 500 10 998 ... ... 
Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 

" 
1 409 1 352 1 121 1 368 1 333 1 324 1 331 ... ... 

dar. angrenzende Kreise') 
" 

992 954 797 1 010 974 948 968 ... ... 
Niedersachsen 

" 
867 763 697 765 613 834 906 ... ... 

gar. angrel)zende Landkreise10
) 

" 
318 306 283 362 297 333 322 ... ... 

Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 
" 

1 174. 995 960 886 777 1 028 1 170 ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" 
2 000 1 260 1 208 1 202 1 020 1 285 1 253 ... ... 

b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 

" 
1 933 1 568 1 234 1 293 1 322 1 691 1 857 ... ... 

dar. angrenzende Kreise') 
" 

1 438 1 183 996 1 029 1108 1 342 1 350 ... ... 
Niedersachsen 

" 
1 088 ·930 734 701 726 931 1 100 ... . ... 

gar. angrenzende Landkreise'0
) 

" 
546 478 416 439 463 456 537 ... ... 

Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 
" 

1 131 919 735 703 625 935 966 ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" 
1 108 1185 1 305 1 189 1 334 1 495 1 424 ... ... 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein " 

- 524 - 216 - 113 + 75 + 11 - 367 - 526 ... ... 
dar. angrenzende Kreise') 

" 
- 446 - 229 - 199 - 19 - 134 - 394 - 382 ... ... 

Niedersachsen 
" 

- 221 - 167 - 37 + 64 - 113 - 97 - 194 ... ... 
dar anngrenzende Landkreise'0

) 
" 

- 228 - 172 - 133 - 77 - 166 - 123 - 215 ... ... 
Umland insgesamt") " 

- 674 - 401 - 332 - 96 - 300 - 517 - 597 ... ... 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" + 43 + 76 + 225 + 183 + 152 + 93 + 204 ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) I " + 892 + 75 - 97 + 13 - 314 - 210 - 171 ... ... 
Bevölkerungsbewegung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 664 - 1 107 - 794 - 553 - 1 793 - 1 230 - 1 505 ... ... 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 4,9 - 8,1 - 5,7 - 4,1 - 13,0 - 9,3 - 11,0 ... ... 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser 12

) 

Patienten 13
) Anzahl 12 434 12 519 12 946 13 476 8 982 12 796 13 529 13 741 9 366 

Betten 13
) 15 266 15128 15 076 15 076 15 072 14 960 14 960 14 960 14 960 

Bettenausnutzung % 82,9 85,0 87,4 88,9 77,2 85,3 88,0 90,0 78,4 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 604 633 669 882 471 430 542 492 423 868 51.3 061 491 519 511 215 381 683 

')errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2
) reduziert auf o·c, Normalschwere und Meeresspiegel.- ')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.

') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6
) nach dem 

Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- 8
) mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- ')Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-

10
) Landkreise Harburg und Stade. - ") die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12

) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres. - 13

) Bestand am 
Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 
Monatedurchschrillt Oktober November Dezember· September Oktober November Dezember 

Büchereien und Museen 
Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 695 516 682 069 747 836 771 966 660 047 720 325 764 272 753 905 721 182 

Wissenschaftliche Bücherelen 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände " 

41 514 43 484 45 751 52 732 44·163 53 788 50 650 49 474 40 019 
Besucher der Lesesäle " 

10 330 12186 12 610 23 027 20 205 22 463 24 417 31 873 21 718 
HWWA - Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive " 

4 328 3 971 4014 2 848 3432 4 316 4140 4 641 3 328 
Commerzbibliothek · 
Ausgeliehene Bände " 

2 781 3 065 2 888 3 748 2 824 3 354 3 399 3437 3146 
Lesesaalbesucher und Entleiher " 

1 184 1 330 1 319 1 541 1 215 1 445 1 315 1 458 1 273 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt " 

143146 104 435 106 347 115 067 164 674 92 807 104122 93 019 94 499 
davon Hamburger Kunsthalle · " 

19 891 26 783 9 012 28 479 82133 9 883 6 628 18 311 18 960 
Altonaer Museum in Harnburg 
Norddeutsches Landesmuseum " 

8 934 9 869 11 051 10125 8 241 7 292 11 482 6 394 5 745 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde " 

8 734 8 229 8 865 11 739 14 633 8104 8 482 6 938 11 474 
Helms-Museum " 

8 958 8 893 10 668 5 363 3 019 12 393 12 417 8 226 4166 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 7 321 7 077 9 068 2 689 1 157 10 214 6 951 3 386 1 261 
Museum für Harnburgische Geschichte 21 281 26 201 31 319 23 006 20 522 31 094 29 880 18 722 21 462 
Museum für Kunst und Gewerbe 60 329 13124 20 336 23 871 22 976 6 410 10 177 14 751 17 943 
Planetarium 13 334 9 648 13 341 10 926 11 638 15 835 23 662 18 079 13 405 
Bischofsturm " 

1 687 1 686 1 755 1 558 1 512 1 796 1 402 1 598 1 344 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt Anzahl 33 952 52 662 58 437 62 285 65 950 71 152 73 391 75 405 77 655 
• davon Män ner 19 675 32 769 36 089 39119 41 489 43 480 44 852 46 950 48 845 

Frauen 
o/o 

14 277 19 893 22 348 23166 24 461 27 672 28 539 28 455 28 810 
Arbeitslosenqoute 5,0 7,4 8,2 8,7 9,3 10,0 10,3 10,6 10,9 
Kurzarbeiter Anzahl 3723 9 840 10 262 15 088 17 710 13 822 15 413 17 038 17 925 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt " 

41 438 62 171 65 813 70 378 74 371 79 926 82 347 84 628 87 646 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 5 220 5 940 6172 6 216 6 498 6 396 6 644 6 593 6 679 

Offene Stellen 6 799 3 308 2 202 2 033 1 966 2 501 2188 2 302 2 079 

Landwirtschaft 
Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch t 1 223 1 259 1 087 1 078 1 262 948 1 015 1 037 1 183 
• dar. an Molkereien geliefert % 93,9 94,0 89,5 91,1 91,4 89,9 91,4 90,0 91,5 
• Milchleistung je Kuh und Tag kg 11,7 12,1 10,2 10,5 11,9 9,3 9,7 10,2 11,3 

Schlachtungen von lnlandtieren') 
• Rinder (ohne Kälber) 1000 St. 5,7 5,5 8,2 6,9 5,3 7,3 7,2 6,6 4,9 
• Kälber 

" 
1,6 1,6 1,4 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8 2,1 

• Schweine 19,5 18,7 18,7 19,9 18,1 16,3 18,3 17,8 17,2 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') t 3 376 3 281 3969 3 742 r 3 221 3 583 3 751 3 547 3 051 
: dar. Rinder (ohne Kälber) " 

1 557 1 509 2 206 1 882 1 484 2 016 1 958 1 787 1 361 
Kälber " 

192 202 178 185 240 227 228 232 267 . Schweine 1 600 1 546 1 562 1 654 1 477 1 314 1 538 1 503 1 397 
" 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
Verarbeitendes Gewerbe4

) 
5

) 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte Anzahl 165 053 159 383 157 943 157171 155 779 150 787 149 694 148 465 148187 
• dar. Arbeiter') 

HJOO 
95 239 91 114 89 962 89 349 88 386 84840 84101 83 073 82 827 

• Geleistete Arbeiterstunden7
} 13 368 12 727 12 806 12 916 12 292 11 832 11 713 11 872 11 059 

• Bruttolohnsumme Mio. DM 275 272 267 331 273 257 257 312 266 
• Bruttogehaltssumme 

" 
295 304 278 400 328 288 282 404 317 

• Gesamtumsatz (einschließlich Verbra~chsteuer)') 
" 

6 621 6 969 7 052 7 349 8 370 7 360 7 685 7 214 7 323 
dar. Auslandsumsatz 

1ooo"tSK9) 

753 832 808 759 1 369 816 1 130 728 1 008 
• Kohleverbrauch 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
• Gasverbrauch 1000 m' 31 984 27 097 37 024 26 344 26 779 27144 22 205 25 430 28 713 
• Heizölverbrauch 1000 t 35 34 32 37 42 24 32 36 38 
• davon leichtes Heizöl 

" 
5 4 4 4 5 2 4 5 5 . schweres Heizöl 30 30 28 33 37 22 28 31 33 

• Stromverbrauch Mio."kWh 366 360 376 366 349 366 372 370 362 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wpllen. - 2
) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.- 4
} Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 

Beschäftigten.- 5) einschl. Bergbau.- 6) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7
} einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.-') ohne Umsatz

steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- 9
} 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 

1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3186 3 497 3 536 3 547 4 362 3 468 3 737 3463 3 788 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

' Produktionsgütergewerbe .. 1 572 1 815 1 898 1 870 1 817 1 726 1 714 1 781 1 718 
Investitionsgütergewerbe .. 878 947 911 886 1 746 1 000 1 238 944 1 328 
Verbrauchsgütergewerbe .. 142 138 141 137 139 147 138 138 132 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe .. 594 597 586 654 660 595 647 600 610 

Bauhauptgewerbe') 
* Beschäftigte Anzahl 30108 27 489 27 373 27 010 26 270 27 009 26 959 26 385 ... 

dar. Arbeiter3
) 

1000 
23 955 21 539 21 420 21 086 20 417 21 301 21 029 20 612 ... 

* Geleistete Arbeitsstunden 3191 2 941 3 362 3 221 2 615 3 405 3 266 3093 ... 
* davon für Wohnungsbau .. 902 832 931 1 000 779 1 062 1 024 1 005 . .. 

gewerblichen und industriellen Bau .. 1 214 1 146 1 328 1184 1 020 1 180 1 135 1 060 . .. 
* öffentlichen und Verkehrsbau 1 075 964 1103 1 037 816 1 163 1 107 1 028 

Mio:·DM 
... 

* Bruttolohnsumme') 78 73 78 93 77 80 77 96 ... 
* Bruttogehaltsumme') .. 21 21 20 26 23 20 20 29 . .. 
* Baugewerblicher Umsatz') .. 302 268 283 309 342 291 292 257 . .. 

davon im Wohnungsbau .. 86 69 73 90 111 75 87 68 . .. 
gewerblichen und industriellen Bau .. 121 111 104 105 115 100 100 91 . .. 
öffentlichen und Verkehrsbau .. 95 89 106 114 116 116 105 98 . .. 

Ausbaugewerbe6
) 

Beschäftigte Anzahl 10 794 10 807 11 053 10 985 10 745 10 882 10 850 10 732 ... 
dar. Arbeiter3

) 

1000 
8 631 8 585 8 846 8 799 8 570 8 659 •8 630 8 505 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 307 1 308 1 371 1 392 1 315 1 406 1 365 1 356 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 25 26 26 29 28 26 26 30 ... 
Bruttogehaltsumme') 8 8 8 9 9 8 8 10 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz') .. 85 88 91 106 136 100 98 101 . .. 
Öffentliche Energieversorgung 
* Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 391 445 585 597 616 292 301 404 402 
* Stromverbrauch .. 913 910 924 999 1 067 836 954 1 027 1 093 
* Gasverbrauch7

) .. . 2 089 2 095 2 229 2 509 3036 1 316 1 654 2 395 2 914 

Index der Nettoproduktion für das Produzierepde 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976""'100 96,5 96,2 100,9 102,9 95,2 92,3 93,7 96,3 . ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe · .. 98,0 106,2 110,2 118,2 101,6 98,1 101,3 107,5 . .. 
Investitionsgütergewerbe .. 101,7 94,8 99,6 93,0 102,3 94,0 91,4 96,6 . .. 
Verbrauchsgütergewerbe .. 97,2 91,0 93,5 89,5 81,6 90,8 88,7 89,3 . .. 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe .. 86,2 83,5 78,8 88,2 78,9 75,8 82,5 74,1 . .. 
Bauhauptgewerbe .. 92,0 89,4 105,3 101,6 75,5 105,1 105,9 100,5 . .. 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
* Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 144 104 111 110 143 154 191 102 161 
* dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

100Ö m3 
115 72 85 83 115 117 160 73 120 

* Rauminhalt 225 198 213 200 203 232 235 169 239 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 75,2 65,8 65,5 70,8 67,7 76,3 83,8 57,6 107,3 
* Wohnfläche 1000 m' 43 37 39 38 39 43 51 31 47 

Nichtwohnbau 
* Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 24 23 26 23 27 18 27 16 22 
* Rauminhalt 1000m3 256 213 279 121 237 121 554 99 216 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 58,1 46,5 80,5 31,1 56,0 51,2 57,9 32,7 159,4 
*Nutzfläche 1000 m' 44 32 39 22 42 19 66 18 33 
Wohnungen 
* Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 496 484 526 482 548 572 589 402 525 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 164 119 99 127 660 68 91 93 478 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 28 26 26 20 182 7 13 18 154 
Rauminhalt 1000 m3 225 270 250 102 1 944 15 107 130 1908 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 473 462 486 389 3108 288 301 422 2524 

Gebäude- und Wohnungsbestand8
) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 200 200 200 200 201 201 201 202 
Wohnungen .. 790 794 793 794 794 796 797 797 800 

1
) ohne Umsatzsteuer. - 2

) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 3) einschließlich Umschüler und Auszubildende.-
4

) einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen. - 5
) ohne Umsatzsteuer. - ') Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. - 7

) 1 Mio. 
kWh.;.. 3 600 Giga Joule. - 8

) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfamiliengebäude 
Gemischt genutzte Gebäude 

Bürogebäude 
Gewerbliche Betriebsgebäude 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen · 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Harnburg 2

) 
3

) 

• und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 
• Waren der Gewerblichen Wirtschaft 
• davon Rohstoffe 
• Halbwaren 
• Fertigwaren 
• davon Vorerzeugnisse 
• Enderzeugnisse 

nach Europa 
dar. EG-Länder 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 4
) 

Einfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Ausfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 
darunter Warenhäuser 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 
darunter Seherbergungsgewerbe 

Gaststättengewerbe 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 
• dar. von Auslandsgästen 
• Fremdenübernachtungen 
• dar. von Auslandsgästen 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

dar. Sack- und Stückgut 
Versand 
dar. Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container") 
ln Containern umgeschlagene Güter') 

Binnenschiffehrt 
• Güterempfang 
• Güterversand 

Luftverkehr") 
Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 
Busse (ohne Private) 

1981 1982 1982 1983 
Maßeinheit 1---_JL-__ -+----,-----,----+----.----.------,-----I 

1980 -'-100 

Anzahl 
1000 DM 

Mio. DM 

1980 -'-100 

1000 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 

1000 

Monatsdurchschnitt 

106,0 
106,0 
106,0. 
105,9 

109,5 
109,5 
109,6 
109,7 

Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

110,2 
110,1 
110,2 
110,3 

113,1 
112,8 
113,2 
113,3 

105,9 110,2 110,9 114,3 
106,1 110,5 111,2 114,3 

58 933 60 003 62 522 63 872 61 134 54 375 55 005 54 595 51 349 
6 079,2 6 547,1 6 896,8 7 088,0 6 698,9 6 109,4 6 190,2 6 129,9 5 711 ,9 

810 
134 
676 

7 
133 
536 

86 
450 

519 
349 

5 939 
2 916 
2 231 
3023 

2 317 
1 535 
1 072 

782 

102,7 
94,6 

105,7 
106,4 
105,2 

133,5 
43,7 

250,6 
89,9 

1 310 
5 002 
3 269' 

693 
1 733 

951 
75 573 

676 

405 
495 

5 481 
359 129 
2 341,5 

920,9 

28 271 
22 606 

888 
133 
755 

6 
146 
603 

85 
518 

570 
367 

6 204 
3 201 
2 477 
3 003 

2 677 
1 902 
1 400 

775 

102,6 
93,3 

103,3 
99,2 

103,5 

124,2 
39,4 

229,5 
79,9 

1 302 
5132 
3 207 

641 
1 925 

893 
74104 

653 

345 
375 

5 298 
344 133 
2 027,4 

883,6 

28 340 
22 402 

793 
107. 
686 

7 
136 
543 

79 
463 

552 
393 

6 299 
3294 
2 507 
3 005 

2 283 
1 604 
1 209 

679 

113,2 
90,1 

107,0 
108,4 
105,6 

137 
44 

258 
90 

1 250 
4 354 
2 572 

616 
1 781 

911 
75 326 

679 

455 
378 

5 740 
408 252 
2 109,0 

868,9 

27 894 
22 505 

950 
133 
817 

7 
168 
642 

89 
553 

608 
397 

6 383 
3319 
2 713 
3064 

2 701 
1 879 
1 368 

822 

122,2 
110,7 

104,1 
101,2 
103,4 

112 
34 

206 
68 

1 283 
4 607 
2 885 

611 
1 722 

931 
67 987 

605 

383 
328 

4 653 
311 706 
1 883,6 

870,8 

31 221 
24 534 

898 
109 
788 

5 
152 
631 

80 
551 

522 
351 

6168 
3 045 
2 243 
3123 

2 983 
2 142 
1 600 

841 

130,5 
154,0 

109,9 
89,8 

114,0 

80 
21 

146 
45 

1 211 p 
5 560 p 
3 254 p 

576 p 
2 305 p 

1 145 p 
78 711 

710 

411 
416 

4 236 
275 380 
1 969,8 
1 179,4 

31 558 
24 623 

925 
105 
820 

7 
161 
653 

95 
558 

620 
422 

6 374 
3 596 
2 710 
2 778 

2 917 
2 233 
1 687 

684 

108,4 
80,2 

107,2 
119,8 
101,0 

160 
49 

288 
97 

1 110 p 
3 848 p 
2 389 p 

702 p 
1 459 p 

978 p 
84 130 

775 

352 
335 

5 773 
421 761 
2 351,9 
1 012,1 

26 643 
20 764 

861 
116 
745 

6 
131 
608 

88 
520 

539 
355 

5182 
3183 
2 418 
1 999 

2 390 
1 721 
1 219 

669 

113,7 
92,2 

111,2 
124,2 
105,5 

140 
42 

265 
86 

1 140 p 
3 835 p 
2 280 p 

708 p 
1 555 p 

989 p 
86 259 

830 

394 
336 

1 293 
111 

1 182 
6 

120 
1 056 

96 
959 

606 
420 

5 896 
3593 
2 613 
2 303 

125,3 
112,3 

107,2 
107,0 
104,4 

115 
33 

209 
67 

1 290 p 
4 387 p 
2 737 p 

673 p 
1 650 p 

970 p 
82 477 

777 

1 150 
4 369 
2 522 

674 
1 847 
1 032 

82 665 
799 

392 p 344 
361 p 349 

5 547 
403 654 
2 262,9 
1 033,5 

p 4 828 p 4 342 
p 324195 p 284 739 
p 2 220,4 p 2 253,4 
p 1 026,1 p .1 383,8 

27 790 
22 093 

30 717 
23 590 

')für Neubau in konventioneller Bauart.- 2
} Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3

} Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Harnburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - 4) Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden.- 5

} ohne Heime, Jugendherbergen, Massen- und Privatquartiere.- 6
) umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7

} ein
schließlich Eigengewicht der beladenen Container. - ') gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9

} ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen 1) 1000 634,4 631,9 634,8 632,6 631,9 643,5 644,9 644,5 645,0 
dar. Personenkraftwagen 2

) 

je 1'boo 
561,3 555,2 557,5 555,8 555,2 562,3 563,8 563,7 564,3 

Einwohner 343 342 343 342 342 349 p 350 p 349 p 350 
• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge Anzahl 6 047 5 656 5 447 4 553 4 470 5 849 5 375 5 322 p 4 718 
: dar. Personenkraftwagen 2

) " 
5 171 4828 5 008 4151 4 057 4 992 4 901 4 843 p 4 218 

Lastkraftwagen 
" 

395 322 240 229 265 569 311 323 p 362 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 

" 
925 850 967 959 909 968 1 057 879 p 886 

• Getötete Personen 
" 

19 15 20 19 21 12 16 14 p 19 
• Verletzte Personen 

" 
1 182 1 090 1 246 1 247 1 158 1 279 1 347 1 096 p 1 126 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt') Mio. DM 89 850,6 94 931,0 93 170,0 93 728,2 94 931,0 98 250,5 99 528,6 100 750,5 101 409,2 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 

" 
85 688,2 90 627,6 88 839,9 89 383,1 90 627,6 93 918,8 95 233,3 96 368,5 97 044,0 

• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
" 

17 591,8 17 520,5 16 869,1 17 195,9 17 520,5 17 264,9 18 066,2 18 669,1 18 742,6 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
16 594,3 16 875,2 16 158,7 16 622,1 16 875,2 17 007,1 17 277,2 17730,7 17 904,9 

• an öffentliche Haushalte 
" 

997,5 645,3 710,4 573,8 645,3 257,8 789,0 938,4 837,7 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
" 

10 842,0 11 275,0 11 238,3 11 178,4 11 275,0 10 992,4 10 949,9 11 102,5 11 122,2 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
6 609,8 7195,8 7141,6 7101,8 7195,8 6 930,4 6 931,0 7 090,0 7 192,0 

• an öffentliche Haushalte 
" 

4 232,2 4 079,2 4 096,7 4 076,6 4 079,2 4 062,0 4 018,9 4 012,5 3 930,2 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
" 

57 254,4 61 832,1 60 732,5 61 008,8 61 832,1 65 661,5 66 217,2 66 596,9 67 179,2 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
43 192,8 45 797,2 44 854,0 45 008,4 45 797,2 48 489,3 48 813,6 49 047,1 49 662,7 

• an öffentliche Haushalte 
" 

14 061,6 16 034,9 15 878,5 16 000,4 16 034,9 17172,2 17 403,6 17 549,8 17 516,5 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5) 

" 
51 531,4 54 008,1 51 656,0 51 931,2 54 008,1 54 634,3 55 477,1 56 290,2 57 189,8 

• Sichteinlagen und Termingelder 
" 

37196,7 38 993,6 37 635,8 37 846,9 38 993,6 39 840,2 40 708,4 41 467,9 41 658,4 
• von Unternehmen und Privatpersonen 

" 
30 489,4 31 552,9 30 500,4 30 558,9 31 552,9 32 370,0 33 390,9 34141,3 34 458,8 

• von öffentlichen Haushalten 
" 

6 707,3 7 440,7 7 135,4 7 288,0 7 440,7 7 470,2 7 317,5 7 326,6 7 199,6 
• Spareinlagen 

" 
14 334,7 15 014,5 14 020,2 14 084,3 15 014,5 14 794,1 14 768,7 14 822,3 15 531,4 

• bei Sparkassen 
" 

9127,9 9 537,5 8 930,2 8 976,3 9 537,5 9 459,3 9 451,9 9 486,4 9 914,0 

• Gutschriften auf Sparkonten6
) " 1 729,8 1 832,8 822,8 816,6 1 832,8 882,5 763,4 860,3 1 685,0 

• Lastschriften auf Sparkonten 
" 

811,6 902,6 789,0 752,5 902,6 922,9 788,8 806,7 976,8 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) Anzahl 30 39 39 43 45 37 30 34 39 
• Vergleichsverfahren 

" 
- - - - - 2 1 - -

• \Nechselproteste (ohne die bei der Post) 
Mio:·DM 

308 357 309 304 311 395 408 363 409 
• \Nechselsumme 3,0 3,9 3,1 2,5 5,3 5,4 4,5 4,3 6,5 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides Anzahl 25 238 31 068 29 566 34 430 39 283 34 343 33 007 36 412 38 749 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern Mio. DM· 1 395,3 1 447,9 936,8 1 283,5 2 360,0 1 876,4 1 015,5 1 218,7 ... 
• Steuern vom Einkommen 734,5 739,3 253,0 487,7 1 607,2 1163,6 182,7 532,4 ... 
• Lohnsteuer') 450,2 . 475,8 223,9 515,2 970,0 564,5 209,7 536,0 ... 
• Veranlagte Einkommensteuer") 135,3 131,3 19,8 19,0 360,9 342,1 11,5 8,9 434,2 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag')· 

" 
49,5 50,1 21,4 14,0 15,7 10,8 14,0 10,3 19,4 

• Körperschaftsteuer7) ') 99,5 82,2 - 12,0 - 60,5 260,6 246,2 - 52,6 - 22,8 ... 
• Steuern vom Umsatz 660,8 708,6 683,8 795,8 752,7 712,7 832,8 686,3 942_,5 
• Umsatzsteuer 223,4 264,7 227,7 338,6 313,6 236,6 299,2 263,5 442,3 
• Einfuhrumsatzsteuer 437,5 443,9 456,1 457,2 439,2 476,2 533,6 422,8 500,2 

• Bundessteuern 1 015,3 1 055,2 1 101,6 1 078,0 1 984,8 1 040,3 1 092,8 1 089,6 2 057,6 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 83,4 81,2 91,6 64,4 78,8 71,4 77,3 74,6 80,1 
• Verbrauchsteuern 905,0 944,5 981,6 987,8 1 881,1 944,8 989,4 985,3 1 949,7 

• Landessteuern 62,9 65,5 41,0 109,1 43,2 39,3 30,7 113,1 59,0 
• Vermögensteuer 26,2 28,8 3,8 74,9 5,9 6,5 - 3,3 76,5 7,6 
• Kraftfahrzeugsteuer 

" 
13,7 13,9 13,5 11,9 12,4 10,1 13,3 11 ,4 13,3 

• Biersteuer 2,7 2,7 3,0 2,0 2,8 3,3 3,3 2,2 2,5 

• Gemeindesteuern 132,6 134,5 26,0 343,3 40,9 6,0 21,1 371,6 30,9 
• Grundsteuer A 'l 0,1 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 
• Grundsteuer B 1 

) 17,8 18,5 1,4 55,6 0,9 1,2 2,1 62,1 0,9 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 114,2 115,4 24,5 287,3 39,9 4,7 18,8 309,0 29,9 

1
) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 3
) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich

tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter.- ')einschließlich durchlaufender Kredite. - 5

) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12. und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben.- 6

) einschließlich Zinsgutscliriften.- ')nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.-
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.- 9) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10

) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter
wohnstätten. - 11

) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 

Merkmal Maßeinhell 

Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die ·Gebietskörperschaften 
• Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 766,5 1 839,1 ·1 714,3 1 789,2 3152,9 1 957,5 1 792,8 1 723,1 3 455,8 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 

" 
375,4 373,5 242,4 203,8 703,8 513,8 222,8 225,3 825,5 

• Anteil an den Steuern vom Umsatz 
" 

446,1 478,3 461,6 537,1 508,1 474,0 553,8 456,4 626,8 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage " 

12,6 12,5 - 33,9 33,9 - - 25,5 25,5 

• Steuereinnahmen des Landes 
" 

420,3 429,0 81,6 385,3 911,5 674,7 31,5 407,8 ... 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 
" 

277,1 281,0 3,8 203,8 695,6 508,5 - 40,5 219,3 ... 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz " 

67,6 70,1 36,8 38,5 138,8 126,9 41,3 49,9 ... 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,6 12,5 - 33,9 33,9 - - 25,5 ... 

• Steuereinnahmen der Gemeinde 184,6 189,2 28,5 355,7 - 172,8 142,0 17,9 402,2 
" 

... 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 

" 
89,0 90,4 24,5 219,6 - 27,9 4,7 18,8 257,9 - 21,1 

• Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer')') 
" 

77,2 79,7 2,6 80,1 199,6 136,0 - 3,2 81,7 ... 

Harnburg verbleibende Steuereinnahmen5
) 

" 
560,8 586,4 108,8 739,6 935,6 640,0 48,1 808,7 ... 

Löhne und Gehälter•) 
Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 719 737 740 755 
• dar. Facharbeiter 

" 
754 769 771 783 

• weibliche Arbeiter 
" 

461 486 491 514 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
428 452 457 414 

Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 

" 
16,92 17,69 17,88 18,40 

• dar. Facharbeiter 
" 

17,65 18,42 18,61 19,14 
• weibliche Arbeiter 

" 
11,49 12,14 12,31 12,88 

• dar. Hilfsarbeiter 
" 

10,61 11,23 11,37 11,85 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
•· männlich 

" 
4111 4 339 4 379 4 603 

• weiblich 
" 

2 880 3 042 3 069 3208 

Technische Angestellte und Meister 
• männlich 

" 
3941 4127 4165 4 319 

• weiblich 
" 

2 714 2 873 2 909 3000 

Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 

" 
3 471 3645 3 684 3 788 

·weiblich 
" 

2 542 2 670 2 688 2 774 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 

Straftaten insgesamt Anzahl 19,305 19 487 21 136 22 299 17 357 22 570 19 268 20 960 21 614 
dar. Straftaten wider das Leben " 8 8 11 11 21 8 8 9 14 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

155 147 173 143 119 218 155 181 143 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 

" 
1 464 1 217 1 291 1 333 1 092 1 258 963 1 276 1 481 

Vermögens- und Fälschungsdelikte 
" 2 386 2 665 2 704 2 314 3030 1 896 1 395 1 699 2 191 

Diebstahl " 
12 344 12 668 14 274 15 367 10 494 16 393 14 024 14 605 14 392 

dar. unter erschwerenden Umständen 
" 

7 412 7 833 9 075 9 564 6 682 11 471 9 528 9 731 9193 

Außerdem Verkehrsvergehen 
" 

1123 1140 1 244 1 205 1.053 998 982 1 044 950 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 

Alarmierungen insgesamt 17141 16 748 16 538 16 745 16 950 16180 15 879 15 959 16 705 
dar. Feueralarme 591 643 553 571 825 672 621 600 871 
dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 162 161 173 148 178 195 164 154 202 
Rettungswageneinsätze 15 358 14 995 14 906 14 948 14 880 14 346 14 365 14 521 15 322 
dar. für Krankenbeförderungen 2 587 2 435 2 259 2 221 2 522 2 023 2127 2 296 2 440 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 288 270 220 200 318 356 309 280 254 

1
) ohne EG-Anteil Zölle. - 2

) nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3
) nach Abzug der Erstattungeri an das Bundesamt für Finanzen.

') nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5
) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab

gaben (§ 6 LAG). - 6
) ab 1983 neuer Berichtsfirmen kreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 

Harnburg in Zahlen 2. 1984 59 



Hamburg im groBräumlichen Vergleich 

Berichtsmonat1
) 

1983 

Merkmal Maßeinheit Berichts-
zeit Hamburg, Bundesgebiet 

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg Niedersachsen, einschl. 
Bremen Berlin (Y{est) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 September 1 613,0 12 161,3 61 370,8 1 627,0 
Lebendgeborene Anzahl 

" 1118 9 501 51 474 1 150 
Gestorbene 

" 1 767 11 400 54 035 1 714 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 

" 
- 649 - 1 899 - 2 561 - 564 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 4 471 24 401 39 237 4 088 

Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 5 052 24 236 52 459 4 015 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 581 + 165 - 13 222 + 73 
Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 

" 
- 1 230 - 1 734 - 15 783 - 491 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 154,0 579,9 4 601,8 157,5 
Lebendgeborene Anzahl 

" 153 592 4 957 217 
Gestorbene 

" 27 100 . 627 26 
Geborenen-·(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 

" + 126 +. 492 + 4 330 + 191 
Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" 1 295 3 749 30 334 1 371 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" 1 662 6 795 46 437 1 417 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" 
- 327 r- 3 046 - 16103 - 46 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" 

- 201 r- 2 554 - 11 773 + 145 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Dezember 77 655 569 790 2 348 986 65 950 
und zwar Männer 

" 48 845 338 016 1 343 884 41 489 
Frauen 

" 28 810 231 774 1 005 102 24 461 
Teilzeitkräfte 

" 5 744 56 325 240 197 5 420 
Ausländer 

" 14113 50 736 296 391 11 889 
Arbeitslosenquote ·% 10,9 11,8 9,5 9,3 
Offene Stellen Anzahl 2 079 11 030 63 779 1 966 
Kurzarbeiter 

" 
17 925 123 743 513 642 17 710 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes 
Handwerk3

) 

Beschäftigte Anzahl Oktober 149 694 1 041 150 6 934 009 157 943 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 

" 
11 713 105 334 688 893 12 806 

Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 539 3 234 22164 545 
Umsatz aus Eigenerzeugung') 

" 3 737 18 076 100 296 3 536 
Gesamtumsatz') 

" 
7 685 24 007 115 019 7 052 

darunter Auslandsumsatz 
" 1 130 5 326 30 504 808 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl September 27 009 223 029 1 165 904 27 866 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 3 405 30189 155 334 3482 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 100 671 3 492 101 
Baugewerblicher Umsatz') 

" 291 2117 10183 471 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen') 1000 September 160 1 072 5 957 150 
darunter von Auslandsgästen " 49 126 1 187 50 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl November 4 843 33 727 168 659 4151 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM Juli-September 8 484;6 20 510,8 99 913,8 8 437,4 
darunter 

Gemeinschaftsteuern " 
4 689,7 13 943,9 73147,2 4619,7 

Landessteuern " 
196,4 854,3 4 838,1 185,6 

Gemeindesteuern " " 
427,7 1 628,6 8 768,6 380,9 

')Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2
} Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3

) Stand Ende September.-') Betriebe von Untern eh 
') einschl. Kombinationskraftwagen,' ohne Bundesbahnl-post. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.)2
) 

1982 1983 1982 Veränderung 1983 gegenüber 19821n% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Hainburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. 
Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) -

12 196,4 61 604,1 1 618,6, 12 170,6 61 '438,8 1 631,6 12 203,8 61 651,7 - 0,8 - 0,3 - 0,3 

10179 54 775 9 780 83 277 448 763 10104 84 388 465 914 - 3,2 - 1,4 - 3,7 
11 302 55 366 16 200 109 048 535 269 17 434 111 312 533 930 - 7,1 - 2,0 + 0,3 

- 1123 - 591 - 6 420 - 25 821 - 86 506 - 7 330 - 26 924 - 68 016 X X X 

' 23 974 42 041 35 301 195 928 272 025 40 491 214102 324 090 - 12,8 - 8,5 - 16,1 
25 336 55 016 39 774 191 994 362 698 43325 207 588 365 514 - 8,2 - 7,5 - 0,8 

- 1 362 - 12 975 - 4 473 + 3934 - 90 673 - 2 834 + 6 514 - 41 424 X X X 

- 2 485 - 13 566 - 10 893 - 21 887 - 177179 - 10164 - 20 410 - 109 440 ' X X X 

607,7 4 698,6 155,4 599,6 4 634,2 157,3 607,4 4 715,4 - 1,2 - 1,3 - 1,7 

781 6 095 1 661 6097 46 786 1 870 7 020 55 055 - 11,2 - 13,1 - 15,0 
87 671 216 802 5 889 215 830 6295 + 0,5 - 3,4 - 6,4 

+ 694 + 5 424 + 1 445 + 5 295 + 40 897 + 1 655 + 6190 + 48 760 X X X 

5 473 32 944 8 755 35161 201 928 11 619 46 007 251 435 - 24,6 - 23,6 - 19,7 
6 786 48 352 12 086 47 442 312 866 11 622 49113 318 373 + 4,0 - 3,4 - 1,7 

- 1 313 - 15 408 - 3 331 - 12 281 - 110 938 - 3 - 3106 - 66 938 X X X 

- 619 - 9 948 - 1 886 - 6986 - 70041 + 1 652 + 3084 - 18178 X X X 

522 293 2 223 352 72972 534 854 2 263 433 53 534 437 143 1 854 889 + 36,3 + 22,4 + 22,0 
309 079 1 280 910 45 269 311 624 1 275 739 33 344 251 543 1 034 658 + 35,8 + 23,9 + 23,3 
213214 942 442 27 703 223 230 987 694 20190 185 600 820 231 + 37,2 + 20,3 + 20,4 

57 918 245 558 5 771 57 468 245 819 4 887 56 293 238 667 + 18,1 + 2,1 + 3,0 
47 292 293 362 13 368 48 815 292 261 9 580 40 430 248 344 + 39,5 + 20,7 + 17,7 

11,0 9,1 10,2 11,1 9,1 7,5 9,2 7,6 X X X 

10 067 57 799 2199 13402 76 052 3230 18 451 102 281 - 31,9 - 27,4 - 25,6 
234 912 1114 301 18 690 130 335 674 987 9 840 112 986 606 055 + 89,9 + 15,4 +. 11,4 

1 087 087 7 175 260 151 601 1 043 872 6 935 025 159 955 1100744 7 252136 - 5,2 - 5,2 - 4,4 
105 772 701 842 117 006 1 015 388 6 596 286 127 503 1 075 299 6 932 313 - 8,2 - 5,6 - 4,8 

3146 21 771 5 453 32 447 214 962 5 587 33084 217 122 - 2,4 - 1,9 - 1,0 

16 726 94 827 32 984 166 634 939142 34 057 168 594 933182 - 3,2 - 1,2 + 0,6 
21 992 108 419 68 793 221 117 1 075 773 67 915 218 978 1 060 312 + 1,3 + 1,0 + 1,5 

4 594 28 537 7"957 47 058 287 450 7 858 48010 286 816 + 1,3 - 2,0 + 0,2 

230 408 1191 884 26134 209 721 1 099 863 27 691 224 606 1153946 - 5,6 - 6,6 - 4,7 
31 124 157 589 24 723 208 462 1 095 980 26 097 219 252 1 130 500 - 5,3 - 4,9 - 3,1 

688 3489 783 4 986 26 493 810 5 206 26 688 - 3,3 - 4,2 - 0,7 
2 275 10193 2171 14 231 74 214 2 288 13 751 71 032 - 5,1 + 3,5 + 4,5 

1 056 5 710 1129 7 787 40573 1161 7 990 40 280 - 2,8 - 2,5 + 0,7 
129 1 096 354 1 002 8005 374 1 062 7 771 - 5,2 - 5,6 + 3,0 

( 

29 801 147 368 58 370 442 384 2 275 481 53 879 393 427 2 008 934 + 8,3 + 12,4 + 13,3 

19 875,6 94 618,5 23 784,4 58 083,4 283 435,1 24 042,7 57 657,0 272 906,2 - 1,1 + 0,7 + 3,9 

13204,7 69 696,3 13 814,1 39 746,0 208 365,9 13 749,6 38 828,1 200 863,1 + 0,5 + 2,4 + 3,7 
829,5 4 410,9 613,2 2 576,6 13803,9 592,3 2 439,6 12 796,2 + 3,5 + 5,6 + 7,9 

1 693,1 8 800,4 1199,5 4 881,9 26 224,5 1 203,3 5 026,5 25 824,5 - 0,3 - 2,9 + 1,5 

men mit 20 und mehr Beschäftigten. - 5) ohne Umsatzsteuer. - 6) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 7
) für Berichtsgemeinden. -

Harnburg in Zahlen 2. 1984 61 

--c:_ 



Hamburg .im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg (West) Main dort 

Bevölkerung 

Bevölkerung') 1000 2. Vj. 83 1 283 1 004 639 ... 582 568 ... ') 547 476 
1. Vj. 83 1 622 1 863 1 286 1 007 642 618 583 569 547 ') 548 477 

darunter Ausländer % 2. Vj. 83 ... ... 16.4 14,6 5,6 ... 12,9 17,3 . .. 9,4 12,1 
1. Vj. 83 9,6 ... 16.4 14,7 5,6 22,0 . 12,9 17,2 7,0 9,5 12,1 

Lebendgeborene Anzahl 2. Vj. 83 3346 4 438 2 476 2 146 1.312 1 182 1 142 ... 1 035 881 
1. Vj. 83 3 066 4 445 2 404 2 090 1 272 1 248 1 231 1 201 1 075 1 143 950 

darunter Ausländer % 2. Vj. 83 17,2 21,9 19,2 24,5 12,0 ... 22,1 28,7 ... _15,5 18,4 
1. Vj. 83 17,1 23,2 19,1 25,2 12,3 32,7 21,7 26,6 15,8 16,6 19,9 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 7,7 8,6 8,2 ... 8,1 8,1 ... 7,6 7,4 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 7,7 9,7 7,6 8.4 8,0 8,2 8,6. 8,6 8,0 8,5 8,1 

Gestorbene Anzahl 2. Vj. 83 5 040 7 929 3 383 2 915 2136 ... 1 830 1 421 ... 1 789 1 456 
1. Vj. 83 5 794 8 815 3 596 3235 2 323 2 074 2 072 1 685 1 817 1 756 1 728 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 10,6 11,6 13.4 ... 12,6 10,0 ... 13,1 12,3 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 14,5 19,2 11,3 13,0 14,7 13,6 14,4 12,0 13,5 13,0 14,7 

Geborenen- (+) I Anzahl 
Gestorbenen- 2. Vj. 83 - 1 694 - 3491 - 907 - 769 - 824 ... - 648 - 279 ... - 754 - 575 
übersctlUß (-) 1. Vj. 83 - 2 728 - 4 370 - 1192 - 1145 - 1 051 - 826 - 841 - 484 - 742 - 613 - 778 -

Zugezogene Personen Anzahl 2. Vj. 83 17 715 9 369 4 304 6 926 9 215 ... 6 331 5 348 
1. Vj. 83 12121 13 415 19 304 9 060 4474 9 198 7 217 8191 5 068 6 092 5 454 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 55.4 37.4 27,0 ... 47,7 65,0 . .. 46.4 45,1 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 30,3 29,2 60,9 36,5 28,2 60.4 50,2 58.4 37,6 45,1 46,3 

Fortgezogene Personen Anzahl 2. Vj. 83 19 767 11 531 6 545 7 328 9 470 6 294 6 227 
1. Vj. 83 11 483 15 232 19 604 10 856 5 666 11.789 7198 9 024 5 234 6 754 6 374 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 61,8 46,1 41,1 ... 50,5 66,8 ... 46,1 52,5 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 28,7 33,2 61,9 43,7 35,8 77.4 50,1 64,3 38,8 50,0 54,2 

Wanderungs- Anzahl 2,Vj. 83 ... - 2 052 - 2162 - 2 241 - 402 - 255 . .. + 37 - 879 
gewinn(+) I -vertust(-) 1. Vj. 83 + 638 - 1 817 - 300 - 1 796 - 1192 - 2 591 + 19 - 833 - 166 - 662 - 920 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... - 6.4 - 8,6 - 14,1 ... - 2,8 - 1,8 ... + 0,3 - 7.4 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 + 1,6 - 4,0 - 0,9 - 7,2 - 7,5 - 17,0 + 0,1 - 5,9 - 1,2 - 4,9 - 7,8 

· Bevölkerungszu- (+)I Anzahl 2. Vj. 83 ... - 2 959 - 2 931 - 3065 - 1 050 - 534 ... - 717 - 1 454 
-abnahme (-) 1. Vj. 83 - 2 090 - 6187 - 1 492 - 2 941 - 2 243 - 3417 - 822 - 1 317 - 908 - 1 275 - 1 698 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... - 9,3 - 11,7 - 19,2 ... - 7,2 - 3,8 ... - 5,3 - 12,3 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 - 5,2 - 13,5 - 4,7 - 11,8 - 14,2 - 22.4 - 5,7 - 9.4 - 6,7 - 9,4 - 14.4 

Umgezogene Personen Anzahl 2. Vj. 83 ... 26 205 21 564 12 459 11 716 9 272 10 813 8 806 
innerhalb der Stadt 1. Vj. 83 37 250 61 320 28 929 22 466 13 241 10 502 12 638 8 692 11 537 10 518 9 211 

je 1000 
Einwohner 2. Vj. 83 ... 81,9 86,2 78,2 ... 80,7 65.4 . .. 79,2 74,2 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 93,2 133,5 91,3 90,5 83,6 68,9 87,9 62,0 85,6 77,8 78,3 

Arbeitsmarkt 1 ) 

Arbeitslose Anzahl 2. Vj. 83 70 198 83 060 51 753 49 002 28 578 3)32 676 25 887 14 862 28 759 37192 24193 
1. Vj. 83 73 694 90 213 58 663 49 715 29 217 3)33 745 25 304 15 247 28 636 36 831 25 815 

und zwar Männer 
" 

2. Vj. 83 43 378 47 865 27 509 29 548 17 880 3)18 813 16 323 8 217 17 108 21 167 12 439 
1. Vj. 83 46 311 53 571 33 662 30 429 18 498 3)20 017 15 939 8 630 17 478 21 290 14 043 

Frauen 
" 

2. Vj. 83 26 820 35195 24 244 19 454 10 698 3)13 863 9 564 6 645 11 651 16 025 11 754 
1. Vj. 83 27 383 36 642 25 001 19 286 10 719 3)13 728 9 365 6 617 11 158 15 541 11 772 

Teilzeitkräfte 
" 

2. Vj. 83 5 652 4 953 6 995 3 867 2 281 3
) 3 079 1 555 1142 2 824 3 741 2 727 

1. Vj. 83 6 036 5 073 7 166 3 819 2 244 3) 3126 1 694 1 114 2 830 3 754 2 827 

Arbeitslosenquote % .2. Vj. 83 9,9 10,4 5,7 12,3 12,3 ') 6,2 ') 10,3 5,5 12,6 11,2 10,0 
1. Vj. 83 10,3 11,3 6.4 12,5 12,6 ') 6,4 ') 9,6 5,6 13,1 11,1 10,7 

Arbeitslose Anzahl 2. Vj. 83 13108 16 031 12 991 12 097 2 626 ') 8 285 5177 4 941 . 3 663 5 878 6253 
Ausländer 1. Vj. 83 13 473 17 779 16 446 12 383 2 678 ') 9161 5 178 5 204 3 831 5 849 6 474 

Offene Stellen 2. Vj. 83 3 308 3 709 4 888 1 336 744 ') 3131 1 273 2 035 . 782 1 086 1 100 
1. Vj. 83 1 966 2 673 4 403 1188 609 3

) 2 784 1 253 1 681 755 2 311 957 

Kurzarbeiter 2. Vj. 83 16 265 8 492 13188 3 467 2 657 3
) 6 890 7111 5 614 6148 17 985 8 267 

'1. Vj. 83 24 756 19 048 23 408 10 524 3 887 3)14 631 10 008 6 931 8 246 29.214 15 878 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit . Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Har:~nover Nürnberg 
(West) Maln dort 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 

Verarbeitendes 

Handwerk) 4) 

Beschäftigte') Anzahl 2. Vj. 83 150 953 160157 171 251 108 089 55 120 98150 83414 119 242 67 791 83 460 87 107 
1. Vj. 83 152 689 160 921 175 812 109178 55 875 99 573 85 142 120 986 68 385 86 602 89 050 

je 1000 2. Vj. 83 ... ... 134 108 86 ... 143 210 .. . 152 183 
Einwohner 1. Vj. 83 94 86 137 108 87 161 146 213 125 158 187 . 

Bruttolohn- und Mio. DM 2. Vj. 83 1 702 1 549 1 921 1 274 595 1 148 983 1 478 677 836 818 
-gehaltssumme 1.Vj. 83 1 555 1 408 1 902 1181 576 1 053 881 1 324 616 775 770 

1000.DM 
je Beschäftigten 2. Vj. 83 45 39 45 47 43 47 47 50 40 40 38 

und 1 Jahr 1. Vj. 83 · 41 35 44 44 42 43 42 44 37 36 35 

Umsatz.aus Mio. DM 2. Vj. 83 9 889 9 057 10 253 6 380 2 802 3 932 3 577 8 095 4 053 3 319 2 733 
Eigenerzeugung') 1. Vj. 83 9 636 8 886 9 558 6 532 2 655 3 823 3 398 7 666 3 777 3 229 2 528 

Gesamtumsatz5
) Mio. DM 2. Vj. 83 20 267 9 383 11 185 7 322 3 250 5 949 4133 9 217 4 680 3 584 3 081 

1. Vj. 83 20 516 9 209 10 386 7 484 3064 6 279 3 891 8 705 4 400 3 515 2 763 
darunter 
Auslandsumsatz5

) Mio. DM 2. Vj. 83 2 608 1 037 4 612 2 295 517 1 870 1 261 3 478 998 1121 756 
1. Vj. 83 2 078 1153 4 327 2 390 416 1 723 1111 3 548 1 037 1 087 709 

Gesamtumsatz5) 1000 DM 
je Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 35 29 20 ... 28 65 ... 26 26 
und 1 Jahr 1. Vj.83 51 20 33 30 19 41 27 62 33 26 23 

1000 DM 
je Beschäftigten 2. Vj. 83 539 235 262 272 236 243 199 310 277 172 142 

und 1 Jahr 1. Vj. 83 545 232 240 278 222 256 185 292 261 165 126 

Bauhaupt-
gewerbe4

) 

Beschäftigte') Anzahl 2. Vj. 83 21 652 33 245 30 968 12159 9 526 17 233 11 574 12 907 8 407 7768 8 966 
1. Vj. 83 20 662 30 869 28 489 12 099 9 408 17 343 11 289 12 521 8206 7 608 8 039 

Baugewerblicher Mio. DM 2. Vj. 83 643 980 984 333 233 489 412 360 265 264 203 
Umsatz5) 1. Vj. 83 434 720 488 253 193 329 327 309 164 150 153 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 2. Vj. 83 389 757 440 088 690 335 213 586 52 820 404 813 168108 123 794 75195 107 300 139 468 
1. Vj. 83 274 166 298 166 466 740 181 453 58 364 358 584 177 342 100 843 58 923 75 514 99 096 

Fremden- 2. Vj. 83 697 828 1218846 1452760 396 578 127 749 691 445 301 608 276 332 134 318 196 867 239 561 
Übernachtungen 1. Vj. 83 505 391 842 730 965 892 414 254 143 796 643 587 343 495 234 218 105 345 128 377 208 539 

darunter von " 2. Vj. 83 242 599 218 289 633 846 156185 15 003 375 422 118278 89 663 32 261 55 329 62 217 
Auslandsgästen 1. Vj. 83 156 574 161 073 336 847 131 030 14 843 322 739 115 886 61 955 20 666 19 870 54 495 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 2. Vj. 83 ... 4 543 1 584 .801 2 078 1 950 . .. 1 442 2 019 

und 1 Jahr 1. Vj. 83 1 264 1 834 3 047 1 669 908 4 223 2 389 1 670 782 950 1 772 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 2. Vj. 83 18 890 15 968 18 965 7 287 6131 5 650 
fabrikneuer Pkw') 1. Vj. 83 16 311 13 431 16 325 5 944 5 862 4 900 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 2. Vj. 83 280 78 200 147 81 164 128 127 82 97 . 82 
Ertrag und Kapital 1. Vj. 83 320 126 327 144 97 223 154 160 83 108 85 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 627 587 510 ... 878 896 .. . 708 691 
steuer und 1 Jahr 1. Vj. 83 801 275 1 032 582 612 1 465 1 071 1144 616 800 721 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 2. Vj. 83 232 100 162 103 60 75 69 78 52 53 54 
kommensteuer 1. Vj. 83 214 120 - 5 20 11 18 13 10 54 2 2 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 2. Vj. 83 ... ... 51 410 377 ... 472 551 .. . 386 457 
und 1 Jahr 1. Vj. 83 534 261 - 16 79 72 117 91 70 400 17 14 

') am Ende des Berichtszeitraymes.- 2
) wohnberechtigte Bevölkerung.- 3

) Arbeitsamtsbezirk.- ')Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
tigten. - 5

) ohne Umsatzsteue\.- ') einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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~ Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält. in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführiicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die .. langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte.Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag , 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und BerufszähiÜng vom 27. Mai 1970 -
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft un.d zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe .1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Harnburg 11 
Telefon: (040) 3681 -719 
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Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s = geschätzte Zahl 

X Nachweis nicht sinnvoll 

I = kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

( ) Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel " aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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Das Stichwort 
Generation 
Es gibt mehrere Bedeutungen des Wor
tes Generation: Eine "Aitersgeneration" 
(= Kohorte) ist eine Gesamtheit von 
gleichzeitig (in einem Kalenderjahr) Ge
borenen. Die Verfolgung dieser einzel
nen Altersgenerationen sind statistische 
Längsschnittbetrachtungen - zum Bei
spiel Häufigkeitsmessungen - von Er
eignissen während des ganzen Lebens 
oder im Laufe von Teilstrecken des Le
bens der Gesamtheit der jeweiligen Ge
neration. 
Die "Zeitgeneration" umfaßt die Men
schen, die beispielsweise zur gleichen 
Zeit (im gleichen Jahr) heiraten; Kinder 
zur Weit bringen oder sterben. · 
Im übertragenen Sinne wird der Begriff 
"Generation" für alle in einem bestimm
ten Zeitraum lebenden Menschen mit 
Begriffen verbunden, die ihre Gemein
samkeiten wie äußere Ereignisse oder 
Weltanschauungen betonen (beispiels
weise "Kriegsgeneration", "skeptische 
Generation"). 
Die "Geschlechtergenerationen" be
zeichnen die einzelnen Stufen in der Ge
schlechterfolge (Großeltern, Eitern, Kin-
der, Enkel usw.). · 
Das Maß dafür, wie schnell sich die Ge
nerationen erneuern, ist der Genera
tionsabstand. Der Sozialwissenschaft
ler Paul Flaskämper definiert ihn als den 
zeitlichen Abstand zwischen dem Zeit
punkt der Geburt des Vaters (der Mutter) 
und dem Zeitpunkt der Geburt des Soh
nes (der Tochter). Je nachdem, ob man 
vom Vater zum Sohn oder von der Mutter 
zur Tochter oder vom Ehepaar zum 
Kind, gleichgültig welchen Geschlechts, 
rechnet, bekommt man voneinander ab
weichende Werte. Entstammen aus ei
ner Familie mehrere Kinder, wird der Ab
stand von der Geburt des Vaters (der 
Mutter) und dem durchschnittlichen 
Zeitpunkt der Geburt der Kinder gemes
sen. Man kann aber unter Generations
abstand auch die Zeitstrecke zwischen 
dem Tode des Vaters (der Mutter) und 
dem Tode der Kinder verstehen. Die De
finitions- und Berechnungsschwierig
keiten haben dazu geführt, daß häufig 
mit einem Durchschnittswert gearbeitet 
wird; dieser beträgt ein Drjtteljahrhun
dert. Der Generationsabstand ist etwa 
für die Frage wichtig, wie lange durch 
Vererbung weitergegebener Besitz in 
den Händen einer Geschlechtergenera
tion verbleibt. 
Außerdem wird der Begriff "Generation" 
neuerdings auch für technische Erzeug
nissse einer bestimmten Art auf dersel
ben Entwicklungsstufe verwendet 
("Computergeneration"). Jens Gerhardt 
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Sozialhilfe in Harnburg 

Tsd. Personen 
110 

100 

90 

1978 

Hilfeempfänger 

1980 1982 

Bruttoausgaben 
Mio. DM 

490,9 

1978 1980 1982 

~Hilfe zum Lebensunterhalt 
11IIIIIIIIlli1I Hilfe in besonderen Lebenslagen 

HiZ 3.1984 l 

ln den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Menschen, die zu ihrer Le
bensführung auf staatliche Unterstützung ·angewiesen sind, auch in 
Harnburg beträchtlich erhöht. So ist von 1978 bis 1982 die Zahl der So
zialhilfeempfänger um über 17 Prozent gestiegen; Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz erhielten 1982 fast 108 200 Personen. Der An
teil von Ausländern an den Sozialhilfeempfängern erreichte 1982 mehr 
als 15 Prozent - gegenüber knapp vier Prozent im Jahr 1978. 
Die für Sozialhilfe aufzuwendenden Bruttoausgaben sind in Harnburg in
nerhalb von vier Jahren um 66 Prozent angewachsen und beliefen sich 
1982 auf 815,0 Millionen DM; davon entfielen 245,8 Millionen DM auf Hil
fe zum Lebensunterhalt und 569,3 Millionen DM auf Hilfe in besonderen 
Lebenslagen, wie etwa Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege und Altenhilfe. Den 
Bruttoausgaben standen 1982 Einnahmen - beispielsweise von Ange
hörigen der Hilfeempfänger oder von anderen Sozialleistungsträgern
lediglich in einer 1-jöhe von 161 ,2 Millionen DM gegenüber. 

Statistik aktuel·l 

Arbeitsmarkt 1983 

Die Entwicklung auf dem hamburgi
schen Arbeitsmarkt zeigte 1983 wieder
um einen ungünstigeren Verlauf als im 
Vorjahr. Die durchschnittliche Arbeitslo
senzahl des Jahres 1982 wurde um 
19 820 (plus 38 Prozent) übertroffen und 
betrug für das Jahr 1983 fast 72 500 
Personen, dieses entspricht einer Ar
beitslosenquote von 10,2 Prozent und 
bedeutet eine Zunahme um 2,8 Prozent
punkte gegenüber dem Durchschnitt 
von 1982. Lediglich in den Monaten Mai 
bis Juli und im September lag die Ar
beitslosenzahl am Monatsende unter 
der des Jahresdurchschnitts, der 
Höchststand wurde im Dezember mit 
77 660 Personen erreicht, die niedrigste 
Monatszahl wies der Juni mit 70 200 auf. 
Im Bundesgebiet betrug die durch
schnittliche Arbeitslosenquote 9,1 Pro
zent und lag damit um 1 ,6 Prozentpunkte 
über dem Vorjahreswert, die absolute 
Zunahme belief sich auf 425 000 (plus 
23 Prozent). 

Von den im Durchschnitt des Jahres 
1983 in Harnburg registrierten Arbeitslo
sen waren 44 960 Männer (gegenüber 
1982: plus 12 190 oder 37 Prozent) und 
27 520 Frauen (gegenüber 1982: plus 
7630 oder 38 Prozent); die Arbeitslo
senquote stieg bei den Männern von 8,2 
auf 11,1 Prozent und bei den Frauen von 
6,4 auf 8,9 Prozent. 
Die Anzahl der Arbeitslosen, die eine 
Teilzeitarbeit suchten, lag 1983 mit 5760 
um 19 Prozent über dem entsprechen
den Vorjahreswert und hat damit nur un~ 
terdurchschnittlich zugenommen; die 
Quote stieg lediglich von 5,5 auf 7,0 Pro
zent. 
Bei den. ausländischen Arbeitnehmern 
dagegen zeichnete sich eine besonders 
unerfreuliche Entwicklung ab; ihre Ar
beitslosenzahl nahm um 3850 (plus 41 
Prozent) zu, die Arbeitslosenquote be
lief sich auf 18,8 Prozent und lag damit 
um fünfeinhalb Prozentpunkte über dem 
Durchschnittswert 1982. 
Um 1095 Personen (plus 27 Prozent) zu
genommen hat die Anzahl der jugendli
chen Arbeitslosen (unter 20 Jahre), die 

Hamburg in Zahlen 3. 1984 



Quote erhöhte sich von 9,3 Prozent 
( 1982) auf 12,6 Prozent im Jahresdurch
schnitt 1983. 
Ebenfalls erheblich angestiegen ist die 
Anzahl der Kurzarbeiter: Waren es 1982 
noch 9840 Personen, so wurde 1983 ein 
Anstieg auf 18 690 ermittelt; die Zu
wachsrate dieses Personenkreises 
machte 90 Prozent aus. 
Hingegen nahm die Anzahl der dem Ar
beitsamt gemeldeten offenen Stellen 
weiterhin ab und verminderte sich von 
3310 um ein Drittel auf 2195. Von den 
1983 gegenüber 1982 weniger angebo
tenen Stellen waren 60 Prozent Ange
stellten- und 40 Prozent Arbeiterstellen. 

Heinz Lohmann 

Mehr Leasing im 
Bauhauptgewerbe 

Die 221 hamburgischen Ein- und Mehr
betriebsunternehmen des Bauhauptge
werbes mit 20 und mehr Beschäftigten 
investierten 1982 zusammen 63,4 Millio
nen DM - sieben Prozent weniger als 
1981. Dieser Rückgang erklärt sich fast 
ausschließlich aus dem gesunkenen 
Kaufinteresse für Maschinen und sonsti
ge technische Anlagen, die für sich 88 
Prozent der Investitionen ausmachen. 
Die geringere Investitionsneigung ist 
wohl zum Teil auch auf das gestiegene 
Leasinggeschäft zurückzuführen. Die 
Aufwendungen für gemietete und ge
pachtete Anlagegüter sind jedenfalls ge
genüber 1981 um 28 Prozent auf 45,8 
Millionen DM gestiegen. ln diesen Zah
len sind die Ergebnisse der außerham- , 
burgischen Zweigniederlassungen ent
halten, dafür fehlen aber Informationen 
über hamburgische Filialbetriebe von 
Bauunternehmen in anderen Bundes
ländern. 
Der Umsatz im Bauhauptgewerbe betrug 
1982 rund zwei Milliarden DM, neun Pro
zent weniger als 1981. Insgesamt gese
hen ist damit die Investitionsquote un
verändert geblieben; von jeder umge
setzten Mark gaben die Baugeschäfte 
1981 und 1982 jeweils 3,2 Pfennig für 
neue Investitionen - Maschinen, Fahr
zeuge, Bauten und Grundstücke- aus. 

Rüdiger Lenthe 

Ein Viertel aller 
Personenkraftwagen 
aus dem Ausland 
Von den in Harnburg während des ersten 
Halbjahres 1983 zugelassenen 35 000 
Pkw und Kombis wurden 27 000 in der 
Bundesrepublik hergestelt. Die übrigen 
Fahrzeuge, das sind immerhin 23 Pro
zent, kamen aus dem Ausland. Allen 
voran stehen hier die japanischen Wa
gen mit einem Anteil von über zehn Pro
zent; erst mit Abstand folgen die euro
päischen Länder Frankreich mit fünf 
Prozent und Italien mit drei Prozent. Be
sonders Spanien (zwei Prozent) und 
auch die Sowjetunion (ein Prozent) ha-
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ben so traditionsreiche Herstellerländer 
wie Großbritannien und Schweden deut
lich überrundet. 
Im Vergleich zum entsprechenden Vor
jahreszeitraum konnte Spanien die An
zahl der in Harnburg abgesetzten Wagen 
vervierfachen. Deutliche Steigerungen 
verzeichneten auch Japan und Italien. 

Zunahme bei 
Kraftfahrzeugen 

Erich Walter 

Am 1. Januar 1984 waren in Harnburg 
645 000 Kraftfahrzeuge gemeldet. Da
mit hat sich die Expansion des Kraftfahr
zeugbestandes mit 1 ,6 Prozent nach nur 
0,4 Prozent im Vorjahr wieder etwas ver
stärkt. 
Den überwiegenden Teil der Kraftfahr
zeuge bilden mit 89 Prozent die Perso
nen- und Kombinationskraftwagen, zu 
denen 574 000 Fahrzeuge gehören. Die 
Entwicklung dieser Kategorie entsprach 
mit einer Zunahme von 1 ,5 Prozent fast 
dem Gesamtdurchschnitt Der Be
standszuwachs der Kombinationskraft
wagen lag mit 2,6 Prozent· wiederum 
über der Zuwachsrate für die Personen
kraftwagen. Innerhalb der Pkw und Kom
bis bilden die Fahrzeuge der oberen Mit
telklasse ( 1500 cm 3 bis 1999 cm 3

) mit ei
nem Anteil von 40 Prozent die am weit
aus stärksten besetzte Hubraumgrö
ßenklasse. Diese Gruppe und die Fahr
zeuge mit 2000 und mehr cm 3 haben am 
meisten expandiert, ein Zeichen für den 
Trend zum größeren Wagen. 
Wie im Vorjahr weisen die Krafträder ei
ne weit überdurchschnittliche Steige
rungsrate von elf Prozent auf, wobei die 
Leichtkrafträder sogar auf über 19 Pro-' 
zent kommen. Damit sind am Straßen
verkehr in Harnburg 22 000 Krafträder 
beteiligt. 
Aufgrund der schwachen Konjunktur
entwicklung ist die Anzahl der Lastkraft
wagen um 2,5 Prozent auf 34 700 zu
rückgegangen. Den geringsten Anteil 
am gesamten Kraftfahrzeugbestand fin
den wir bei den Omnibussen, deren An
zahl um vier Prozent auf 1700 abgebaut 
wurde. 
Es ist interessant, daß in Harnburg über 
3800 Wohnmobile registriert sind. Ihre 
Anzahl stieg um mehr als 13 Prozent; 
diese Fahrzeuge bilden zusammen mit 
gut 33 000 Wohnwagenanhängern ein 
erhebliches Potential für eine mobile 
Freizeitgestaltung. Erich Walter 

Auftragseingänge 
knapp unter dem 
Vorjahresniveau 
Die Betriebe des Verarbeitenden Ge
werbes in Harnburg verzeichneten im 
Jahr 1983 Auftragseingänge in Höhe 
von 14,1 Milliarden DM, von denen 4,2 
Milliarden DM auf das Auslandsgeschäft 
entfielen. Im Vergleich zum Vorjahr ver
ringerte sich die Ordertätigkeit auf dem 

Inlandsmarkt um 2,3 Prozent. Der Wert 
der ausländischen Bestellungen blieb 
dagegen konstant. 
Höhere Aufträge verzeichneten nur die 
Grundstoff- und Produktionsgüterher
steller (plus 6,1 Prozent), wobei die Be
stellungen aus dem Inland um 6,6 Pro
zent und die aus dem Ausland um 4, 7 
Prozent zunahmen. ln diesem Bereich 
verbesserte sich die Auftragslage in der 
Chemischen Industrie um 4,9 Prozent. 
Im Investitionsgütergewerbe ging die 
Auftragslage infolge eines schlechteren 
Inlandsgeschäftes um 5,7 Prozent zu
rück. Im Schiffbau verringerten sich die 
Bestellungen um insgesamt 9,4 Prozent; 
dem schwachen Inlandsgeschäft (minus 
47 ProzentY standen größere Auslands
aufträge (plus 34,4 Prozent) gegenüber. 
Das Vorjahresniveau erreichten die Auf
tragseingänge in der Elektrotechnik. 
Größere Einbußen verzeichnete dage
gen der Stahlbau (minus 46,1 Prozent) 
und der Straßenfahrzeugbau (minus 40 
Prozent). 
Das Auftragsvolumen im Verbrauchsgü
tergewerbe war um 4 Prozent niedriger 
als vor Jahresfrist. Die Abschwächun
gen betrugen auf dem Inlandsmarkt 2,1 
Prozent und auf dem Auslandsmarkt 
19,5 Prozent. Mit Ausnahme der Holz
verarbeitung (plus 22,9 Prozent) und 
des Bekleidungsgewerbes (plus 14,3 
Prozent) verzeichneten die übrigen 
Wirtschaftszweige um bis zu zehn Pro
zent niedrigere Auftragseingänge. 

Günther Neuß 

Produktionswerte unter 
Vorjahresniveau 
Die Betriebe des Verarbeitenden Ge
werbes in Harnburg produzierten in der 
Zeit vom Januar bis Oktober 1983 Waren 
im Werte von 21 ,9 Milliarden DM und 
blieben damit um 1 ,4 Prozent unter dem 
Ergebnis des entsprechenden Vorjah
reszeitraums. ln den vier großen Haupt
gruppen dieses Wirtschaftsbereichs 
verlief die Entwicklung unterschiedlich. 
Am ungünstigsten war sie im Investi
tionsgütergewerbe (minus sieben Pro
zent). Betroffen war vor allem der Stahl
und Leichtmetallbau (minus 44 Prozent) 
und die Feinmechanik und Optik (minus 
elf Prozent). Eine leichte Zunahme von 
drei Prozent verzeichnete dagegen die 
Elektrotechnik. 
Im Verbrauchsgütergewerbe verringer
ten sich die Produktionswerte um fünf 
Prozent. Mit Ausnahme des Textilge
werbes (plus elf Prozent), der Holzverar
beitung (plus fünf Prozent) und des Be
kleidungsgewerbes (plus ein Prozent) 
verzeichneten alle übrigen Branchen 
dieses Bereichs Produktionsverluste 
zwischen zwei und zwölf Prozent. 
ln der Grundstoff- und Produktionsgü
terherstellung wurde insgesamt gese
hen ein leichter Zuwachs (plus 1 ,4 Pro
zent) registriert. Einbußen ergaben sich 
in der Gießerei (minus 31 Prozent) und in 
der Mineralölverarbeitung (minus vier 
Prozent). Zunahmen erzielten dagegen 
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die Nichteisen-Metallerzeugung (plus 
21 Prozent}, die Holzbearbeitung (plus 
sieben Prozent), die Gummiverarbei
tung (plus vier Prozent) und die chemi
sche Industrie (plus drei Prozent). 
Das Nahrungs- und Genußmittelgewer
be erreichte im Durchschnitt um ein Pro
zent höhere Produktionswerte; deutlich 
besser waren die Ergebnisse in der Kaf
fee- und Teeverarbeitung (plus 20 Pro
zent) sowie bei den Brauereien (plus 
zehn Prozent). Die Ölmühlen (minus sie
ben Prozent) und die Süßwarenherstel
ler (minus vier Prozent) blieben dagegen 
unter den Werten des Vorjahreszeit
raums. Günther Neuß 

Ro-Ro-Verkehr im 
Hamburger Hafen 
Die Anzahl der im Hafen angekommenen 
Schiffe "mit selbstfahrender Ladung" 
(Roll-on-Roll-off) und die Menge der von 
ihnen gelöschten und geladenen Güter 
hat in den letzten Jahren stetig zuge
nommen. Im ersten Halbjahr 1982 liefen 
346 Ro-Ro-Schiffe mit 870 000 Nettore
gistertonnen Harnburg an; im gleichen 
Zeitraum 1983 waren es bereits 465 Ein
heiten mit knapp 1 ,2 Millionen Nettoregi
stertonnen, die an den zwölf Rollanlagen 
des Hafens abgefertigt wurden. 
Wegen ihres wachsenden Anteils am 
Gesamtverkehr und der damit erheblich 
gestiegenen Bedeutung hat das Statisti
sche Landesamt für das erste Halbjahr 
1983 erstmalig auch die mit Ro-Ro
Schiffen beförderten Gütermengen er
mittelt. Insgesamt wurden von ihnen in 
diesem Zeitraum mehr als 1 ,2 Millionen 
Tonnen Stückgüter an- und abtranspor
tiert. Damit beförderten diese Fahrzeu
ge bereits mehr als jede achte Tonne 
des in Harnburg umgeschlagenen 
Stückguts. 
Eine Betrachtung nach Verkehrsrelatio
nen zeigt, daß mit 845 000 Tonnen fast 
70 Prozent des Gesamtaufkommens auf 
den europäischen Bereich entfielen. Die 
Spitzenposition nahm mit nahezu 
500 000 Tonnen Großbritannien ein, vor 
Norwegen mit mehr als 200 000 Tonnen. 
An dritter Stelle lag das Fahrtgebiet Au
stralien/Neuseeland mit rund 150 000 
Tonnen. Mengen zwischen 40 000 Ton
nen und 50 000 Tonnen wurden im Ver
kehr mit Schweden, lsland, den Staaten 
am Persischen Golf und den sowjeti
schen Ostseehäfen bewegt. 
Nach den Erfahrungen der Vergangen
heit kann damit gerechnet werden, daß 
diese Verkehrsart in den nächsten Jah
ren nicht nur in den vorstehend genann
ten Fahrtgebieten, sondern beispiels
weise auch im Warenaustausch mit dem 
afrikanischen Kontinent und dem karibi
schen Raum an Bedeutung gewinnen 
wird. Gerade in der außereuropäischen 
Fahrt ergänzen die Ro-Ro-Verkehre 
häufig die seit Jahren etablierten Con
tainerdienste, da sie zum Beispiel für die 
Verschiffung von sperrigen und schwe
ren Montageteilen für den Anlagenbau 
besonders geeignet sind. Horst Schlie 
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Weniger Abfall im 
Produzierenden Gewerbe 
Für das Jahr 1982 wurde in Harnburg bei 
rund 1460 größeren Betrieben des Pro
duzierenden Gewerbes und in 46 Kran
kenhäusern ein Abfallaufkommen von 
3,1 Millionen Tonnen festgestellt, das 
sind 18 Prozent weniger als 1980- dem 
Jahr der letzten Erhebung. Ein gesunke
nes Müllvolumen konnte in allen Wirt
schaftsabteilungen registriert werden: 
Die Rückgänge gegenüber 1980 belie
fen sich bei den Betrieben der Energie
und Wasserversorgung auf 20 Prozent, 
im Verarbeitenden Gewerbe auf 14 Pro
zent, im Baugewerbe auf 19 Prozent und 
bei den Krankenhäusern sogar auf 30 
Prozent. 
Dem meisten Abfall im Produzierenden 
Gewerbe sah sich das Baugewerbe ge
genüber, das vor allem durch große 
Mengen an Bodenaushub, Bauschutt 
und Straßenaufbruch 71 Prozent (2,2 
Millionen Tonnen) der in dieser Statistik 
registrierten Abfälle verursachte. Mit 
weitem Abstand folgt das Verarbeitende 
Gewerbe. Allerdings sind die hier anfal
lenden 760 000 Tonnen Mülll erheblich 
umweltbelastender als die Abfälle des 
Baugewerbes. Die Betriebe der Energie
und Wasserversorung kamen auf ein 
Abfallvolumen von gut 110 000 Tonnen 
und die Krankenhäuser auf knapp 
40 000 Tonnen. 
Von den auskunftspflichtigen Firmen 
und Krankenhäusern wurden rund zwei 
Drittel des gesamten Mülls (zwei Millio
nen Tonnen) zu privaten und öffentli
chen Deponien und Verbrennungsanla
gen transportiert. in betriebseigenen 
Abfallbeseitigungsanlagen wurden wei
tere 16 Prozent (490 000 Tonnen) be
seitigt. Rund 500 000 Tonnen Abfälle 
konnten weiterverwendet oder aber als 
Papier, Glas und Schrott dem Altstoff
handel zugeführt werden. Die restlichen 
120 000 Tonnen bestanden aus haus
müllähnlichen Gewerbeabfällen und 
wurden von der Hamburger Stadtreini
gung abgeholt. Rüdiger Lenthe 

Nur geringer Anstieg der 
Baupreise 
Die relative Steigerung des Preisindex 
für Bauwerke in Harnburg hat seit 1980, 
als diese je nach Bauwerksart zwischen 
neun und zehn Prozent betrug, von Jahr 
zu Jahr abgenommen und erreichte im 
Jahr 1983 im Vergleich zum Vorjahr 
Werte um oder sogar unter drei Prozent. 
Der prozentuale Anstieg lag damit im all
gemeinen noch unter dem des Preisin
dex für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte im Bundesgebiet, der drei 
Prozent betrug. 
Im Jahresdurchschnitt 1983 stellte sich 
der Indexwert auf der Basis 1980 ~ 100 
bei den Wohngebäuden auf 112,1, wo
bei die Ein- und Zweifamiliengebäude 
mit 111 ,9 geringfügig unter und die 
Mehrfamiliengebäude mit 112,2 sowie 

gemischtgenutzte Gebäude mit 112,3 
etwas über diesem Wert lagen. Ein grö
ßerer Unterschied ist dagegen beim Ver
gleich der Rohbauarbeiten ( 109,1) mit 
den Ausbauarbeiten ( 116,4) festzustel
len; die Ursache ist darin zu sehen, daß 
in den letzten drei Jahren die Steige
rungsrate bei den Ausbauarbeiten im
mer über derjenigen bei den Rohbauar
beiten lag. Bei einigen Bauleistungen, 
die zu den Ausbauarbeiten zählen, wa
ren auch im vergangenen Jahr die höch
sten relativen Veränderungen festzu
stellen. So stieg der Indexwert 1983 im 
Vergleich zu 1982 bei den Rolladenar
beiten um 4,9 Prozent, bei den Metall
bau- und Schlosserarbeiten um 4,5 Pro
zent, bei den Bodenbelagarbeiten um 
4,1 Prozent, bei den Förderanlagen um 
3,8 Prozent und bei den Heizungs- und 
Brauchwassererwärmungsanlagen so
wie bei den Elektrischen Kabel- und Lei
tungsan lagen in Gebäuden um jeweils 
3,6 Prozent. 
Die Baupreise für Bürogebäude und für 
gewerbliche Betriebsgebäude erreich
ten im Jahresdurchschnitt 1983 einen 
Indexwert von je 113,1 ( 1980 ~ 1 00) und 
lagen damit etwas über dem Wert für 
Wohngebäude; allerdingwar nur bei den 
Bürogebäuden mit 2,6 Prozent die Stei
gerungsrate höher als bei den Wohnge
bäuden. 

Preisindizes für den Neubau von 
Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden 
und sonstigen Bauwerken in Harnburg 
1980 ~ 100 

Zunahme 

Bauwerksart 
Index- 1983 wert 

in% 

1982 

1983 gegenüber 

1982 1981 

Hohngebäude insgesamt 112' 1 2,4 3. 3 
davon 

Rohbauarbeiten 109,1 1 ,8 2' 1 
Ausbguarbeiton 116,4 3,0 5. 3 

Ein- und Zweifamiliengebäude 111,9 2,2 3. 3 
Mehrfamil iengebi:iude 112,2 2,4 3.4 
Gemischtgenutzte Gebäude 112,3 2,4 3,6 

Bürogebäude 113,1 2,6 4' 1 
Gewerbliche Be trie bage bäude 11),1 2.4 4' 1 
Straßenbau 108,5 2' 1 1 .9 
Brücken im StraßP.nbau 107,1 1 '7 1 ,6 

Die geringsten Indexwerte waren im 
Jahresdurchscnitt 1983 im Straßenbau 
(1 08,5) und bei den Brücken im Straßen
bau ( 107,1) festzustellen. Die Ursache 
dürfte darin liegen, daß diese Bauwerks
arten überwiegend durch Aufträge der 
Gebietskörperschaften erstellt werden 
und Gelder hierfür wegen der ge
schrumpften Investitionshaushalte nur 
spärlich flossen. Aus diesem Grunde 
sorgte der entstandene Preiswettbe
werb der Tiefbaufirmen untereinander 
dafür, daß die Preise nicht so stark an
wachsen konnten. Die im Vergleich zum 
vorhergehenden Jahr 1983 steigende 
Zunahme der Preise bei diesen beiden 
Bauwerksarten könnte darauf hindeu
ten, daß sich hier mit wieder vermehrten 
Aufträgen ein Wandel anbahnt. 

Detlef Schmidt 

Harnburg in Zahlen 3. 1984 



Wahlverhalten als Indikator für sozialstrukturalle 
Ungleichgewichte in Stadtteilen 

1 Vorbemerkung 

Seit langem wird in den Gesellschafts
wissenschaften versucht, Ansätze dafür 
zu entwickeln, wie die Daten der amtli
chen Wahlstatistik - über eine Wahl
analyse im engeren Sinne hinaus - für 
sozialwissenschaftliche Fragestellun
gen genutzt werden können. Eine 
Grundlage für diese Ansätze ist die em
pirisch oft bestätigte These, daß die Zu
gehörigkeit zu einer bestimmten sozia
len Gruppe die individuelle Wahlent
scheidung erheblich beeinflußt. 
Nun sind aber die verschiedenen sozia
len Gruppen räumlich nicht gleichförmig 
über das Stadtgebiet verteilt. Der Grund 
hierfür kann darin gesehen werden, daß 
es zwar bei den verschiedenen sozialen 
Gruppen recht ähnliche Vorstellungen 
über die "ideale" Wohnung bzw. deren 
Wohnumfeld gibt, solche Wohnlagen 
aber sehr knapp sind und deshalb re
striktiver Zugangsbeschränkungen, z.B. 
über das Mietniveau, unterliegen. Wenn 
einerseits bestimmte soziale Gruppen 
aufgrund von Zugangsbeschränkungen 
zu spezifischen Wohnungsteilmärkten 
räumlich mehr oder weniger stark kon
zentriert sind, andererseits die Zugehö
rigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe das Wahlverhalten beeinflußt, 
so kann bei einer räumlichen Konzentra
tion von Stimmen für eine Partei auf die 
Konzentration einer sozialen Gruppe 
geschlossen werden. 
Die Daten der Wahlstatistik lassen sich 
für derartige empirische Analysen gut 
nutzen, da sie regelmäßig und in kurzen 
Zeitabständen in kleinräumiger Aufbe
reitung zur Verfügung stehen. Proble
matisch ist, daß zwar in der Wahlfor
schung der Einfluß der Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Gruppe auf die Wahlent
scheidung unbestritten ist, allerdings die 
Stärke des Einflusses nicht hinreichend 
isoliert und abgeschätzt werden kann, 
da noch eine Vielzahl anderer Merkmale 
die Wahlentscheidung bestimmen. 
Einen Ansatz, der obige theoretische 
Überlegungen empirisch füllt, hat 
Müller1) aufgezeigt. Er entwickelt dabei 
für den Zeitraum 1961 bis 197 4 aus den 
Daten der Wahlstatistik einen Indikator, 
der die Sozialstruktur bzw. den mittleren 
sozialen Status der Bewohner eines 
Stadtteils mißt. Hier soll dieser Ansatz 
für den Zeitraum bis 1983 überprüft und 
erweitert werden. Während die damali
gen Thesen anhand von Strukturmerk
malen aus der Gebäude- und Woh-

') Müller, Joachirn: Wahlverhalten als Indikator für 
Sozialstrukturen. ln: Harnburg in Zahlen, 7/1976, 
S. 151ft. 
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nungszählung 1968 und der Volkszäh
lung 1970 überprüft wurden, stehen mo
mentan solche aktuellen und kleinräu
mig aufbereiteten Strukturdaten nicht 
zur Verfügung. Eine Überprüfung des 
Ansatzes für den Zeitraum bis 1983 kann 
also lediglich aufgrundableitbarer Plau
sibilitätsüberlegungen erfolgen. 
Bei der Erweiterung des Konzepts wird 
von der Überlegung ausgegangen, daß 
sich bei jeder flächendeckenden Analy
se die Frage des Maßstabs der Raum
einheiten stellt, für die aggregierte Da
ten dargestellt werden sollen. Dabei ist 
die Wahl des Maßstabs auch von der 
sachlichen Fragestellung abhängig.lns
besondere Untersuchungen zu sozial
strukturellen Fragestellungen verlangen 
oft eine kleinräumige Vorgehensweise. 
Die Frage nach dem geeigneten Analy
semaßstab stellt sich besonders dann, 
wenn die Merkmalsausprägungen der 
betrachteten Variablen innerhalb größe
rer räumlicher Einheiten (z.B. Stadttei
len) stark schwanken. Diesem eher me
thodischen Problem fällt innerhalb die
ses Beitrags eine wichtige Rolle zu. Es 
aufzugreifen scheint sinnvoll, da oft flä
chendeckende statistische Analysen 
vorgenommen werden, ohne daß dem 
Problem der adäquaten räumlichen 
Analyseeinheit bzw. des zu wählenden 
Maßstabs Rechnung getragen wird, wo
durch es zu Fehlinterpretationen kom
men kann. Im Hinblick auf dieses Pro
blem soll ein Verfahren dargestellt wer
den, mit dem das Ausmaß der Schwan
kungen des Indikators im Stadtteil be
schrieben werden kann. Anhand eines 
Beispiels soll der Vorteil kleinräumiger 
Analysen gezeigt werden. 

2 Meßziffern für SPD-Stim
menanteile als Indikator 
für Sozialstrukturen -
Überlegungen zu einem 
alten Ansatz 

2.1 Die Untersuchung aus dem 
Jahr1976 

Die frühere Untersuchung ging davon 
aus, daß in Harnburg kleinräumig einen
ger Bezug zwischen der Sozialstruktur 
und dem Wählerverhalten der Bürger 
besteht. Um diese Aussagen zu präzi
sieren, wurde ein Zusammenhang zwi
schen bestimmten Merkmalen des Wäh
lerverhaltens und der Sozial- und Woh
nungsstruktur hergestellt. Dazu wurden 
die Wahlergebnisse der stärksten Par
teien in den Hamburger Stadtteilen un-

tersucht und dabei die Stadtteile nach 
bevölkerungs- und wohnungsbezoge
nen Merkmalen typisiert. Der prozentua
le Stimmenanteil der Parteien bei einer 
Wahl wurde nicht einfach in Beziehung 
zur Typisierung der Stadtteile gesetzt, 
sondern aus den Stimmenanteilen wur
de eine überregionale "politische" Kom
ponente, die von Wahl zu Wahl stärker 
schwanken kann und eine relativ stabile 
lokale "sozialstrukturelle"' Komponente 
herausgelöst. Um die Wahlergebnisse 
eines Stadtteils mit der spezifischen So
zialstruktur dieser Stadtteile in Verbin
dung bringen zu können, wurde die pro
zentuale Abweichung des Stimmenan
teils einer Partei im Stadtteil von ihrem 
Stimmenanteil für ganz Harnburg be
rechnet. Beispielsweise lag der Stim
menanteil der SPD in dem Villengebiet 
Othmarschen bei der Bürgerschafts
wahl 197 4 um 60 Prozent unter dem 
Stimmenanteil der SPD in Hamburg, da
gegen in dem überwiegend von Arbeiter
familien bewohnten Rothenburgsort um 
35 Prozent über dem Anteil in der ge
samten Stadt. Dieses Maß der Abwei
chung vom Hamburger Ergebnis wird als 
Wahlmeßziffer bezeichnet. 
De.r gesuchte Sozialstrukturindikator 
soll kurzfristig keine starken Schwan
kungen aufweisen, da sich die Sozial
struktur nur allmählich ändert; er soll da
gegen dort Veränderungen widerspie
geln, wo Änderungen in der Sozialstruk
tur bekannt geworden sind. 
Diese Bedingungen erfüllt die SPD
Wahlmeßziffer am besten. Sie ist also In
dikator für die Sozialstruktur bzw. den 
durchschnittlichen sozialen Status der 
deutschen Bevölkerung eines Gebietes. 
Schließlich wird die spezifische SPD
Wahlmeßziffer jedes Stadtteils seiner 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Stadtteilstyp gegenübergestellt. Es 
zeigt sich dabei, daß jeder Stadtteilstyp 
seinen definierten SPD-Meßziffernbe
reich hat. 

2.2 Oberprüfung für den Zeitraum 
von 1976 bis 1983 

Es soll nun überprüft werden, ob die 
SPD-Wahlmeßziffer auch für den Zeit
raum von 1976 bis 1983 als Indikator für 
den durchschnittlichen sozialen Status 
der deutschen Bevölkerung eines Stadt
teils übernommen werden kann. Da kei
ne aktuellen Strukturdaten zur Kontrolle 
bereitstehen, kann eine Überprüfung im 
strengen Sinne nicht erfolgen. Anhand 
von Plausibilitätsüberlegungen wird da
her lediglich untersucht, ob gegen ein 
Beibehalten der SPD-Wahlmeßziffer als 
Indikator für die Sozialstruktur Einwände 
erhoben werden müssen. 
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Es wird dabei angenommen, daß die Zu
ordnung von Stadtteilen zu bestimmten 
Stadtteilstypen weitgehend Bestand 
hat. Die Typisierung stützt sich inhaltlich 
im wesentlichen auf folgende Gruppie
rung: Stadtteile vom Typ I (z.B. Othmar
schen, Harvestehude) sind bevorzugte 
Wohngebiete von Selbständigen, Be
amten und Angestellten mit höherem 
Einkommen und beherbergen nur sehr 
wenige Arbeiterhaushalte. ln genau ent
gegengesetzter Position befinden sich 
Stadtteile vom Typ V (z.B. Rothenburgs
ort, St. Pauli, Wilhelmsburg). Hier über
wiegen Arbeiterfamilien und Haushalte 
mit einem niedrigen Einkommen. Stadt
teile vom Typ 111 (z.B. Stellingen, Bram
feld) haben insgesamt durchschnittliche 
Merkmalswerte. Im Typ VI sind als Son
dergruppe die ländlichen Gebiete in den 
Bezirken Bergedorf und Harburg zu
sammengefaßt. 
Da von Stadtteilstyp I zu Stadtteilstyp V 
der.durchschnittliche soziale Status der 
Bewohner, wie auch der durchnittliche 
relative Wohnwert sinkt, lassen sich die 
Stadtteilstypen I bis V in eine ordinale 
Rangfolge bringen. Lediglich der Stadt
teilstyp VI, der durch relativ hohe Anteile 
von in der Landwirtschaft tätigen Selb
ständigen geprägt ist, läßt sich hier nicht 
einordnen. 
Im Zeitraum von 1976 bis 1983 wurden in 
H_amburg sieben politische Wahlen 
durchgeführt 2). Für jede dieser Wahlen 
wurden die Wahlmeßziffern der größten 
Parteien 3) für alle Stadtteile berechnet. 
Um zu untersuchen, ob die SPD-Wahl
meßziffer noch als Indikator für die So
zialstruktur der Bewohner eines Gebie
tes akzeptiert werden kann, werden eini
ge Überprüfungen vorgenommen. 
Wird angenommen, daß die Stadtteilsty
pisierung in ihrer ordinalen Abfolge von 
Typ I bis Typ V weitestgehend ihre Gül
tigkeit behalten hat und soll die SPD
Wahlmeßziffer Indikator für die Sozial
struktur sein, so muß auch anhand der 
Meßziffern diese Rangfolge erkennbar 
sein. Es ist also zu fragen, ob die SPD
Wahlmeßziffer für die Stadtteile des 
Typs I kontinuierlich bis zu denen des 
Typs V ansteigt. 
Für ein Beibehalten der SPD-Wahlmeß
ziffer als Sozialstrukturindikator sprä
che es auch, wenn der von Müller für je
den Stadtteilstyp beschriebene Meßzif
fernbereich auch für den Zeitraum von 
1976 bis 1983 Gültigkeit hätte. Weiter ist 
zu fragen, ob sich nennenswerte Mittel
wertunterschiede zwischen beiden Zeit
reihen, insbesondere hinsichtlich der 
SPD-Wahlmeßziffer feststellen lassen. 
Letztlich ist zu untersuchen, ob die Meß
ziffern im Zeitraum von 1976 bis 1983 für 
die Stadtteile stärkeren Schwankungen 

2 ) Bundestagswahl 1976, Bürgerschaftswahl 1978, 
Europawahl 1979, Bundestagswahl 1980, Bürger
schaftswahl Juni 1982, Bürgerschaftswahl Dezember 
1982, Bundestagswahl 1983. Die gleichzeitig mit 
Bürgerschaftswahlen stattfindenden Bezirksver
sammlungswahlen werden nicht betrachtet, da sie sich 
in den Ergebnissen von den Bürgerschaftswahlen 
kaum unterscheiden. 

3) Für die "grünen" Gruppierungen erst von der Bürger
schaftswahl 1978 ab. 
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unterworfen sind, ober ob sie, wie für 
den Indikator gewünscht, weitgehend 
stabil bleiben. Außerdem ist hinsichtlich 
der Schwankung ein Vergleich mit den 
Meßziffern der anderen Parteien anzu
stellen. 
Die aufgeworfenen Fragen können an
hand der Tabe II e n 1 und 2 beantwortet 
werden. Tabelle 1 gibt für 16 ausge
wählte Stadtteile die jeweils gemittelten 
Wahlmeßziffern der größten Parteien für 
die Zeiträume von 1961 bis 197 4 und von 
1976 bis 1983 wieder. Zusätzlich ist je
weils die Standardabweichung als Maß 
für die Streuung der einzelnen Meßzif
fern um den Mittelwert aufgeführt. Die 
Stadtteile verteilen sich auf alle sechs 
Stadtteilstypen. 
Betrachtet man die Spalte 1 der Tabe I
I e 1 , so läßt sich ein kontinuierliches An
steigen der SPD-Meßziffer von 
Stadtteilstyp I zu Stadtteilstyp V feststel
len. Eine Ausnahme bildet der Stadtteil 
St.Pauli (als Beispiel für den Stadtteils
typ V), auf sie wird unten noch einzuge
hen sein. Die früher aufgestellten SPD
Meßziffernbereiche für die einzelnen 
Stadtteilstypen 4 ) haben für die aufge
führten Stadtteile nach wie vor Gültig
keit. Auch hier fällt der Stadtteil St.Pauli 
als Unregelmäßigkeit auf. 
Vergleicht man für die beiden Zeitreihen 
die Mittelwerte der SPD-Meßziffern 
(Tabelle 1, Spalte 1 und 9), so findet 
man die stärksten Abweichungen für die 
beiden Stadtteile, die als Beispiele für 
den Stadtteilstyp VI gelten (Gebiete mit 
relativ hohen Anteilen von in der Land
wirtschaft tätigen Selbständigen). Eine 
Erklärung hierfür liefern sozialstruktu
reile Veränderungen, die jedoch im We
sentlichen im Zeitraum vor 1976 stattge
funden haben. Daher schwanken auch 
die SPD-Wahlmeßziffern im Zeitraum 
1961 bis 197 4 stärker als im Zeitraum 
von 1976 bis 1983 (vgl. die Spalten 2 und 
10derTabelle 1). 
Soll die SPD-Meßziffer als Indikator für 
die Sozialstruktur geeignet sein, so darf 
die Meßziffer im Zeitraum von 1976 bis 
1983, für den in den beispielhaft darge
stellten Stadtteilen keine größeren so
zialstrukturellen Veränderungen vermu
tet werden, nicht stark schwanken. Tat
sächlich zeigt Spalte 2 der Tabe II e 1 
für die aufgefüh•ten Stadtteile nur sehr 
geringe Abweichungen vom Mittelwert 
(auch hier wird die Ausnahme St.Pauli 
wieder deutlich). Im Vergleich ist zu er
kennen, daß sich die SPD-Wahlmeßzif
fer im Zeitraum von 1976 bis 1983 ge
genüber dem Zeitraum von 1961 bis 
1974 in nahezu allen Stadtteilen stärker 
stabilisiert hat, Abweichungen von Wahl 
zu Wahl sind geringer geworden. Auch 
der Vergleich der Meßziffern für. den 
Zeitraum von 1976 bis 1983 zwischen 
den Parteien5) zeigt einen deutlichen 

4 ) Für die Stadtteilstypen I bis V gelten folgende SPD
Me ßziffern bareiche: 
Stadtteilstyp 1: 
Stadtteilstyp II: 
Stadtteilstyp II I: 
Stadtteilstyp IV: 
Stadtteilstyp V: 

unter -25 
-25 bis unter- 5 

- 5bis+10 
10 bis +20 

20 und mehr 

') und für die "grünen" Gruppierungen 1978 bis 1983. 

Stabilitätsvorteil für die SPD-Wahlmeß
ziffern. 
ln der Tabe II e 2 sind ausführlich die 
SPD-Wahlmeßziffern für die betrachte
ten Stadtteile und die einzelnen Wahlen 
des Zeitraums von 1976 bis 1983 aufge
führt. Damit kann untersucht werden, ob 
sich für die einzelnen Stadtteile bzw. 
Stadtteilstypen zeitliche Tendenzände
rungen bezüglich der Meßziffern zeigen. 
Da für die Stadtteile keine größeren so
zialstrukturellen Veränderungen im be
trachteten Zeitraum angenommen wur
den, sprächen Tendenzänderungen der 
SPD-Wahlmeßziffern gegen eine Ver
wendung als Sozialstrukturindikator. 
Tatsächlich lassen sich diese kaum fest
stellen. Lediglich für den Stadtteil St. 
Pauli ist eine sprungartige Verminde
rung der Meßziffer für die letzten drei 
Wahlen um etwa zehn Meßziffernpunkte 
zu beobachten. Die Meßziffernverände
rung kann allerdings nicht über sozial
strukturelle Veränderungen in der deut
schen Bevölkerung erklärt werden. Tat
sächlich ist es so, daß in diesem Stadt
teil, in den Jahren bis 1980 SPD-Hoch
burg, die "grünen" Gruppierungen wäh
rend der letzten Wahlen ein weit über ih
rem Hamburger Durchschnitt liegendes 
Wahlergebnis erzielen konnten (vgl. 
auch Tabelle 1, Spalte 7). ln abge
schwächter Form kann eine ähnliche 
Entwicklung für den Stadtteil Altona-Ait
stadt beobachtet werden. 
Zusammenfassend ist festzustellen, 
daß sich keine gravierenden Sachver
halte finden lassen, die gegen ein Beibe
halten der SPD-Wahlmeßziffer als So
zialstrukturindikator sprechen. Ledig
lich in früheren Hochburgen der SPD, in 
denen "grüne" Gruppierungen stark 
überdurchschnittliche Stimmenanteile 
erringen konnten, büßt sie an Aussage
kraft ein. 

3 Ein Maß für sozial
strukturelle Ungleich
gewichte im Stadtteil 

Die SPD-Wahlmeßziffer auf der Stadt
teilsebene flächendeckend zu analysie
ren, wäre nur bedingt sinnvoll, da für vie
le Fragestellungen, die auf sozialstruk
tureilen Analysen fußen, eher noch 
kleinräumigere Daten benötigt werden. 
Außerdem basiert die SPD-Wahlmeßzif
fer zur Charakterisierung der Sozial
struktur im Stadtteil auf dem Stadtteiler
gebnis, das als Mittelwert (gewogenes 
Mittel) der Wahlbezirksergebnisse auf
gefaßt werden kann. Allgemein liegt die 
Problematik bei Mittelwertinterpretatio
nen darin, daß deren Aussagekraft mit 
steigender Streuung abnimmt. Es ist da
her sinnvoll, ein Maß zu berechnen, das 
die Streuung der SPD-Wahlmeßziffer im 
Stadtteil beschreibt. Dieses Maß würde, 
da die Meßziffer als Sozialstrukturindi
kator der dort lebenden deutschen Be
völkerung angesehen wird, ein Maß ·für 
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Tabelle 1 Vergleich der Wahlmeßziffern von SPD, CDU, F.D.P. und Grünen Gruppierungen 1) in ausgewählten Stadtteilen 

Hamburger Durchschnitt ~ 0 

Mittelwert (x) und Standardabweichung (s) der Wahlmeßziffern 
für den Zeitraum .... und die Partei •••• 

Stadt- 1976 bis 1983 (sieben Wahlen) 
Stadtteil teils-

typ SPD CDU F.D.P. Grüne 1) 

x s i1 s i1 s i s 
1 2 3 4 5 6 1 8 

Othmarschen I - 54,6 2,3 + 64,5 11,6 + 86,6 59,0 + 12,3 20,1 
Rarvestehude I - 33,1 2,4 + 28,5 9.4 + 56,3 26,2 + 72,0 20,0 
Fuhlsbüttel II - 14,7 1,6 + 18,2 2,2 + 23,4 4.7 - 5,4 6,7 
Eilbek II - 7,4 2,7 + 12,9 3,2 + 3,9 6,5 - 14,1 3,4 
Stellingen III + 2,1 1,3 + 0,6 2' 1 - 6,2 7.1 - 17.7 3,4 
Bramfeld III + 6,1 1,3 - 4.4 3,2 - 6,6 6,5 - 25,9 4,8 
Altena-Altstadt IV + 12,7 2,3 - 18,5 1,8 - 30,0 4.4 + 37,0 19,7 
Wilstorf IV + 16,9 1,9 - 13,9 3' 1 - 22,2 12,4 - 42,1 7,3 
Billstadt IV + 17,8 1,8 - 17,2 5,2 - 24,3 13,8 - 32,8 6,4 
Lurup IV + 19,7 1,8 - 19,1 2,9 - 28,2 11 '1 - 27.7 3,4 
St.Pauli V + 15,1 6,4 - 29,7 6,4 - 46,7 5,1 +100,0 35,1 
Wilhelmsburg V + 25,9 0,9 - 23,3 3,8 - 43.9 8,3 - 41 ,o 3,2 
Rothenburgsort V + 26,1 2,2 - 25,5 6,1 - 35,1 17.7 - 40,2 8,1 
Ramm-Süd V + 29,5 3,5 - 34,2 6,9 - 39,5 12,1 - 16,8 15,0 
Kirchwerdef&Ochsenwerder VI - 24,5 2,6 + 45.7 4,6 - 11,2 9,2 - 48,0 5,8 
Nauenfelde Cranz VI - 4.4 1,5 + 15,1 2,8 - 6,5 12,2 - 42,8 9,3 

1) Grüne Gruppierungen erst ab 1978, 
und zwar im Einzelnen: 

Bürgerschaftswahl 1978: 
Europawahl 1979: 
Bundestagswahl 1980: 
Bürgerschaftswahl Juni 1982: 

Bunte Liste 
DIE GRIINEN, 
DIE GRIJNEN, 
GAL, 

Bürgerschaftswahl Dezember 1982: GAL, 
Bundestagswahl 1983: DIE GRÜNEN. 

die Unterschiedlichkeil der einzelnen 
Wahlbezirke im Stadtteil hinsichtlich so
zialstruktureller Kategorien sein und da
mit auch bei der Wahl der Maßstabsebe
ne für sozialstruktureile Analysen wert
volle Hilfestellung geben. Bei sozial
strukturell homogenen Stadtteilen kann 
der Stadtteilmaßstab beibehalten wer
den. Bei heterogenen Stadtteilen ist es 
für viele Fragestellungen sinnvoller, den 
Stadtteil als Analyseeinheit zu verlassen 
und kleinräumiger zu arbeiten. Schließ
lich kann ein Indikator zur Heterogenität 
der Sozialstruktur im Stadtteil auch für 
andersartige Analysen fruchtbar sein, 
wenn von einem begründeten Zusam
menhang zwischen der Sozialstruktur 

und des zu untersuchenden Merkmals 
ausgegangen werden kann (z.B. Woh
nungs-, Gebäude-, Wohnumfeldstruktu
ren). 
Als gängige cltreuungsmaße sind in der 
Statistik z.B. die Spannweite und die 
Standardabweichung bzw. Varianz be
kannt. Hier soll auf ein anderes, vielfach 
in den Sozialwissenschaften benutztes 
Maß zurückgegriffen werden, nämlich 
den Index der Segregation (IS) nach 
Duncan und Duncan 6). Der Index ver
gleicht die Verteilung einer Bevölke
rungskategorie (z.B. der SPD-Wähler) 

6 ) Duncan, 0. D. und Duncan, 8.: Residentlai Distribution 
and Occupational Stratification. in: American Journal 
of Sociology 1955. S. 493 ff. 

Tabelle 2 Wahlmeßziffer der SPD in ausgewählten Stadtteilen 

Hamburger Durchschnitt~ 0 

1961 bis 1974 (acht Wahlen) 

SPD CDU F.D.P. 

i s i1 s i s 
'J 10 11 12 13 14 

- 49.4 5,8 + 60,3 13,7 + 79,0 29,6 
- 36,6 4.1 + 43.1 8,6 + 57.4 17,5 
- 19,5 3,0 + 22,2 4,2 + 42,0 8,1 
- 14,2 3,4 + 17.7 3,0 + 22,4 10,1 
+ 2,4 1,3 - 3,3 3,2 - 2,1 2,7 
+ 7,3 1,9 - 10,3 3,8 - 9,2 7,2 
+ 14,3 1,9 - 18,0 2,7 - 28,0 5' 1 
+ 12,8 2,4 - 14,9 4.7 - 17,9 7' 1 
+ 16,8 3,1 - 18,6 4.5 - 27,3 9,7 
+ 20,0 3' 1 - 21,9 4.5 - 35,2 13,4 
+ 21,6 2,9 - 28,9 4.3 - 37,5 6,2 
+ 23,0 4,9 - 23,3 5.4 - 46,3 5,7 
+ 27,0 3,1 - 33.3 5.4 - 39,4 6,4 
+ 28,5 4.5 - 35,6 4.4 - 41,2 8,1 
- 32,7 4,2 + 59,1 7,6 - 5,8 28,3 
- 14,9 4,2 + 19,7 4.1 + 12,8 36,9 

und einer "Rest"-Kategorie (z.B. die 
restlichen gültigen Stimmen) in den Teil
gebieten (z.B. Wahlbezirken) eines Ge
samtgebietes (z.B. eines Stadtteils). Je 
größer der Index ist, desto unterschiedli
cher ist auch die Verteilung der betrach
teten Bevölkerungskategorie über die 
Teilgebiete des Gesamtgebietes. Für 
die hier vorliegende Interpretation des IS 
würde das bedeuten: Je höher der Segre
gationsindex eines Stadtteils, desto grö
ßer sind die Unterschiede der SPD-An
teile zwischen den Wahlbezirken im 
Stadtteil und desto heterogener ist die 
Verteilung der deutschen Bevölkerung 
hinsichtlich Sozialstruktureller Merkma
le innerhalb des Stadtteils. 

Wahlmeßziffer aufgrund des Stimmenanteils der SPD 
Stadt-

Stadtteil teils- Bundes- Bürger- Europawahl Bundes- Bürger- Bürger- Bundes-
typ tagswahl Schaftswahl 1979 tagswahl schaftswahl . Schaftswahl tagswahl 

1976 1978 1980 Juni 1982 Dezember 1982 1983 

Othmarschen I - 51' 1 - 55,1 - 58,2 - 55,7 - 55,4 - 52,8 - 53,9 
Rarvestehude I - 33,7 - 37,6 - 33,3 - 31,2 - 32,6 - 29,9 - 33,3 
Fuhlsbüttel II - 17,6 - 15,4 - 13,6 - 14,6 - 14,7 - 12,4 - 14,6 
Eilbek II - 11,5 - 8,7 - 9,7 - 6,8 - 3,4 - 6,3 - 5,6 
Stellingen III - 0,4 + 3,2 + 3.4 + 1,9 + 2,7 + 1,5 + 2,2 
Bramfeld III + 4,6 + 6,7 + 7,8 + 4.7 + 7,0 + 7,1 + 4.9 
Altena-Altstadt IV + 15,0 + 12,9 + 15,1 + 14,8 + 10,9 + 10,1 + 10,3 
Wilstorf IV + 14,8 + 16,0 + 15,2 + 16,1 + 20,1 + 17.5 + 18,3 
Billstadt IV + 15,6 + 20,5 + 19,1 + 15,5 + 18,3 + 18,3 + 17.3 
Lurup IV + 16,3 + 20,5 + 20,5 + 18,2 + 21,3 + 20,6 + 20,8 
St.Pauli V + 21,3 + 15,8 + 23,1 + 19,5 + 10,2 + 8,0 + 8,0 
Wilhelmsburg V + 25,2 + 26,8 + 26,4 + 25,2 + 27,4 + 25,1 + 25,5 
Rothenburgsort V + 26, 1. + 24,7 + 30,3 + 27,3 + 23,8 + 24,6 + 26,1 
Hamm-Süd V + 28,2 + 34,6 + 33,1 + 29,2 + 30,3 + 24,4 + 26,5 
Kirchwerder/Ochsenwerder VI - 25,7 - 23,4 - 19,5 - 23,7 - 25,6 - 26,1 - 27,4 
Neuenfelde/Cranz VI - 3,7 - 4,0 - 2,0 - 3,6 - 5,9 - 4,8 - 6,6 
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Karte 1 Ausmaß Sozialstruktureller Ungleichgewichte in den 
Stadtteilen Hamburgs 1983 1) 

Index '"Prozent 
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Karte 2 Veränderung Sozialstruktureller Ungleichgewichte in den 
Stadtteilen Hamburgs von 1970 bis 1983 1) 
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(vgl. tuch Anmerkung zu Karte 1) 

Oaten!JrUnd~ge· Ergebmsse der Bwgertchaltswahl 1970 und Bundes1agswahl 1983 , •• ,.,~~lltlll 
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Der Segregationsindex IS wird folgen
dermaßen berechnet: 

IS - l [!. I & - n;- a; I -z(_. A N-A •·1 
dabei bedeutet: 
a i - die Anzahl der SPD-Stimmen im 
Wahlbezirk i 
A - die Gesamtzahl der SPD-Stim
men im Stadtteil 
ni -die Anzahl der gültigen Stimmen im 
Wahlbezirk i 
N die Gesamtzahl der gültigen 
Stimmen im Stadtteil 

Der Index bleibt in seinem Wert unverän
dert, wenn man ihn auf der Basis von 
Wahlmeßziffern berechnet. 
Inhaltlich zeigt der Index den Anteil (in 
Prozent) der SPD-Stimmen an, der zwi
schen den Wahlbezirken im Stadtteil 
umverteil! werden müßte, um in jedem 
Wahlbezirk den SPD-Stimmenanteil des 
Stadtteils herzustellen. Der Index kann 
zwischen Null - was für eine totale Ho
mogenität der Wahlbezirke des Stadt
teils hinsichtlich der Sozialstruktur spre
chen würde- und Einhundert- Maß für 
die totale Heterogenität der sozialstruk
tureilen Verteilung im Stadtteil -
schwanken. Im letzten Falle wären alle 
SPD-Stimmen, die im Stadtteil abgege
ben worden sind, in bestimmten Wahl
bezirken konzentriert, während alle übri
gen gültigen Stimmen in anderen Wahl
bezirken abgegeben worden wären. 
Der so konstruierte Segregationsindex 
gibt keinerlei Auskunft über vorhandene 
Ungleichverteilungen innerhalb eines 
Wahlbezirks. 
Stadtteilsweise wurde der Index auf
grund der Ergebnisse der Bundestags
wahl vom 6. März 1983 berechnet. Dabei 
wurden lediglich die Zweitstimmener
gebnisse berücksichtigt. Außerdem 
konnten nur die Ergebnisse aus den 
Wahllokalen einbezogen werden, da die 
Briefwahlstimmen nicht in der erforderli
chen regionalen Gliederung anfallen. 
Schließlich mußten Stadtteile, die ledig
lich aus einem Wahlbezirk bestehen, zu
sammengefaßt oder anderen Stadtteilen 
zugeschlagen werden, da für sie kein 
Segregationsindex berechnet werden 
kann; der Stadtteil Neuwerk mußte ganz 
ausgeklammert werden.lnsgesamt wur
den so Indizes für 90 regionale Einhei
ten, nämlich 80 Stadtteile und zehn Ge
biete, die aus mehreren Stadtteilen be
stehen, berechnet. Die Ergebnisse sind 
in Karte 1 zusammengestellt. 
Der Segregationsindex ist von Stadtteil 
zu Stadtteil sehr unterschiedlich hoch. 
Die Extreme bilden Sinstorf (IS = 0,4 
Prozent) und Osdorf (IS = 23,9 Prozent). 
Während also in Sinstorf die SPD-Stim
menanteile in allen Wahlbezirken nahe
zu gleich groß sind, müßten in Osdorf 
nahezu 25 Prozent der SPD-Stimmen 
umverteil! werden, um in jedem Wahlbe
zirk das prozentuale Stadtteilsergebnis 
zu erhalten. Da bei der Berechnung des 
Segregationsindex sowohl die Anzahl 
der bei Wahlen abgegebenen gültigen 
Stimmen als auch die Anzahl der Wahl-
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bezirke berücksichtigt werden, wirkt 
sich die Größe eines Stadtteils - wie 
Kontrollberechnungen bestätigen 
nicht direkt auf die Höhe des Index aus. 
DerMedianderinKarte 1 dargestellten 
räumlichen Verteilung liegt zwischen der 
zweiten und der dritten Klasse, so daß 
die beiden unteren Wertklassen relativ 
geringe, die drei oberen relativ starke 
Segregationsindizes wiedergeben. 
Eine relativ geringe interne Heterogeni
tät der Sta.dtteile bezüglich der Sozial
struktur (also ein geringerer Segrega
tionsindex für SPD-Stimmenanteile) läßt 
sich für den zentralen Bereich des Be
zirks Harnburg-Mitte sowie den nördli
chen und westlichen Teil des Bezirks 
Eimsbüttel feststellen. Auch für die süd
lich gelegenen Stadtteile des Bezirks 
Harburg sowie den südlichen Teil des 
Bezirks Bergedorf gilt, daß sie in sich re
lativ homogen bezüglich der Sozial
struktur der deutschen Bevölkerung 
sind. , 
Eher heterogene Stadtteile liegen nahe
zu im ganzen Bezirk Altona (mit Ausnah
me des Stadtteils Altona-Nord) sowie im 
westlichen Teil des Bezirks Harburg. 
Auch das Kerngebiet des Bezirks Harn
burg-Nord besteht fast nur aus hete
rogenen Stadtteilen. 
Als Ergebnis einer sozialstrukturell se
lektiven Migration aus der Inneren Stadt 
heraus könnte vermutet werden, daß im 
inneren Bereich der Stadt eher Stadttei
le homogener, in der Äußeren Stadt eher 
Stadtteile heterogener Sozialstruktur zu 
finden sind. DieKarte 1 unterstütztdie
se Vermutung. Während 68 Prozent der 
Stadtteile der Inneren Stadt eine relativ 
geringe Heterogenität hinsichtlich der 
Sozialstruktur der deutschen Bewohner 
aufweisen, sind es in der Äußeren Stade 
lediglich 41 Prozent der Stadtteile. Der 
Zusammenhang wäre noch deutlicher, 
wären nicht einige Stadtteile der Inneren 
Stadtaufgrund ihrer Alsterrandlage (be
vorzugte Wohnviertel statushoher Be
völkerungsgruppen) besonders hetero
gen. 
Oben wurde behauptet, daß die Sozial
struktur im Stadtteil im Zusammenhang 
mit dem relativen Wohnwert, also der 
Wohn- und Wohnumfeldstruktur, gese
hen werden muß. Dabei sind Gebiete mit 
hohem Wohnwert relativ selten, solche 
mit niedrigem relativ häufig. Das bedeu
tet, daß in einem Stadtteil mit relativ gu
ten Wohnwerten die Wahrscheinlichkeit 
groß ist, in ihm auch vereinzelt Gebiete 
relativ niedriger Wohnwerte zu finden, 
während es andererseits größere homo
gene Gebiete (z.B. ganze Stadtteile} 
niedriger Wohnwerte gibt. Daher kann 
ein Zusammenhang zwischen der Höhe 
des Segregationsindex im Stadtteil und 
seiner Zugehörigkeit zu einem Stadtteils
typ vermutet werden. Da eine ordinale 
Rangfolge der Stadtteilstypen I bis V 
hinsichtlich sozialstruktureUer und woh
nungsbezogener Merkmale angenom
men wurde, ist zu erwarten, daß der An
teil sozialstrukturell relativ homogener 
Stadtteile an der Gesamtanzahl der 
Stadtteile, die einen bestimmten Typ 

vertreten von Typ I bis Typ V zunimmt. 
Genau dieses zeigt auch die Tabe II e 3. 
Mit sinkendem durchschnittlichen 
Wohnwert des Stadtteils und damit sin
kendem durchschnittlichen sozialen 
Status der Bewohner nimmt die interne 
Homogenität bezüglich der Sozialstruk
tur tendenziell zu. 

Tabelle 3 Zusammenhang zwischen 
der Höhe des Segregations
index für SPD-Stimmen
anteile 1) von Stadtteilen und 
ihrer Zugehörigkeit zu 
Stadtteilstypen 

Stadtteile je Stadtteilstyp 
{Anteile in Prozent) 

Stadtteils- davon mit einem 

typ Segregationsindex 
ins- von ... bis unter ... 

gesamt (in Prozent) 

0- 10 10-15 über 15 

I 100 0 67 ~~ 

II 100 28 }9 ~~ 

III 100 57 26 17 

IV 100 67 25 8 

V 100 75 17 8 

VI 100 56 11 ~~ 

1) berechnet aufgrund der Ergebnisse der 
Bundestagewahl 198~. 

Die interne sozialstruktureile Heteroge
nität eines Stadtteils kann also einer
seits in Abhängigkeit von der Lage in 
Harnburg (Äußere/Innere Stadt) und an
dererseits in Abhängigkeit von der Zu
gehörigkeit zu einem bestimmten Stadt
teilstyp beschrieben werden. 
Karte. 2 gibt die Veränderung des Se
gregationsindex im Vergleich der Indi
zes für die Bürgerschaftswahl 1970 und 
der Bundestagswahl1983 wieder. Durch 
den Vergleich soll festgestellt werden, 
ob und gegebenenfalls wo es tendenziell 
zu einer stadtteilinternen Homogenisie
rung bzw. Heterogenisierung hinsicht
lich der Sozialstruktur gekommen ist. 
Insgesamt darf aufgrund selektiver Mi
gration eher eine Entwicklung auf eine 
Verringerung des Index und damit der 
Heterogenität vermutet werden. Tat
sächlich ist es in 52 der 90 Gebiete zu 
einer Verringerung interner sozial
struktureller Unterschiede gekommen, 
wobei allerdings insgesamt nur schwa
che Veränderungen festzustellen sind. 
ln 60, also zwei Dritteln, der betrachte
ten Gebiete ist die absolute Differenz der 
beiden Segregationsindizes kleiner als 
drei Prozent-Punkte. Die Extreme bilden 
Ochsenwerder mit einer Abnahme um 
nahezu 13 Prozent-Punkten und das 
Gebiet Altenwerder/Moorburg/Francop 
mit einer Zunahme von über zehn Pro
zent-Punkten. 
Eine Entwicklung hin zu einer stärkeren 
internen Homogenität war aufgrund ein
seitig selektiver Migration für die Innere 
Stadt zu erwarten. Dies bestätigt die 
Karte: für 86 Prozent der Stadtteile der 
Inneren Stadt, aber nur für 49 Prozent 
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der Stadtteile der Äußeren Stadt ist es zu 
einer Abnahme des Index gekommen. 
Neben den Stadtteilen der Inneren Stadt 
sind es vor allem die südlichen Teile der 
Bezirke Bergedorf und Harburg, die 
nördlichen Stadtteile des Bezirks 
Wandsbek sowie die Stadtteile in Elb
randlage im Bezirk Altona, in denen sich 
die internen sozialstruktureilen Un
gleichgewichte verringert haben. Zu
nahmen weisen dagegen insbesondere 
große Teile der Bezirke Harburg und 
Eimsbüttel sowie der nördliche Teil des 
Bezirks Bergedorf auf. 
Ein Zusammenhang zwischen der Ver
änderung der stadtteilinternen sozial
strukturellen Unterschiede und der Zu
gehörigkeit des Stadtteils zu einem be
stimmten Stadtteilstyp besteht erwar
tungsgemäß nicht. Insgesamt kann da
von ausgegangen werden, daß das in 
Karte 1 beschriebene strukturelle Mu
ster zeitlich weitgehend stabil ist. 

4 Der Stadtteil Osdorf als 
Beispiel einer kleinräumi
gen Analyse der Sozial
struktur mit Hilfe der SPD
Wahlmeßziffer 

Karte 1 hat gezeigt, wie unterschied
lich heterogen die Stadtteile hinsichtlich 
der Sozialstruktur der deutschen Bevöl
kerung sind. Je stärker die Heterogeni
tät im Stadtteil ist, desto geringer ist die 
Aussagekraft der Wahlmeßziffer für den 
Stadtteil. Im folgenden soll daher an
hand des Stadtteils Osdorf beispielhaft 
die differenzierte Struktur auf Wahlbe
zirksebene dargestellt werden. 
Osdorf wird im Norden durch die Groß
wohnanlage "Osdorfer Born" geprägt, 
im Süden durch Einfamilienhausgebiete 
mit sehr hohem Wohnwert 
Eine Entsprechung von Wohn- und 
Wohnumfeldstrukturen auf der einen 
und Sozialstrukturen, durch die SPD
Wahlmeßziffer charakterisiert, auf der 
anderen Seite gibt Karte 3 wieder. Der 
Stadtteil Osdorf gehört dem Stadtteils
typ II an, aufgrund der Wahlmeßziffer 
lassen sich aber die Wahlbezirke des 
Osdorfer Born (Wahlbezirke 14 bis 19, 
21, 22 und Teile des Wahlbezirks 1) fast 
ausschließlich den Gebietstypen IV und 
V zuordnen, die Wahlbezirke des Sü
dens (Wahlbezirke 5 bis 11, 13, 20) da
gegen ausschließlich den Gebietstypen I 
und II. 
Das Beispiel zeigt, daß es bei einer Ana
lyse allein auf der Stadtteilsebene zu 
starken Generalisierungen und damit 
potentiell zu Fehlinterpretationen kom
men kann7 ). Eine Analyse auf Stadtteils
ebene mag für Stadtteile mit geringer 

7) Aufgrund der Meßziffern entsprechen nur v1er oder 18 
Prozent der Wahlbezirke der Typisierung, die aufgrund 
der Stadtteilwahlmeßziffer für den Stadttell zutrifft 
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Karte 3 Wahlmeßziffern der SPD in den Wahlbezirken des Stadtteils Osdorf 

arithmetisches Mittel aus den Wahlen von 1976 bis 1983; 
Hamburger Durchschnitt~ 0 

Meßziffernpunkte 

c::::J unter- 25 

~-25bis " - 5 

EJ- 5 .. " 10 

c:=:J 10 " " 20 

C=:J 20 und mehr 

Osdorf insgesamt - 6,7 

Kartengrundlage: Bezirkskarte der Freien und Hansestadt Harnburg 1 : 20 000 mit Wahlbezirkseinteilung 

STATISTISCHES LANDESAMT HAMBUAG 

Heterogenität eine brauchbare Maß
stabsebene sein, für stärker heterogene 
Stadtteile ist sie das für viele Fragestel
lungen sicher nicht. Daher ist es wichtig, 
Informationen über den Grad der inter
nen Heterogenität der betrachteten 
Raumeinheiten zu haben. 
Anhand des Beispiels sollte auch unter
sucht werden, ob auf kleinräumiger Ebe
ne die SPD-Wahlmeßziffern von Wahl zu 
Wahl nur in engen Grenzen schwanken. 

322 833 K 

Deshalb wurde die Standardabweichung 
für die Meßziffern der sieben Wahlen seit 
1976 berechnet. Auch, wenn die einzel
nen Standardabweichungen über dem 
Wert für den Stadtteil liegen, scheint es 
durchaus so zu sein, daß auch bei einer 
kleinräumigen Berechnung von einer 
Stabilität der Meßziffer ausgegangen 
werden kann, solange sich die Sozial
struktur im Wahlbezirk nicht deutlich 
verändert. 
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Das Beispiel Osdorf gibt Anlaß für eine 
weitere Plausibilitätsprüfung der SPD
Wahlmeßziffer als Sozialstrukturindika
tor. Die Entstehung räumlicher Un
gleichgewichte hinsichtlich der Sozial
struktur wurde oben als Folge der un
gleichmäßigen Verteilung von Wohnun
gen und Wohnumfeldern verschiedener 
Qualität sowie von Zugangsbeschrän
kungen für bestimmte soziale Gruppen 
zu qualitativ hochstehenden Wohnungs
teilmärkten dargestellt. Wurde bisher 
nur die deutsche Bevölkerung betrach
tet, so gelten Zugangsbeschränkungen 
für bestimmte Wohnungsteilmärkte 
auch für spezifische Gruppen ausländi
scher Mitbürger, nämlich insbesondere 
für diejenigen, die aus den früheren An
werbe Iändern kommen ("Gastarbeiter"). 
Die Verwendung der SPD-Wahlmeßzif
fer als Sozialstrukturindikator würde al
so zusätzlich gestützt werden, falls sich 
in Gebieten mit einer hohen Meßziffer 
auch Ausländer aus den früheren An
werbeländern häufen. Um das zu unter
suchen, wurden die entsprechenden An
gaben aus der Einwohnerdatei (Stand: 
20. 9. 1982) von Baublöcken auf Wahl
bezirke umgerechnet und mit den SPD
Wahlmeßziffern der Bundestagswahl 
vom 6. März 1983 verglichen. Obwohl 
der Anteil von Ausländern aus den frü
heren Anwerbeländern in Osdorf nicht 
sehr hoch ist und die Analyse sehr klein
räumig vorgenommen wurde, ergab sich 
ein starker Zusammenhang zwischen 
den beiden Variablen (Korrelationskoef
fizient r = 0,79). Der Zusammenhang ist, 
den obigen Überlegungen entspre
chend, nicht direkt kausal in dem Sinne, 
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daß die SPD-Wahlmeßziffer vom "Gast
arbeiter"-Anteil abhängig ist oder umge
kehrt. Vielmehr kann vermutet werden, 
daß beide Merkmale von ähnlichen Va
riablen abhängig sind (z.B. vom Mietni
veau). Auch hierdurch wird also die An
nahme gestützt, daß die SPD-Wahlmeß
ziffer ein guter Indikator für die Sozial
struktur der Bewohner eines Gebietes 
ist. 

5 Zusammenfassung 

ln einer Untersuchung aus dem Jahr 
1976 wu'rde ein Zusammenhang zwi
schen der Sozialstruktur und dem stan
dardisierten Anteil von SPD-Stimmen in 
den Hamburger Stadtteilen festgestellt. 
Dabei wurden Kontrollen mit Hilfe der 
Daten aus der Gebäude- und Woh
nungszählung 1968 sowie der Volkszäh
lung 1970 durchgeführt. Da aktuelle Da
ten dieser Qualität momentan nicht zur 
Verfügung stehen, konnte eine Aktuali
sierung der damaligen Thesen nicht 
streng geprüft werden. Allerdings er
gaben Plausibilitätsprüfungen keinen 
gravierenden Anhalt, die Thesen zu ver
werfen. Die SPD-Wahlmeßzifferwird da
her weiterhin als ein brauchbarer Indika
tor zur Kennzeichnung der Sozialstruk
tur der deutschen Bevölkerung eines 
Gebietes betrachtet. 
Die Meßziffer für Stadtteile kann als Mit
tel aus den Meßziffern für die Wahlbezir
ke angesehen werden. Dieser Mittelwert 
verliert an Aussagekraft, wenn die 
Streuung im Stadtteil zu groß wird. ln ei-

nem solchen Fall müßte auf kleinräumi
gerer Ebene gearbeitet werden. Um also 
die Entscheidung über den geeigneten 
Analysemaßstab treffen zu können -
ein Problem, daß sich für nahezu alle flä
chendeckenden statistischen Untersu
chungen stellt - ist die Berechnung ei
nes Streuungsmaßes sinnvoll. Außer
dem ist ein solches Maß im vorliegenden 
Falle Indikator für das Ausmaß ungleich
gewichtiger Verteilung sozialer Gruppen 
im Stadtteil. Die flächendeckende Be
rechnung für 90 Stadtteile und Stadtteil
zusammenfassungen ergab, daß die in
terne Heterogenität von Stadtteil zu 
Stadtteil sehr schwankt. Dabei wurde ei
ne Abhängigkeit von der Lage in der 
Stadt (Stadtteile der Inneren Stadt sind 
tendenziell weniger heterogen als jene 
der Äußeren Stadt) und der Zugehörig
keit zu einem bestimmten Stadtteilstyp 
festgestellt (die interne Heterogenität im 
Stadtteil nimmt tendenziell mit steigen
dem durchschnittlichen Wohnwert im 
Stadtteil zu). · 
Bei einem Vergleich der Heterogenitäts
werte für die Zeitpunkte 1970 und 1983 
sind die Veränderungen tendenziell ge
ring, die Strukturmuster also relativ sta
bil. Im Bereich der Inneren Stadt hat die 
interne Heterogenität im Stadtteil in der 
Regel abgenommen. Anhand eines re
gionalen Beispiels kann gezeigt werden, 
daß über die Wahlmeßziffer auf Wahlbe
zirksebene kleinräumige Ungleichge
wichte in der Sozialstruktur analysiert 
werden können, die durch die Stadtteil
wahlmeßziffer verdeckt, über das Hete
rogenitätsmaß aber erkennbar werden. 

Sven Wohlfahrt 
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Sozialer Wohnungsbau 1978 bis 1982 

Im Hamburger Baugeschehen nimmt der 
soziale Wohnungsbau seit jeher eine 
Schlüsselstellung ein. So wurden in den 
letzten fünf Jahren für fast 25 000 Woh
nungen Mittel im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau bewilligt, das sind rund 
90 Prozent aller in diesem Zeitraum ge
nehmigten Wohnungen. ln anderen grö
ßeren Städten der Bundesrepublik, in 
denen der soziale Wohnungsbau eben
falls eine bedeutende Rolle spielt, lag 
diese Quote zum Teil erheblich niedri
ger, zum Beispiel in München bei einem 
Viertel und in Düsseldorf bei einem Drit
tel. 
Bei der Bewilligung öffentlicher Mittel im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus 
unterscheidet man zwischen zwei För
derungswegen. Der erste Förderungs
weg beinhaltet den traditionellen sozia
len Wohnungsbau für Personen mit Ein
kommen, das eine im Gesetz festgelegte 
Höchstgrenze (§ 25 des Zweiten Woh
nungsbaugesetzes) nicht überschreiten 
darf. Dieser Kreis umfaßt in Harnburg 
kinderreiche Familien, ältere Menschen, 
Behinderte, jedoch vielfach auch junge 
Ehepaare sowie junge Erwachsene, die 
auf dem freien Wohnungsmarkt keine ih
rem Bedarf gemäße Wohnung zu er
schwinglichen Bedingungen finden kön
nen. 
Um eine zunehmende Belastung der öf
fentlichen Haushalte zu vermeiden, aber 
dennoch zu einer Breitenwirkung hin
sichtlich der Wohnungsversorgung zu 
gelangen, besteht seit Mitte der 60er 
Jahre ein zweiter Förderungsweg. Er 
dient vorrangig der Eigentumsbildung 
und stellt auf Personen ab, deren Ein
kommen die im § 25 des Zweiten Woh
nungsbaugesetzes bestimmte Grenze 
um nicht mehr als 40 Prozent übersteigt. 
Bei dieser Förderungsart handelt es sich 
überwiegend um Aufwendungsbeihilfen 
und Zinszuschüsse zur Verbilligung von 
Kapitalmarktmitteln. Über diese Ver
günstigungen wird dadurch auch Perso
nen mit etwas höherem Einkommen ein 
Anreiz zum Bauen gegeben. 
ln diesem Beitrag wird die Entwicklung 
des sozialen Wohnungsbaus in Harn
burg von 1978 bis 1982 nachgezeichnet. 
Damit wird die Reihe früherer Veröffent
lichungen über das gleiche Thema in 
dieser Zeitschrift fortgesetzt1 ). 

Entwicklung der Bewilli
gungen im ersten und 
zweiten Förderungsweg 

1982 wurden in Harnburg 4600 Sozial
wohnungen bewilligt - das sind fast 16 

') vgl. Marx, Johannes: Sozialer Wohnungsbau in Harn· 
burg 1973 bis 1977. ln: Harnburg in Zahlen, 11/1978, 
S. 253 II. 

76 

Prozent weniger als 1978. Ausschlagge
bend war die Entwicklung der Bewilli
gungen im zweiten Förderungsweg, vor 
allem durch den drastischen Rückgang 
bei den Eigentumswohnungen. Insge
samt hat sich die Anzahl der Wohnungen 
in dieser Förderungsart um 80 Prozent 
auf 280 Einheiten vermindert. 

Tabelle 1 Bewilligungen im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau 
in Harnburg 1978 bis 1982 
nach Art der Wohnungen 

davon 

Wohr.ungen Eigentums-

Jahr insgesamt wohnungen-
Mietwohnungen und Wohnungen 

in Eigenheimen 1) 

Anzahl Anzahl I % Anzahl J % 

- Erster 1nlrderungsweg -

1978 4 061 I 1 396 34.4 I 2 665 65' 6 
1979 4 407 1 627 36,9 2 780 63' 1 
1980 4 075 

I 
1 099 

27.0 I 2 976 73 '0 
1981 4 594 608 13' 2 3 986 86,8 
1982 4 335 440 10,1 3 895 89' 9 

- Zweiter Förderungsweß -

1978 1 413 905 64,0 508 36,0 
1979 665 610 91 '7 55 8. 3 
1980 512 512 100,0 
1981 402 298 74.1 104 25,9 
1982 281 276 98.2 5 1 ,8 

- Förderung insgpsamt -

1978 5 474 2 301 42,0 3 173 58,0 
1979 5 072 2 237 44. 1 2 835 55.9 
1980 4 587 1 611 35,1 2 976 64.9 
1981 4 996 906 18,1 4 090 81.9 
1982 4 616 716 15,5 3 900 84.5 

1) Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen, 

ln der ursprünglichen Form des sozialen 
Wohnungsbaus, dem ersten Förde
rungsweg, sind jedoch positive Tenden
zen festzustellen. 1982 sind in diesem 
Bereich mehr als 4300 Wohnungen be
willigt worden, was im Vergleich zu 1978 
einer Zunahme um beinahe sieben Pro
zent entspricht. Damit wurde ein Anteil 
von 94 Prozent an der Wohnungsbauför
derung insgesamt erreicht- gegenüber 
74 Prozent im Jahr 1978; ein Zeichen da
für, daß der zweite Förderungsweg zur 
Zeit nur von geringer Bedeutung ist. In
nerhalb des ersten Förderungsweges 
lag der Schwerpunkt bei den Bewilligun
gen von Mietwohnunge·n, die fast aus
schließlich in Mehrfamilienhäusern zu 
finden sind. Ihre Anzahl hat sich in den 
letzten fünf Jahren um 46 Prozent auf 
3900 Wohnungen erhöht. Hervorzuhe
ben ist der erhebliche Anstieg im Jahr 
1981 -um rund 1000 Einheiten (plus 34 
Prozent gegenüber dem Vorjahr). Der 
Grund für die verstärkte Wohnungsbau
förderung mit öffentlichen Mitteln in den 
Jahren 1981 und 1982 waren die zur 
Überwindung der konjunkturellen Ab-

schwächung eingesetzten antizykli
schen Maßnahmen der öffentlichen 
Hand. Da in dem hier zugrunde gelegten 
Zeitraum seit 1978 gleichzeitig die An
zahl der Bewilligungen für Eigentums
wohnungen und Eigenheime stark rück
läufig war, stieg der Anteil der Mietwoh
nungen an der Gesamtanzahl der Bewil
ligungen bis 1982 auf rund 90 Prozent 
an. 

Große Bedeutung der 
Wohnungsbauunternehmen 

Eine Aufgliederung nach Bauherren
gruppen zeigt, daß 1982 vier Fünftel al
ler geförderten Wohnungen Unterneh
men als Bauherren aufwiesen. Jede 
fünfte Wohnung wurde für private Haus
halte bewilligt. 
Innerhalb der Gruppe der Unternehmen 
wurden fast 70 Prozent der Wohnungen 
von gemeinnützigen Wohnungsunter
nehmen (Neue Heimat, SAGA und ande
re) beantragt, die traditionsgemäß zu 
den führenden Anbietern von Mietwoh
nungen zählen. Den nächsten Platz neh
men die gewerblichen Unternehmen 
(ohne Wohnungsunternehmen) ein, auf 
die etwa 20 Prozent der bewilligten Woh
nungen entfielen. Für sonstige Woh
nungsunternehmen, wozu Gesellschaf
ten und Vereine ohne Erwerbscharakter 
gehören, waren lediglich fünf Prozent zu 
verzeichnen. 
Im Vergleich zu 1978 hat sich die Grund
struktur der Bauherrengruppen zwar 
nicht wesentlich verändert, doch wurden 
einige Anteilsverschiebungen sichtbar: 
Herausragend ist ein relativ starker 
Rückgang bei den privaten Haushalten 
in allen Förderungsarten, während die 
gemeinnützigen Wohnungsunterneh
men sowie die sonstigen Unternehmen 
ihren Anteil an den Bewilligungen insge
samt beachtlich erhöhen konnten. So 
haben die gemeinnützigen Wohnungs
unternehmen von 1978 bis 1982 ihre 
Quote um 14 Prozentpunkte auf 55 Pro
zent ausgeweitet. Ihre Domäne lag von 
jeher eindeutig im Mehrfamilienhausbau 
im Rahmen des ersten Förderungswe
ges, auf den 1982 gut jede zweite Woh
nung aller in Harnburg bewilligten Bau
vorhaben entfiel. Bei den sonstigen Un
ternehmen ist - bezogen auf die Ge
samtanzahl der Bewilligungen- der An
teil am Förderungsvolumen von 13 Pro
zent ( 1978) auf fast 21 Prozent im Jahr 
1982 angestiegen. Diese Gruppe, die 
noch Ende der 70er Jahre überaus star
ke Aktivitäten im Bau von Eigenheimen 
entwickelte, trat in den letzten drei Jah
ren hauptsächlich als Bauherr von Mehr
familienhäusern in Erscheinung. Zum 
großen Teil handelte es sich um Miet-
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Tabelle 2 Größe der Wohnungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau 
in Harnburg 1978 und 1982 

Wohnung 
mit ... Räumen 

1 und· 2 
3 
4 
5 

6 und mehr 

Zusammen 

1 und 2 
3 
4 
5 

6 und mehr 

Zusammen 

1 und 2 
3 
4 
5 

6 und mehr 

Insgesamt 

wohnungen, die im ersten Förderungs~ 
weg bewilligt wurden. 
Bei den privaten Haushalten hat sich die 
Anzahl der Bewilligungen besonders im 
zweiten Förderungsweg vermindert, und 
zwar um mehr als drei Viertel auf nur 180 
Wohnungen in 1982. Relativ starke Ver
luste gab es bei den "Privaten" aber 
auch im ersten Förderungsweg: ln die
sem Bereich wurden 1982 nur noch 700 
Wohnungen registriert - ein Drittel we
niger als 1978. Insgesamt ist der Anteil 
der Bauanträge privater Haushalte an 
allen Bewilligungen in der Berichtszeit 
von 34 Prozent auf 19 Prozent gesun
ken. 

Wohnfläche je Wohnung 
heute kleiner 

Der allgemein festzustellende Trend zu 
kleineren Wohnungen zeigte sich auch 
im sozialen Wohnungsbau. Während die 
Wohnfläche je geförderter Wohnung 
1978 noch 81 m2 betrug, lag sie 1982 bei 
72m 2

. 
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Wohnungen 

durch-
schnitt-

Anzahl % liehe Anzahl 
Wohnfläche 

in m2 

1982 

- Erster Förderungsweg -

323 7.5 43.3 438 
1 420 32,8 54,2 958 
1 522 35,1 74.9 1 036 

894 20,6 92,8 1 224 
176 4.1 108,0 405 

4 335 100 70,8 4 061 

- Zweiter Förderungsweg -

- - - 58 
9 3,2 226 

89 31 '7 89,9 379 
141 50,2 99.3 548 
42 14,9 119' 0 202 

281 100 96' 1 1 413 

- Fördarung insgesamt -

323 7,0 43.3 496 
1 429 31,0 53.9 1 184 
1 611 34.9 75 '7 1 415 
1 035 22,4 93.7 1 772 

218 4.7 110' 1 607 

4 616 100 72,4 5 474 

Der Rückgang hängt damit zusammen, 
daß heute in der Gesamtanzahl der För
derungen wesentlich mehr - überwie
gend in der ersten Förderungsart bewil
ligte - Mietwohnungen enthalten sind 
als früher. Da diese Wohnungen in der 
Regel eine erheblich geringere Durch
schnittsgrößeaufweisen als Eigentums
wohnungen oder gar Eigenheime, hat 
sich der Durchschnitt deutlich verrin
gert. So ist die mittlere Wohnfläche der 
im Rahmen des ersten Förderungswe
ges bewilligten Wohnungen von 1978 bis 
1982 um 7,5 m2 auf knapp 71 m2 gesun
ken. 
Die relativ wenigen im zweiten Förde
rungsweg bewilligten Wohnungen bie
ten heute mit 96 m2 eine bedeutend grö
ßere Wohnfläche als 1978 (89 m2

). Vor 
allem die Wohnungen mit vier Räumen 
(Drei-Zimmer-Wohnungen) sind erheb
lich größer geworden (plus elf m2

). Au
ßerdem wurden im Gegensatz zu 1978 
im Jahr 1982 für Wohnungen mit ein und 
zwei Räumen, deren Wohnfläche 1978 
im Schnitt etwa35m 2 betrug, im zweiten 
Förderungsweg keine Bewilligungen 
mehr ausgesprochen. 

durch-
schnitt-

% liehe 
Wohnfläche 

in m2 

1978 

10,8 45.7 
23,6 53,2 
25,5 77,2 
30,1 98,0 
10,0 116,0 

100 78,3 

4.1 54.5 
16,0 53,1 
26,8 79' 2 
38,8 102,2 
14,3 123,8 

100 88,5 

9.1 44.4 
21 ,6 53,2 
25,8 77.7 
32,4 99.3 
11 '1 118,6 

100 80,9 

Auch hinsichtlich der Raumzahl je Woh
nung läßt sich hier eine deutliche Ten
denz zu kleineren Wohnungen beobach
ten: So ist die Anzahl der bewilligten 
Wohnungen mit fünf und mehr Räumen 
um mehr als die Hälfte auf 1250 Einhei
ten zurückgegangen. Damit hat sich der 
Anteil an den Förderungen insgesamt 
von 43 Prozent ( 1978) auf 27 Prozent im 
Jahr 1982 verringert. Zudem ist auch bei 
diesen großeri Wohnungen die durch
schnittliche Wohnfläche rückläufig. Sie 
hat sich im Berichtszeitraum um sieben 
m2 auf 102 m2 vermindert. Im Vergleich 
dazu wurde bei den Drei- und Vier
Raum-Wohnungen eine Zunahme um 17 
Prozent auf 3040 Wohnungen verzeich
net. Sie stellten 1982 zwei Drittel aller 
Bewilligungen (1978: 47 Prozent). Die 
Wohnfläche blieb in diesem Zeitraum mit 
rund 65 m2 fast konstant. 
Auf Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen 
entfielen 1982 nur sieben Prozent der 
bewilligten Wohnungen gegenüber neun 
Prozent im Jahr 1978; ihre Wohnfläche 
hat sich nicht wesentlich verändert. 
Betrachtet man die im ersten Förde
rungsweg bewilligten Wohnungen, so 
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Tabelle 3 Veranschlagte Kosten im öffentlich geförderten Wohnungsbau 
in Harnburg 1978 und 1982 

Kosten für 

Grundstück 
Gebäude und Erschließung 

Gebäudeart 
je m2 je m< 

je Wohnung Grundstücksfläche Wohnfläche 

1982 1978 1982 1978 1982 1978 

DM 

Wohngebäude 1) insgesamt 173 114 1 934 1 608 194 731 144 743 
davon 

mit 1 und 2 Wohnungen 188 113 2 151 1 718 230 744 188 459 
mit 3 und mehr Wohnungen 151 133 1 834 1 233 179 735 69 629 

1) ohne Wohngebäude auf Erbbaurechtsgrundstücken sowie mit Eigentumswohnungen, 
jedoch mit Kleinsiedlerstellen und Wohnheimen. 

zeigen sich - abgesehen von e1mgen 
graduellen Unterschieden- im wesent
lichen die gleichen Grundstrukturen, wie 
sie für die Bewilligungen insgesamt fest
gestellt wurden. 

Erhebliche Zunahme 
der Baukosten 

Die Gesamtkosten im sozialen Woh
nungsbau haben sich in den letzten fünf 
Jahren weiter erhöht. ln Harnburg wur
den 1982 für eine Sozialwohnung im 
Durchschnitt rund 283 000 DM veran
schlagt; das entspricht einer Verteue
rung von fast einem Drittel im Vergleich 
zu 1978. Beinahe 70 Prozent dieses Be
trages bildeten die ·reinen Baukosten: 
Sie betrugen 1982 rund 195 000 DM je 
Wohnung. Bezogen auf einen Quadrat
meter Wohnfläche lagen die Baukosten 

in Harnburg bei 1930 DM - gegenüber 
1600 DM im Jahr 1978. 
Die Untergliederung nach Gebäudear
ten läßt erkennen, daß die Baukosten für 
Ein- und Zweifamilienhäuser von 1978 
bis 1982 um 25 Prozent auf 2150 DM je 
Quadratmeter Wohnfläche zugenom
men haben. Knapp ein Fünftel niedriger 
waren die Aufwendungen für Wohnun
gen in Mehrfamilienhäusern. Sie belie
fen sich auf 1830 DM je Quadratmeter 
Wohnfläche. Augenfällig ist auch in die
sem Bereich der relativ hohe Kostenan
stieg um fast die Hälfte gegenüber 1978. 
Hauptursachen dafür sind neben dem 
Preisanstieg für allgemeine Bauleistun
gen auch die Tendenz zu qualitativ bes
seren Wohnungen in Mehrfamilienhäu
sern (Wärme- und Schallisolierung) so
wie ein vergleichsweise höherer Anteil 
aufwendiger Baumaßnahmen im inner
städtischen Bereich. 
ln der Kostenentwicklung schlagen auch 

die Grundstücks- und Erschließungsko
sten stark zu Buche, die sich insgesamt 
um mehr als die Hälfte auf 173 DM je 
Quadratmeter erhöht haben. Ausge
sprochen hoch war der Preisanstieg bei 
Grundstücken für Ein- und Zweifamilien
häuser: Diese haben sich um zwei Drittel 
auf fast 190 DM je Quadratmeter verteu
ert. Dagegen ist der entsprechende Be
trag für Mehrfamilienhäuser mit 151 DM 
je Quadratmeter Grundstücksfläche 
deutlich niedriger, was gegenüber 1978 
einer Preissteigerung von 14 Prozent 
entspricht. Die erheblich günstigere Ko
stenrelation im Vergleich zu den Eigen
heimen deutet darauf hin, daß Grund
stücke vor allem für größere Bauvorha
ben von Wohnungsunternehmen in der 
Regel Jahre vor Baubeginn erworben 
werden, so daß sie zum Zeitpunkt der 
Bewilligung zu vergleichsweise günsti
geren Bedingungen in die Kalkulation 
eingehe·n. 

Tabelle 4 Veranschlagte Finanzierungsmittel im öffentlich geförderten Wohnungsbau in Harnburg 1978 bis 1982 
nach Finanzierungsquellen 

1978 1979 1980 1981 1982 
Finanzierungsquelle 

1000 DM % 1000 DM % 1000 DM % 1000 DM % 1000 DM % 

Mittel aus öffentlichen Haushalten 328 893 32,4 368 368 35.5 460 610 44,4 557 160 55.7 569 331 58,9 
davon Erster Förderungsweg 303 518 29,9 354 273 34.1 447 049 43.1 550 130 55,0 563 193 58,2 

Zweiter " 25 375 2,5 14 095 1 .4 13 561 1 '3 7 030 0,7 6 138 0,6 

Kapitalmarktmittel 456 662 45,0 434 797 41 ,9 353 275 34,0 235 665 23,6 199 370 20,6 
davon Pfsndbriefinstitute 232 782 22,9 204 661 19,7 150 819 14,5 86 547 8,7 49 697 5,1 

Sparkassen 55 777 5,5 66 295 6,4 45 848 4,4 28 934 2,9 38 492 4,0 
Versicherungen 40 325 4,0 59 929 5,8 36 129 3.5 16 163 1,6 12 456 1,3 
Bausparkassen 76 921 7,6 79 260 7,6 44 353 4,3 21 407 2' 1 16 279 1 '7 
Sonstige Geldinstitute 50 E 57 5,0 24 652 2,4 76 126 7,3 82 614 8,3 82 446 8,5 

Sonstige Mittel 229 077 22,6 235 034 22,6 224 378 21 ,6 207 083 20,7 198 595 20,5 
davon Arbeitgeberdarlehen 2 767 0,3 4 417 0,4 4 485 0,4 14 895 1 '5 2 122 0,2 

Mieterdarlehen 204 o,o 103 0,0 41 0,0 116 o,o - -
Eigenleistungen 216 769 21 .4 225 776 21,7 211 074 20,3 185 321 18,5 190 561 19,7 
Sonstiges 9 337 0,9 4 738 0,5 B 718 0,8 6 751 0,7 5 912 0,6 

Insgesamt 1 014 632 100 1 038 199 100 1 038 263 100 999 908 100 967 296 100 
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Finanzierung zu 60 Prozent 
aus öffentlichen Mitteln 

Zur Finanzierung des sozialen Woh
nungsbaus in Harnburg wurden 1982 
rund 967 Millionen DM aufgewendet.' 
Trotz höherer Baupreise ergab sich ein 
Rückgang um fünf Prozent gegenüber 
1978, der allein damit zu erklären ist, 
daß sich das Förderungsvolumen in die
sem Zeitraum verringert hat. Dabei hat 
sich eine zunehmende Umschichtung im 
Verhältnis der öffentlichen Mittel zu den 
Kapitalmarktgeldern vollzogen: Wäh
rend der Finanzierungsbedarf über den 
Kapitalmarkt infolge der ungünstigen 
Konditionen am Hypothekenmarkt von 
45 auf 21 Prozent gesunken ist, wurde 
bei den öffentlichen Mitteln ein erhebli
cher Anstieg von 32 Prozent im Jahr 
1 ~78 auf 59 Prozent im Jahr 1982 regi-
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striert. Insgesamt wurden 1982 fü'r den 
sozialen Wohnungsbau 569 Millionen 
DM aus dem öffentlichen Haushalt er
bracht; das waren 73 Prozent mehr als 
1978. Die öffentlichen Mittel wurden fast 
ausschließlich (99 Prozent, 1978: 92 
Prozent) im traditionell geförderten 
Wohnungsbau (1. Förderungsweg) ver
wendet, und zwar zum überwiegenden 
Teil für Wohnungen in Mehrfamilienhäu
sern. 
Die Finanzierung über den Kapitalmarkt 
belief sich im Jahr 1982 auf 199 Millio
nen DM; der Betrag hat sich im Vergleich 
zu 1978 um mehr als die Hälfte reduziert. 
Die geringere Verwendung von Kapital
marktgeldem hat sicherlich indirekt die 
Mietpreissteigerungen im sozialen Woh
nungsbau in Grenzen gehalten: So hat 
sich die durchschnittliche Miete je Qua
dratmeter Wohnfläche von 5,72 DM 
(1978) auf 6,79 DM (1982) erhöht. 60 
Prozent der Kapitalmarktmittel wurden 

über Sparkassen und sonstige Geldin
stitute in Anspruch genommen, 25 Pro
zent über Pfandbriefinstitute (Hypothe
kenbanken). Die übrigen Gelder stamm
ten von Bausparkassen (acht Prozent) 
und Versicherungen (sechs Prozent). 
"Sonstige Finanzierungsmittel" erreich
ten 1982 nahezu 199 Millionen DM und 
deckten gut 20 Prozent des Finanzie
rungsbedarfs; sie wurden in ähnlichem 
Umfang eingesetzt wie in den Jahren zu
vor. Die Eigenleistungen mit gut 190 Mil
lionen DM stellten dabei den größten Po
sten. Diese Leistungen setzen sich zu
sammen aus den Eigenmitteln der Bau
herren einschließlich der über Bauspar
verträge angesparten Summen sowie 
dem Wert der eingebrachten Arbeits
und Sachleistungen. Eigenleistungen 
werden in der Regel besonders bei den 
im Rahmen des zweiten Förderungswe
ges bewilligten Eigenheimen hoch ange
setzt. Johannes Marx 
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Harnburg heute 
und gestern 

Am 31. März 1983 betrug die 
Zahl der sozialversiche
rungspflichtig beschäftig
ten Arbeitnehmer 729 700; 
gegenüber März 1975, als 
erstmals für Harnburg Daten 
der neuen Beschäftigtensta
tistik vor.lagen, bedeutet dies 
ein Rückgang um sechs Pro
zent (minus 45 000). 
Die Abnahme der deutschen 
Beschäftigten in diesem Zeit
raum belief sich auf 5,5 Pro
zent (minus 39 400), die der 
Ausländer lag mit 8,9 Prozent 
(minus 5600) um 3,4 Prozent
punkte höher, ihr Anteil anal
len Beschäftigten blieb je
doch mit rund acht Prozent 
fast konstant. 
Während in den acht Jahren 
zwischen dem 31. 3. 1975 
und dem 31. 3. 1983 die Zahl 
der weiblichen Beschäftigten 
nur um 1,6 Prozent (5 000) 
sank, ging die der Männer mit 
40 000 um gut achteinhalb 
Prozent zurück. 
Angestellte erreichten 1982 
mit einem Anteil von 59,5 
Prozent ( 1975: 54 Prozent) 
ihren bisher höchsten Stand, 
entsprechend rückläufig war 
der Anteil der Arbeiter (von 
46 auf 40,5 Prozent). Absolut 
stieg die Zahl der Angestell
ten um 15 500, während die 
der Arbeiter um 60 500 sank. 
Waren 1975 noch 16 1 00 Ar
beitnehmer sozialversiche
rungspflichtig beschäftigt, 
obwohl sie bereits das Ren
tenalter (65 Jahre) erreicht 
hatten, wurden 1983 nur 
noch rund 5200 über 65jähri
ge registriert. 

Im Jahr 1835 wurden erstma
lig statistische Anschreibun
gen über den seewärtigen 
Güterverkehr im Hambur
ger Hafen vorgenommen. 
Die Daten wurden von dem 
damaligen "Zoii-Comtoir" für 
ausgewählte Waren ermittelt. 
Ein Vergleich mit den Ergeb
nissen der Seeverkehrsstati
stik des Jahres 1982 verdeut
licht nicht nur den um ein 
Vielfaches gestiegenen Ha
fenumschlag, sondern gibt 
auch ausschnittsweise ein 
Bild über die geänderten 
Konsumgewohnheiten. So 
wurden 1835 erst 19 200 

Tonnen Kaffee gelöscht, 
1982 dagegen 407 000 Ton
nen. Beim Tee betrug die Re
lation 288 Tonnen zu 21 000 
Tonnen. Auch bei Häuten und 
Feilen (2000 Tonnen zu 
46 200 Tonnen) sowie bei Ta
bak (5900 Tonnen zu 48 000 
Tonnen) spiegelt sich der im
mense Zuwachs wider. 
Dagegen sind damals ge
wichtige Waren wie Indigo 
und Farbhölzer heute so be
deutungslos geworden, daß 
sie in der Statistik überhaupt 
nicht mehr in Erscheinung 
treten. 

Neue Schriften 

Angesichts des großen Inter
esses, das sowo~l von der 
Öffentlichkeit als auch von 
den zuständigen Stellen in 
Bund und Ländern dem Pro
blem "Krebs" und seiner Be
kämpfung entgegengebracht 
wird, ist auf die soeben er
schienene vierte Hamburger 
Krebsdokumentation des 
Krebsregisters der Gesund
heitsbehörde beim Statisti
schen Landesamt hinzuwei
sen: "Hamburger Krebsdo
kumentation 1978 und 1979", 
herausgegeben vom Statisti
schen Landesamt in Verbin
dung mit der Gesundheitsbe
hörde der Freien und Hanse
stadt Hamburg, erschienen 
als Heft 137 in der Reihe 
"Statistik des Harnburgi
schen Staates". 
Zusammen mit Band 1 ( 1956 
bis 1971), Band 2 (1972 bis 
1974) und Band 3 (1975 bis 
1977) wird mit dieser vierten 
Dokumentation jetzt ein Zeit
raum von 24 Jahren nachge
wiesen, davon die ersten 13 
Jahre nach der Deutschen 
Ausführlichen Systematik 
der Krankheiten, Verletzun
gen und Todesursachen von 
1958 (DAS), die letzten elf 
Jahre nach der Internationa
len Klassifikation der 
Krankheiten, Verletzungen 
und Todesursachen von 
1968 (ICD). Neben dem un
verändert ausführlichen Ta
bellenteil verdeutlichen auch 
in der neuen Dokumentation 
wieder zahlreiche Grafiken 
Struktur und Entwicklung des 
Krebsgeschehens in Harn
burg. Außerdem enthält der 
hier vorgestellte Band zwei 
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Aufsätze über berufsspezifi
sche Krebsrisiken, Ergebnis
se aus der Hamburger "Stu
die zur Früherkennung des 
Brustkrebses bei Frauen" 
und einen Beitrag über die 
Ärztebefragung zum Ham
burger Krebsrsgister. 

Die Harnburgische Landes
bank hat unter dem Titel 
"Entwicklung und Struktur 
des Hamburger Arbeits
platzangebotes" eine Analy
se der Arbeitsplatzsituation 
und -entwicklung in der Han
sestadt, auch im Vergleich 
zum norddeutschen Raum 
und zum Bundesgebiet, vor
gelegt. Das Basismaterial 
stammt aus der seit acht Jah
ren vorliegenden sachlich 
sehr tief gegliederten Stati
stik der sozialversicherungs
pflichtig beschäftigtel'l Ar
beitnehmer, die von der Bun
desanstalt für Arbeit und den 
Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder 
durchgeführt wird. Die In
haltsübersicht gibt bereits 
konkrete Hinweise auf die 
einzelnen Analysen und de
ren Ergebnisse: 
- Die Komponenten des Ar

beitsplatzangebotes 
- Entwicklung des Arbeits

platzangebotes im Bund 
günstiger ... 

- ... als in Harnburg 
-·Hohe Arbeitsplatzverluste 

inHamburg ... 
- ... durch Verlagerung ins 

Umland 
- Entwicklung nach Wirt

schaftsbereichen 
- Vier Fünftel der beschäf

tigten Frauen arbeiten im 
Dienstleistungssektor 

- Jeder Neunte teilzeitbe
schäftigt 

- Zahl der Angestellten bis 
zuletzt gestiegen 

- Überdurchschnittliches 
Qualifikationsniveau 

- Erhebliche· Umschichtun-
gen in d.er Berufsstruktur. 

Herausgefordert durch die 
unterschiedlichen, zum Teil 
sich widersprechenden Be
urteilungen der Entwicklung, 
hat sich die Landesarbeits
gemeinschaft Norddeutsche 
Bundesländer der Akademie 
für Raumforschung und Lan
desplanung in Hannover ein
gehend mit den raumbedeut
samen Faktoren in Nord-
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deutschland und mit Ansät
zen zu ihrer Aktivierung be
faßt. Dabei wurden nicht nur 
bisher vorliegende Erkennt
nisse zugrunde gelegt, son
dern auch eigens auf die Ent
wicklungsproblematik Nord
deutschlands (Territorium 
der vier norddeutschen Län
der) ausgerichtete Untersu
chungen veranlaßt, und 
zwar: Kluczka/Röhl, Geogra
phische und infrastrukturelle 
Grundlagen; Crinius/Ri
chert/Tesch/Thiel, Demo
graphische und ökonomische 
Entwicklungen; Timmer, Po
litisch-administrative Lei
stungsfähigkeit. Diese Unter
suchungen erscheinen als 
Arbeitsmaterialien in den 
Veröffentlichungen der Aka
demie. Als Gesamtergebnis 
wurde im Dezember 1983 die 
Denkschrift "Analyse und 
Bewertung raumbedeutsa
mer Faktoren in Nord
deutschland" der-Öffentlich
keit vorgelegt. 
Angesichts der Schwierigkei
ten, wegen des Nebeneinan
ders von zwei Flächen- und 
zwei Stadtstaaten (von zu
sammen größerer Bevölke
rungszahl und geringerer 
Flächenausdehnung als zum 
Beispiel Bayern) die Gesamt
interessen des norddeut
schen Raumes auf Bundes
und Europaebene wirksam 
zur Geltung zu bringen, wer
den in.der Denkschrift unter 
anderem eine verstärkte Zu
sammenarbeit in grundsätzli
chen Entwicklungsfragen der 
Gesamtregion Harnburg und 
des Unterelberaumes, in der 
Konferenz Norddeutschland 
(einschließlich Koordinie
rung der Fachminister-Kon
ferenzen) und in der Vertre
tung der norddeutschen Bun
desländer bei der EG in Brüs
sel vorgeschlagen, darüber 
hinaus ein gemeinsamer In
formations- und Beratungs
dienst für Wirtschaftsförde
rung auf internationaler Ebe
ne und gemeinsame Anstren
gungen um Forschungsvor
haben, aber auch infrastruk
turelle und andere Maßnah
men (zum Beispiel abge
stimmtes Vorgehen im Hin
blick auf eine wettbewerbs
neutrale EG-Verkehrspolitik, 
Bemühungen um eine Neu
orientierung der Subven
tionspolitik). 
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Hamburger Zahlenspiegel 

.1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

Meteorologische Beobachtungen 

Mittelwerte') 
hPa2

) Luftdruck 1 013,7 1 015,7 1 013,8 1 010,1 1 015,9 1 016,0 1 016,8 1 014,4 1 005,3 
Lufttemperatur oc 9,2 10,0 7,5 3,4 5,5 10,5 5,7 2,2 2,4 
Relative Luftfeuchtigkeit % 77,9 76,3 80 88 84 79 84 82 85 
Windstärke Meßzahl') 3,4 3,2 4 4 4,6 4 3 3 4 
Bewölkung " 

') 5,5 4,8 5,5 5,8 6,5 5,5 5,2 4,9 6,4 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 80,2 54,9 53,0 63,5 64,3 102,8 64,8 80,9 105,4 
Sonnenscheindauer Std. 113,8 140,9 50 21,4 14,4 99 75,1 48,3 29,5 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,6 7,3 15 21 21 7 10 16 13 
Tage mit Niederschlägen " 22,0 18,0 20 22 27 23 17 21 28 

Bevölkerung 

Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 640,8 1 630,5 1 625,6 1 623,8 1 623,1 1 611,4 ... ... . .. 
und zwar männlich 766,3 762,7 760,6 759,7 759,3 753,3 ... . .. 

weiblich 874,5 867,8 865,1 864,1 863,8 858,1 ... . .. 
Ausländer " 

151,8 157,2 157,3 156,9 156,5 153,7 ... . .. 
Bezirk Harnburg-Mitte " 

224,9 223,6 222,2 221,8 221,3 218,2 ... ... . .. 
Bezirk Altona " 

230,9 229,1 228,2 228,0 228,0 226,2 ... ... . .. 
Bezirk Eimsbüttel " 

236,9 235,4 234,6 234,3 234,4 232,9 ... ... . .. 
Bezirk Harnburg-Nord " 

294,1 291,7 291,0 291,0 290,7 288,9 ... ... . .. 
Bezirk Wandsbek " 

379,2 377,4 377,1 376,4 376,4 374,4 ... . .. . .. 
Bezirk Bergedorf 

" 
87,6 87,9 87,9 88,0 88,1 88,0 ... . .. . .. 

Bezirk Harburg 187,2 185,4 184,5 184,3 184,2 182,8 ... ... . .. 
Natürliche Bevölkerungsbewegung 
• Eheschließungen') Anzahl 754 749 593 855 403 671 ... . .. 
• Lebendgeborene') 1 125 1 105 1 031 1 062 1 092 1 067 ... ... 
• Gestorbene') (ohne Totgeborene) 1 979 1 980 1 899 2 591 1 903 1 885 ... . .. 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene 11 13 16 24 10 14 ... . .. . .. 
• Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 854 - 875 - 868 - 1 529 - 811 - 818 ... ... ... 
• Eheschließungen ie 1'ooo 5,5 5,5 4,4 6,2 2,9 4,9 ... . .. ... 
• Lebendgeborene Einwohner 8,2 8,1 7,7 7,7 7,9 7,8 ... ... . .. 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,5 14,6 14,2 18,8 13,8 13,8 ... ... . .. 
• Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,2 - 6,4 - 6,5 - 11,1 - 5,9 - 6,0 ... . .. . .. 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 10,2 11 ,4 14,6 22,2 9,2 12,8 . .. . .. . .. 

Wanderungen 
• Zugezogene Personen Anzahl 5 450 4 370 4 221 3 743 4 006 4 660 ... . .. . .. 
• Fortgezogene Personen 5 260 4 602 3 886 4 007 3 957 5 347 ... ... . .. 
'Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) " + 190 - 232 + 335 - 264 + 49 - 687 ... ... ... 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs " 

11 438 11 391 9 494 10121 13 992 10 998 ... ... . .. 
Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein " 

1 409 1 352 1 368 1 333 1 436 1 331 ... ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') " 

992 954 1 010 974 1 076 968 ... . .. . .. 
Niedersachsen " 867 763 765 613 699 906 ... ... . .. 
dar. angrenzende Landkreise10

) " 318 306 362 297 334 322 ... ... . .. 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) " 1 174 995 886 777 805 1 170 ... . .. . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 2 000 1 260 1 202 1 020 1 066 1 253 ... ... . .. 
b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein " 

1 933 1 568 1 293 1 322 1 284 1 857 ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') " 1 438 1 183 1 029 1 108 1 089 1 350 ... ... . .. 
Niedersachsen " 

1 088 930 701 726 666 1 100 ... 
dar. angrenzende Landkreise10

) " 546 478 439 463 367 537 ... ... ... 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) " 

1131 919 703 625 615 966 ... . .. . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) " 1 108 1 185 1 189 1 334 1 392 1 424 ... ... . .. 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein " 

- 524 - 216 + 75 + 11 + 152 - 526 ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') " 

- 446 - 229 - 19 - 134 - 13 - 382 ... ... 
Niedersachsen - 221 - 167 + 64 - 113 + 33 - 194 ... ... . .. 
dar. angrenzende Landkreise10

) - 228 - 172 - 77 - 166 - 33 - 215 ... ... . .. 
Umland insgesamt") - 674 - 401 - 96 - 300 - 46 - 597 ... . .. . .. 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) + 43 + 76 + 183 + 152 + 190 + 204 ... ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) + 892 + 75 + 13 - 314 - 362 - 171 ... ... 

Bevölkerungsbewegung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 664 - 1 107 - 553 - 1 793 - 762 - 1 505 ... . .. . .. 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 4,9 - 8,1 - 4,1 - 13,0 - 5,5 - 11,0 ... ... . .. 

Krankenhäuser und Bäder 

Krankenhäuser") 
Patienten 13

) Anzahl 12 434 12 519 13 476 8 982 13 701 13 529 13 741 9 366 13 831 
Betten 13

) 
o;o 

15 266 15 128 15 076 15 072 15 006 14 960 14 960 14 960 14 960 
Bettenausnutzung 82,9 85,0 88,9 77,2 85,8 88,0 90,0 78,4 87,7 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 604 633 669 882 542 492 423 868 628 354 491 519 511 215 381 683 562 248 

')errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2
) reduziert auf 0°C, Normalschwere und Meeresspiegel.- ')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufor.tskala.

') Bewölkungs~rade: 0 bis 8 (0 ~wolkenlos, 8 ~ganz bedeckt).- 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970.- 6

) nach dem 
Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- 8

) mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9
) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-

10) Landkreise Harburg und Stade. - 11
) die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12

) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und.des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13

) Bestand am 
Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

Büchereien und Museen 
Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 695 516 682 069 771 966 660 047 752 558 764 272 753 905 721 182 791 544 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 

" 
41 514 43 484 52 732 44163 51 113 50 650 49 474 40 019 57 374 

Besucher der Lesesäle 
" 

10 330 12186 23 027 20 205 22 316 24 417 31 873 21 718 31 772 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 

" 
4 328 3 971 2 848 3 432 3883 4140 4 641 3328 4 099 

Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 

" 
2 781 3065 3 748 2 824 3103 3 399 3437 3146 3 719 

Lesesaalbesucher und Entleiher 
" 

1184 1 330 1 541 1 215 1 383 1 315 1 458 1 273 1 562 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 143146 104 435 115 067 164 674 170 032 104122 93 019 94 499 61 640 
davon Hamburger Kunsthalle 19 891 26 783 28 479 82 133 117 377 6 628 18 311 18 960 17 363 

Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 8 934 9 869 10125 8 241 11 590 11 482 6 394 5 745 7 861 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde 

" 
8 734 8 229 11 739 14 633 9 238 8 482 6 938 11 474 7740 

Helms-Museum · 8 958 8893 5 363 3 019 4 216 12 417 8 226 4166 7 039 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 

" 
7 321 7 077 2 689 1 157 1 938 6 951 3 386 1 261 1 197 

Museum für Harnburgische Geschichte 
" 

21 281 26 201 23 006 20 522 16 518 29 880 18 722 21 462 ... 
Museum für Kunst und Gewerbe 

" 60 329 13124 23 871 22 976 9 900 10177 14 751 17 943 7 232 
Planetarium 13 334 9 648 10 926 11 638 23 662 18 079 13 405 13 246 
Bischofsturm 1 687 1 686 1 558 1 512 1 193 1 402 1 598 1 344 1 159 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt Anzahl 33 952 52 662 62 285 65 950 71 701 73 391 75 405 77 655 80 647 
• davon Männer 

" 
19 675 32 769 39 119 41 489 44 879 44 852 46 950 48 845 50 700 

Frauen 14 277 19 893 23166 24 461 26 822 28 539 28 455 28 810 29 947 
Arbeitslosenqoute % 5,0 7,4 8,7 9,3 10,1 10,3 10,6 10,9 11,3 
Kurzarbeiter Anzahl 3 723 9 840 15 088 17 710 22 416 15 413 17 038 17 925 19 233 
Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 

" 
41 438 62 171 70 378 74 371 79 868 82 347 84 628 87 646 90 900 

dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 
" 

5 220 5 940 6 216 6 498 6 936 6 644 6 593 6 679 6 835 
Offene Stellen 

" 
6 799 3 308 2 033 1 966 1 882 2 188 2 302 2 079 2 228 

Landwirtschaft 
Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch t 1 223 1 259 1 078 1 262 1 386 1 015 1 037 1183 1 351 
• dar. an Molkereien geliefert % 93,9 94,0 91,1 91,4 93,8 91,4 90,0 91,5 93,8 
• Milchleistung je Kuh und Tag kg 1-1,7 12,1 10,5 11,9 13,1 9,7 10,2 11,3 12,1 
Schlachtungen von lnlandtieren') 
• Rinder (ohne Kälber) 1000 St. 5,7 5,5 6,9 5,3 5,0 7,2 6,6 4,9 5,3 
·Kälber 

" 
1,6 1,6 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8 2,1 1,7 

• Schweine 19,5 18,7 19,9 18,1 18,9 18,3 17,8 17,2 18,0 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') t 3 376 3 281 3 742 3 221 3 234 3 751 3 547 3 051 3 200 
: dar. Rinder (ohne Kälber) 1 557 1 509 1 882 1 484 1 440 1 958 1 787 1 361 1 479 

Kälber 
" 

192 202 185 240 220 228 232 267 219 . Schweine 1 600 1 546 1 654 1 477 1 552 1 538 1 503 1 397 1 475 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
Verarbeitendes Gewerbe') 5) 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte Anzahl 165 053 159 383 157 171 155 779 154 051 149 694 148 465 148187 145 041 
• dar. Arbeiter') 

1000 
95 239 91 114 89 349 88 386 87 076 84 101 83 073 82 827 81 140 

• Geleistete Arbeiterstunden 7) 13 368 12 727 12 916 12 292 12 389 11 713 11 872 11 059 11 594 
• Bruttolohnsumme Mio. DM 275 272 331 273 235 257 312 266 231 
• Bruttogehaltssumme 295 304 400 328 284 282 404 317 291 
• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)6

) 6 621 6 969 7 349 8 370 6 426 7 685 7 214 7 323 6 326 
dar. Auslandsumsatz 

1000 .. tSK9) 

753 832 759 1 369 584 1 130 728 1 008 639 
• Kohleverbrauch 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
• Gasverbrauch 1000 m' 31 984 27 097 26 344 26 779 28 014 22 205 25 430 28 713 29 232 
• Heizölverbrauch 1000 t 35 34 37 42 43 32 36 38 39 
• davon leichtes Heizöl 5 4 4 5 5 4 5 5 5 

schweres Heizöl 30 30 33 37 38 28 31 33 34 
• Stromverbrauch Mio. kWh 366 360 366 349 371 372 370 362 373 

1
) Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu seiri, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3
) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.-') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 

Beschäftigten.- 5
) einschl. Bergbau.- 6

) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7
) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 6) ohne Umsatz

steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- ') 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3186 3 497 3 547 4 362 3203 3 737 3463 3 788 3 041 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe " 
1 572 1 815 1 870 1 817 1 852 1 714 1 781 1 718 1 715 

Investitionsgütergewerbe " 
878 947 886 1 746 642 1 238 944 1 328 653 

Verbrauchsgütergewerbe " 
142 138 137 139 131 138 138 132 134 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe " 
594 597 654 660 578 647 600 610 539 

Bauhauptgewerbe'} 
• Beschäftigte Anzahl 30 108 27 489 27 010 26 270 25 604 26 959 26 385 25 972 ... 

dar. Arbeiter') 23 955 21 539 21 086 20 417 19 824 21 029 20 612 20114 ... 
• Geleistete Arbeitsstunden 1000 3191 2 941 3 221 2 615 2 301 3 266 3 093 2 003 ... 
• davon für Wohnungsbau " 

902 832 1 000 779 715 1 024 1 005 597 ... 
gewerblichen und industriellen Bau 

" 
1 214 1 146 1 184 1 020 921 1 135 1 060 804 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 1 075 964 1 037 816 665 1107 1 028 602 

Mio:·DM 
... 

• Bruttolohnsumme') 78 73 93 77 56 77 96 61 ... 
• Bruttogehaltsumme') 

" 
21 21 26 23 20 20 29 22 ... 

• Baugewerblicher Umsatz5
) " 

302 268 309 342 216 292 257 360 ... 
davon im Wohnungsbau " 

86 69 90 111 63 87 68 108 ... 
gewerblichen und industriellen Bau " 

121 111 105 115 94 100 91 157 ... 
öffentlichen und Verkehrsbau " 

95 89 114 116 59 105 98 94 ... 

Ausbaugewerbe") 
Beschäftigte Anzahl 10 794 10 807 10 985 10 745 10 517 10 850 10 732 10 551 ... 
dar. Arbeiter') 

HJOO 
8 631 8 585 8 799 8 570 8 349 8 630 8 505 8 344 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 307 1 308 1 392 1 315 1 209 1 365 1 356 1 232 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 25 26 29 28 23 26 30 27 ... 
Bruttogehaltsumme') " 

8 8 9 9 8 8 10 9 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz') " 

85 88 106 136 66 98 101 136 ... 

Öffentliche Energieversorgung 
• Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 391 445 597 616 573 301 404 402 318 
• Stromverbrauch " 

913 910 999 1 067 1 071 954 1 027 1 093 1 121 
• Gasverbrauch') " 

2 089 2 095 2 509 3 036 2 783 1 654 2 395 2 914 2 767 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976 .;" 100 96,5 96,2 102,9 95,2 91,9 93,7 96,3 89,6 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe " 
98,0 106,2 118,2 101,6 103,0 101,3 107,5 96,7 ... 

Investitionsgütergewerbe " 
101,7 94,8 93,0 102,3 84,0 91,4 96,6 103,3 ... 

Verbrauchsgütergewerbe " 
97,2 91,0 89,5 81,6 87,7 88,7 89,3 85,7 ... 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe " 
86,2 83,5 88,2 78,9 87,6 82,5 74,1 68,1 ... 

Bauhauptgewerbe " 
92,0 89,4 101,6 75,5 75,6 105,9 100,5 65,2 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
• Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 144 104 110 143 173 191 102 161 153 
• dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

1000 m3 
115 72 83 115 107 160 73 120 122 

• Rauminhalt 225 198 200 203 286 235 169 239 179 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 75,2 65,8 70,8 67,7 87,3 83,8 57,6 107,3 64,7 
• Wohnfläche 1000m2 43 37 38 39 57 51 31 47 36 

Nichtwohnbau 
• Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 24 23 23 27 27 27 16 22 14 
• Rauminhalt 1000 m' 256 213 121 237 168 554 99 216 117 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 58,1 46,5 31,1 56,0 34,2 57,9 32,7 159,4 26,9 
• Nutzfläche 1000 m' 44 32 22 42 36 66 18 33 20 
Wohnungen 
• Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 496 484 482 548 717 589 402 525 478 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 164 119 127 660 55 91 93 478 59 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 28 26 20 182 18 13 18 154 12 
Rauminhalt 1000 m' 225 270 102 1 944 136 107 130 1908 71 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 473 462 389 3108 181 301 422 2524 208 

Gebäude· und Wohnungsbestand8
) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 200 200 200 200 201 201 202 202 
Wohnungen 790 794 794 794 794 797 797 800 800 

1) ohne Umsatzsteuer.- 2) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3
) einschließlich Umschüler und Auszubildende.

')einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5
) ohne Umsatzsteuer.- 6

) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.- 7
) 1 Mio. 

kWh.:. 3 600 Giga Joule. - 8) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 1980.;, 100 106,0 109,5 110,2 113,1 
Ein- und Zweifamiliengebäude 

" 
106,0 109,5 110,1 112,8 

Mehrfamiliengebäude 
" 

106,0 109,6 110,2 113,2 
Gemischt genutzte Gebäude 

" 
105,9 109,7 110,3 113,3 

Bürogebäude 105,9 110,2 110,9 114,3 
Gewerbliche Betriebsgebäude 106,1 110,5 111,2 114,3 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen Anzahl 58 933 60 003 63 872 61 134 55 620 55 005 54 595 51 349 ... 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 1000 DM 6 079,2 6 547,1 7 088,0 6 698,9 5 976,6 6190,2 6129,9 5 711,9 ... 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Hamburg ') 3

) Mio. DM 810 888 950 898 781 861 1 293 1 088 ... 
: und zwar Waren der Ernährungswirtschaft " 

134 133 133 109 103 116 111 128 ... 
Waren der Gewerblichen Wirtschaft 

" 
676 755 817 788 678 745 1182 960 ... . davon Rohstoffe 7 6 7 5 4 6 6 6 ... 

" . Halbwaren 133 146 168 152 125 131 120 133 
" 

... . Fertigwaren 536 603 642 631 548 608 1 056 821 
" 

... . davon Vorerzeugnisse 86 85 89 80 80 88 96 81 
" . Enderzeugnisse 450 518 553 551 468 520 959 740 
" . nach Europa 519 570 608 522 481 539 606 750 
" . dar. EG-Länder 349 367 397 351 344 355 420 556 
" 

... 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 4
) 

Einfuhr 5 939 6 204 6 383 6168 5 601 5 182 5 896 ... ... 
davon Europa 2 916 3201 3319 3 045' 2 963 3183 3 593 ... ... 

dar. EG-Länder 2 231 2 477 2 713 2 243 2111 2 418 2 613 ... ... 
Außereuropa 3 023 3 003 3 064 3123 2 638 1 999 2 303 ... ... 

Ausfuhr 
" 

2 317 2 677 2 701 2 983 2 240 2 390 ... ... ... 
davon Europa 

" 
1 535 1 902 1 879 2142 1 550 1 721 ... ... ... 

dar. EG-Länder 
" 

1 072 1 400 1 368 1 600 1 094 1 219 ... ... ... 
Außereuropa 

" 
782 775 822 841 690 669 ... ... ... 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 1980.:0100 102,7 102,6 122,2 130,5 91,5 113,7 125,3 133,3 
darunter Warenhäuser 94,6 93,3 110,7 154,0 94,5 92,2 112,3 155,8 ... 
Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 105,7 103,3 104,1 109,9 93,0 111,2 107,2 109,2 ... 
darunter Seherbergungsgewerbe 106,4 99,2 101,2 89,8 78,0 124,2 107,0 96,8 ... 

Gaststättengewerbe 105,2 103,5 103,4 114,0 94,7 105,5 104,4 109,0 ... 

Fremdenverkehr5} 

• Fremdenmeldungen 1000 133,5 124,2 112 80 79 140 115 84 ... 
• dar. von Auslandsgästen 

" 
43,7 39,4 34 21 21 42 33 20 ... 

• Fremdenübernachtungen 
" 

250,6 229,5 206 146 149 265 209 153 ... 
• dar. von Auslandsgästen 

" 
89,9 79,9 68 45 47 86 67 44 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe Anzahl 1 310 1 302 1 283 1 211 1 140 p 1 140 p 1 290 p 1 150 p 1 050 
Güterverkehr über See 1000 t 5 002 5132 4 607 5 560 4 777 p 3 835 p 4 387 p 4 369 p 4 412 
davon Empfang 3 269 3 207 2 885 3 254 2 898 p 2 280 p 2 737 p 2 522 p 2 733 

dar. Sack- und Stückgut 
" 

693 641 611 576 684 p 708 p 673 p 674 p 739 
Versand 

" 
1 733 1 925 1 722 2 305 1 879 p 1 555 p 1 650 p 1 847 p 1 679 

dar. Sack- und Stückgut 951 893 931 1 145 940 p 989 p 970 p 1 032 p 945 
Umgeschlagene Container') Anzahl 75 573 74 104 67 987 78 711 73 879 86 259 82 477 82 665 79 288 
in Containern umgeschlagene Güter') 1000 t 676 653 605 710 676 830 777 799 760 

Binnenschiffahrt 
• Güterempfang 405 345 383 411 98 394 392 344 p 328 
• Güterversand 495 375 328 416 210 336 361 349 p 420 

Luftverkehr') 
Starts und Landungen Anzahl 5 481 5 298 4 653 4 236 4 512 5 547 4 846 4 342 p 4 575 
Fluggäste 359 129 344 133 311 706 275 380 275 674 403 654 323 953 284 998 p 292 997 
Fracht t 2 341,5 2 027,4 1 883,6 1 969,8 1 876,2 2 262,9 2 250,0 2 264,5 p 2 146,0 
Luftpost 

" 
920,9 883,6 870,8 1 179,4 802,1 1 033,5 1 028,8 1 369,3 p 1 008,7 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 1000 28 271 28 340 31 221 31 558 30 287 27 790 30 717 32 438 
Busse (ohne Private) 

" 
22 606 22 402 24 534 24 623 24 020 22 093 23 590 25 239 ... 

1
) für Neubau in konventioneller Bauart.- 2

) Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3
) Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Hamburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 

worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - 4
) Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer

hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden.- 5) ohne Heime, Jugendherbergen, Massen- und Privatquartiere.-') umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7
) ein

schließlich Eigengewicht der beladenen Container. - 8
) gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9

) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 

Harnburg in Zahlen . 3. 1984 85 



Hamburger Zahlenspiegel 

Verkehr 
(Fortsetzung) 

Kraftfahrzeuge 

Merkmal 

Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen') 
dar. Personenkraftwagen 2

) 

* Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
* dar. Personenkraftwagen 2

) 

* Lastkraftwagen 

Straßenverkehrsunfälle 
* Unfälle mit Personenschaden 
* Getötete Personen 
* Verletzte Personen 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
* Kredite') an Nichtbanken insgesamt') 
* dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 
* Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
* an Unternehmen und Privatpersonen 
* an öffentliche Haushalte 

* Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
* an Unternehmen und Privatpersonen 
* an öffentliche Haushalte 

* Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
* an Unternehmen und Privatpersonen 
* an öffentliche Haushalte 

* Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5

) 

* Sichteinlagen und Termingelder 
* von Unternehmen und Privatpersonen 
* von öffentlichen Haushalten 
* Spareinlagen 
* bei Sparkassen 

* Gutschriften auf Sparkonten') 
* Lastschriften auf Sparkonten 

Zahlungsschwierigkeiten 
* Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) 
* Vergleichsverfahren 
* Wechselproteste (ohne die bei der Post) 
* Wechselsumme 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
* Gemeinschaftsteuern 
* Steuern vom Einkommen 
* Lohnsteuer') 
* Veranlagte Einkommensteuer') 
* Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 
* Körperschaftsteuer7

) 
8

) 

* Steuern vom Umsatz 
* Umsatzsteuer 
* Einfuhrumsatzsteuer 

* Bundessteuern 
* Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 
* Verbrauchsteuern 

* Landessteuern 
* Vermögensteuer 
* Kraftfahrzeugsteuer 
* Biersteuer 

* Gemeindesteuern 
* Grundsteuer A'l 
* Grundsteuer B' ) 
* Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 

1981 1982 1982 1983 1984 

Maßeinheit r-------'-----+----r----+-----.-----.-----.----+------l 

1000 

je 1'ooo 
Einwohner 

Anzahl 

Mio. DM 

Anzahl 

Mio:·DM 

Anzahl 

Mio. DM 

Monatsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

634,4 
561,3 

343 
6047 
5 171 

395 

925 
19 

1 182 

89 850,6 
85 688,2 
17 591,8 
16 594,3 

997,5 

10 842,0 
6 609,8 
4 232,2 

631,9 
555,2 

342 
5 656 
4 828 

322 

850 
15 

1 090 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

11 275,0 
7 195,8 
4 079,2 

632,6 
555,8 

342 
4553 
4151 

229 

959 
19 

1 247 

93 728,2 
89 383,1 
17 195,9 
16 622,1 

573,8 

11 178,4 
7101,8 
4 076,6 

631,9 
555,2 

342 
4 470 
4 057 

265 

909 
21 

1 158 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

11 275,0 
7195,8 
4 079,2 

629,7 
553,5 

341 
4 695 
4 261 

241 

850 
20 

1 085 

94 988,8 
90 707,0 
16 969,5 
16 109,7 

859,8 

11 687,8 
7139,5 
4 548,3 

644,9 
563,8 

644,5 
563,7 

645,0 644,1 
564,3 563,7 

350 p 
5 375 

349 p 
5 322 

350 p 350 
4 718 p 5 076 
4 218 p 4 643 4 901 

311 

1 057 
16 

1 347 

99 528,6 
95 233,3 
18 066,2 
17 277,2 

789,0 

10 949,9 
6 931,0 
4 018,9 

4 843 
323 

879 
14 

1 096 

100 750,5 
96 368,5 
18 669,1 
17 730,7 

938,4 

11 102,5 
7 090,0 
4 012,5 

362 p 274 

888 p 
19 p 

1 153 p 

720 
12 

893 

101 409,2 
97 044,0 
18742,6 
17 904,9 

837,7 
11 122,2 
7 192,0 
3 930,2 

100 484,7 
96 095,3 
17 886,0 
17 054,4 

831,6 

10 837,8 
7 038,4 
3 799,4 

57 254,4 61 832,1 
43192,8 45 797,2 
14061,6 16034,9 

61 008,8 61 832,1 62 049,7 66 217,2 66 596,9 67179,2 67 371,5 
45 008,4 45 797,2 45 814,4 48 813,6 49 047,1 49 662,7 49 686,1 
16 000,4 16 034,9 16 235,3 17 403,6 17 549,8 17 516,5 17 685,4 

51 531 ,4 
37 196,7 
30 489,4 
6 707,3 

14334,7 
9127,9 

1 729,8 
811,6 

30 

308 
3,0 

25 238 

1 395,3 
734,5 
450,2 
135,3 

49,5 
99,5 

660,8 
223,4 
437,5 

1 015,3 
83,4 

905,0 

62,9 
26,2 
13,7 
2,7 

132,6 
0,1 

17,8 
114,2 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 
7 440,7 

15 014,5 
9 537,5 

1 832,8 
902,6 

39 

357 
3,9 

31 068 

1 447,9 
739,3 
475,8 
131,3 

51 931,2 
37 846,9 
30 558,9 

7 288,0 
14 084,3 
8 976,3 

816,6 
752,5 

43 

304 
2,5 

34 430 

50,1 
82,2 -

708,6 
264,7 
443,9 

1 283,5 
487,7 
515,2 

19,0 
14,0 
60,5 

795,8 
338,6 
457,2 

1 055,2 
81,2 

944,5 

65,5 
28,8 
13,9 
2,7 

134,5 
0,1 

18,5 
115,4 

1 078,0 
64,4 

987,8 

109,1 
74,9 
11,9 
2,0 

343,3 
0,4 

55,6 
287,3 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 

7 440,7 
15 014,5 
9 537,5 

1 832,8 
902,6 

45 

311 
5,3 

39 283 

2 360,0 
1 607,2 

970,0 
360,9 

15,7 
260,6 
752,7 
313,6 
439,2 

1 984,8 
78,8 

1 881,1 

43,2 
5,9 

12,4 
2,8 

40,9 
0,0 
0,9 

39,9 

52 603,2 
37 684,8 
30 373,6 

7 311,2 
14918,4 
9 509,2 

1 244,7 
1 340,8 

43 

430 
7,1 

24528 

35,8 
71,2 

832,0 
375,2 
456,8 

138,2 
78,9 
28,9 

37,6 

55 477,1 
40 708,4 
33 390,9 

7 317,5 
14768,7 
9451,9 

763,4 
788,8 

30 
1 

408 
4,5 

33 007 

56 290,2 
41 467,9 
34141,3 

7 326,6 
14 822,3 
9 486,4 

860,3 
806,7 

34 

363 
4,3 

36 412 

1 015,5 
182,7 
209,7 

11,5 
14,0 
52,6 -

1 218,7 
532,4 
536,0 

8,9 
10,3 
22,8 

686,3 832,8 
299,2 
533,6 

1 092,8 
77,3 

989,4 

263,5 
422,8 

1 089,6 
74,6 

985,3 

3,7 -
14,4 
2,7 

30,7 
3,3 

13,3 
3,3 

113,1 
76,5 
11 ,4 
2,2 

30,9 
0,3 
0,9 

29,5 

21,1 

2,1 
18,8 

371,6 
0,4 

62,1 
309,0 

57 189,8 
41 658,4 
34 458,8 

7 199,6 
15 531,4 
9 914,0 

1 685,0 
976,8 

39 

409 
6,5 

38 749 

2 810,7 
1 868,2 
1 013,9 

434,2" 
19,4 

400,7 
942,5 
442,3 
500,2 

2 057,6 
80,1 

1 949,7 

59,0 
7,6 

13,3 
2,5 

30,9 
0,0 
0,9 

29,9 

56 315,7 
41 063,5 
33 684,0 

7 379,5 
15 252,2 
9 752,2 

1 300,3 
1 579,4 

33 

399 
7,4 

29 637 

8,1 
75,9 

831,9 
363,9 
468,0 

127,3 
74,3 
25,9 

47,7 
2,6 

20,4 
2,7 

13,2 
0,0 
2,2 

10,8 

1
) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. - 2
) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 3

) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich
tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbenk, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. - 4

) einschließlich durchlaufender Kredite. - 5
) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12. und in den 

Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben.- 6
) einschließlich Zinsgutschriften.- 7

) nach Berüc~sichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.
')vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.-') Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10

) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter
wohnstätten.- ")vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
' Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 766,5 1 839,1 1 789,2 3152,9 897,9 1 792,8 1 723,1 3 455,8 876,7 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 375,4 373,5 203,8 703,8 284,8 222,8 225,3 825,5 278,2 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 446,1 478,3 537,1 508,1 553,3 553,8 456,4 626,8 544,9 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 12,6 12,5 33,9 33,9 - - 25,5 25,5 -
• Steuereinnahmen des Landes 420,3 429,0 385,3 911,5 31,5 407,8 1 050,4 
' Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 
" 

277,1 281,0 203,8 695,6 - 40,5 219,3 823,4 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 

" 
67,6 70,1 38,5 138,8 41,3 49,9 142,4 

• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 
" 

12,6 12,5 33,9 33,9 - - 25,5 25,5 -

' Steuereinnahmen der Gemeinde 
" 

184,6 189,2 355,7 172,8 17,9 402,2 197,0 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 

" 
89,0 90,4 219,6 - 27,9 29,5 18,8 257,9 - 21,1 10,8 

' Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer")') 
" 

77,2 79,7 80,1 199,6 - 3,2 81,7 217,2 

Harnburg verbleibende Steuerein nahmen') 560,8 586,4 739,6 935,6 48,1 808,7 1 204,4 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 719 737 719 755 ... 
' dar. Facharbeiter 

" 
754 769 744 783 ... 

• weibliche Arbeiter 461 486 494 514 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
428 452 458 414 ... 

Bruttostundenverdienste 
' männliche Arbeiter 16,92 17,69 17,90 18,40 ... 
' dar. Facharbeiter 17,65 18,42 18,58 19,14 ... 
' weibliche Arbeiter 11,49 12,14 12,48 12,88 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 10,61 11,23 11,49 11,85 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
'männlich 4111 4 339 4 489 4 603 ... 
' weiblich 

" 
2 880 3 042 3 097 3208 ... 

Technische Angestellte und Meister 
'männlich 

" 
3 941 4 127 4 173 4 319 ... 

'weiblich 
" 

2 714 2 873 2 887 3 000 ... 

Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 

" 
3 471 3 645 3 718 3 788 ... 

• weiblich 
" 

2 542 2 670 2 716 2 774 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 

Straftaten insgesamt Anzahl 19 305 19 487 22 299 17 357 19 251 19 268 20 960 21 614 20 837 
dar. Straftaten wider das Leben 

" 
8 8 11 21 3 8 9 14 3 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

155 147 143 119 139 155 181 143 142 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 

" 
1 464 1 217 1 333 1 092 1 152. 963 1 276 1 481 1 305 

Vermögens- und Fälschungsdelikte 
" 

2 386 2 665 2 314 3 030 2 166 1 395 1 699 2191 2 711 
Diebstahl 

" 
12 344 12 668 15 367 10 494 12 495 14 024 14 605 14 392 13 221 

dar. unter erschwerenden Umständen 7 412 7 833 9 564 6 682 7 492 9 528 9 731 9 193 7 772 

Außerdem Verkehrsvergehen 1 123 1 140 1 205 1 053 1 058 982 1 044 950 921 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 

Alarmierungen insgesamt 17 141 16 748 16 745 16 950 17 117 15 879 15 959 16 705 16 350 
dar. Feueralarme 591 643 571 825 613 621 600 871 682 
dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 

" 
162 161 148 178 142 164 154 202 189 

Rettungswageneinsätze 
" 

15 358 14 995 14 948 14 880 15 198 14 365 14 521 15 322 14 588 
dar. für Krankenbeförderungen 

" 
2 587 2435 2 221 2 522 2 821 2 127 2 296 2 440 2 486 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 
" 

288 270 200 318 390 309 280 254 242 

')ohne EG-Anteil Zölle.- 2
) nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.

') nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5
) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab

gaben (§ 6 LAG). - 6
) ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im großräumlichen Vergleich 

Berichtsmonat 1) 

1983 

Merkmal Maßeinheit Berichts-
Hamburg, Bundesgebiet zeit 

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg Nledersachsen, einschl. 
Bremen Berlin (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Oktober 1 611,5 12 158,7 ... 1 626,2 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

1 067 9 019 ... 1 065 
Gestorbene " 1 885 11 945 1 837 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) " 

- 818 - 2 926 ... - 772 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 

4 660 25 944 ... 3 986 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) " 5 347 25 678 ... 4 008 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) - 687 + 266 ... - 22 
Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 

" 
- 1 505 - 2 660 ... - 794 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 
153,7 596,3 ... 157,3 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

167 577 ... 191 
Gestorbene 

" " 23 73 ... 21 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 

" + 144 + 504 ... + 170 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 

1 249 4 818 ... 1 186 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) " 1 585 6 581 ... 1 447 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" " 
- 336 1- 1 763 ... - 261 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" " 

- 192 r- 1 259 ... - . 91 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Dezember 77 655 569 790 2 348 986 65 950 
und zwar Männer " 48 845 338 016 1 343 884 41 489 

Frauen 
" 

28 810 231 774 1 005 102 24 461 
Teilzeitkräfte 

" 5 744 56 325 240 197 5 420 
Ausländer 

" " 
14113 50 736 296 391 11 889 

Arbeitslosenquote % " 10,9 11,8 9,5 9,3 

Offene Stellen Anzahl 
" 2 079 11 030 63 779 1 966 

Kurzarbeiter 
" " 

17 925 123 743 513 642 17 710 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl November 148 300 1 035 517 6 919 646 157171 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 11 872 105 925 688 871 12 916 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 716 4 256 27 720 731 

Umsatz aus Eig,enerzeugung') " 
3 463 18 223 104163 3 547 

Gesamtumsatz ) 7 214 24 069 119 023 7 349 
darunter Auslandsumsatz " 

727 5 530 32 793 759 

Bauhauptgewerbe5
) 

Beschäftigte · Anzahl Oktober 26 959 226 013 1 165 993 27 373 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 

" 3 266 28 588 148 799 3 362 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 

" 97 655 3 436 98 
Baugewerblicher Umsatz') 

" " 292 2 018 10 306 283 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen') 1000 Oktober 140 928 5 309 137 
darunter von Auslandsgästen " " 

42 110 901 44 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl Dezember 4 218 28 994 145 870 4 057 

Steuern ) 
Steueraufkommen insgesamt Mio. DM Juli-September 8 484,6 20 510,8 99 913,8 8 437,4 
darunter 

Gemeinschaftsteuern 
" 

4 689,7 13 943,9 73 147,2 4 619,7 
Landessteuern " 196,4 854,3 4 838,1 185,6 
Gemeindesteuern " 

427,7 1 628,6 8 768,6 380,9 

')Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2
) Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3

) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 
7

) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- 8
) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (einschl.) 2
) 

1982 1983 1982 Veränderung 1983 gegenüber 1982 in % 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. 
Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) -

12 193,2 61 645,5 1 617,9 12 169,4 ... 1 631,1 12 202,8 61 645,5 - 0,8 - 0,3 ... 

9 447 51 537 10 847 92 246 ... 11 169 93 835 517 451 - 2,9 - 1,7 ... 
11 229 56 309 18 085 120 993 ... 19 271 122 541 590 239 - 6,2 - 1,3 ... 

- 1 782 - 4 772 - 7 238 - 28 747 ... - 8 102 - 28 706 - 72 788 X X ... 

25 619 35 792 39 961 221 872 44 477 239 721 359 882 - 10,2 - 7,4 ... 
27 043 46 749 45121 217 672 ... 47 333 234 631 412 263 - 4,7 - 7,2 ... 

- 1 424 - 10 957 - 5 160 + 4 200 ... - 2 856 + 5 090 - 52 381 X X ... 
- 3 206 - 15 729 - 12 398 - 24 547 ... - 10 958 - 23 616 - 125 169 X X ... 

606,9 4 690,2 155,2 599,2 157,3 607,3 4 712,9 - 1,3 - 1,3 ... 

784 5 833 1 828 6 674 2 061 7 804 60 888 - 11,3 - 14,5 ... 
80 671 239 875 236 910 6 966 + 1,3 - 3,8 ... 

+ 704 + 5 162 + 1 589 + 5 799 ... + 1 825 + 6 894 + 53 922 X X 

4 792 27 637 10 004 40 873 ... 12 805 50 799 279 072 - 21,9 - 19,5 ... 
6175 41 238 13 671 54 023 ... 13 069 55 288 359 611 + 4,6 - 2,3 ... 

- 1 383 - 13 601 - 3 667 - 13150 ... - 264 - 4 489 - 80 539 X X ... 
- 679 - 8 439 - 2 078 - 7 351 ... + 1 561 + 2 405 - 26 617 X X ... 

522 293 2 223 352 72 972 534 854 2 263 433 53 534 437 143 1 854 889 + 36,3 + 22,4 + 22,0 
309 079 1 280 910 45 269 311 624 1 275 739 33 344 251 543 1 034 658 + 35,8 + 23,9 + 23,3 
213 214 942 442 27 703 223 230 987 694 20 190 185 600 820 231 + 37,2 + 20,3 + 20,4 

57 918 245 558 5 771 57 468 245 819 4 887 56 293 238 667 + 18,1 + 2,1 + 3,0 
47 292 293 362 13 368 48 815 292 261 9 580 40 430 248 344 + 39,5 + 20,7 + 17,7 

11,0 9,1 10,2 11,1 9,1 7,5 9,2 7,6 X X X 

10 067 57 799 2 199 13 402 76 052 3 230 18 451 102 281 - 31,9 - 27,4 - 25,6 
234 912 1 114 301 18 690 130 335 674 987 9 840 112 986 606 055 + 89,9 + 15,4 + 11,4 

1 079 186 7 134 028 151 292 1 043 113 6 933 627 159 912 1 098 997 7 241 611 - 5,4 - 5,1 - 4,3 
108 433 696 935 128 859 1 121 313 7 285 157 140 420 1 183 732 7 629 248 - 8,2 - 5,3 - 4,5 

4 224 27 040 6169 36 702 242 682 6 318 37 308 244162 - 2,4 - 1,6 - 0,6 

17 544 97 109 36 446 184 857 1 043 305 37 405 186139 1 030 291 - 2,6 - 0,7 + 1,3 
23 137 111 218 76 006 245 186 1 194 796 75 046 242 115 1 171 530 + 1,3 + 1,3 + 2,0 

4 786 29 756 8 685 52 588 320 243 8 540 52 796 316 572 + 1,7 - 0,4 + 1,2 

225 014 1 171 676 26 216 211 350 1106 476 27 659 224 647 1 155 719 - 5,2 - 5,9 - 4,3 
28 557 148 242 27 989 237 045 1 244 779 29 459 247 809 1 278 742 - 5,0 - 4,3 - 2,7 

646 3 317 879 5 641 29 929 908 5 852 30 005 - 3,2 - 3,6 - 0,3 
2 001 10 312 2 463 16 249 84 520 2 571 15 752 81 344 - 4,2 + 3,2 + 3,9 

921 5 172 1 268 8 715 45 882 1 299 8 911 45 452 - 2,3 - 2,2 + 0,9 
108 815 396 1111 8 907 417 1 170 8 586 - 5,1 - 5,0 + 3,7 

28 227 139 993 62 588 471 378 2 421 351 57 936 421 654 2 148 972 + 8,0 + 11,8 + 12,7 

19 875,6 94 618,5 23 784,4 58 083,4 283 435,1 24 042,7 57 657,0 272 906,2 - 1,1 + 0,7 + 3,9 

13 204,7 69 696,3 13 814,1 39 746,0 208 365,9 13 749,6 38 828,1 200 863,1 + 0,5 + 2,4 + 3,7 
829,5 4 410,9 613,2 2 576,6 13 803,9 592,3 2 439,6 12 796,2 + 3,5 + 5,6 + 7,9 

1 693,1 8 800,4 1 199,5 4 881,9 26 224,5 1 203,3 5 026,5 25 824,5 - 0,3 - 2,9 + 1,5 

nd mehr Beschäftigten. - ') ohne Umsatzsteuer. - 5) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 6
) für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dorf 

Bevölkerung 

Bevölkerung 1) 1000 3. Vj. 83 1 613 1 857 1 282 1 000 638 615 581 566 543 ') 544 475 
2. Vj. 83 1 618 1 860 1 284 1 004 639 616 582 568 545 ') 547 476 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 9,5 16,4 14,5 5,6 21,9 12,9 17,3 6,9 9,4 12,0 
2. Vj. 83 9,6 12,6 16,4 14,6 5,6 21,9 12,9 17,3 7,0 9,4 12,1 

Lebendgeborene Anzahl 3. Vj. 83 3 368 4 674 2 549 2 173 1 369 1 352 1 151 1 378 1 141 1 122 1 097 
2. Vj. 83 3 346 4 438 2 476 2 146 1 312 1 294 1 182 1 142 1 178 1 035 881 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 16,7 20,4 16,7 22,1 11,9 32,2 21,5 26,5 10,7 16,8 18,0 
2. Vj. 83 17,2 21,9 19,2 24,5 12,0 29,8 22,1 28,7 13,1 15,5 18,4 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 8,3 10,0 7,9 8,6 8,5 8,7 7,9 9,7 8,3 8,2 9,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 8,3 10,1 7,7 8,6 8,2 8,4 8,1 8,1 8,7 7,6 7,4 

Gestorbene Anzahl 3. Vj. 83 5 342 7 902 3122 2 674 1 957 1 742 1 805 1 558 1 641 1 900 1 529 
2. Vj. 83 5 064 7 929 3 383 2 915 2 136 1 838 1 830 1 421 1 733 1 789 1 456 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 13,1 16,9 9,7 10,6 12,2 11,2 12,3 10,9 12,0 13,9 12,8 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 12,6 17,1 10,6 11,6 13,4 12,0 12,6 10,0 12,8 13,1 12,3 

Geborenen- (+) I Anzahl 
Gestorbenen- 3. Vj. 83 - 1 974 - 3 228 - 573 - 501 - 588 - 390 - 654 - 180 - 500 - 778 - 432 
überschuß (-) 2. Vj. 83 - 1 718 - 3 491 - 907 - 769 - 824 - 544 - 648 - 279 - 555 - 754 - 575 

Zugezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 12 152 16 788 21 842 9 755 5 016 9 733 7 554 10 506 4 369 6 875 7 195 
2. Vj. 83 11 028 14 478 17 715 9 369 4 304 8 296 6 926 9 215 4 319 6 331 5 348 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 29,9 35,9 67,6 38,7 31,2 62,8 51,6 73,6 31,9 50,2 60,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 27,3 31,2 55,3 37,4 27,0 54,0 47,7 65,0 31,8 46,4 45,1 

Fortgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 14 982 16 524 23 799 13 407 6 150 10 377 8 322 12 434 5 990 9 901 8 125 
2. Vj. 83 13 309 13 932 18 075 11 531 6 545 9 606 7 328 9 470 5 420 6 294 6 227 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 36,8 35,3 73,6 53,2 38,3 66,9 56,8 87,1 43,8 72,3 67,9 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 33,0 30,1 56,4 46,1 41,1 62,5 50,5 66,8 39,9 46,1 52,5 

Wanderungs- Anzahl 3. Vj. 83 -2 830 + 264 - 1 957 -3 652 - 1 134 - 644 - 768 - 1928 - 1 621 - 3 026 - 930 
gewinn(+) I-verlust(-) 2. Vj. 83 -2 281 + 546 - 360 -2 162 -2 241 - 1 310 - 402 - 255 -1 101 + 37 - 879 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 7,0 + 0,6 - 6,1 - 14,5 - 7,1 - 4,2 - 5,2 - 13,5 - 11,8 - 22,1 - 7,8 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 5,6 + 1,2 - 1,1 - 8,6 - 14,1 - 8,5 - 2,8 - 1,8 - 8,1 + 0,3 - 7,4 

Bevölkerungszu- (+)I Anzahl 3. Vj. 83 - 4804 -2 964 - 2 530 -4 153 - 1 772 - 1 034 - 1 422 -2 108 -2 121 - 3 804 - 1 362 
-abnahme (-) 2. Vj. 83 - 3999 - 2 945 - 1 267 - 2 931 - 3 065 - 1 854 - 1 050 - 534 - 1 656 - 717 - 1 454 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 11,8 - 6,3 - 7,8 - 16,5 - 10,7 - 6,7 - 9,7 - 14,8 - 15,5 - 27,8 - 11 ,4 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 9,9 - 6,3 - 4,0 - 11,7 - 19,2 - 12,1 - 7,2 - 3,8 - 12,2 - 5,3 - 12,3 

Umgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 35 203 59 626 27 386 21 804 13 097 11 346 12 447 9 843 8 685 11 312 9 773 
innerhalb der Stadt 2. Vj. 83 32 042 63 454 26 205 21 564 12 459 10 570 11 716 9 272 15 363 10 813 8 806 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 86,6 127,3 84,8 86,5 81,5 73,2 85,0 69,0 63,5 82,5 81,7 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 79,4 136,8 81,8 86,2 78,2 68,8 80,7 65,4 113,1 79,2 74,2 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 71 152 76 804 3)53 035 50 186 28 536 3)32 755 26 937 15 300 28 455 37 309 24 305 
2. Vj. 83 70 198 83 060 3)51 753 49 002 28 578 3)32 676 25 887 14 862 28 759 37 192 24 193 

und zwar Männer 3. Vj. 83 43 480 43 241 3)26 773 29 854 17 341 3)18 312 16 856 8 246 16 512 20 786 11 938 
2. Vj. 83 43 378 47 865 3)27 509 29 548 17 880 3)18 813 16 323 8 217 17108 21 167 12 439 

Frauen 3. Vj. 83 27 672 33 563 3)26 262 20 332 11 195 3)14 443 10 081 7 054 11 943 16 523 12 367 
2. Vj. 83 26 820 35 195 3)24 244 19 454 10 698 3)13 863 9 564 6 645 11 651 16 025 11 754 

Teilzeitkräfte 
" 

3. Vj. 83 5 615 4 650 3) 7 186 3 747 2 280 3) 3 119 1 675 1 115 2 853 3 776 2 908 
2. Vj. 83 5 652 4 953 3

) 6 995 3 867 2 281 3
) 3 079 1 555 1 142 2 824 3 741 2 727 

Arbeitslosenquote % 3. Vj. 83 10,0 9,6 ') 5,8 12,6 12,3 ') 6,2 ') 10,7 5,7 12,6 11,2 10,0 
2. Vj. 83 9,9 10,4 ') 5,7 12,3 12,3 ') 6,2 ') 10,3 5,5 12,6 11,2 10,0 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 13 137 14 173 3)12129 11 924 2 566 ') 7 857 5 368 4 807 3 589 5 765 6 064 
Ausländer 2. Vj. 83 13 108 16 031 3)12 991 12 097 2 626 ') 8 285 5177 4 941 3 663 5 878 6 253 

Offene Stellen 3. Vj. 83 2 501 3 324 3) 4 346 1 303 628 ') 2 972 1 337 2 456 864 1 007 2 386 
2. Vj. 83 3 308 3 709 3

) 4 888 1 336 744 ') 3 131 1 273 2 035 782 1 086 1 100 

Kurzarbeiter 3. Vj. 83 13 822 5 924 3
) 6 660 3 347 3 690 ') 5 834 6 747 2 722 4 755 2 090 3 557 

2. Vj. 83 16 265 8 492 3)13188 3 467 2 657 ') 6 890 7 111 5 614 6148 17 985 8 267 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt! Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg (West) Main dort 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 
Handwerk) 4) 

Beschäftigte') Anzahl 3. Vj. 83 150 787 159 387 171 905 108 418 54 855 98 671 82 625 119 881 67 699 83120 87 991 
2. Vj. 83 150 953 160157 171 251 108 089 55 120 98 150 83 414 119 242 67 791 83 460 87 107 

je 1000 3. Vj. 83 93 86 134 108 86 160 142 212 125 153 185 
Einwohner 2. Vj. 83 93 86 133 108 86 159 143 210 124 152 183 

I 

Bruttolohn- und Mio. DM 3. Vj. 83 1 657 1 504 1 931 1 300 599 1 093 928 1 437 678 911 818 
-gehaltssumme 2. Vj. 83 1 702 1 549 1 921 1· 274 595 1 148 983 1 478 677 836 818 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 44 37 45 48 43 44 45 48 40 43 37 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 45 39 45 47 43 47 47 50 40 40 38 
Umsatz aus Mio. DM 3. Vj. 83 9 772 9 442 9 862 6 337 2 432 3 960 3 907 7 739 3 309 3 299 2 656 
Eigenerzeugung5

) 2. Vj. 83 9 889 9 057 10 253 6 380 2 802 3 932 3 577 8 095 4 053 3 319 2 733 

Gesamtu msatz5
) Mio. DM 3. Vj. 83 20 325 9 766 10 802 7 422 2 949 6136 4 428 8 824 3 947 3 571 2 937 

2. Vj. 83 20 267 9 383 11 185 7 322 3 250 5 949 4133 9 217 4 680 3584 3 081 
darunter 
Auslandsumsatz5

) Mio. DM 3. Vj. 83 2 141 1 074 4 384 2 128 439 1 799 1 423 3 319 1 112 1 074 580 
2. Vj. 83 2 608 1 037 4 612 2 295 517 1 870 1 261 3 478 998 1121 756 

Gesamtumsatz5
) 1000 DM 

je Einwohner 3. Vj. 83 50 21 33 29 18 40 30 62 29 26 25 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 50 20 35 29 20 39 28 65 34 26 26 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 535 243 249 272 213 247 213 292 231 170 132 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 539 235 262 272 236 243 199 310 277 172 142 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte') Anzahl 3. Vj. 83 22 100 34 440 32 609 12 231 9 579 17 543 11 908 13 276 8 598 7 960 9 317 
2. Vj. 83 21 652 33 245 30 968 12159 9 526 17 233 11 574 12 907 8 412 7768 8 966 

Baugewerblicher Mio. DM 3. Vj. 83 754 1 205 992 339 248 495 403 391 257 254 229 
Umsatz') 2. Vj. 83 643 980 984 .333 233 489 412 360 268 264 203 

' 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 3. Vj. 83 464 920 411 838 792 654 268 871 43 425 472 665 163 070 106 861 73 955 91 969 152 315 
2. Vj. 83 389 757 440 088 690 335 213 586 52 820 404 813 168 108 123 794 75 195 107 300 139 468 

Fremden- 3. Vj. 83 829 944 1123100 1 652484 474112 113 417 806 003 305 307 232 124 135 178 145 850 253 031 
Übernachtungen 2. Vj. 83 697 828 1 218846 1 452760 396 578 127 749 691 445 301 608 276 332 134 318 196 867 239 561 
darunter von 3. Vj. 83 288 273 230 383 791 078 226 584 14 732 481 248 125 236 82 484 37 327 39 339 82 487 
Auslandsgästen 2. Vj. 83 242 599 218 289 633 846 156 185 15 003 375 422 118 278 89 663 32 261 55 329 62 217 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 3. Vj. 83 2 041 2 399 5 114 1 881 706 5 198 2 085 1 585 988 1 064 2 115 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 1 730 2 628 4 543 1 584 801 4 501 2 078 1 950 988 1 442 2 019 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 3. Vj. 83 13 425 11 246 13 442 10 588 4 813 4110 4 114 
fabrikneuer Pkw') 2. Vj. 83 18 890 15 968 18 965 14 730 7 287 6131 5 650 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 3. Vj. 83 299 83 270 145 65 321 120 136 84 75 77 
Ertrag und Kapital 2. VJ. 83 280 78 200 147 81 164 128 127 82 97 82 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 3. Vj. 83 735 178 837 576 407 2 069 823 930 617 546 645 
steuer und 1 Jahr 2. Vj. 83 694 169 626 587 510 1 065 878 896 601 708 691 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 3. Vj. 83 . 238 112 153 99 58 72 66 70 63 49 51 
kommensteuer 2. Vj. 83 232 100 162 103 60 75 69 78 52 53 54 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 3. Vj. 83 585 239 475 392 360 465 450 480 461 359 430 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 575 215 505 410 377 490 472 551 384 386 457 

') am Ende des Berichtszeitraumes. -·2
) wohnberechtigte Bevölkerung.- 3

) Arbeitsamtsbezirk.- ')Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
tigten. -. 5) ohne Umsatzsteuer. - 6

) einseht. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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Heft 137 

Hamburger Krebsdokumentation 
1978 und 1979 

Dieses vierte Quellenwerk des Krebsregisters der Gesund
heitsbehörde beim Statistischen Landesamt Harnburg 
enthält neben dem unverändert ausführlichen Tabellen
teil und verdeutlichenden Grafiken Aufsätze zu den 
Themen 

- Berufsspezifische Krebsrisiken 

- Früherkennung des Brustkrebses bei Frauen 
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Verlag und Vertrieb: 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift .. Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die .. Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten AbschnÜt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die .,langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte,Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Hamburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag , 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970-
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972 -
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft un.d zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt · 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe 1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
Steckelhörn 12, 2000 Hamburg 11 
Telefon: (040) 3681 -719 





1984 

.. 



Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

= gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x = Nachweis nicht sinnvoll 

I = kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel " aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD Monatsdurchschnitt 

Vj Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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ln eigener Sache 

Statistik-Verbund 
Von Außenstehenden kaum bemerkt, 
vollzieht sich bei der Aufstellung amtli
cher Statistiken eine beachtliche über
regionale Zusammenarbeit. Dem föde
ralen Aufbau der Bundesrepublik ent
sprechend ist die Durchführung auch 
solcher, Bundesgesetze, die Statistiken 
anordnen, Angelegenheit der Länder. 
Daßtrotz des Nebeneinanders von elf ei
genständigen Ländern sachlich und ter
minlieh abgestimmte Statistikergebnis
se zustandekommen, ist zum einen ein 
Verdienst des Statistischen Bundesam
tes, das - ohne ein Weisungsrecht ge
genüber den Dienststellen der Länder zu 
besitzen - dennoch regelmäßig eine 
einheitliche Durchführung der Bundes
statistiken zu erreichen vermag, zum 
anderen aber auch ein Beweis für die 
Kooperationsbereitschaft der Statisti
schen Landesämter. Bei dem Zusam
menwirken der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder, das auch mit 
dem Begriff "Statistik-Verbund" ge
kennzeichnet werden kann, besteht im 
Grundsatz folgender Arbeitsschnitt Die 
methodische Vorbereitung und die fach
liche Koordinierung der Statistiken so
wie das Zusammenstellen von Bundes
ergebnissen obliegen dem Statistischen 
Bundesamt, die Erhebung und Aufberei
tung der Statistiken und die Ermittlung 
von Länderergebnissen ist Sache der 
Statistischen Landesämter. 
Die auf statistischem Gebiet stets prakti
zierte enge Zusammenarbeit bringt für 
die Länder beträchtliche Vorteile mit 
sich. So schafft der Verbund die Mög
lichkeit, bei der Festlegung von Erhe
bungsinhalten und -verfahren sowie von 
Auswertungskonzepten Statistikbedar
fe der Länder im Rahmen der Bundes
statistik geltend zu machen; besondere 
Erhebungenaufgrund landesrechtlicher 
Regelungen werden infolgedessen sehr 
weitgehend unnötig. Die Stadtstaaten 
sehen es dabei mit als ihre Aufgabe an, 
bei den Beratungen auch die Belange 
der Großstädte zu formulieren. Darüber 
hinaus ist der im Verbund geübte Erfah
rungsaustausch eine hoch einzuschät
zende Hilfe bei der Lösung der bei den 
Erhebungen auftretenden Probleme. 
Namentlich für die kleineren Statisti
schen Landesämter kommt hinzu, daß 
sich beispielsweise ohne die im Verbund 
erarbeiteten Erhebungsunterlagen oder 
die gemeinsamen maschinellen Aufbe
reitungsprogramme eine auch nur halb
wegs termingemäße Abwicklung des Er
hebungs- und Aufbereitungsgeschäfts 
für viele Statistiken gewiß nicht be
werkstelligen ließe. Das bewährte Prin
zip des Statistik-Verbundes sollte daher 
gerade von den kleineren Ländern im In
teresse aktueller bundeseinheitlicher 
Statistiken nicht angetastet werden. 

Dieter Buch/Klaus Kamp 

94 

Tsd. Personen 
200 

Fremdenverkehr in Harnburg 

150 

+ 5 

0 

- 5 

-10 

-15 
Jan. April Juli 

1982 
Okt. Jan. April Juli 

1983 
Okt. 

HiZ 4.1984 K 

Nach einer Zeit zurückgehender Gästezahlen für die Hamburger Hotels, 
Pensionen und Gasthöfe- die allgemein ungünstige wirtschaftliche La
ge hatte ihre Auswirkungen auch auf den Fremdenverkehr- gibt es seit 
kurzem wieder Anzeichen für eine Besserung. Zwar hat sich die Zahl der 
Gäste 1983 im Vergleich zum Jahr zuvor im ganzen um 1 ,6 Prozent ver
ringert, bei den einzelnen Monatswerten sind jedoch ab August stets 
positive Veränderungsraten zu beobachten. 
Insgesamt haben 1983 nahezu 1 ,4 7 Millionen Personen in den Hambur-
ger Seherbergungsbetrieben übernachtet. Gut 30 Prozent der Gäste ka
men aus dem Ausland, vornehmlich aus den skandinavischen Ländern, 
den USA, Großbritannien, Japan und den Niederlanden. 

Statistik aktuell 
Pressestadt Harnburg 
Ende 1981 gab es nach den Ergebnissen 
der soeben veröffentlichten Pressestati
stik des Statistischen Bundesamtes in 
Harnburg 128 Presseunternehmen, die 
elf Zeitungen und 370 Zeitschriften ver
legten. Sie beschäftigten in Harnburg 
und außerhalb 21 000 Personen und er
wirtschafteten einen Umsatz von 5,2 Mil
liarden DM. Damit erzielte Harnburg un
ter allen Bundesländern das höchste 
Geschäftsergebnis in diesem Bereich 
noch vor so großen Flächenländern wie 
Baden-Württemberg und Nordrhein
Westfalen. Fast die Hälfte des Umsatzes 
wurde durch den Vertrieb erzielt, mehr 
als 40 Prozent waren Erlöse aus Anzei
gen. 
Die Verkaufsauflage der von Hamburger 
Unternehmen verlegten Zeitungen, also 
von periodischen Veröffentlichungen, 
die mindestens zweimal wöchentlich 
erscheinen und in ihrem redaktionellen 
TAil der kontinuierlichen, umfassenden 
und aktuellen Nachrichtenübermittlung 
dienen, betrug 8,8 Millionen Exemplare. 
Davon wurden 90 Prozent im Einzelver
kauf, der Rest im Abonnement abge
setzt. Außer den elf Hauptausgaben 
wurden insgesamt 41 Nebenausgaben 
(wie zum Beispiel Regionalbeilagen) 

verlegt. Fünf der Haupt- und 33 der Ne
benausgaben hatten eine Verkaufsauf
lag~ von jeweils 250 000 Stück und 
mehr. 
Ebenso bedeutsam waren die Herstel
lung und der Vertrieb von Zeitschriften, 
also von Druckerzeugnissen, die minde
stens viermal im Jahr erscheinen.lnsge
samt wurden in Harnburg 370 Zeitschrif
ten mit einer Gesamtauflage von 41 Mil
lionen hergestellt, davon 21 mit einer 
Einzelauflage von jeweils mehr als 
500 000 Stück. Zwar überwog auch bei 
den Zeitschriften der Einzelverkauf 
deutlich, doch wurden immerhin 28 Pro
zent im Abonnement abgesetzt. 
Bei einer Gliederung nach der Erschei
nungshäufigkeit dominierten die 80 wö
chentlich herausgegebenen Zeitschrif
ten, auf die fast zwei Drittel aller verkauf
ten Exemplare entfielen. Weitere 26 er
schienen 14täglich (Auflage: drei Millio
nen) und 256 Zeitschriften mit einer Ver
kaufsauflage von knapp elf Millionen 
Stück hatten eine Periodizität von einem 
Monat und länger. 
Von den Zeitschriften waren mehr als 
neun Zehntel der Gesamtauflage Publi
kumsblätter, vor allem Illustrierte, Ma
gazine und Programmzeitschriften. Ge
rade die Blätter mit ausführlichen Fern-
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seh- und Radioprogrammen dürften hier 
einen hohen Anteil haben. Ferner gehö-

1 
ren zu den Publikumszeitschriften Pe
riodika, die teilweise auf bestimmte Per
sonengruppen (Frauen, Jugend), teil
weise auch auf besondere Themenbe
reiche wie Motor, Sport oder Reise aus
gerichtet sind. Gerade auf diesem Teil-' 
gebiet gibt es eine Vielzahl von Zeit
schriften, die den stark spezialisierten 
Bedürfnissen überwiegend aus dem 
Freizeit- und Hobbybereich Rechnung 
tragen. Neben den Publikumszeitschrif
ten werden in Harnburg noch 124 Fach
zeitschriften mit allerdings zumeist nur 
geringer Auflagenhöhe verlegt. Konfes
sionelle Zeitschriften, Kundenzeitschrif
ten und Anzeigenblätter runden die 
Übersicht über die in Harnburg verlegten 
Presseerzeugnisse ab. Erich Walter 

Pro Kopf 2,31 DM für die 
Europawahl 
Die Organisation der Europawahl am 17. 
Juni 1984 kostet den Hamburger Steuer
zahler 2,31 DM je Wahlberechtigten, 
insgesamt sind dies über 2,8 Millionen 
DM. Harnburg kann allerdings hoffen, 
mehr als die Hälfte der Ausgaben aus 
dem Bundeshaushalt erstattet zu be
kommen. 
Rund eine Million DM sind notwendig für 
zusätzliche Hilfskräfte in den 25 Ham
burger Ausgabestellen für Briefwahl, die 
ab 21. Mai 1984 geöffnet haben, und 
mehr als eine halbe Million DM sind für 
12 000 ehrenamtliche Helfer vorgese
hen, die am Wahlsonntag eine Auf
wandsentschädigung von 40 DM pro 
Person erhalten. Auch die Post muß be
zahlt werden; der Versand der Benach
richtigungskarten und der Briefwahlun
terlagen wird über 600 000 DM kosten. 
Ein kleiner Trost für den Steuerzahler: 
Beim Versand der Wahlbenachrichti
gungen werden über 60 000 DM dadurch 
eingespart, daß die Verwaltung die Kar
ten nach Postämtern vorsortiert, was mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbei
tung keine Mühe bereitet. Der Portosatz 
ermäßigt sich dann auf 0,30 DM je Wahl
benachrichtigungskarte. Asmus RÖsler 

Neigung zum Studium 
nimmt ab 
Vorläufige Ergebnisse aus der im Schul
jahr 1983/84 durchgeführten Erhebung 
der Studien- und Berufswünsche von 
Schülern und Schülerinnen in den Ab
schlußklassen von Hamburger Bil
dungseinrichtungen der Sekundar
schulstute II zeigen an, daß die Studien
willigkeit der Schüler und Schülerinnen 
mit angestrebter allgemeiner Hoch
schulreife seit mehr als zehn Jahren (le
diglich mit einer Unterbrechung bei den 
Schülern im Schuljahr 1982/83 um plus 
zwei Prozentpunkte) rückläufig ist. 64 
Prozent aller Schüler (im Schuljahr 
1972/73 waren es noch 84 Prozent) und 
51 Prozent der Schülerinnen (1972/73 
waren es knapp 80 Prozent) beabsichti
gen, nach ihrer Reifeprüfung ein Stu
dium an einer Hochschule (darunter 
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75 ProzentinHamburg)aufzunehmen. 
Die Zahl derer, die sich noch nicht zwi
schen Studium oder praktischer Berufs
ausbildung entschieden haben, hat sich 
bei den Schülern und Schülerinnen mit 
gut 22 Prozent gegenüber den beiden 
letzten Jahren nur unwesentlich verän
dert ( 1972/73 lag die Quote bei jeweils 
elf Prozent). 
Keine Studienabsichten haben 14 Pro
zent der Schüler ( 1972/73: fünf Prozent) 
und 27 Prozent der Schülerinnen ( 1972/ 
73: zehn Prozent). 
Bei den Schülern und Schülerinnen an 
den Abschlußklassen der Hamburger 
Fachoberschulen ist das Interesse an 
der Aufnahme eines Studiums - trotz 
gleichfalls rückläufiger Tendenz- doch 
noch wesentlich größer als bei den an
gehenden Abiturienten. 7 4 Prozent der 
Schüler ( 1972/73: 93 Prozent) und 66 
Prozent der Schülerinnen ( 1972/73: fast 
90 Prozent) haben vor, ein Studium zu 
beginnen. Nicht studieren wollen vier 
Prozent der Schüler und acht Prozent 
der Schülerinnen. Unentschlossen, ob 
ein Studium oder aber eine praktische 
Berufsausbildung aufgenommen wer
den soll, zeigen sich in den Abschluß
klassen der Fachoberschulen 22 Pro
zent der Schüler und 26 Prozent der 
Schülerinnen. Henry Köster 

Weniger ausländische 
Schüler in Grund- und 
Hauptschulen 
Die Anzahl der ausländischen Schüler, 
die im Schuljahr 1983/84 in Harnburg 
staatliche oder nichtstaatliche Grund
und Hauptschulen (einschließlich Vor
schulklassen sowie Beobachtungs- und 
Orientierungsstufen) besuchen, ist um 
775 oder 4,5 Prozent auf 16 592 zurück
gegangen. Der Rückgang war sowohl in 
den Grundschulen (minus 4,4 Prozent), 
den Beobachtungs- und Orientierungs
stufen (minus 7,9 Prozent) als auch in 
den Hauptschulen (minus acht Prozent) 
zu beobachten. Zugenommen haben 
dagegen die ausländischen Kinder in 
Vorschulklassen, und zwar um 153 oder 
10,8 Prozent auf 1570. 
Angestiegen ist auch die Anzahl der 
ausländischen Schüler in den übrigen 
Schulformen für Allgemeinbildung, und 
zwar bei den Sonderschulen um 41 oder 
3,4 Prozent, den Realschulen um 178 
oder 12,2 Prozent, den Gymnasien um 
157 oder 7,2 Prozent und den Gesamt
schulen um 330 oder 21,4 Prozent. 
Insgesamt besuchten am 19. September 
1983 23 683 ausländische Kinder die all
gemeinbildenden Schulen in Hamburg. 
Gegenüber dem Vorjahr (23 818) ist da
mit eine Abnahme von 135 oder 0,6 Pro
zent zu verzeichnen gewesen. 
Unter den ausländischen Schülern stel
len die Türken mit 54 Prozent weitaus die 
stärkste Gruppe. Es folgen die Jugosla
wen mit elf Prozent, die Portugiesen mit 
sechs Prozent, die Griechen mit fünf 
Prozent und die Italiener mit drei Pro
zent. Henry Köster 

Verkehr über den 
Eibe-Seitenkanal 
1983 wurden insgesamt 4,63 Millionen 
Tonnen Güter über den Eibe-Seitenka
nal befördert, zwei Prozent weniger als 
im Vorjahr.ln der Bergfahrt, also in Rich
tung Mittellandkanal, wurden gut zwei 
Millionen Tonnen bewegt, das bedeu
tete eine Einbuße von knapp sechs Pro
zent gegenüber 1982. Ausschlag
gebend hierfür waren vor allem geringe
re Transporte von Futtermitteln, Mine
ralölprodukten und Eisenerzen, die auch 
durch erhöhte Verladungen von Kohlen, 
Eisen und Stahl sowie Düngemitteln 
nicht kompensiert werden konnten. Im 
Verkehr Richtung Oberelbe, der Tal
fahrt, konnten 2,6 Million~n Tonnen Gü
ter registriert werden, was einem leich
ten Zugang um 0,5 Prozent entsprach. 
Hier wurde das verminderte Ladungsvo
lumen bei Mineralölerzeugnissen sowie 
bei Eisen und Stahl durch ein verstärk
tes Aufkommen bei Getreide, Futtermit
teln und Düngemitteln mehr als wettge
macht. 
Im Verkehr des Hamburger Hafens über 
den Eibe-Seitenkanal wurden 1983 
knapp 3,6 Millionen Tonnen Güter trans
portiert, sieben Prozent weniger als im 
Jahr zuvor. Der eingehende Verkehr 
verringerte sich um fünf Prozent, die 
Einbuße im Versand betrug sogar zehn 
Prozent. Ursache hierfür waren vor al
lem Verluste beim Transport von Mine
ralölprodukten. Besonders betroffen 
waren die Anlieferungen aus dem Mittel
landkanalgebiet sowie der Versand 
nach Berlin (West). 
Durch diese Verluste sank der Anteil 
Hamburgs am Gesamtverkehr über den 
Eibe-Seitenkanal von 81 Prozent ( 1982) 
auf 77 Prozent. Die Tatsache, daß mehr 
als drei Viertel des Güteraufkommens 
auf dem Kanal Hamburger Zu- und Ab
laufverkehr darstellten, beweist jedoch 
erneut die Bedeutung dieser Wasser
straße für die Hinterlandbeziehungen 
des Hamburger Hafens. Horst Schlie 

Günstige Entwicklung 
im Wohnungsbau 
Die Hochbaunachfrage ist 1983 in Harn
burg im Vergleich zum Vorjahr leicht an
gestiegen. So lag nach der Statistik der 
Baugenehmigungen das zum Bau frei
gegebene Hochbauvolumen - gemes
sen am umbauten Raum - um vier Pro
zent höher als 1982. Allerdings nahmen 
Wohn- und Nichtwohnbau dabei einen 
unterschiedlichen Verlauf. 
Im Wohnungsbau wurden 1983 fast 1700 
Wohngebäude, darunter rund 1220 Ein
und Zweifamilienhäuser, mit einem 
Rauminhalt von rund 2,8 Millionen m3 

zum Bau freigegeben. Dieses entspricht 
gebenüber 1982 bei der Zahl der Häuser 
einer Steigerung um 36 Prozent und 
beim Rauminhalt um 16 Prozent. Insge
samt lassen die Baugenehmigungen des 
zurückliegenden Jahres bei Berücksich
tigung von Baumaßnahmen an beste
henden Gebäuden sowie von Wohnun-
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gen in Nichtwohngebäuden rund 6500 
neue Wohnungen erwarten; das bedeu
tet gegenüber der Zahl der Anträge im 
Jahr 1982 eine Zunahme um zwölf Pro
zent. 1983 wurden wieder größere Woh
nu!lgen gebaut. Hatten die genehmigten 
Wohnungen 1982 noch eine durch
schnittliche Wohnfläche von 79 m2 , so 
waren es 1983 schon 83m2 • Die veran
schlagten Baukosten sind mit etwas 
mehr als 1800 DM je m2 Wohnfläche na
hezu konstant geblieben. 
Im Nichtwohnbau verlief die Entwicklung 
ungünstiger: Mit gut 270 Einheiten blieb 
die Zahl der Bauanträge fast unverän
dert, der umbaute Raum und die Nutzflä
che gingen jedoch um sieben Prozent 
auf 2,4 Millionen m3 bzw. um zwei Pro
zent auf 382 o.oo m2 zurück. Gestiegen 
sind dagegen die veranschlagten Bau
kosten je m2 Nutzfläche um 16 Prozent 
auf mehr als 1660 DM. Rüdiger Lenthe 

Auftragseingänge in der 
Bauwirtschaft leicht 
gestiegen 
Die rund 310 Hamburger Betriebe des 
Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Be
schäftigten verzeichneten 1983 Auf
tragseingänge im Wert von 2,2 Milliar
den DM; das sind 2,9 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor. Allerdings zeigte sich in 
dßn letzten Monaten des Jahres 1983 ei
ne deutliche Abschwächung; bis Ende 
September lagen die Auftragseingänge 
nämlich noch um 9,4 Prozent über denen 
des Vorjahres. 
Gestiegen ist der Auftragseingang vor 
allem im Wohnungsbau (plus 35 Pro
zent). Zurückhaltender orderte die Pri
vatwirtschaft im gewerblichen und indu
striellen Bau (plus 0,9 Prozent). Deutlich 
zurückgegangen sind - vor allem wohl 
infolge der überall knappen Haushalts
mittel - die Bestellwerte von Bund, 
Land, Bahn und Post: Die öffentliche 
Hand vergab 1983 wertmäßig im Hoch
und Tiefbau um elf bzw. neun Prozent 
weniger Aufträge als 1982. 

Rüdiger Lenthe 

Personenkraftwagen in 
Norddeutschland ... 
Mitte 1983 wurde in den vier norddeut
schen Ländern Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Niedersachsen und Bremen 
ein Bestand von 4 689 000 Personen
kraftwagen (einschließlich Kombifahr
zeuge) ermittelt. Gegenüber dem Vor
jahr erhöhte sich die Zahl der Pkw um 
82 000 (1 ,8 Prozent); diese Zunahme 
war damit gut doppelt so hoch wie dieje
nige in den davorliegenden zwölf Mona
ten. 
Sowohl absolut als auch relativ ver
zeichneten die Flächenländer Schles
wig-Holstein mit 23 700 Pkw (2,4 Pro
zent) und Niedersachsen mit 54 300 
Pkw (1 ,9 Prozent) erheblich höhere Zu
wächse als die Stadtstaaten Harnburg 
(2600 Pkw oder 0,5 Prozent) und Bre
men (1500 Pkw oder 0,6 Prozent).ln den 
übrigen Bundesländern zusammen wur
de ein Bestand von 19 891 600 Pkw und 
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eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr 
um zwei Prozent (393 900) festges~ellt. 
Für das gesamte Bundesgebiet ergab 
sich somit für Anfang Juli 1983 ein Be
stand von 24 580 500 Personenkraftwa
gen- gut zwei Prozent mehr als ein Jahr 
zuvor. 
Von Mitte 1982 bis Mitte 1983 stieg die 
Relation "Pkw je 1000 Einwohner" in den 
vier Küstenländern von 378 auf 385. Die 
stärkste Motorisierung verzeichnete 
Niedersachsen, 1983 erreichte dieser 
Wert hier 393. Es folgte Schleswig-Hol
stein mit 391 vor Harnburg und Bremen 
mit 354 bzw. 353. Die übrigen Bundes
länder zusammen kamen auf eine Quote 
von 404 und für das gesamte Bundesge
biet errechneten sich genau 400 Pkw je 
1000 Einwohner. 

... und in der Region 
Harnburg 
Für die Region Harnburg (Hamburg und 
sechs Randkreise) wurde zum gleichen 
Zeitpunkt ein Bestand von 1 069 800 
Personenkraftwagen und eine Zunahme 
gegenüber dem Vorjahr von 15 200 ( 1 ,4 
Prozent) Fahrzeugen ermittelt. 
Die sechs Umlandkreise erreichten er
heblich höhere Werte als die zugehöri
gen Bundesländer: in den zu Schleswig
Holstein gehörenden Umlandkreisen 
stieg die Zahl der Pkw um 8500 (2,5.Pro
zent) und die Besatzzahl von 409 im Jahr 
1982 auf 419 im Jahr 1983. Im Kreis Se
geberg, der die höchste Anzahl der Pkw 
je 1000 Einwohner aufwies, sank dieser 
Wert allerdings von 452 auf 447; die an
deren Kreise erreichten mit Zuwachsra
ten von 2,6 bis 5,5 Prozent Besatzzahlen 
von 418 (Stormarn), 409 (Herzogtum 
Lauenburg) und 401 (Pinneberg). 
ln den niedersächsischen Landkreisen 
Harburg und Stade beliefen sich diese 
Werte auf 436 bzw. 410 Pkw je 1000 Ein
wohner; die relative Zunahme an Perso
nenkraftwagen betrug hier 2,8 Prozent 
(3, 1 Prozent in Harburg und 2,4 Prozent 
in Stade). Heinz Lohmann 

Mehr Unternehmen und 
erhöhte Umsätze 
D1e Zahl oer Unternehmen mit Sitz in 
Harnburg erhöhte sich 1982 gegenüber 
1980 - die Umsatzsteuerstatistik wird 
im zweijährigen Turnus aufgestellt -
von 54 543 auf 56 477 (plus 3,5 Pro
zent). Voraussetzung für die statistische 
Erfassung war in beiden Jahren ein 
steuerbarer Umsatz von mindestens 
20 000 DM. 
Der Wirtschaftsbereich Dienstleistun
gen hatte mit zehn Prozent die höchste 
Zuwachsrate zu verzeichnen und stellte 
mit 36,6 Prozent die größte Gruppe aller 
erfaßten Unternehmen. Auch der Handel 
nahm nach etlichen Jahren des Rück
gangs in der Zahl der Unternehmen ge
ringfügig zu (1, 1 Prozent) und war mit ei
nem Anteil von 35,2 Prozent der zweit
größte Wirtschaftsbereich. Danach 
folgten das Verarbeitende Gewerbe 
(1 0,5 Prozent) sowie das Baugewerbe 
(8,3 Prozent), die zahlenmäßig ebenfalls 
geringe Zuwachsraten aufzuweisen hat-

ten (je 1 ,6 Prozent). 
Um 12,5 Prozent auf 287,7 Milliarden 
DM, wesentlich stärker somit als die Zahl 
der Unternehmen, erhöhte sich deren 
steuerbarer Gesamtumsatz. Das Produ
zierende Gewerbe steigerte seinen An
teil daran auf 56,7 Prozent (plus 3, 7 Pro
zentpunkte), dagegen fiel der Handel, 
obwohl er rund zwei Milliarden DM 
Mehrumsatz erzielte, mit seiner Quote 
am Gesamtumsatz von 35,5 Prozent auf 
32,2 Prozent zurück. Der stetige Auf
wärtstrend beim Dienstleistungsgewer
be setzte sich mit einer Umsatzsteige
rung von rund 18 Prozent auf über 18 
Milliarden DM fort. 81,7 Prozent der Un
ternehmen erzielten Umsätze von weni
ger als einer Million DM; ihr Anteil am 
Gesamtumsatz erreichte nur 3,8 Pro
zent. Dagegen waren 30 Umsatzmilliar
däre am gesamten Umsatz mit 55,8 Pro
zent beteiligt. Walter Borchardt 

Wachsende Einkünfte bei 
Personengesellschaften 
und Gemeinschaften 
Die runa 15 000 in Harnburg residieren
den Personengesellschaften des Han
delsrechts (zum Beispiel OHG und KG), 
Gesellschaften des bürgerlichen Rechts 
sowie Gemeinschaften (zum Beispiel 
Erbengemeinschaften), die bei der Ein
kommenbesteuerung dem besonderen 
Verfahren einer einheitlichen und zu
gleich gesonderten Feststellung ihrer 
Einkünfte/Einnahmen unterliegen, er
zielten 1980 einen Gesamtbetrag der 
Einkünfte/Einnahmen in Höhe von 4,6 
!Milliarden DM (1977: 3,5 Milliarden DM). 
Dabei spielten die Einkunftskategorien 
"Gewerbebetrieb", "Selbständige Ar
beit" oder "Vermietung und Verpach
tung" die Hauptrolle. Ein hohes Gewinn
niveau erreichten die gewerblich bzw. 
freiberuflich tätigen Gesellschaften, 
während im Bereich "Vermietung und 
Verpachtung" bescheidenere Erträge 
anfielen. Die Durchschnittsgesellschaft 
erwirtschaftete im Jahr 1980 rund 
510 000 DM (1977: 360 000 DM) Ein
künfte aus Gewerbebetrieb, 320 000 DM 
(1977: 270 000 DM) Einkünfte aus selb
ständiger Arbeit, aber nur 37 000 DM 
(1977: 32 000 DM) an Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung. 
Mehr als die Hälfte (61 ,3 Prozent) aller 
Personengesellschaften und Gemein
schaften hatten nur zwei Mitunterneh
mer oder Beteiligte. Diese aufgrund der 
Zahl der Teilhaber kleinsten Gesell
schaften und Gemeinschaften vereinig
ten im Jahr 1980 ein knappes Drittel des 
Gesamtbetrags der Einkünfte/Einnah
men auf sich, jene mit drei bis vier Perso
nen etwa gleich viel. Beim durchschnitt
lichen Gesamtbetrag der Einkünfte/Ein
nahmen je Personengesellschaft/Ge
meinschaft zeigt sich jedoch eine deutli
che Abhängigkeit von der Anzahl der 
Mitunternehmer: Die nach der Teilha
berzahl kleinsten Gesellschaften kamen 
1980 auf durchschnittlich 161 000 DM, 
die größten mit 20 und mehr Teilhabern 
auf5,3MillionenDM. FranciscoVillalaz 
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Erste Ergebnisse aus der Revision der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen für die Jahre 1970 bis 1982 

Vorbemerkungen 

Die Vorlage revidierter Länderzahlen 
nach dem Nettosystem erfolgt mit grö
ßerem zeitlichen Abstand zur Veröffent
lichung entsprechender Ergebnisse für 
das Bundesgebiet. 1

) Die Verzögerung 
hat ihren Grund in Zeitverlusten bei der 
Materialbeschaffung und -auswertung 
sowie in den Schwierigkeiten, die sich 
bei der Bildung von Zeitreihen, die von 
allen Ländern akzeptiert werden konn
ten, ergeben haben. Dies kommt in ent
sprechenden Anmerkungen in der neu
en Gemeinschaftsveröffentlichung der 
Statistischen Landesämter auch zum 
Ausdruck, die in Kürzeerscheinen wird. 
"Revisionen" oder Neuberechnungen 
sind im Arbeitsbereich der amtlichen 
Statistik immer dort notwendig, wo das 
Vorliegen langer Reihen von etwa zehn 
und mehr Jahren die Voraussetzung für 
statistische Aussagen bildet. Dies trifft 
zum Beispiel bei den verschiedenen 
Preisindizes für die Lebenshaltung, 
beim Nettoproduktionsindex und ande
ren statistischen Reihen zu, die von Zeit 
zu Zeit aktualisiert und neu berechnet 
werden müssen. 
Die Ursachen für die jetzige Revision 
sind: 
a) Einarbeitung neuer statistischer Er

gebnisse aus der neugeordneten 
Statistik für das Produzierende Ge
werbe und für das Handwerk, aus der 
Handels- und Gaststättenzählung 
1979 und aus der Beschäftigtenstati
stik der Bundesanstalt für Arbeit 
u.a.m., 

b) Methodenänderungen und -Verbes
serungen in den jeweiligen Berei
chen, zum Beispiel im Verkehr, 

c) Umstellung der Preisbasis von 1970 
auf 1976 und 

d) konzeptionelle Änderungen zum Net-
tosystem hin. 

Gegenüber der Bundesberechnung 
kommen in der Länderrechnung die Pro
bleme des regionalen Nachweises aller 
Aggregate hinzu; es muß hier weiteres, 
gemessen an der Aufgabe dürftigeres 
statistisches Material herangezogen 
werden. Die Methoden der Länderrech
nung gehen daher über die Berechnung 
für das Bundesgebiet hinaus. 
Entsprechend komplizierter und in der 
Auswirkung weniger abschätzbar sind 
daher die Revisionen in der Länderbe
rechnung; sie sind auch in ihrem zeit
lichen Aufwand schwerer einzuschät
zen. 
Das Statistische Bundesamt hat die Re
vision der Bundeszahlen bis 1960 zu-1 

1) Siehe Engelmann. M. und Mitarbeiter: "Revision der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 1960 bis 
1981".1n: Wirtschaft und Statistik, 8/82, S. 551 II. 
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rück durchgeführt, die Länder. haben 
sich - im wesentlichen wegen material
bedingter Schwierigkeiten und des da
mit verbundenen Aufwandes - auf die 
Rückschreibung bis 1970 beschränkt. 
Von der Revision betroffen sind nicht nur 
die Aggregate der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen, sondern auch die 
Zahlen über Erwerbstätige und Arbeit
nehmer. 

Gesamtüberblick 

Nach der Fortschreibung für 1982 er
reichte das Bruttoinlandsprodukt in je
weiligen Preisen in Harnburg einen Be
trag von 75,7 Milliarden DM. Die Verän
derung 1982 betrug 3,9 Prozent (Bun
desgebiet: 3,7 Prozent). Gegenüber 
1970 erhöhte es sich in Harnburg um 125 
Prozent (Bundesgebiet 137 Prozent). 
Harnburg lag damit unter dem Bundes
durchschnitt, aber über den übrigen 
Stadtstaaten. 

ln Preisen von 1976 betrug die Verände
rung im Jahr 1982 0,8 Prozent (Bundes
gebiet - 1 ,0 Prozent). ln der langfristi
gen Entwicklung übertraf Harnburg auch 
hier mit 22 Prozent die anderen Stadt
staaten (Bundesgebiet 30 Prozent). 
ln der Entwicklung des Bruttoinlands
produkts je Erwerbstätigen von 1970 bis 
1982 übertraf Harnburg mit einer Zunah
me um 154 Prozent deutlich den Bun
desdurchschnitt von 146 Prozent, die 
beiden anderen Stadtstaaten blieben 
hinter der Bundesentwicklung zurück. 
Gleiches gilt für die reale Entwicklung je 
Erwerbstätigen. Hier war der Anstieg in 
Harnburg mit plus 38 Prozent auch etwas 
günstiger als im Bundesgebiet (plus 36 
Prozent) undden übrigen Stadtstaaten. 
Im Niveau liegt Harnburg im Bruttoin
landsprodukt je Erwerbstätigen in jewei
ligen und in konstanten Preisen um rund 
40 Prozent über dem Bundesdurch
schnitt, die anderen Stadtstaaten etwa 
um zehn Prozent. 

Schaubild 1 Veränderungsraten des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen und in 
·Preisen von 1976 in Harnburg und im Bundesgebiet 1971 bis 1982 
Revidierte Ergebnisse 
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Tabelle 1 Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt nach dem Brutto- und dem Nettosystem im Bundesgebiet 1978 

Art der Angaben Bruttosystem Nettosystem Differenz 

Bruttowertschöpfung, unbareinigt 1 306 020 1 241 970 64 050 

./. Unterstellte Entgelt~ für 
Bankdienstleistungen 45 830 45 830 -

./. Abzugefähige Vorsteuern 
auf Investitionen 14 700 - 14 700 

Bruttowertschöpfung, bereinigt 1 245 490 1 196 140 49 350 

+ Einfuhrabgaben 
(Bruttosystem einschließlich 
Einfuhrumsatzsteuer, Nettosystem 
ohne Einfuhrumsatzsteuer) 39 650 13 020 26 630 

+ Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer 
(einschließlich Einfuhrumaatzsteuer) - 75 980 75 980 

49 350 

Bruttoinlandsprodukt zu Harktpreisen 1 285 140 1 285 140 -
Quelle: "viirtschaft und Statistik", Heft 8/1982, S. 554· 

Auswirkungen der Revision 

Die konzeptionelle Umstellung vom 
Brutto- auf das Nettosystem wirkt sich 
bei den Aggregaten der Entstehungs
seite wie folgt aus: 
ln der unbareinigten Bruttowertschöp
fung nach dem Nettosystem sind die ab
zugsfähigen Vorsteuern auf Investitio
nen und die nichtabzugsfähige Umsatz
steuer nicht mehr enthalten. Hierdurch 
ermäßigt sich die unbareinigte Brutta
wertschöpfung gegenüber dem Brutto
system um rund vier Prozent. 

Der Bareinigungsposten "Unterstellte 
Entgelte für Bankdienstleistungen" 
bleibt unverändert bestehen. 

Die (aus der unbareinigten Bruttowert
schöpfung herausgelöste) nichtabzugs
fähige Umsatzsteuer wird dann zusam
men mit der Einfuhrumsatzsteuer der 
bereinigten Bruttowertschöpfung wieder 
zugeschlagen. Sie wurde beim Bruttosy
stem zusammen mit den Einfuhrabga
ben nachgewiesen und erscheint in der 
Nettorechnung als Einzelposten. 

Für das Bundesgebiet beträgt der Anteil 
der nichtabzugsfähigen Umsatzsteuer 
am Bruttoinlandsprodukt 6, 7 Prozent, 
der der Einfuhrabgaben 0,9 Prozent, das 
heißt die bereinigte Bruttowertschöp
fung entspricht im Bundesdurchschnitt 
92,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
zu Marktpreisen. 

Wie unterschiedlich der Anteil dieser 
Posten für verschiedene Gebiete ist, 
zeigt nachstehende Übersicht: 

Nichtabzugsfähigen 
Umsatzsteuer 
einschließlich 
Einfuhrumsatzsteuer 5,4 

Einfuhrabgaben 0, 6 

Insgesamt 6, 0 
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8,1 6,2 6,7 

4,9 3,8 0,9 

13,0 10,0 7,6 

' Der hohe Anteil der Einfuhrabgaben in 
Harnburg und Bremen ist durch den be
deutenderen Außenhandel in den Han
sestädten bedingt. Zusammen mit dem 
relativ hohen Anteil der nichtabzugsfähi
gen Umsatzsteuer einschließlich Ein
fuhrumsatzsteuererreicht die bereinigte 
Bruttowertschöpfung in Bremen nur 90 
Prozent und in Harnburg nur 87 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts zu Marktprei
sen. 
Ganz allgemein kann man sagen, daß in 
den weiter zurückliegenden Jahren die 
Abweichungen zwischen alten und neu
en Werten geringer und im wesentlichen 
konzeptionell bedingt sind, während 
sich die Korrektur durch neues statisti
sches Material und mögliche Methoden
verbesserungen in den neueren Jahren 
stärker auswirkt; ein Beweis für die Not
wendigkeit, derartige Revisionen durch
zuführen. 
Vergleicht man im Ausgangsjahr die Ab
weichungen der neuen von den alten Er
gebnissen, so unterscheiden sie sich bei 
den zusammenfassenden Aggregaten 
kaum: 

Bundes-
Harnburg gebiet 

Bruttoinlandsprodukt - 0,4% - 0,5% 
Bruttowertschöpfung - 4,5% - 4,9% 
Bruttowertschöpfung, 
unbereinigt - 5,2% - 5,5% 

Anders ist dies in den der Gegenwart nä
heren Jahren. Dabei ist allerdings zu be
obachten, daß sich die Abweichungen 
zwischen alten und neuen Ergebnissen 
im Bundesgebiet für 1981 von denen des 
Jahres 1970 kaum unterscheiden, für 
Harnburg dagegen deutlich höher lie
gen, und zwar als Resultat der Länderre
vision um 2,2 bis 2,7 Prozentpunkte. 
Das Ausmaß der konzeptionellen Kom
ponente (einschließlich der Bundesrevi
sion) und derjenigen der Länderrevision 
ist je nach dem Umfang des neu verar
beiteten Materials und der Methodenän
derungen von Bereich zu Bereich ver
schieden; deutlich zeigt dies Tabe 1-
le 2. 

Definition 

Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer und ab-
zugsfähige Vorsteuern auf Investitionen 

Nichtabzugefähige Umsatzsteuer 

Einfuhrumsatzsteuer 

Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer 

Geht man dem Einfluß beider Kompo
nenten bei den Wirtschaftsbereichen 
1970 und 1980 nach2 ), so überwiegt 
1970 die konzeptionelle Komponente 
bei acht und 1980 bei sieben von elf BE1-
reichen. 
Deutlich zu erkennen ist dies für die Be
reiche Staat, private Organisationen oh
ne Erwerbszweck, Wohnungsvermie
tung, aber auch beim Verarbeitenden 
Gewerbe und bei der Energiewirtschaft 
und schließlich beim Baugewerbe, dem 
Handel und bei den sonstigen Dienstlei
stungen. ln den Bereichen Landwirt
schaft, Verkehr und Nachrichtenüber
mittlung und Kreditinstitute, Versiche
rungsunternehmen dominieren dagegen 
die Einflüsse der Länderrevision. Für 
1980 wird die Abweichung von dem bis
herigen Ergebnis auch in der Landwirt
schaft von der Konzeptänderung herbe
stimmt, in den Bereichen Handel und 
Staat aber durch die Auswirkung der 
Methodenänderungen und des neuen 
Materials durch die Länderrevision, so 
daß nunmehr die Abweichungen gegen
über der alten Berechnung bei den zu
sammengefaßten Bereichen des tertiä
ren Sektors von den Auswirkungen der 
Länderrevision bestimmt werden, dage
gen beim sekundären und primären Sek
tor durch die konzeptionellen Auswir
kungen. 
Auch bei den Bezugszahlen - den Er
werbstätigen3) und den Arbeitnehmern 
-war nach Auswertung neuer Basissta
tistiken, zum Beispiel der Beschäftigten
statistik der Bundesanstalt für Arbeit, 
der neuen Statistiken im Produzieren
den Gewerbe und der Handels- und 

2 ) Bei diesem Vergleich wird aul 1980 zurückgegriffen, 
weil für dieses Jahr die letzten originär berechneten 
Zahlen vor der Revision berechnet worden sind. 

3 ) Nach der Definition der Volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung sind Erwerbstätige Personen, die einer Er
werbstätigkeit oder mehreren Erwerbstätigkeiten 
nachgehen. Bei einer Gliederung nach der Stellung im 
Beruf unterscheidet man Selbständige, mithelfende 
Familienangehörige und Arbeitnehmer. 
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Gaststättenzählung eine Überprüfung 
der bisherigen Reihen möglich. 
Die Neuberechnung für das Bundesge
biet machte eine ab 1971 zunehmende 
Anhebung der Erwerbstätigenzahlen bis 
auf etwa eine halbe Million (etwa zwei 
Prozent) im Jahr 1976 erforderlich und 
für die Arbeitnehmer- 1977- bis zu ei
ner Größenordnung von 680 000 Perso
nen (3,2 Prozent). Demgegenüber war 
die Zahl der Selbständigen und mithel
fenden Familienangehörigen um bis zu 
190 000 (5,2 Prozent) im Jahr 1978 zu 
vermindern. Wählt man für einen Ver
gleich nach Wirtschaftsbereichen das 
Jahr 19804

), so zeigt sich, daß die Anhe
bung der Erwerbstätigenzahlen für das 
Bundesgebiet zu etwa 47 Prozent auf 
den Handel, zu 28 Prozent auf Dienstlei
stungsunternehmen, zu 20 Prozent auf 
den Staat und zu neun Prozent auf den 
Verkehr entfällt. Beim Verarbeitenden 
Gewerbe, bei der Landwirtschaft und 
den privaten Organisationen ohne Er
werbszweck ergeben sich leichte Kor
rekturen nach unten. 
ln der Länderberechnung führten die 
Bemühungen, die bisherigen Erwarbs
tätigenzahlen zu korrigieren, schon frü
her zu Ergebnissen. Es ergab sich auch 
hier das schwierige Problem der Rück
schreibung in der möglichen gewerbe
systematischen Tiefengliederung. Im 
ganzen gesehen muß davon ausgegan
gen werden, daß die neuen Länderzah
len die Wirklichkeit besser wiedergeben. 
Die Unsicherheiten, die bei einer Fort
schreibung über mehr als zwölf Jahre 
nach einer Totalzählung (Arbeitsstät
tenzählung 1970) bei den Ländern auf
treten, sind damit aber nicht ausge
räumt. 
Für die Länder ergeben sich vielfach in 
Richtung und Umfang Korrekturen, die 
von denen für das Bundesgebiet ganz 
erheblich abweichen. Insgesamt werden 
die Zahlen in Harnburg für 1970 um 0,5 
Prozent angehoben (Handel, Verarbei
tendes Gewerbe, Staat), für 1980 um 1 ,3 
Prozent nach unten korrigiert. Die Kor-. 
rekturen sind Ta b e II e 3 zu entneh
men. 
Die Zahl der Arbeitnehmer hat sich 
durch die Revision für das Bundesgebiet 
um 3,1 Prozent ( 1980) erhöht, in Harn
burg noch um 0,1 Prozenttrotz der Ein
bußen in der Zahl der Erwerbstätigen. 
Die Auswirkung der Revision in den Wirt
schaftsbereichen geht aus Ta b e II e 4 
hervor. 
Die Entwicklung von 1970 auf 1980 ist 
für Harnburg nur um einen Prozentpunkt 
ungünstiger als bisher, im Bundesgebiet 
hat sich für diesen Zeitraum keine Ande
rung in der Entwicklung nach den revi
dierten Zahlen ergeben. 
Entsprechend den beschriebenen Än
derungen der Grundwerte und Bezugs
zahlen haben sich neue Daten über die 
wirtschaftliche Leistung je Erwerbstäti
gen ergeben. Das Statistische Bundes-

') Berechnungsstand: Bisheriges Ergebnis: Länderrevi· 
sion, Dezember 1982. 
Revidierte Ergebnisse: Revision 
1983, Februar 1984. 
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Tabelle 2 Abweichungen zwischen revidiertem und bisherigem Ergebnis 
für Harnburg und das Bundesgebiet 1970 und 1980 
nach Wirtschaftsbereichen 

1980 1970 

Abweichung des revidierten vom bisherigen Ergebnis 
Wirtschaftsbereich 

Harnburg 
Bundes- Differenz Bundes- Differenz 
gebiet in%- Hamburg gebiet in%-

% 
Punkten 

% 
Punkten 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei - 9,0 

Warenproduzierendes Gewerbe - 13,5 
Energie- und Wasserversorgung, 
Bergbau - 9,0 
Verarbeitendes Gewerbe - 12,9 
Baugewerbe - 18,7 

Handel und Verkehr - 2,1 
Handel + 5,6 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung - 9.5 

Dienstleistungsunternehmen - 5,6 
Kreditinstitute, Versicherungs-
unternehmen + 1,2 
Wohnungsvermietung + 9,0 
Sonstige Dienstleistungen - 10,6 

Staat, private Haushalte, private 
Organisationen ohne Erwerbszweck - 1,4 

Staat - 2,5 
Private Haushalte, private 
Organisationen ~hne Erwerbszweck + 6,3 

Bruttowertschöpfung (unbereinigt) - 7,1 

amt hat direkte Gegenüberstellungen 
nicht vorgenommen. 
Die revidierten Zahlen liegen für Harn
burg und das Bundesgebiet in den aus
gewählten Jahren 1970 und 1980 unter 
den bisherigen Werten. Dies gilt auch für 
die Entwicklung 1970/1980, jedoch 
bleibt der Abstand von sechs Prozent
punkten zugunsten Hamburgs erhalten. 
Stellt man einen Niveauvergleich an, so 
blieb der Abstand Hamburgs vom Bun
desniveau erhalten: Im Jahr 1970 be
trägt er neu 128,4 statt vorher 128,2 und 

- 7,2 - 1,8 - 24,2 - 5,6 - 18,6 

- 10,4 - 3,1 - 8,8 - 7.5 - 1,3 

- 8,9 - 0,1 - 9.7 - 9,5 - 0,2 
- 9,8 - 3,1 - 7,8 - 7.3 - 0,5 
- 13' 7 - 5,0 - 12,7 - 7.3 - 5.4 

+ 0 - 2,1 - 3.9 - 4,8 + 0,9 
+ 0,4 + 5,2 - 4,0 - 6,6 + 2,6 
- 0,6 - 8,9 - 3,7 - 1,6 - 2,1 

- 1, 7 - 3.9 - 2,1 - 3. 3 + 1, 2 

+ 0,2 + 1,0 + 5.9 + 1,6 + 4.3 
+ 9,2 - 0,2 - 1,6 - 1,6 ± 0 
- 6,5 - 4,1 - 4.5 - 5.9 + 1,4 

+ 0,1 - 1,5 + 0,3 + - 0 + 0,3 
+ 1,0 - 3.5 - 1. 2 - 1,4 + 0,2 

+ 7.7 ·- 1,4 + 11,1 + 10,3 + 0,8 

- 5.4 - 1,7 - 5,2 - 5.5 + 0,3 

1980 neu 132,0 statt vorher 131 ,5 (Bun
desgebiet,;. 1 00). 
Bei einer bereichsweisen Betrachtung, 
bei der die andere Definition der Bruttc
wertschöpfung seit der Revision (ohne 
nichtabzugsfähige Umsatzsteuer) be
rücksichtigt werden muß, stellt sich für 
Harnburg heraus, daß eine positive Ab
weichung zu den alten Werten nur bei 
den privaten Haushalten usw. für alle 
Jahre, für die Kreditinstitute und Versi
cherungsunternehmen bis 1975 und den 
Handel seit 1972 auftritt. 

Tabelle 3 Erwerbstätige in Harnburg und im Bundesgebiet 1980 nach dem 
revidierten und dem bisherigen Ergebnis 

Harnburg Bundesgebiet 

Revi- Bis- Revi- Bis-

Wirtschaftsbereich diertea heriges Differenz 
diertes heriges Differenz 

Ergebnis Ergebnis 

Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl % 
Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 9 977 10 100 - 12} - 1 '2 1 4}6 000 1 516 000 - 62 000 - 5.4 

Warenproduzierendes Gewerbe 25} 600 264 970 - 11 170 - 4. 2 11 595 000 11 526 000 + 67 000 + 0,6 
Energie- und Wasserversorgung, 
Bergbau 9 959 8 909 + 1 050 + 11,8 501 .ooo 47} 000 + 28 000 + 5. 9 
Verarbeitendes Gewerbe 188 81} 199 89} - 11 080 - 5.5 9 005 000 9 015 000 - 10 000 - 0,1 
Baugeverbe 55 028 56 168 - 1 140 - 2,0 2 089 000 2 040 000 + 49 000 + 2,4 

Handel und Verkehr 264 751 275 177 - 10 426 - },8 4 953 000 4 668 000 + 285 000 + 6,1 
Handel 152 664 166 645 - 15 961 - 9.5 } 465 000 } 247 000 + 2}6 000 + 7.} 
Verkehr, Nachrichtenliber-
mi ttlung 111 667 106 }}2 + 5 555 + 5,2 1 468 000 1 421 000 + 47 000 + },} 

Dienstleis tungaun ternehmen 196 592 169 674 + 6 918 + } ,6 } 565 000 } 423 000 + 142 000 + 4,1 
Kredi tinsti tute, Versicherungs-
unternehmen 47 581 46 529 + 1 052 + 2,3 740 000 724 000 + 16 000 + 2,2 
Sonstige Dienstleistungen, 
Wohnungsvermietung 149 011 14} 145 + 5 666 + 4,1 2 625 000 2 699 000 + 126 000 + 4. 7 

Staat, private Haushalte, private 
Organisationen ohne Erwerbszweck 161 550 158 296 + 3 254 + 2,1 4 702 000 4 604 000 + 96 000 + 2,1 

Staat 136 645 133 146 + 3 699 + 2,6 3 906 000 3 798 000 + 108 000 + 2,8 
Private Haushalte, private 
Organisationen ohne Erverbs-
zweck 24 705 25 150 - 445 - 1,8 796 000 806 000 - 10 000 - 1,2 

Alle Wirtschaftsbereiche 886 670 898 217 - 11 547 - 1 ,} 26 251 000 25 741 000 + 510 000 + 2,0 
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Tabelle 4 Arbeitnehmer in Harnburg und im Bundesgebiet 1980 nach dem 
revidierten und dem bisherigen Ergebnis 

Harnburg Bundesgebiet 

Revi- Bis- Revi- Bis-

Wirtschafts berei eh diertes heriges Differenz diertes heriges 
Differenz 

Ergebnis Ergebnis 

Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl % 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei } 496 } 619 - 12} - },4 24} 000 260 000 - 17 000 - 6, 5 

Warenproduzierendes Gewerbe 244 691 252 874 - 8 18} - }, 2 10 976 000 10 84} 000 + 1}} 000 + 1,2 
Energie- und Wasserversorgung, 
Bergbau 9 959 8 871 + 1 088 + 12,3 501 000 472 000 + 29 000 + 6,1 
Verarbeitendes Gewerbe 182 661 191 712 - 9 051 - 4.7 8 58} 000 8 545 000 + }8 000 + 0,4 
Baugewerbe 52 071 52 291 - 220 - 0,4 1 892 000 1 826 000 + 66 000 + 3,6 

Handel und Verkehr 2}6 729 241 }86 - 4 657 - 1,9 4 199 000 } 902 000 + 297 000 + 7,6 
Handel 128 671 139 712 - 11 041 - 1. 9 2 824 000 2 577 000 + 247 000 + 9,6 
Verkehr, Nachrichtenüber-
mi ttlung 108 058 101 674 + 6 }84 + 6,} 1 375 000 1 325 000 + 50 000 + 3,8 

Dienstleistungsunternehmen 177 464 166 586 + 10 878 + 6, 5 2 815 000 2 63} 000 + 182 000 + 6,9 
Kredi tinsti tute, Versicherungs-
unternehmen 47 541 46 495 + 
Sonstige Dienstleistungen, 
Wohnungsvermietung 129 923 1 20 091 + 

Staat, private Haushalte, private 
Organisationen ohne Erwerbszweck 161 550 158 296 + 

Staat 136 845 133 146 + 
Private Haushalte, private 
Organisationen ohne Erwerbs-
zweck 24 705 25 150 -

Alle Wirtschaftsbereiche 823 9}0 822 761 + 

Überblick über die 
Ergebnisse im einzelnen 

Die wichtigsten Ergebnisse der Entste
hungsseite sind in den An hangt a
b e II e n 1 bis 4 dargestellt. Diese Ta
bellen enthalten nur absolute Zahlen, da 
ein Abdruck der Relativzahlen den Um
fang dieser Darstellung sprengen wür
de. Aus diesem Grunde wurden zur In
formation die Ta b e II e n 5 und 6 er
stellt, die den Vergleich zwischen Harn
burg und dem Bundesgebiet hinsichtlich 

1 046 + 2,2 739 000 723 000 + 16 000 + 2,2 

9 832 + 8,2 2 076 000 1 910 000 + 166 000 + 8, 7 

3 254 + 2,1 4 702 000 4 604 000 + 98 000 + 2,1 
3 699 + 2,8 3 906 000 3 798 000 + 108 000 + 2,8 

1 

445 - 1,8 796 000 806 000 - 10 000 - 1,2 

169 + 0,1 22 935 000 22 242 000 + 693 000 + 3,1 

Struktur und Strukturveränderung, Ent
wicklung sowie Niveau und Niveauver
änderung in jeweiligen und in konstan
ten Preisen zulassen. 
Bei der Darstellung der Struktur und der 
Strukturunterschiede zwischen Harn
burg und dem Bundesgebiet ist es not
wendig, auch in diesem Punkt die Aus
wirkungen der Revision zu überprüfen. 
Dies umso mehr, als die Wirtschaftsbe
~~iche allein durch die konzeptionellen 
Anderungen ganz unterschiedlich be
troffen sind. 

Die Strukturverschiebung durch die Re
vision geht deutlich zu Lasten des se
kundären Sektors, insbesondere des 
Verarbeitenden Gewerbes. Es fällt im 
Bundesgebiet 1982 um 4,3 Prozent
punkte auf 32,8 Prozent zurück, in Harn
burg um 3,4 Prozentpunkte auf 25,5 Pro
zent (für 1970 im Bundesgebiet von 41 ,0 
auf 40,2 Prozent und in Harnburg von 
30,8 auf 29,9 Prozent). Die Verschie
bung tritt zugunsten des tertiären Sek
tors, insbesondere der Dienstleistungs
unternehmen, ein. 
Betrachtet man ausschließlich die revi
dierten Ergebnisse, so zeigt sich in 
Harnburg von 1970 auf 1980 ein Anstieg 
des tertiären Sektors von 61,6 Prozent 
auf 68,5 Prozent, im Bundesgebiet von 
44,9 Prozent auf 54,9 Prozent. Diese 
Strukturunterschiede sind ein wesentli
cher Grund für die abweichenden Reak
tionen auf Konjunkturschwankungen in 
Harnburg und im Bundesgebiet. 
Vergleicht man die Entwicklung der 
Bruttowertschöpfung 1970/1982 nach 
Bereichen, so erreicht Harnburg die 
Bundesentwicklung nur im Verarbeiten
den Gewerbe (in jeweiligen Preisen) und 
in der Energiewirtschaft in Preisen von 
1976. 
Die Verteilung der Erwerbstätigen auf 
die Wirtschaftsbereiche weicht nicht un
erheblich von derjenigen der Bruttowert
schöpfung ab. Deutlich höhere Anteile 
erreichen hier die Bereiche Staat, priva
te Haushalte und Organisationen ohne 
Erwerbszweck, Handel und Landwirt
schaft; dies weist auf die Unterschiede in 
der Bruttowertschöpfung je Erwerbstäti
gen der einzelnen Wirtschaftsbereiche 
hin. 
Hinsichtlich der Entwicklung bleibt Harn
burg, abgesehen vom nicht gut ver-

Tabelle 5 Struktur und Entwicklung der Bruttowertschöpfung in jeweiligen und konstanten Preisen in Harnburg 
und im Bundesgebiet 1970/1982 

Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen Bruttowertschöpfung in Preisen von 1976 

Anteil der Bereiche in % Entwicklung Anteil der Bereiche in % Entwicklung 

Wirtschaftsbereich 1970/1982 1970/1982 

Hamburg Bundesgebiet 1970 ,;, 100 Harnburg Bundesgebiet 1970 ,;, 100 

1982 1970 1982 1970 Harnburg 1 Hundes- 1982 1970 1982 1970 Harnburg llUnaes-
gebiet gebiet 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 0,4 0,6 2,4 3.4 145 169 0,5 0,6 3,1 3.3 89 123 

Warenproduzierendes Gewerbe 31 '1 37,8 42,7 51' 7 191 200 31;1 35;8 42,7 48,3 108 117 
Energie- und Wasserversorgung, 
Bergbau 1,6 1.4 3,8 3.5 258 258 1 '7 1.4 3,8 3.9 154 131 
Verarbeitendes Gewerbe 25,5 29,9 32,8 40,2 198 197 25,7 28,7 33.3 37,2 111 118 
Baugewerbe 4,0 6,4 6,2 8,0 145 186 3.7 ';,7 5,6 7,2 80 102 

Handel und Verkehr 27.7 28,3 15,7 16,0 227 236 28,6 26,5 16,4 15,9 134 136 
Handel 14,5 15,0 9,7 10,1 224 232 14,1 14,3 9,3 9,9 122 124 
Verkehr, Nachrichten-
übermittlung 13,2 13,3 6,0 5.9 230 244 14,5 12,2 7,1 6,0 147 156 

Dienstleistun~sunternehmen 29,4 23,2 25,2 17.7 294 344 28,2 25,6 24,0 19,4 136 163 
Kreditinstitute, Versi-
eherungeunternehmen 7.7 4,5 5,8 3.3 393 419 7,3 5.3 5.3 3.9 170 180 
Wohnungsvermietung 3.9 3,8 6,0 5.3 241 275 4,2 3,8 6,2 5.4 134 153 
Sonstige Dienstleistungen 17,8 14,9 13.4 9,1 277 356 16,7 16,4 12,5 10,2 126 163 

Staat, private Hauhalte, private 
Organisationen ohne Erwerbezweck 11 '5 10,0 14,0 11 '2 266 302 11,6 11.5 13.9 13,1 125 140 

Staat 9,9 8,7 12,1 9,7 264 301 10,0 9,9 12,0 11 '3 125 141 
Private Haushalte und private 
Organisationen ohne Erwerbszweck 1,6 1 '3 2,0 1.5 271 305 1,6 1,6 1.9 1.9 123 136 

Insgesamt 100 100 100 100 232 241 100 100 100 100 124 132 
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Schaubild 2 Anteil der Bereiche an der unbereinigten Bruttowertschöpfung 
in Harnburg und im Bundesgebiet 1970 und 1982 
in Prozent 
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gleichbaren Bereich Landwirtschaft, 
dessen Erwerbstätige sich im Zeitraum 
1970/1982 im Bundesgebiet um 40 Pro
zent vermindert haben, in allen Berei
chen hinter der Bundesentwicklung zu
rück. 
Was das Leistungsniveau, das heißt die 
Bruttowertschöpfung in jeweiligen und 
konstanten Preisen je Erwerbstätigen, 
betrifft, so sehen hier die Zahlen für 
Harnburg freundlicher aus. Die Brutta
wertschöpfung in jeweiligen Preisen je 
Erwerbstätigen liegt insgesamt in Harn
burg 1982 um 34 Prozent über dem Bun
desdurchschnitt, gegenüber 28 Prozent 
im Jahr 1970. Am stärksten übertrifft 
Harnburg den Bundesdurchschnitt im 
Verarbeitenden Gewerbe (um 67 Pro
zent, 1970 um 34 Prozent) und im Han
del (um 52 Prozent, 1970 um 26 Pro
zent), dies sind zugleich Hinweise auf 
Rationalisierungseffekte im Standort 
Hamburg. Geringfügig unter dem Bun
desdurchschnitt liegt Harnburg bei Ban
ken und Versicherungen, möglicherwei
se bedingt durch arbeitsintensive Ver
waltungszentralen . 
Auch in der Bruttowertschöpfung in kon
stanten Preisen je Erwerbstätigen, also 
der Arbeitsproduktivität, konnte Harn
burg seinen Niveauvorsprung von 30 auf 
32 Prozent über dem Bundesdurch
schnitt leicht ausbauen . 
Im übrigen sind die Abweichungen vom 
Bundesniveau bei den Bereichen ähn
lich wie bei der Bruttowertschöpfung in 
jeweiligen Preisen. Durch das Fehlen 
der Preiskomponente verläuft die Ent
wicklung hier natürlich flacher. Eine ge-

Tabelle 6 Struktur und Entwicklung der Erwerbstätigen, Niveau und Entwicklung der Bruttowertschöpfung 
je Erwerbstätigen in Hamburg und im Bundesgebiet 197011982 

Erwerbstätige Bruttowertschöpfung Bruttowertschöpfung 
in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen 

Wirtschaftsbereich Anteil der Bereiche in % Entwicklung je Erwerbstätigen 
1970/1982 

Bun~e~g~biet Bundesgebiet 
Hamburg Bundesgebiet 1970~100 1970 ;, 100 ;, 100 1970 ;, 100 

1982 1970 1982 1970 Harnburg , L>unaes- 1982 1970 Harnburg L>unaes- 1982 1970 Harnburg Bundes-
gebiet gebiet gebiet 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 1, 2 1,1 5.4 8,5 91 61 103 180 159 277 93 193 98 202 

Warenproduzierendes Gewerbe 27,6 36,0 42,7 48,9 68 84 151 127 281 238 149 131 158 139 

Energie- und Wasserver-
sorgung, Bergbau 1,2 1,1 2,0 2,1 94 92 99 ·101 274 279 100 87 163 142 
Verarbeitendes Gewerbe 20,6 27,2 33,1 38,1 67 84 167 134 294 236 163 141 164 142 
Baugewerbe 5,8 7,8 7,6 8,7 66 84 125 116 218 223 115 116 121 122 

Handel und Verkehr 29,9 31.6 18,8 17,9 84 101 149 129 270 233 145 123 159 134 
Handel 17,2 19,1 13,1 12,6 80 100 152 126 280 231 153 123 153 123 
Verkehr, Nachrichten-
übez:-mittlung 12,7 12,5 5.7 5,3 90 104 133 123 254 235 121 112 163 151 

Dienstleistungsunternehmen 22,5 17.3 14,2 11,0 115 124 99 107 255 277 98 109 118 132 
Kreditinstitute, Versi-
eherungeunternehmen 5,4 4.3 2,9 2,2 111 125 95 90 353 335 98 93 153 144 
Sonstige Dienstleistungen, 

i24 Wohnungsvermietung 17,0 13,0 11,3 8,8 116 99 113 232 264 97 114 110 129 

Staat, private Haushalte, private 
Organisationen ohne Erwerbszweck 18,9 13,9 18,8 13,6 121 133 109 112 220 227 109 111 104 105 

Staat 15,9 11,7 15,6 11,2 121 134 107 111 218 224 108 110 103 105 
Private Haushalte und private 
Organisationen ohne Erwerbs-
zweck 2,9 2,2 3,2 2,4 117 127 118 119 237 240 118 120 105 106 

Insgesamt 100 100 100 100 89 96 134 128 262 251 132 130 139 137 
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genüber der Bundesentwicklung stär
kere Steigerung erreichte Harnburg in 
allen Bereichen außer der Landwirt
schaft, den sonstigen Dienstleistungen 
und dem Staat. 

Weitere Auswertungs
möglichkeiten 

Auf Basis der hier dargestellten Aus
gangswerte der Entstehungsrechnung 
werden im Arbeitskreis "Volkswirt
schaftliche Gesamtrechnungen der Län
der" Schritt um Schritt ermittelt: 

Die Nettowertschöpfung, 

102 

die Größen der Verteilungsrechnung 
nach dem Inlands- und dem Inlän
derkonzept und 
die Aggregate der Verwendungs-

- rechnung. 
Eine Darstellung der Ergebnisse für alle 
Länder wird in Kürze Heft 13 der Ge
meinschaftsveröffentlichung der Stati
stischen Landesämter bringen. Darüber 
hinaus ist Harnburg bemüht, einen Teil 
der Größen der Entstehungsrechnung 
auch in tiefer Wirtschaftsgliederung zu 
veröffentlichen. 
Für wichtige Größen wird außerdem der 
Bedarf nach einer Zeitreihe über 1970 
bis 1960 zurück bestehen. Eine entspre-

chende Rückschreibung ist vorgesehen. 
Die Nachfrage nach Ergebnissen für 
Kreise und Kreisfreie Städte für aktuelle 
Jahre ( 1982, 1980, 1978 und 1976) wird 
im Herbst befriedigt werden können. 
Diese Zahlen gestatten, mit Harnburg 
bzw. der Hamb~rger Region vergleich
bare Gebietsabgrenzungen zu bilden 
und die Ergebnisse zu analysieren. 
Außerdem ist an die Herausgabe der Er
gebnisse in einer Form gedacht, wie sie 
Hamburger Bedürfnissen (Vergleich mit 
den norddeutschen Ländern, Bruttoin
landsprodukt zu Faktorkosten u.ä.) 
mehr entgegenkommt. 

Erich Böhm 
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Anhangtabelle 1 Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen in Harnburg 1970 bis 1982 
Revidierte Ergebnisse 

Wirtschaftsbereich 
1970 1971 1972 197} 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Mio. DM 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 188 24~ 257 2~7 264 291 285 ~09 296 273 274 261 

Warenproduzierendes Gewerbe 11 40~ 12 564 13 319 15 437 16 ~26 16 264 17 317 18 498 19 n4 21 281 21 093 20 913 
Energie- und Wasser-
versorgung, Bergbau 436 454 565 610 694 765 923 954 1 022 991 1 028 998 
Verarbeitendes Gewerbe 9 029 9 915 10 351 12 ~22 1~ 264 13 404 14 038 15 149 16 014 17 653 17 102 16 993 
Baugewerbe 1 938 2 195 2 403 2 505 2 368 2 095 2 357 2 396 2 299 2 6~7 2 962 2 922 

Handel und Verkehr 8 553 9 HO 10 092 11 266 12 494 12 766 14 038 14 828 15 419 16 718 17 595 19 115 
Handel 4 531 5 039 5 502 6 108 6 451 6 520 7 305 7 833 8 ~05 8 959 9 242 10 109 
Verkehr, Nachrichten-
Übermittlung 4 02~ 4 3~1 4 590 5 158 6 043 6 246 6 7}3 6 995 7 114 7 759 8 ~53 9 006 

Dienstleistungsunternehmen 7 008 7 935 8 816 9 479 10 45~ 11 226 12 146 13 302 14 ~76 15 760 17 325 18 979 
Kredi tinsti tutt:., 
Versicherungsunternehmen 1 371 1 683 2 011 2 218 2 680 2 929 3 021 ~ 379 ~ 670 ~ 859 4 119 4 642 
Wohnungsvermietung 1 14~ 1 249 1 391 1 586 1 719 1 908 2 050 2 169 2 260 2 334 2 486 2 609 
Sonstige Dienstleistungen 4 494 5 003 5 414 5 675 6 054 6 388 7 076 7 753 8 446 9 566 10 721 11 729 

Staat, private Haushalte, 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 3 027 ~ 618 3 999 4 560 5 216 5 566 5 797 6 054 6 420 6 824 7 341 7 787 

Staat 2 626 ~ 142 3 451 3 925 4 505 4 797 4 980 5 216 5 546 5 896 6 335 6 721 
Private Haushalte, 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 401 476 548 635 711 769 817 8~8 873 928 1 006 1 065 

Bruttowertschöpfung 
( un bereinigt) 30 180 ~~ 729 36 484 40 979 44 753 46 113 49 583 52 992 55 844 60 856 63 627 67 055 

Unterstellte Entgelte 
für Bankdienstleistungen 844 98~ 1 119 ·1 277 1 610 1 730 1 797 1 93~ 2 074 2 275 2 453 2 936 

Bruttowertschöpfung 
(bereinigt) 29 336 ~2 746 35 365 ~9 702 43 143 44 383 47 786 51 059 53 770 58 581 61 174 64 119 

Nichtabzugsfähige 
Umsatzsteuer 2 400 2 335 2 429 2 653 2 851 2 833 2 884 3 024 3 507 4 321 5 201 5 502 

Einfuhrabgaben 1 876 2 098 2 485 2 611 2 280 2 870 2 921 3 076 3 356 2 968 3 110 3 279 

Bruttoinlandsprodukt 33 612 37 179 40 279 44 966 48 274 50 086 53 590 57 159 60 633 65 869 69 486 72 899 

Anhangtabelle 2 Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1976 in Harnburg 1970 bis 1982 
Revidierte Ergebnisse 

Wirtschaftsbereich 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Mio. DM 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 279 267 255 238 266 288 285 261 253 224 224 244 

Warenproduzierendes Gewerbe 15 617 16 248 16 575 17 508 17 701 16 632 17 317 17 712 17 578 18 051 17 775 17 052 
Energie- und Wasser-
versorgung, Bergbau 597 616 724 764 839 784 923 963 1 025 1 000 988 902 
Verarbeitendes Gewerbe 12 523 13 012 13 069 13 977 14 389 13 679 14 038 14 478 14 480 14 847 14 540 14 034 
Baugewerbe 2 496 2 621 2 782 2 767 2 473 2 168 2 357 2 271 2 072 2 203 2 247 2 115 

Handel und Verkehr 11 573 11 699 12 156 12 909 13 427 13 072 14 038 14 680 15 084 15 486 15 763 15 958 
Handel 6 238 6 320 6 496 6 944 7 175 6 762 7 305 7 730 7 97} 7 981 8 008 8 027 
Verkehr, Nachrichten-
Übermittlung 5 336 5 379 5 660 5 965 6 251 6 310 6 733 6 950 7 111 7 506 7 755 7 932 

Dienstleistungsunternehmen 11 156 11 379 11 908" 11 720 11 640 11 648 12 146 12 711 13 332 14 009 14 469 14 875 
Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen 2 324 2 442 2 813 2 852 2 826 2 889 3 021 3237 3 442 3 611 3 635 3 716 
Wohnungsvermietung 1 669 1 729 1 784 1 846 1 926 1 969 2 050 2 106 2 139 2 167 2 201 2 235 
Sonstige Dienstleistungen 7 163 7 208 7 311 7 022 6 887 6 790 7 076 7 367 7 750 8 230 8 633 8 924 

Staat, private Haushalte, 
private Organisationen 
olme Erwerbszweck 5 010 5 236 5 413 5 569 5 746 5 803 5 797 5 736 5 874 5 999 6 108 6 212 

Staat 4 316 4 513 4 647 4 778 4 946 4 998 4 980 4 945 5 079 5 189 5 275 5 371 
Private Haushalte, 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 694 723 766 791 800 805 817 791 795 810 834 841 

Bruttowertschöpfung 
(unbereinigt) 43 635 44 829 46 307 47 945 48 780 47 443 49 583 51 100 52 120 53 768 54 339 54 341 

Unterstellte Entgsl te 
für Bankdienstleistungen 1 350 1 414 1 564 1 609 1 664 1 690 1 797 1 963 2 112 2 238 2 256 2 ~22 

Bruttowertschöpfung 
(bereinigt) 42 285 43 415 44 743 46 335 47 116 45 753 47 786 49 137 50 008 51 531 52 083 52 019 

Nichtabzugsfähige 
Umsatzsteuer 3 205 3 019 2 995 3 112 3 077 2 941 2 884 2 921 2 985 3 356 3 640 3 705 
Einfuhrabgaben 2 152 2 415 2 744 2 740 2 256 2 864 2 921 3 078 3 338 2 908 3 134 3 108 

Bruttoinlandsprodukt 47 6_42 48 848 50 482 52 188 52 449 51 558 53 590 55 135 56 330 57 794 58 857 58 831 
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1982 

272 

21 808 

1 125 
17 881 

2 80~ 

19 408 
10 164 

9 244 

20 609 

5 ~88 
2 757 

12 464 

8 041 
6 930 

1 111 

70 139 

3 468 

66 671 

5 613 

3 444 

75 729 

1982 

249 

16 811 

918 
13 893 

2 000 

15 458 
7 623 

7 834 

15 225 

3 950 
2 244 
9 031 

6 260 
5 408 

852 

54 002 

2 38~ 

51 619 

3 607 

3 122 

58 348 
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Anhangtabelle 3 Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen in Harnburg 1970 bis 1982 

Revidierte Ergebnisse 

Wirtschafts bere i eh 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

DM 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 17 340 22 580 24 080 22 370 25 080 27 860 27 460 30 110 28 990 27 030 27 470 

Warenproduzierendes Gewerbe 32 750 37 150 41 180 49 020 55 300 59 800 66 110 70 770 75 880 83 980 83 110 
Energie- und Wasser-
versorgung, Bergbau 41 520 41 940 52 120 56 180 62 990 72 990 90 960 101 010 107 160 100 530 103 270 
Verarbeitendes Gewerbe 34 380 39 220 42 870 52 980 60 390 65 010 71 930 76 990 83 350 93 020 90 580 
Baugewerbe 25 820 29 430 33 800 35 060 36 670 37 860 41 590 43 400 43 250 49 050 53 830 

Handel und Verkehr 28 010 30 620 33 040 36 810 41 650 44 560 50 170 53 590 57 560 63 220 66 460 
Handel 24 550 27 630 30 350 34 010 37 160 39 690 45 530 49 450 53 900 58 900 60 460 
Verkehr, Nachrichten-
überm! ttlung 33 300 35 020 36 960 40 780 47 820 51 090 56 410 59 130 62 500 69 070 74 650 

Dienstleistungsunternehmen 41 830 46 360 50 800 53 580 58 890 62 630 66 850 73 050 76 410 82 470 88 130 
Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen 32 670 38 020 43 790 47 390 56 330 62 550 64 820 72 850 78 500 81 760 86 560 
Sonstige Dienstleistungen, 
Wohnungsvermietung 44 880 49 260 53 320 55 820 59 830 62 660 67 560 73 110 75 720 82 700 88 630 

Staat, private Haushalte, 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 22 510 25 780 27 770 31 050 33 970 36 460 37 980 40 080 41 300 42 810 45 440 

Staat 23 280 26 590 28 450 31 730 34 640 37 180 38 620 40 950 42 090 43 560 46 290 
Private Haushalte, 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 18 500 21 440 24 140 27 420 30 230 32 510 34 530 35 420 36 850 38 590 40 720 

Alle Wirtschaftsbereiche 31 230 34 900 38 120 42 890 47 770 51 190 55 930 60 110 63 710 69 280 71 760 

Anhangtabelle 4 Bruttowertschöpfung in Preisen von 1976 je Erwerbstätigen in Harnburg 1970 bis 1982 

Revidierte Ergebnisse 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Wirtschafts hereich 

DM 

Land- und Fora twirtschaft, 
Fischerei 25 750 24 830 23 840 22 470 25 270 27 580 27 460 25 430 24 740 22 160 22 410 

Warenproduzierendes Gewerbe 44 860 48 040 51 250 55 600 59 960 61 150 66 110 67 760 68 990 71 240 70 040 
Energie- und Wasser-
versorgung, Bergbau 56 850 56 930 66 740 70 390 76 130 74 850 90 960 101 920 107 540 101 470 99 230 
Verarbeitendes Gewerbe 47 690 51 470 54 120 60 090 65 510 66 350 71 930 73 580 75 370 78 240 77 010 
Baugewerbe 33 260 35 130 39 130 38 740 38 310 39 180 41 590 41 150 38 980 40 980 40 830 

Handel und Verkehr 37 900 38 230 39 790 42 170 44 760 45 620 50 170 53 060 56 310 58 560 59 540 
Handel 33 810 34 660 35 830 38 660 41 340 41 160 45 530 48 800 51 750 52 470 52 390 
Verkehr, Nachrichten-
überm! ttlung 44 160 43 490 45 580 47 150 49 470 51 620 56 410 58 760 62 480 66 810 69 310 

Dienstleistungsunternehmen 66 580 66 480 68 620 66 260 65 570 64 990 66 850 69 800 70 860 73 310 73 600 
Kreditinstitute, 
Vers i cherungaun ternehmen 55 370 55 170 61 280 60 930 59 400 61 690 64 820 69 800 73 620 76 510 76 400 
Sonstig·e Dienstleistungen, 
Wohnungsvermietung 70 320 70 420 71 270 68 170 67 830 66 150 67 560 69 800 69 940 72 250 72 710 

Staat, private Haushalte, 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 37 260 37 300 37 590 37 920 37 420 38 010 37 980 37 970 37 790 37 640 37 810 

Staat 38 260 38 200 38 300 38 620 38 030 38 740 38 620 38 820 38 550 38 340 38 540 
Private Haushalte, 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 32 040 32 550 33 750 34 180 34 030 34 060 34 530 33 440 33 560 33 680 33 750 

Alle Wirtschaftsbereiche 45 150 46 380 48 380 50 190 52 070 52 660 55 930 57 970 59 460 61 210 61 280 

1981 1982 

26 380 27 470 

83 710 92 110 

99 230 113 710 
91 510 100 920 
54 050 56 410 

72 540 75 600 
66 370 68 850 

80 980 84 720 

95 260 106 740 

99 220 115 230 

94 050 104 030 

48 300 49 600 
49 300 50 660 

42 820 43 850 

75 880 81 690 

1981 1982 

24 630 25 150 

68 260 71 000 

89 700 92 780 
75 570' 78 410 
39 140 40 250 

60 560 60 210 
52 700 51 640 

71 320 71 800 

74 660 78 860 

79 430 84 470 

73 200 77 060 

38 530 38 610 
39 390 39 530 

33 800 33 630 

61 490 62 900 
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Zur Beschäftigtenentwicklung in Harnburg 
und seiner Region 

Die Wirtschaftsanalyse 4/1983 der 
Harnburgischen Landesbank über "Ent
wicklung und Struktur des Hamburger 
Arbeitsplatzangebotes" gibt Veranlas
sung, nochmals auf den Regionalver
gleich bei Analysen der hamburgischen 
Entwicklung einzugehen. Solche Ver
gleiche haben die Aufgabe, Besonder
heiten der regionalen Entwicklung fest
zustellen, die für das Verständnis der 
hamburgischen Situation und für mög
licherweise zu ergreifende Maßnahmen 
wesentlich sind. Da es hierfür keine ob
jektiven Bezugssysteme gibt, werden in 
der Regel übergreifende Bezugsregio
nen gewählt, von denen Harnburg ein 
Teil ist, also zum Beispiel die Region 
Hamburg 1 ), die vier norddeutschen Län
der und die Bundesrepublik Deutsch
land insgesamt. 

Tabelle 1 Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in ausgewählten 
Gebieten 1974 und 1982 

Gebiet 

Sozialvers icheru.ngapfl ich tig 
Beschäftigte 

1982 1974 
Verän
derung 

1000 absolut % 

Harnburg 745,1 798,}- 53,2 - 6,7 

Hamburger Umland 1) 270,5 244,2 + 26,} + 10,8 

Region Harnburg 1 015,6 1 042,5- 26,9- 2,6 

Küstenländer 2) 3 864,8 3 972,1- 107,3- 2,7 

Bundesgebiet 20 471,5 20 814,5 - 343,0 - 1,6 

1) Kreise Pinneberg,Segeberg, Stormarn und Herzogtum 
Lauenburg; Landkreise Rarburg und Stade, 

2) Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedereacheen, 
Bremen. 

Quelle: Hamburgisohe Landesbank 

Die in der eingangs genannten Landes
bank-Untersuchung zusammengestell
ten Daten über sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigte (Seite 10, Tabelle 
2) ermöglichen eine Abschätzung der 
Größenordnungen bei der Beantwortung 
der von der Landesbank aufgeworfenen 
Fragen, ob der Abbau von Arbeitsplät
zen in der Hansestadt zurückzuführen 
ist auf 
- ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle 

des Wachstums, 
- eine Verlagerung von Arbeitsplätzen 

aus Harnburg ins Umland oder 
- eine deutlich schlechtere Entwick

lung in Hamburg. 

') Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum 
Lauenburg; Landkreise Harburg und Stade. 
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Tabelle 2 Hypothetische Entwicklung 
der sozialversicherungs- > 

pflichtig Beschäftigten in 
ausgewählten Gebieten 
bis 1982 

Gebiet 

Harnburg 

Hamburger Umland 1) 

Region Harnburg 

Küstenländer 2) 

Bundesgebiet 

Sozialversiehe rungs pf 1 i eh t ig 
Beschäftigte 1982 

bei Entwicklung wie 

im in den in der 
Bundes- Küsten- Region 
gebiet !ändern Harnburg 

(0, 9835) (0,9730) (0,9742) 

1000 

785,1 776,7 777' 7 
240,2 237,6 237.9 

1 025,3 1 014,3 1 015,6 

3 906' 6 3 864,8 

20471,5 

1) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzog
tum Lauenburg; Landkreise Harburg und Stade. 

2) Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, 
Bremen. 

Mit einem früher entwickelten und in die
ser Zeitschrift dargestellten Verfahren2) 

läßt sich danach folgendes sagen: 
Harnburg hatte von 1974 bis 1982 einen 
tatsächlichen Rückgang an sozialversi
cherungspflichtig Beschäftigten von 
798 300 auf 7 45 100 um 53 200 Perso
nen oder 6,7 Prozent zu verzeichnen. 
Hätte Harnburg eine Entwicklung im re
lativen Gleichs~hritt mit der Gesamtent
wicklung der Bundesrepublik Deutsch
land gehabt, also nur einen Rückgang 
um 1,6 Prozent, dann hätte 1982 die Zahl 
seiner sozialversicherungspflichtig Be
schäftigten 785 100 Personen betragen. 
Das heißt, ein Rückgang um 13 200 von 
798 300 auf 785 1 00 Personen wäre 
auch dann eingetreten, wenn Hamburgs 
Position im Vergleich zum Bundesgebiet 
insgesamt unverändert geblieben wäre. 
Erklärungsbedürftig (wenn man einmal 
von allen Strukturverschiedenheiten 
und ihren Veränderungen an dieser 
Stelle absieht und ein Abgreifen von 
Größenordnungen in diesem Zusam
menhang als erste Erklärung akzeptiert) 
bleibt aber weiterhin ein Rückgang von 
53 200 minus 13 200 gleich 40 000 Be
schäftigten. 
Geht man in einem zweiten Schritt auf 
die Summe der vier norddeutschen Län
der Schleswig-Holstein, Hamburg, Nie
dersachsen und Bremen (Küstenländer) 
als Bezugssystem über, so ergibt die 

2 ) Weißker, Jürgen: Entwicklung von Bevölkerung und ln
dustriebeschäftigten von 1965 bis 1974 in Hamburg 
und in der Region Hamburg/Umland. ln: Hamburg in 
Zahlen, 1/1977, Seite 3 ff. 

gleiche Rechnung wie zuvor einen hypo
thetischen Rückgang von 2, 7 Prozent 
auf 776 700 Beschäftigte. Dieser Wert 
bleibt um 8400 unter dem Wert einer hy
pothetischen Entwicklung wie im Bun
desgebiet (785 1 00) zurück. 
Nach einem dritten entsprechenden Re-. 
ehenschritt für den (geringen) Unter
schied zwischen der Region Harnburg 
und den vier Küstenländern ergibt sich, 
wie aus Tabe II e 3 ersichtlich, ein 
noch erklärungsbedürftiger Restrück
stand von 32 600 Beschäftigten. 
Dies ist zugleich die bei einem vierten 
und letzten Rechenschritt verbleibende 
Differenz zwischen der tatsächlichen 
Entwicklung von 7 45 100 Beschäftigten 
und der hypothetischen von 777 700, die 
sich bei einer Entwicklung wie in der Re
gion Harnburg ergeben hätte; sie ist als 
innerregionale Umverteilung in Höhe 
von 32 600 anzusetzen. Damit kann der 
gesamte Rückgang an sozialversiche
rungspflichtig Beschäftigten von 53 200 
Personen größenordnungsmäßig wie 
folgt aufgeteilt werden: 
- 25 Prozent des hamburgischen Be

schäftigtenrückgangs entsprechen in 
der Größenordnung dem Beschäftig
tenrückgang im Bundesgebiet insge
samt; 

- 14 Prozent liegen in der Größenord
nung des Gefälles zwischen dem 
Bundesgebiet und den vier norddeut
schen Ländern bzw. des Süd-Nord-

Tabelle 3 Zerlegung der Beschäftigten
entwicklung in den Küsten
ländern bis 1982 nach 
hypothetischen regionalen 
Bezugssystemen 

Hypothetisches 
Bezugssystem 

Harn-
Harnbur burger Region Kl~sn~::-

g Umland Harnburg 
2

) 
1) 

1000 

Tatsächliche 
Entwicklung - 53,2 + 26,3 - 26,9 - 107,3 

Bei Entwicklung wie 
im Bundesgebiet - 13,2- 4,0 -·17,2- 65,5 

Zwischensumme - 40,0 + 30,3 - 9,7- 41,8 

Küstenländer 2) 
im Vergleich zum 
Bundesgebiet - 8,4- 2,6 - 11,0- 41,8 

Zwischensumme - ·31,6 + 32,9 + 1,3 

Region Harnburg 
im Vergleich 
zu Küstenländern 2) + 1,0 + 0,3 + 1,3 

Innerregionale 
Timverteilung - 32,6 + 32,6 

1) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzog
tum Lauenburg; Landkreise Barburg und Stade. 

2) Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, 
Bremen. 
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Gefälles; und 
- 61 Prozent des hamburgischen Rück

gangs erscheinen schließlich hypo
thetisch als Zunahme im Umland und 
verbleiben damit in der Region Harn
burg. 

Alle diese Berechnungen dienen der Ab
schätzung der Bedeutung einzelner Ent
wicklungsvorgänge bzw. möglicher Grö
ßenordnungen bei den regionalen Rah
menbedingungen (die konkrete Ursache 
der Entwicklung liegt letzten Endes in je
dem einzelnen Unternehmen und seinen 
Entscheidungen). Sie ergänzen insoweit 
die Untersuchung der Landesbank und 
deren qualitative Aussagen, zum Bei
spiel, daß die Einbeziehung des Umlan
des die Probleme der hamburgischen 
Arbeitsmarktentwicklung in realistische 
Dimensionen rückt und damit zugleich 
einen rationalen Einsatz der öffentlichen 
Mittel bei strukturpolitischen Maßnah
men ermöglicht. Ebenso gelten auch für 
diese Ergänzung in vollem Umfang die 
folgenden Ausführungen der Landes
bank (a.a.O., Seite 12): "Die durch
schnittliche Entwicklung in der Hambur
ger Region ... ist jedoch kein Beweis 
dafür, daß die positive Tendenz im Um
land ausschließlich auf Verlagerungen 
von Arbeitsstätten aus der Stadt in die 
angrenzenden Kreise zurückzuführen 
ist. Denkbar sind auch Verlagerungen 
aus anderen Gebieten des jeweiligen 
Nachbarlandes, aus anderen Regionen 
der Bundesrepublik, aus dem Ausland 
oder gar gänzlich neu geschaffene Ar
beitsplätze aufgrund der Anziehungs
kraft des Ballungszentrums." 
Was das Umland und die gesamte Re
gion angeht, so zeigen die in gleicher 
Weise durchgeführten und zu interpre
tierenden Berechnungen, daß die Ent
wicklung des Umlandes im wesentlichen 
- und relativ auch weitaus stärker als 
dies mit umgekehrten Vorzeichen bei 
Harnburg der Fall ist - auf der Anzie
hungskraft des Ballungszentrums be
ruht (plus 32 600 Beschäftigte), die die 
negativen Einflüsse aus der Entwicklung 
des Bundesgebietes insgesamt (minus 
4000) und der Küstenländer (minus 
2600) in erheblichem Maße überkom
pensiert. Daraus wird deutlich, daß das 
Umland bzw. die Nachbarländer ein er
hebliches Eigeninteresse an einer ge
sunden Entwicklung in Harnburg selbst 
haben müssen. 
Für die Region Harnburg im ganzen ist 
zu sagen, daß sich von dem Rückgang 
von insgesamt 26 900 sozialversiche
rungspflichtig Beschäftigten 17 200 
(das sind 64 Prozent) im wesentlichen 
aus den Rahmenbedingungen der allge
meinen Bundesentwicklung bzw. deren 
Bestimmungsfaktoren und der Rest aus 
den zusätzlichen Problemen des nord
deutschen Raumes bzw. aus Ursachen 
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Tabelle 4 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Harnburg und im 
Bundesgebiet 1974 und 1982 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Harnburg Bundesgebiet 

Typ 
- 1982 1974 Verän- 1982 1974 Verän-

Bereich derung derung 

1000 % 1000 % 

Typ A 1 

VG. Feinmechanik, Optik, Uhren 

Typ B 

Straßenverkehr 
Übrige Dienstleistungen 
VG. Straßenfahrzeugbau, Schiffbau, 
Luftfahrzeugbau 
Banken, Versicherungen 
Primärsektor 
Rechts-, Wirtschaftsberatung 
Wissenschaft, Kunst, Presse 
Gesundheits-, Veterinärwesen 
Gaststätten, Beherbergung 

Typ C 

VG. Eisen-, Stahlerzeugung 
VG. Eisen-, Blech- und Metallwaren, 

Musikinstrumente etc. 

Typ D 1 

Ausbaugewerbe 
Handel 
Deutsche Bundespost 
Reinigung, Körperpflege 
Schiffahrt, Spedition, Luftfahrt 
und sonstiger Verkehr 
Energie, Bergbau 

Typ D 2 

Eisenbahnen 
VG. Elektrotechnik 
VG. Maschinenbau 
VG. Holz 
Bauhauptgewerbe 
VG. Leder, Textil, Bekleidung 
VG. Kunststoffverarbeitung 
VG. Chemische Industrie 
VG. Druck 
VG. Gießerei 
VG. Nahrungs- und Genußmittel 
VG. Stahl-, Leichtmetallbau 
VG. Steine und Erden, Feinkeramik, 
Glas 
VG, Zieherei, Stahlverformung 
VG, Papier 

Unternehmensbereiche insgesamt 

VG. = Bereich im Verarbeitenden Gewerbe 

Quelle: Harnburgische Landesbank 

5,3 

11.9 
53,1 

29,2 
51' 7 

3,4 
12,6 
42,1 
32,6 
15,7 

5.5 

5.4 

16,4 
144.3 

14,6 
13,8 

64,6 
9,9 

7,4 
19,3 
18,4 

3,8 
28,6 
3,0 

10,0 
23,2 
7' 1 
1 '2 

21 ,o 
8,6 

2,6 
2,6 
1,8 

745,1 

des Süd-Nord-Gefälles erklären lassen. 
Da hier die innerregionale Umverteilung 
als Komponente entfällt, gewinnen auto
matisch die Faktoren "Bundesentwick
lung" und "Süd-Nord-Gefälle" ein stär
keres Gewicht als bei Harnburg oder gar 
beim Umland. Die Größenordnungen 
machen deutlich, daß sowohl Harnburg 
als auch die Nachbarländer ein gemein
sames Interesse daran haben müssen, 
die speziellen Ursachen des Süd-Nord
Gefälles zu untersuchen und soweit 
möglich - beim Ausgangsniveau etwa 
wird dies nicht der Fall sein können -
deren Einfluß zu verringern. Auch hier 
gilt aber, daß die konkrete Ursache aller 
Entwicklungen letzten Endes in den Ent
scheidungen jedes einzelnen Unterneh
mens liegen. 

4,6 + 14,3 208,7 206,3 + 1,2 

11 '3 + 5' 1 254,4 239,5 + 6,2 
44,8 + 18,4 836,8 663,4 + 26,1 

29,1 + 0,3 1 050,4 983,0 + 6,9 
52,5 - 1,6 775,8 727,8 + 6,6 

3.3 + 2,1 226,7 202,5 + 11,9 
10,1 + 24,5 231 '7 170,3 + 36,1 
38,1 + 10,4 802,5 664,7 + 20,7 
27,9 + 16,6 1 056,5 784,1 + 34,7 
15,1 + 4,3 427,0 344,2 + 24,1 

6,0 - 8,7 293,1 413,8 - 29,2 

6,0 - 9,2 420,5 507,7 - 17,2 

17.4 - 5,7 453,7 458,6 - 1,1 
152,9 - 5,7 2 836,6 2 840,8 - 0,1 

16,5 - 11,5 222,6 226,0 - 1 '5 
14,4 - 3,9 314' 1 290,7 + 8,0 

72,6 - 11 ,o 362,4 348,5 + 4,0 
11,6 - 14,7 483,5 448,0 + 7.,9 

10,5 - 29,1 156,5 220,0 - 28,9 
23,8 - 18,9 1 048,5 1 257.4 - 16,6 
21 '5 - 14,2 992,5 1 109,1 - 10,5 
4.3 - 11,8 422,2 443.1 - 4.7 

37.7 - 24' 2 1 138,0 1 365,2 - 16,6 
4.7 - 36,1 639,6 902,2 - 29,1 

11 '7 - 15,1 334.3 351 '5 - 4,9 
28,1 - 17.4 605,2 651,2 - 7' 1 
8,8 - 19,1 216,4 233.3 - 7,2 
1,8 - 30,2 113,8 142,2 - 20,0 

27,6 - 24,0 710,2 745,4 - 4,7 
11,9 - 27,4 344,3 367' 3 - 6,3 

4,4 - 41,7 346,2 440,6 - 21.4 
3,8 .- 30,5 263,8 274.5 - 3.9 
3,2 - 42,7 162,8 190,8 - 14,7 

798,3 - 6,5 20 471,5 20 814,5 - 1,6 

Um diese Unternehmerische Verantwor
tung noch zu verdeutlichen, sei im fol
genden auch das Tabellenwerk auf den 
Seiten 16 und 17 der Landesbank-Ver
öffentlichung einer ergänzenden und 
vertiefenden Analyse unterzogen. Die 
Basis hierfür bildet ebenfalls eine früher 
entwickelte und in dieser Zeitschrift dar
gestellte Methode3 ). 

Auch hierbei ist der Ansatz in der Weise 
erfolgt, daß der einzelne Unternehmens
bereich in Harnburg zur übergreifenden 
Größe, dem gleichen Bereich im Bun
desgebiet, in Beziehung gesetzt wird, al
so zum Beispiel der Bereich "Handel" in 

3 ) Weißker, Jürgen: Das Bruttoinlandsprodukt in Harn
burg und im Bundesgebiet, Typisierung der Trendent
wicklung in einzelnen Bereichen. ln: Harnburg in Zah· 
len, 8/1973, Seite 272 ff. 
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Tabelle s Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in Harnburg bis 1982 

Verhältnis: Bereich 

Typ 

Bereich 

Anteil 
der Bereiche 

1962 
in % 

in 
Hamburg 

Bereich 

im 
Bundes
gebiet 

zu 

in 
Harnburg 

Unternehmensbereiche 
insgesamt 

·Bundes 
Harnburg gebiet im Bundesgebiet 

TypA1 

VG. Feinmechanik, Optik, Uhren 

Typ B 

Straßenverkehr 
tlbrige Dienstleistungen 
VG. Straßenfahrzeugbau, Schiffbau, Luft
fahrzeugbau 
Banken, Versicherungen 
Primärsektor 
Rechts-, Wirtschaftsberatung 
Wissenschaft, Kunst, Presse 
Gesundheits-, Veterinärwesen 
Gaststätten, Heberbergung 

Typ C 

VG. Eisen-, Stahlerzeugung 

Zusammen 

VG. Eisen-, Blech- und Metallwaren, Musik
instrumente etc. 

Typ D 1 

Ausbaugewerbe 
Handel 
Deutsche Bundespost 
Reinigung, Körperpflege 

Zusammen 

Schiffahrt, Spedition, Luftfahrt und 
sonstiger Verkehr 
Energie, Bergbau 

Typ D 2 

Eisenbahnen 
VG. Elektrotechnik 
VG. Maschinenbau 
VG. Holz 
Bauhauptgewerbe 
VG. Leder, Textil, Bekleidung 
VG. Kunststoffverarbeitung 
VG. Chemische Industrie 
VG. Druck 
VG. Gießerei 
VG. Nahrungs- und Genußmittel 
VG. Stahl-, Leichtmetallbau 

Zusammen 

VG. Steine und Erden, Feinkeramik, Glas 
VG. Zieherei, Stahlverformung 
VG. Papier 

Zusammen 

Unternehmensbereiche insgesamt 
(ohne Staat und Organisation ohne Erwerbs
charakter) 

Quelle: Harnburgische Landesbank 
Eigene Berechnungen 

0,7 

1,6 
7,1 

3.9 
6,9 
0,5 
1 '7 
5,6 
4,4 
2,1 

33,8 

0,7 

0,6 

2,2 
19,4 

2,0 
1,9 

8,7 
1,3 

35.5 

1 ,o 
2,6 
2, 5 
0,5 
3,8 
0,4 
1 '3 
3.1 
0,9 
0,2 
2,8 
1,2 
0,3 
0,4 
0,2 

21 '2 

92,5 

1,0 

1,2 
4,1 

5,1 
3,8 
1,1 
1,1 
3.9 
5,2 
2,1 

27,6 

1.4 

2,1 

2,2 
13,8 

1,1 

1 '5 

1,8 
2,4 

22,8 

0,8 
5.1 
4,8 
2,1 
5,6 
3.1 
1,6 
2,9 
1 ,o 
0,6 
3.5 
1,7 
1 '7 
1 '3 
0,8 

36,6 

91 '5 

1,1390 

0,9914 
0,9397 

0,9390 
0,9236 
0,9203 
0,9169 
0,9153 
0,6672 
0,8381 

1 '2942 

1,0867 

0,9527 
0,9452 
0,8983 
0,8869 

0,8557 
0,7908 

0,9907 
0,9724 
0,9563 
0,9275 
0,9100 
0,9004 
0,8986 
0,8883 
0,8698 
0,8331 
0,7986 
0,7710 
0, 7521 
0,7120 
0,6593 

0,9491 

Harnburg zum Bereich "Handel" im Bun
desgebiet. Wie aus Ta b e II e 4 zu er
sehen, ging dieser Bereich in Harnburg 
von 197 4 bis 1982 von 152 900 um 8600 
auf 144 300 sozialversicherungspflich
tig Beschäftigte zurück, also um rund 5,6 
auf 94,38 Prozent, im Bundesgebiet von 
2 840 800 um 4200 auf 2 836 600 Be
schäftigte oder um rund 0,1 auf 99,85 
Prozent. Der Rückgang dieses Bereichs 
war demnach in Harnburg - allerdings 
bei höherem Anteil im Ausgangsjahr -
stärker. Das Verhältnis von 94,38 zu 

99,85 schlägt sich in Tabe II e 5 in 
dem Quotienten 0,9452 in der dritten 
Spalte "Entwicklung Bereich in Harnburg 
zu Bereich im Bundesgebiet" nieder. Der 
Wert unter" 1" bedeutet, daß die jeweili
ge Entwicklung in Harnburg schwächer 
als im Bundesgebiet verlief. 
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Verglichen mit der Entwicklung im ge
samten Unternehmensbereich im Bun
desgebiet (also ohne Staat und Organi
sationen ohne Erwerbscharakter) hatte 
der Bereich "Handel" auf Bundesebene 
einen geringeren Rückgang zu ver-

1,0366 

1,0884 
1,2926 

1,0950 
1,0923 
1 '1471 
1,3941 
1 '2371 
1,3807 
1 '2712 

0,7258 

0,8487 

1,0137 
1,0232 
1,0093 
1,1072 

1,0656 
. 1 '1059 

0,7290 
0,8545 
0,9170 
0,9763 
0,8542 
0,7264 
0,9746 
0,9524 
0,9505 
0,8201 
0,9763 
0,9605 
0,8051 
0,9847 
0,8743 

1,0078 

1,1607 

1,0790 
1 '2147 

1,0282 
1,0091 
1,0557 
1,2783 
1,1323 
1 '1973 
1,0654 

0,9393 

0,9223 

0,9656 
0,9671 
0,9067 
0,9820 

0,9118 
0,8745 

0,7222 
0,8309 
0,8769 
0,9055 
0,7773 
0,6541 
0,8758 
0,8460 
0,8267 
0,6832 
0,7797 
0,7405 
0,6055 
0, 7011 
0,5764 

0,9565 

zeichnen. Dies drückt sich im höheren 
Anteil an den Beschäftigten 1982 aus 
(13,8 anstelle von 13,6 Prozent 1974), 
zugleich in einem Wert größer als "1" 
(nämlich 1 ,0232) in der vierten Spalte 
von T a b e II e 5 . 
Das Verhältnis der jeweiligen hamburgi
schen Bereichsentwicklung zur Ent
wicklung des gesamten Unternehmens
bereichs im Bundesgebiet schließlich 
findet in der letzten Spalte von Tabe I
I e 5 mit 0,9671 seinen Ausdruck. Die
ser Wert ist zugleich auch das Ergebnis 

107 



der Multiplikation der beiden vorausge
gangenen Spalten. Auch hier bedeutet 
der Wert unter "1" wieder eine schwä
chere Entwicklung. 
Ein Vorgehen in dieser Weise ergibt ins
gesamt sechs verschiedene Entwick
lungstypen, je nachdem, ob in den drei' 
Spalten ein Wert größer als" 1" (+)oder 
kleiner als "1" (-) steht. (Mathematisch 
gesehen gäbe es natürlich noch Werte, 
die genau gleich" 1" sind, praktisch kom
men diese Fälle aber bei genügend fei
ner Berechnung nicht vor.) 
Das heißt, für normale Analysen kann 
von folgenden Typen ausgegangen wer
den: 

Typ A 1 
Typ A 2 
Typ B 
TypC 
Typ D 1 
Typ D 2 

Spalte X *)Spalte Y *)Spalte Z *) 
+ + + 
+ + 

+ + 
+ 

+ 

*) Spalte X: Bereichsentwicklung in Harn
burg zu Bereichsentwicklung im 
Bundesgebiet 

Spalte Y: Bereichsentwicklung im Bun
desgebiet zu gesamter Unter
nehmensentwicklung im Bund 

Spalte Z: Bereichsentwicklung in Harn
burg zu gesamter Unterneh
mensentwicklung im Bund. 

Generell gilt die Beziehung: Spalte X mal 
Spalte Y gleich Spalte Z. 
Diese Typenbildung ermöglicht eine ge
zielte und intensive bereichsspezifische 
Analyse, zugleich aber auch die Erfas-' 
sung von Zusammenhängen, die wie
derum für die Beurteilung von bereichs
spezifischen Ursachen von Bedeutung 
sein können. So zeigt ein Blick auf Ta
b e II e 5 zum Beispiel, daß rund drei 
Viertel der Bereiche des Verarbeitenden 
Gewerbes in Harnburg für die Jahre 
1974 bis 1982 dem Entwicklungstyp D 2 
zuzurechnen sind, das heißt einem Typ, 
bei dem schon die Bereichsentwicklung 
im Bundesgebiet unter dem allgemeinen 
Durchschnitt bleibt, die Entwicklung des 
hamburgischen Bereichs aber nochmals 
unter der des jeweiligen Bundesbe
reichs. 
Wie aus Ta b e II e 5 weiter hervorgeht, 
entfällt in Harnburg auf die Unterneh
mensbereiche, die in der Entwicklung 
über dem jeweils speziellen Bundes
durchschnitt liegen (Typen A und C), ein 
Anteil an den sozialversicherungspflich
tig Beschäftigten von ganzen zwei Pro
zent. Als eigentlicher "Motor" ist ·aber 
davon auch nur der Bereich A 1 mit dem 
Bereich "Feinmechanik, Optik, Uhren" 
anzusehen. Eine weitere, in bezug auf 
die allgemeine Bundesentwicklung noch 
positiv zu beurteilende Gruppe (Typ B), 
bei der jedoch die hamburgische Be
reichsentwicklung nicht mit der auf Bun
desebene jeweils entsprechenden 
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Schritt halten konnte, umfaßt nochmals 
einen Anteil an den Beschäftigten von 
rund 34 Prozent. Damit sind insgesamt 
nur rund 36 Prozent d'er hamburgischen 
sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten verglichen mit dem Bundesgebiet 
in Wachstumsbereichen des einen oder 
anderen Typs tätig. 
Voll vergleichbar mit dem Bundesgebiet 
insoweit, als die Einzelbereiche in Harn
burg und in der Bundesrepublik 
Deutschland jeweils auf die allgemeine 
Bundesentwicklung der Unternehmens
bereiche bezogen werden, das heißt, 
den gleichen Nenner besitzen, sind die 
Spalten 4 und 5 der Tabe II e 5 bzw. Y 
und Z des Modells. Hier entsprechen die 
für Harnburg positiven Typen A 1, A 2 
und B den für das Bundesgebiet positi
ven Typen A 1, Bund D 1 mit konkret fol
genden Anteilen: 

in Harnburg 
darunter Verarbei-
tendes Gewerbe 

Typ A mit 0,7% 0,7% 
Typ B mit 33,8% 3,9% 

34,5% 4,6% 

im Bundesgebiet 
darunter Verarbei-
tendes Gewerbe 

Typ A mit 1,0% 1,0% 
Typ B mit 27,6% 5,-1% 
Typ D 1 mit 22,8% 

51,4% 6,1% 

Diesen Typen stehen die statistischen 
Problemgruppen gegenüber (wobei 
auch hier- wie gesagt- nicht die Grup
penzugehörigkeit, sondern letzten En
des das einzelne Unternehmen in seiner 
Entwicklung entscheidend ist): 

in Harnburg 

Typ C 
Typ D 1 
Typ D 2 

mit 1,3% 
mit 35,5% 
mit 21,2% 

58,0% 

im Bundesgebiet 

Typ C mit 3,5% 
Typ D 2 mit 36,6% 

40,1% 

darunter Verarbei
tendes Gewerbe 

1,3% 

16,4% 

17,7% 

darunter Verarbei
tendes Gewerbe 

3,5% 
30,2% 

33,7% 

Das Anteilsverhältnis der motorischen 
zu den (im Beobachtungszeitraum 1974 
bis 1982 und im Vergleich zur allgemei
nen Unternehmensentwicklung im Bun
desgebiet) nicht motorischen Typen be
trägt in Harnburg 34,5 zu 58,0 gleich 
0,59, im Bundesgebiet dagegen 51,4 zu 
40,1 gleich 1 ,28. Das heißt, der Anteil 
der motorischen Bereiche liegt in Harn
burg niedriger, im Bundesgebiet jedoch 
höher als der Anteil der nach dem Krite
rium "sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte" und in diesen Aggregationen 
problematischen Bereiche. Dieses Er
gebnis ist jedoch insofern noch einmal 
kritisch zu betrachten, als neben der 
strukturellen Zusammensetzung des 
einzelnen Aggregates der Anteil an den 
Beschäftigten bzw. das Anteilsverhält
nis Harnburg zum Bundesgebiet zu be
rücksichtigen ist. (Daneben mögen in 
Grenzbereichen bei dieser relativ gro
ben Analyse auch Auf- und Abrundun
gen eine gewisse Rolle spielen.) 

So wird ein Bereich, dessen Anteil 1974 
in Harnburg bereits erheblich über dem 
entsprechenden Bereichsanteil im Bun
desgebiet lag, nicht schon deswegen 
zum Problemfall, weil er die Bereichs
entwicklung im Bundesgebiet nicht in 
vollem Umfang mitmacht oder gar noch 
übertrifft. Dies gilt fast für alle Bereiche 
des Tertiären Sektors, hier sei beispiel
haft nur noch einmal der "Handel" ge
nannt. ln diesem Bereich spielt die inter
ne Struktur des Aggregates eine erhebli
che Rolle: Das Verhältnis von Einzel
handel zu Großhandel und Handelsver
mittlung beträgt im Bundesgebiet 1 ,48 
zu 1 ,00, in Harnburg dagegen 0,89 zu 
1 ,00. Bei allen drei Teilbereichen liegt 
der hamburgische Anteil am Bund über 
dem Durchschnitt aller Unternehmens
bereiche, bei Großhandel und Handels
vermittlung (die in Harnburg von jeher ei
ne besondere Stellung einnahmen) in 
stärkerem Maße als beim Einzelhandel. 
Die Beschäftigtenentwicklung war für al
le drei Teilbereiche in dem von der Lan
desbank gewählten Untersuchungszeit
raum 1974 bis 1982 in Harnburg rückläu
fig, beim Großhandel allerdings weniger 
stark. Dabei ist auch zu sehen, daß das 
Verhältnis der hier dargestellten sozial
versicherungspflichtig Beschäftigten zu 
den Selbständigen bzw. tätigen Inha
bern in einer Großstadt anders ist als im 
gesamten Bundesdurchschnitt. 

Darüber hinaus ist zu fragen, ob es nicht 
besser bzw. für welche Probleme es 
zweckmäßiger wäre, die gesamte Unter
suchung - oder zumindest die Analyse 
von Einzelbereichen - mit Werten pro 
Kopf der Bevölkerung durchzuführen 
anstelle der Verwendung einfacher ab
soluter Werte. Für die hier betrachtete 
Periode von 1974 bis 1982 steht einem 
Rückgang der Bevölkerung von 0,7 Pro
zent im Bundesgebiet und auch in der 
Region Harnburg ein Rückgang in Harn
burg von 6,3 Prozent gegenüber. 
Auf generelle Probleme der Zuordnung 
der einzelnen Unternehmen zu den Be
reichen bzw. eines Wechsels dieser Zu
ordnung in der Zeit von 1974 bis 1982 
muß ebenfalls verwiesen werden, des
gleichen auf die Tatsache, daß hier mit 
jeweils nur einem Anfangs- und einem 
Endjahr gerechnet worden ist, was der 
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Wahl des Ausgangsjahres eine zusätzli
che Bedeutung verleiht und die Gefahr 
von Zufallsschwankungen einschließt. 
Schließlich ist für die Gesamtbeschäfti
gungsentwicklung noch auf die beiden 
Bereiche "Staat" und "Organisationen 
ohne Erwerbscharakter" hinzuweisen, 
die im Bundesgebiet im Untersuchungs
zeitraum - anders als in Harnburg - ei
ne Auffangfunktion ausübten (auch bei 
Berücksichtigung der beamteten, also 
nicht sozialversicherungspflichtig Be
schäftigten, dann allerdings in geringe
rem Umfanqe): 
Veränderung bei 

Staat 
Organisationen 
ohne Erwerbs
charakter 

Bundesgebiet Harnburg 
absolut relativ absolut relativ 

+57 600 + 4,5% -4700 - 10,2% 

+61500+19,8% -1200- 8,1% 
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Zur Beurteilung der Entwicklung der ein
zelnen Bereiche in Harnburg im Verhält
nis zu Harnburg insgesamt ist die Ta
b e II e 5 allerdings nicht geeignet, sie 
dient der Einordnung des jeweiligen Be
reichs zur speziellen und allgemeinen 
Bundesentwicklung und zu einer darauf 
basierenden Analyse. Die immer wieder 
betonte letzte Ursache und Verantwor
tung für die Entwicklung beim einzelnen 
Unternehmen bleibt stets zu beachten. 
Trotzdem ist natürlich zu fragen, welche 
Rolle die regionalen Rahmenbedingun
gen spielen, wenn von insgesamt 33 Un
ternehmensbereichen nur drei (mit ei
nem Anteil an den sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten in Harnburg von 
zwei Prozent) in ihrer Entwicklung in den 
acht Jahren 1974 bis 1982 über der des 

entsprechenden Bereiches auf Bundes
ebene liegen. Von den bereits erwähn
ten Problemen der systematischen Zu
ordnung und der Zufallsschwankungen 
bei Beschränkung auf jeweils ein Aus
gangs- und Endjahr sowie des Aus
gangsniveaus abgesehen, kann es sich 
außerdem noch zum Beispiel um Fragen 
des Entscheidungssitzes bzw. der Un
ternehmenszentrale sowie um Fragen 
der größeren Kapitalintensität und des 
höheren Rationalisierungsdruckes in ei
nem Verdichtungszentrum handeln. ln
sofern- möglicherweise auch hinsicht
lich der Teilzeitbeschäftigten - bedarf 
die Analyse der Landesbank zweifellos 
noch intensiver ergänzender Untersu
chungen. 

Jürgen Weißker 
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Die häufigsten Vornamen der Hamburger Kinder 

Vorbemerkungen 

ln jedem Jahr stehen über 25 000 Ham
burger Mütter und Väter vor der Ent
scheidung, wie sie ihre neugeborenen 
Kinder nennen sollen. Zumindest für die
se Eitern wird eine Zusammenstellung 
der gegenwärtig meistgebrauchten Vor
namen von Interesse sein - sei es, um 
gleichfalls einen der Namensspitzenrei
ter für ihr Kind auszuwählen, oder sei es, 
um sich für einen Namen zu entschei
den, der gerade nicht zu den häufig ver
wendeten gehört. 
Die zur Zeit gebräuchlichsten Vornamen 
hat das Statistische Landesamt vor kur
zem für die Mädchen und Jungen des 
Geburtsjahrgangs 1982 bei einer Aus-

, zählungder Hamburger Einwohner-Kar
tei ermittelt. Berücksichtigt wurden da
bei nur Kinder mit deutscher Staatsan
gehörigkeit; dies waren etwas über 51 00 
Jungen und gut 4800 Mädchen. Die hier 
vorgelegten Übersichten beschränken 
sich auf die 60 verbreitetsten männli
chen und weiblichen Vornamen; insge
samt haben die Hamburger Eitern 1982 
ihren Söhnen und Töchtern jeweils an
nähernd 1500 verschiedene Namen ge
geben. Unterhalb der bei den 60 meist
gebrauchten Vornamen gezogenen 
Grenze werden die Häufigkeiten jedoch 
sehr klein und machen in der Regel nur 
noch einstellige Zahlen aus. Für die be
liebtesten Namen finden sich demge
genüber Häufigkeitswerte von über200. 
Da die Namensmode relativ rasch wech
selt, sind zum Vergleich auch die Vorna
men der ein Jahrfünft zuvor geborenen 
Kinder ausgewertet worden. Zusammen 
mit einer für das Jahr 1973 aufgestellten 
Namensskala {vergleiche "Hamburg in 
Zahlen"; Heft 9/197 4) kann so über ein 
rundes Jahrzehnt hinweg das Auf und 
Ab von Namensfavoriten dokumentiert 
und damit ein Stück Sprachgeschichte 
festgehalten werden, wie es für Harn
burg an keiner anderen Stelle in derart 
umfassender Form nachgewiesen wird. 

Jungennamen 

Der den Hamburger Jungen des Ge
burtsjahrgangs 1982 am häufigsten ge
gebene Name ist Dennis (mit den Ne
benformen Denis und Deniz). Es folgen 
Jan, Christian/Kristian, Benjamin und 
Sebastian, sodann Florian, Daniel, Ste
fan/Stephan, Sven und Björn. Von die
sen zehn häufigsten Namen haben Den
nis, Benjamin, Sebastian, Florian und' 
Daniel ihren hohen Beliebtheilsgrad erst 
im Verlauf der vorangegangenen fünf 
Jahre erhalten. ln der Gunst der Eitern 
verloren haben in dieser Gruppe hinge-
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gen Christian/Kristian, der am meisten 
vergebene Name des Jahres 1977, so
wie Stefan/Stephan, der Favorit von 
1973, und ebenso Sven. 
Auf den Plätzen elf bis 20 der Häufig
keitsliste für den Jahrgang 1982 stehen 
die Namen Sascha, Tobias, Andre, Pa
trick, Matthias, Nils, Michael, Philipp, 
Alexander und Andreas (vielfach ein
schließlich Nebenformen). Dabei sind 
die vordem außerordentlich oft gewähl
ten Namen Andreas und Michael stark 
zurückgefallen, auch Matthias und An
dre, Alexander und Sascha sind nicht 
mehr in dem Maße geschätzt wie fünf 
Jahre zuvor. Stärker bevorzugt als frü
her werden demgegenüber die Vorna
men Patrick, Nils, Philipp und besonders 
deutlich Tobias. · 
Die des weiteren für den Geburtsjahr
gang 1982 verliehenen Jungennamen 
sind im einzelnen aus Tabe II e 1 er
sichtlich. 
Auch auf den unteren Plätzen der Na
mensliste kam es zu Verschiebungen: 
An Beliebtheit nachgelassen haben bei
spielsweise Marco/Marko und Marcus/ 
Markus, Oliver, Mike (in verschiedenen 
Schreibweisen), Kai/Kay, T(h)orsten, 
Dirk und Carsten/Karsten. Überhaupt 
nicht mehr nach dem Geschmack der 
Mütter und Väter des Jahres 1982 waren 
die 1973 und auch noch 1977 recht häu
fig verwendeten Namen Lars, Heiko, 
Jörg, Olaf und Axel. Die 1973 noch rela
tiv gebräuchlichen Volker, lngo und 
Klaus finden sich schon 1977 nicht mehr 
in der Liste der 60 häufigsten Vornamen. 
Neuerdings in höhere Rangpositionen 
gelangt sind dagegen Namen wie Mar
cel, Rene, Tim, Christoph/Kristof, Da
vid, Felix, Johannes und Hannes, Julian, 
Nico, Fabian, Christopher, Malte, Domi
nik (mit Nebenformen), ferner Jonas, 
Pascal und Hendrik. 
ln der Palette der 60 verbreitetsten Vor
namen für die 1982 geborenen Jungen 
sind deutsche Namen nur wenig vertre
ten; lediglich im unteren Viertel der Ska
la gibt es mit Moritz, Dirk, Henning, Car
sten/Karsten, Hendrik und Robert einige 
Vornamen deutschen Ursprungs. Häufi
ger gebraucht werden Namen mit he
bräischer, griechischer und lateinischer 
Sprachherkunft Die Reihe der Beispiele 
reicht von Matthias bis Simon, von Alex
ander bis Stefan und von Felix bis Mar
tin; eine große Gruppe bilden darunter 
die biblisch-alttestamentarischen Na
men, wie etwa Benjamin, Daniel, Tobias, 
Jonas, Johannes (mit den Kurzformen 
Jan und Hannes), Michael, Thomas oder 
David. Zunehmend beliebt sind einige 
englische {Dennis, Patrick, Tim) und 
auch französische (Marcel, Rene, Pas
cal) Jungennamen, während Namen 
skandinavischen Ursprungs (Sven, 
Thorben, Thorsten, Lars) derzeit an Be
deutung verlieren. 

Tabelle 1 Die 60 häufigsten Vornamen 
· der Hamburger Jungen 

Rangposition in 
der Liste 

Vorname 
der 60 häufigsten 
Namen des Jahres 

1982 1977 1973 

Denis/Deniz/Denni s 1 5 59 
Jan 2 2 8 
Christian/Kri stian 3 1 5 
Benjamin 4 28 -
Sebastian 5 16 40 
Florian 6 25 33 
Daniel 7 17 36 
St e fan/ St e phan/ S t evan 8 3 1 
Sven 9 4 3 
Björn 10 10 29 

Sascha 11 9 20 
Toblas 12 24 26 
Andre 13 6 9 
Pa trick/Pa trik 14 18 28 
Ma thias/Ma t thias/Ma ttias 15 11 12 
Niels/Niehls/Ni ls 16 19 24 
Michael 17 8 2 
Phi li p/Phi lipp/Philippe/ 
Phillip 18 21 35 
Alexander 19 f2 14 
Andreas 20 13 4 

Marcus/Markus 21 14 6 
Marco/Marko 22 7 7 
Martin 23 23 18 
Thomas/Tomas 24 15 13 
Mare e 1 /Mare e 11 25 36 38 
Mare/Mark 26 27 10 
Rene 27 37 39 
Thiemo/Thimo /Ti emo /Timo 28 31 58 
Tim/Timm 29 39 54 
Christoph/Kristof 30 42 34 

Oliver 31 22 11 
David 32 45 -
Felix 33 40 47 
Johannes 34 - -
Juli an 35 - -
Maic/Maik/Meik/Mike 36 29 27 
Nico/Niko 37 55 -
Kai /Kaj /Kay 38 26 22 
Fabian 39 49 -
Simon 40 43 -
Thorben/Torben 41 32 51 
Chri s tofer /Chri s topher 42 - -
Jens 43 38 23 
Malte 44 56 42 
Domini c /Domini ck/Domi ni k 45 - -
Arne 46 47 30 
Mori tz 47 54 -
Thors ten/Tors ten 48 30 16 
Bastian 49 51 -
Steffen/Stephen 50 - -
Mario 51 44 44 
Dirk 52 35 -
Hannes 53 - -
Jonas 54 - -
Henning 55 59 43 
Pascal 56 - -
Carsten/Kars ten 57 34 25 
Hendric/Hendrik 58 - -
Manuel 59 48 57 
Robert 60 53 -

Mädchennamen 

Die Liste der meistgewählten weiblichen 
Vornamen wird 1982 von Jessica (ein
schließlich der Form Jessika) angeführt. 
Der nächsthäufige Name ist Melanie. 
Die Plätze drei bis zehn belegen Nadine, 
Stefanie/Stephanie, Nicole, Anna, Julia, 
Nina, Sandra und Cathrin/Kat(h)rin. Ge
genüber 1977 neu unter den zehn be
liebtesten Mädchennamen sind Jessica, 
Anna und Julia, die die Namen Tania/ 
Tanja, lvonne!Yvonne und Christina/ 
Kristina aus der Gruppe der bevorzug
tasten zehn Namen verdrängt haben. Im 
Vergleich zu 1977 etwas zurückgefallen 
sind auch Stefanie, der Spitzenreiter je-
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Tabelle 2 Die 60 häufigsten Vornamen 
der Hamburger Mädchen 

Rangposition in 
der Liste 

Vorname der 60 häufige ten 
Namen des Jahres 

1982 1977 1973 

Jesaica/Jessika/Yessica 1 11 29 
Melanie 2 2 4 
Nadine 3 5 55 
Stefanie/Stephanie 4 1 3 
Nicole 5 4 1 
Anna 6 21 -
Julia 7 1) 20 
llina 8 7 9 
Sandra 9 6 5 
Ca thrin/Ka thrin/Ka tr in 10 10 8 

Sara/Sarah 11 43 -
Ca tarina/ Ca tharina/ 
Katarina/Katharina 12 28 -
Jasmin/Jasmine/Yasmin/ 
Yasmine 13 23 33 
Christina/Kristina 14 9 11 
Sabrina 15 - -
Anika/ Annica/ Annika 16 35 42 
Daniela 17 12 13 
Janina/Yanina 18 - -
Maike/Meike 19 16 12 
Jennifer/Jenniffer/ 
Jermiver 20 25 54 
Ivonne/Yvonne 21 8 16 
Anne 22 39 -
Svenja/Svenya/Swenja 23 41 31 
Lena 24 - -
An ja 25 15 26 
Claudia 26 14 7 
Tania/Tanja 27 3 2 
Miriam/Mirijam 28 40 46 
Ann 29 - -
Bianca/Bianka 30 17 6 

Sonia/Sonja 31 18 19 
Britta 32 42 17 
Johanna 33 - -
Natalie/Nathalie/Nathaly 34 47 60 
Franziska 35 - -
Hanna/Hannah 36 - -
Janine 37 
Carolin/Caroline/Karolin/ 

49 -
Karoline 38 58 -
Christine/Kristine 39 26 22 
Kat ja 40 19 15 

Jana 41 - -
Alexandra 42 22 10 
Cris tin/Kris tin 43 - 45 
Denise 44 - -
Andrea 45 24 27 
Mareike 46 - -
Vanessa 47 - -
Lisa 48 - -
Maren 49 30 34 
Martina 50 27 21 

Manuela 51 36 24 
Inga 52 52 40 
Keratin 53 31 36 
Re becca/Re bekka 54 51 56 
Sabine 55 20 18 
Wibke/Wiebke 56 34 32 
Carina/Karina 57 - -
Saskia 58 45 -
Tatjana 59 - -
Natascha 60 - -

nes Jahres, sowie Sandra. Nicole, der 
mit Abstand beliebteste Mädchenname 
von 1973, erreichte 1977 noch den Rang 
vier und 1982 den Platz fünf der "Hit
liste". 
Oie Positionen elf bis 20 der 1982 meist
gebrauchten weiblichen Vornamen wer
den eingenommen von Sarah, Katha-
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rina, Jasmin, Christina, Sabrina, Annika, 
Daniela, Janina, Maike und Jennifer (oft 
wiederum einschließlich einiger Neben
formen in leicht abweichender Schreib
weise). Diese Gruppe enthält gleich fünf 
Namen, die noch 1977 nur wenig oder 
gar nicht vergeben wurden. Dazu gehö
ren Sarah- angesichtsder in der natio
nalsozialistischen Zeit angeordneten 
Zwangsverwendung dieses Namens zur 
Diskriminierung jüdischer Einwohnerin
nen eine recht bemerkenswerte Ent
wicklung -, sowie Sabrina und Janina, 
aber auch Annika und Katharina. Etwas 
häufiger als früher werden zudem Jas
min und Jennifer gebraucht, die Namen 
Christina, Daniela und Maike lassen da
gegen in ihrer Beliebtheit ein wenig 
nach. 
Hinsichtlich der weiteren Mädchenna
men des Geburtsjahrgangs 1982 darf im 
einzelnen auf Tabe II e 2 verwiesen 
werden. Oie auffallendsten Veränderun
gen bei den nicht mehr ganz zur Spitzen
gruppe zählenden Namen bilden bei
spielsweise das plötzliche Auftauchen 
von Lena sowie von Johanna (ein
schließlich Hanna), Ann und Franziska, 
ferner von Jana, Oenise, Mareike, Va
nessa und Lisa. Andererseits sind jetzt 
weniger bevorzugt als noch 1977 oder 
1973- neben den schon erwähnten Na
men Tanja und Yvonne - etwa Anja, 
Claudia, Bianca, Sonja, Katja, Maren, 
Martina, Manuela, Karstin und- beson
ders deutlich - Sabine. Von den 1973 
noch verhältnismäßig oft gewählten 
Mädchennamen sind beispielsweise Pe
tra, Cornelia, Angela, Birgit und Marion 
schon 1977 nach Ansicht der Eitern na
hezu völlig "out" gewesen. 
Unter den 60 gebräuchlichsten Frauen
namen des Jahres 1982 sind (von selte
nen Ausnahmen wie etwa Maike abge
sehen) deutsche Namen praktisch nicht 
zu verzeichnen. Unverändert überwie
gen auch bei den weiblichen Vornamen 
die hebräischen, griechischen und latei
nischen Namensstämme. Von den 20 
häufigsten Namen sind zum Beispiel 
Jessica, Anna, Sarah und Daniela he
bräischen Ursprungs, Melanie, Stefanie, 
Katharina oder Sandra (von Alexandra) 
haben griechische Wurzeln, und Julia 
stammt aus dem Lateinischen. Neben 
nach wie vor beliebten französischen 
Namen (Nadine, Nicole) sind einige eng
lische Vornamen auffallend "im Kom
men" (Sabrina, Jennifer). Nordische und 
slawische (außer Annika) Mädchenna
men wurden 1982 in Harnburg nur sehr 
selten verwendet. 

Namensverteilung 

Mit der wechselnden Namensmode geht 
eine größere Namensvielfalt einher. Die 
Eitern des Jahres 1982 haben für ihre 
Kinder eine breitere Namenspalette 
ausgewählt als die Mütter und Väter ein 
Jahrzehnt zuvor. Besonders gilt dies für 
die Mädchennamen: Entfielen 1973 die 
zehn meistgebrauchten Namen auf 32 
Prozent der Mädchen, so haben von den 
1982 geborenen Töchtern nur noch 26 
Prozent einen der zehn Namensfavori
ten erhalten. 1973 bekamen 48 Prozent 
der Mädchen einen der 20 häufigsten 
Namen, 1982 lediglich 39 Prozent. Die 
60 meistverwendeten Vornamen wurden 
74 Prozent der Mädchen des Geburts
jahrgangs 1973 und 63 Prozent der Mäd
chen des Jahrgangs 1982 gegeben (ver
gleiche dazu Ta b e II e 3 ) . 

Tabelle 3 Verbreitung der 60 häufigsten 
Vornamen in Harnburg 

Die in Spalte 1 genannte 
Anzahl der Vornamen entfällt 

Anzahl der auf ••• Prozent der 
häufigsten 

Vornamen 1982 1977 1973 1982 1977 1973 

geborenen Jungen geborenen Hädchen 

1 2 3 4 5 6 7 

10 29 29 32 26 27 32" 

20 46 46 51 39 39 48 

30 58 60 62 48 48 56 

40 66 69 70 54 55 65 

50 71 74 75 59 60 70 

60 75 78 79 63 64 74 

Beim Gebrauch von männlichen Namen 
entwickelte sich die Streuung weniger 
ausgeprägt. Die zehn häufigsten Vorna
men kamen 1973 auf 32 Prozent und 
1982 auf 29 Prozent der Jungen. Für die 
20 meistgewählten Jungennamen lau
ten die Anteilswerte 51 Prozent für 1973 
und 46 Prozent für 1982. Die 60 verbrei
tetsten Namen erhielten 79 Prozent der 
Jungen von 1973 und 75 Prozent der 
Jungen des Geburtsjahrgangs 1982. 
Die Entwicklung in Richtung einer grö
ßeren Variationsbreite vollzog sich für 
die weiblichen Vornamen weitgehend 
schon zwischen 1973 und 1977, bei den 
Jungennamen setzte sie zumeist erst 
nach 1977 ein. Im ganzen ist damit aber 
für alle 1982 geborenen Hamburger Kin
der die Wahrscheinlichkeit, daß mehrere 
Vornamensvettern oder -basen zusam
men in einer Klasse sitzen, etwas kleiner 
als noch bei dem Geburtsjahrgang 
1973. Dieter Buch I Klaus Kamp 
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Harnburg heute 
und gestern 

Das Verarbeitende Gewer
be in Harnburg produzierte 
im Jahr 1977 Waren im Werte 
von 23 Milliarden DM; hierzu 
wurden 177 Millionen Arbei
terstunden benötigt. Fünf 
Jahre später, in deren Ver
lauf nicht nur Preisverände
rungen eintraten, sondern 
auch verstärkt rationalisert 
wurde, kamen 1982 für einen 
Produktionswert von insge
samt 30 Milliarden DM (plus 
35 Prozent) nur noch 153 Mil
lionen Arbeiterstunden (mi
nus 14 Prozent) zum Einsatz. 
Dementsprechend erhöhte 
sich der Produktionswert je 
geleistete Stunde prozentual 
wie folgt: Verarbeitendes Ge
werbe insgesamt plus 56, 
Grundstoff- und Produk
tionsgütergewerbe plus 97, 
Investitionsgütergewerbe 
plus 48, Verbrauchsgüterge
werbe plus 51, Nahrungs
und Genußmittelgewerbe 
plus 18. 

Die Köhlbrandbrücke, als 
"Jahrhundertbauwerk" 197 4 
dem Verkehr übergeben, 
kann mittlerweile auf ein fast 
zehnjähriges Bestehen zu
rückblicken. Die Brückenan
lage brachte die lang geplan
te vom Fährverkehr unab
hängige Verbindung zwi
schen den beiden Hafentei
len östlich und westlich des 
Köhlbrands sowie die Anbin
dung an die Autobahn nach 
Flensburg. Bei diesen Vor
aussetzungen wurde die 
Köhlbrandbrücke von Anbe
ginn stark frequentiert. Be
reits in den ersten Jahren 
passierten im Schnitt 20 000 
Kraftfahrzeuge täglich die 
Brücke. Im Laufe der Jahre 
hat sich der Tagesverkehr 
noch gesteigert. Werktags 
liegt das Verkehrsaufkom
men heute bei rund 25 000 
Fahrzeugen. Einen außeror
dentlich hohen Anteil hat da
bei der Lkw-Verkehr mit 25 
Prozent. Erfreulich ist die ge
ringe Anzahl der Verkehrs
unfälle. Im Jahr 1983 ereig
neten sich auf der Brücken
anlage einschließlich der Zu-

·und Abfahrtsrampen sowie 
den Kreuzungs- und Ein
mündungsbereichen 43 Un
fälle, davon nur sieben mit 
Personenschaden. 

Statistik der 
anderen 

Die amtliche Statistik stellt 
Bevölkerungszahlen, die 
nach der Religionszugehö
rigkeit untergliedert sind, nur 
zu den Volkszählungsstich
tagen bereit; eine Fortschrei
bung ist nicht möglich. Da die 
letzte Volkszählung - 1970 
-weit zurückliegt und Daten 
aus der nächsten Volkszäh
lung in absehbarer Zeit nicht 
zu erwarten sind, hat das Re
ferat Statistik der Evangeli
schen Kirche in Deutschland 
(EKD) Zahlen für die evange
lisch-landeskirchlichen Per
sonen ermittelt. Dieses war 
allerdings nicht für die staat
lichen Verwaltungseinheiten, 
sondern nur für die 17 Glied
kirchen (evangelische Lan
deskirchen) möglich. 
Zum Stichtag 31. Dezember 
1982 ergab sich hieraus für 
die EKD insgesamt die An
zahl von 25 701 000 Kir
chenmitgliedern. Für Harn
burg konnte keine absolute 
Zahl ermittelt werden, da die 
Hansestadt- neben Schles
wig-Holstein und Teilen von 
Niedersachsen zur 
Landeskirche Nordelbien ge
hört, für die 2 799 000 Kir
chenmitglieder festgestellt 
wurden. 
Für verschiedene Großstäd
te wurden Näherungswerte 
für die Anteile der evangeli
schen Einwohner an der Be
völkerung errechnet; für eini
ge vergleichbare norddeut
sche Städte lauten diese: 
Kiel 68 Prozent, Bremen 64 
Prozent, Harnburg und Han
nover je 52 Prozent und Ber
lin (West) 51 Prozent. Aber 
auch einige Städte in ande
ren Teilen der Bundesrepu
blik hatten Anteile von mehr 
als der Hälfte der Bevölke
rung: Sielefeld 68 Prozent, 
Kassel 67 Prozent, Darm
stadt 63 Prozent, Erlangen 
58 Prozent, Wuppertal 55 
Prozent und Pforzheim 53 
Prozent. 
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Neue Schriften 

Die Bundesregierung hat den 
zweiten Teil des Berichts 
über die Bevölkerungsent
wicklung in der Bundesre
publik Deutschland verab
schiedet. Während der erste 
Teil eine Analyse der bisheri
gen und Modellrechnungen 
zur künftigen Bevölkerungs
entwicklung enthielt, befaßt 
sich dieser Teil mit den Aus
wirkungen der durch anhal
tend niedriges Geburtenni
veau, hohe Lebenserwartung 
und Außenwanderungsüber
schüsse (insbesondere· von 
Ausländern) bestimmten Be
völkerungsentwicklung auf 
die verschiedenen Bereiche 
von Staat und Gesellschaft. 
Dazu zählen Familie und Ju
gend, Wirtschaft und Ar
beitsmarkt, Alterssicherung 
und Gesundheit, der Bil
dungsbereich, Raumord
nung, Infrastruktur, Agrarbe
reich und Umwelt, die öffent
lichen Finanzen sowie die Si
tuation der ausländischen 
Bevölkerung in der Bundes
republik Deutschland. 

ln der Wahlgeographie ste
hen verschiedene Erklä
rungsansätze und Methoden 
zur Verfügung, um aus der 
Sozialraumstruktur für ein 
Gebiet auf die Raumstruktur 
des Wählerverhaltens zu 
schließen. Im Herbst letzten 
Jahres haben Heribert Müller 
und Heinz Nissel hierzu in ih
rem Aufsatz "Wahlgeogra
phie und Sozialraumanaly
se- Das Beispiel Wien" (in: 
Erdkunde, Band 37, 1983 
Heft 3, S. 165-175, Bonn) ei
ne interessante Untersu
chung für eine Großstadt vor
gestellt. Sie haben damit 
nicht nur eine neue faktoren
analytische Untersuchung 
vorgelegt, sondern zugleich 
ein theoriegeleitetes Kon
zept innerhalb der Wahlgeo
graphie umgesetzt. 
Hierzu standen (erstmals) 
auf derselben kleinräumigen 
Basis sowohl die Stimmen
anteile der drei im GemeiQ
derat von Wien vertretenen 
Parteien als auch ein um
fangreicher Katalog von lndi-
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katoren zur Bevölkerungs
und Wohnstruktur aus der 
Volkszählung 1971 zur Ver
fügung. Dabei konnten Hypo
thesen zur Bipolarität der 
Wahlraumstruktur (soziali
stisch/bürgerlich) bestätigt 
und in einem Idealschema 
dargestellt werden. Dieses 
Schema ist für Wien großräu
mig gekennzeichnet durch 
die konzentrische Anord
nung eines bürgerlichen 
Kernbereiches, neutraler 
Zwischenzonen, einem so
zialistischen Ring und 
schließlich bürgerlicher Au
ßenzonen. Auch Hypothesen 
zur Erklärung des 
Wählerverhaltens aus den 
einzelnen Sozialindikatoren 
konnten verifiziert werden. ln 
dieser Untersuchung ließ 
sich der Zusammenhang 
zwischen Wählerverhalten 
und sozialer Segregation 
überprüfen und belegen, da
gegen machte das theorie
abweichende Auftreten der 
beiden Sozialraumdimensio
nen "Verstädterung/familiä
rer Status" sowie "Wohnbau 
und Bevölkerungsdynamik" 
neue Überlegungen notwen
dig. 

Willms, Angelika: Die Erfor
schung sozialer Tatsachen 
mit amtlichen Statistiken. 
Mannheim 1983. 22 S. (VAS
MA-Projekt. Arbeitspapier 
Nr. 39.) 

Der Draht 
zumStala 
Amtsleiter 
Auskünfte 

3681-710 
3681-738 

644 
768 

Veröffentlichungen 3681-719 
Bibliothek 3681-742 
Für Thema: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamt-
rechnungen 3681-746 
Beschäftigten-
entwicklung 3681-641 
Häufigste 
Vornamen 3681-768/ 
Hamburger Kinder 738 

Meßzahlen 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinhell 
Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 
Luftdruck hPa') 1 013,7 1 015,7 1 010,1 1 015,9 1 041,5 1 016,8 1 014,4 1 005,3 1 020,5 
Lufttemperatur ·c 9,2 10,0 3,4 5,5 0,6 5,7 2,2 2,4 1,2 
Relative Luftfeuchtigkeit % 77,9 76,3 88 84 78 84 82 85 81 
Windstärke Meßzahl3

) 3,4 3,2 4 4,6 3 3 3 4 3,2 
Bewölkung ') 5,5 4,8 5,8 6,5 4,8 5,2 4,9 6,4 5,0 
Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 80,2 54,9 63,5 64,3 85,0 64,8 80,9 105,4 49,4 
Sonnenscheindauer Std. 113,8 140,9 21,4 14,4 84,6 75,1 48,3 29,5 60,6 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,6 7,3 21 21 10 10 16 13 11 
Tage mit Niederschlägen 

" 22,0 18,0 22 27 18 17 21 28 15 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 640,8 1 630,5 1 623,8 1 623,1 1 622,3 1 609,3 ... ... . .. 
und zwar männlich 766,3 762,7 759,7 759,3 758,8 752,3 ... ... ... 

weiblich 874,5 867,8 864,1 863,8 863,5 857,0 ... ... ... 
Ausländer 151,8 157,2 156,9 156,5 156,1 153,3 ... . .. ... 
Bezirk Harnburg-Mitte 

" 224,9 223,6 221,8 221,3 221,1 217,9 ... . .. ... 
Bezirk Altona 

" 230,9 229,1 228,0 228,0 227,9 226,0 ... ... . .. 
Bezirk Eimsbüttel 

" 
236,9 235,4 234,3 234,4 234,4 232,7 ... ... . .. 

Bezirk Harnburg-Nord 
" 294,1 291,7 291,0 290,7 290,5 288,4 ... ... ... 

Bezirk Wandsbek 
" 

379,87,6 377,4 376,4 376,4 376,2 378,8 ... ... ... 
Bezirk Bergedorf 

" 
187,2 87,9 88,0 88,1 88,1 88,0 ... ... ... 

Bezirk Harburg. 
" 

185,4 184,3 184,2 184,1 182,5 ... ... ... 
Natürliche Bevölkerungsbewegung 754 
' Eheschließungen') Anzahl 1125 749 855 403 498 556 ... ... ... 
' Lebendgeborene 7) 1 979 1105 1 062 1 092 931 961 ... ... ... 
' Gestorbene•) (ohne Totgeborene) 11 1 980 2 591 1 903 1 868 2 257 ... ... .. . 
' Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 
- 854 13 24 10 12 12 ... ... ... 

'Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 
je 1'ooo 

5,5 - 875 - 1 529 - 811 - 937 - 1 296 ... ... .. . 
' Eheschließungen 8,2 5,5 6,2 2,9 4,0 4,2 ... ... .. . 
' Lebendgeborene Einwohner 14,5 8,1 7,7 7,9 7,5 7,3 ... ... ... 
' Gestorbene (ohne Totgeborene) und - 6,2 14,6 18,8 13,8 15,0 17,1 ... ... ... 
' Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,4 - 11,1 - 5,9 - 7,5 - 9,8 ... ... ... 
' Im ersten .Lebensjahr Gestorbene je 1000 10,2 

Lebendgeb. 11 ,4 22,2 9,2 11,5 12,0 ... ... .. . 
Wanderungen 5 450 
* Zugezogene Personen Anzahl 5 260 4 370 3 743 4 006 3 633 3 976 ... ... ... 
* Fortgezogene Personen + 190 4 602 4007 3 957 3479 4 793 ... ... ... 
* Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" 11 438 - 232 -'. 264 + 49 + 154 - 817 ... ... ... 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 

" 
11 391 10121 13 992 12 153 11 738 ... ... ... 

Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 1 409 
Schleswig-Holstein 

" 
992 1 352 1 333 1 436 1 376 1 215 ... ... ... 

dar. angrenzende Kreise9
) 867 954 974 1 076 1 091 891 ... ... .. . 

Niedersachsen 318 763 613 699 762 702 ... ... ... 
gar. angrenzende Landkreise") 1174 306 297 334 405 309 ... ... ... 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 
2 000 995 777 805 679 900 ... ... .. . 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 
" 

1 260 1 020 1 066 816 1 159 ... ... ... 
b) Fortgezogen nach 1 933 
Schleswig-Holstein 

" 1 438 1 568 1 322 1 284 1 286 1 694 ... ... ... 
dar. angrenzende Kreise9

) 
" 1 088 1183 1 108 1 089 1104 1 357 ... ... ... 

Niedersachsen 546 930 726 666 627 915 ... ... ... 
gar. angrenzende Landkreise'') 1131 478 463 367 366 481 ... ... ... 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 1108 919 625 615 493 811 ... ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1 185 1 334 1 392 1 073 1 373 ... ... ... 
c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber - 524 
Schleswig-Holstein 

" 
- 446 - 216 + 11 + 152 + 90 - 479 ... ... .. . 

dar. angrenzende Kreise9
) 

" 
- 221 - 229 - 134 - 13 - 13 - 466 ... . .. ... 

Niedersachsen 
" 

- 228 - 167 - 113 + 33 + 135 - 213 ... ... .. . 
dar. angrenzende Landkreise") 

" 
- 674 - 172 - 166 - 33 + 39 - 172 ... ... ... 

L.Jmland insgesamt") 
" + 43 - 401 - 300 - 46 + 26 - 638 ... ... ... 

Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 
" + 892 + 76 + 152 + 190 + 186 + 89 ... ... .. . 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) + 75 - 314 - 362 - 257 - 214 ... ... .. . 
Bevölkerungsbewegung insgesamt - 664 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 1 107 - 1 793 - 762 - 783 - 2113 ... ... ... 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner - 4,9 
und 1 Jahr - 8,1 - 13,0 - 5,5 - 6,3 - 16,0 ... ... ... 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser") 12 434 
Patienten 13

) Anzahl 15 266 12 519 8 982 13 701 13 603 13 741 9 366 13 831 13 859 
Betten") 

Ofo 
82,9 15128 15 072 15 006 14 961 14 960 14 g6o 14 960 14 965 

Bettenausnutzung 85,0 77,2 85,8 90,1 90,0 78,4 87,7 90,3 

Öffentliche Bäder 604 633 
Besucher insgesamt Anzahl 669 882 423 868 628 354 520 292 511 215 381 683 562 248 522 382 

1
) errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung. - 2

) reduziert auf o·c, Normalschwere und Meeresspiegel.- 3)Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.
') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6

) nach dem 
Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- 8

) mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9
) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-

10
) Landkreise Harburg und Stade. - 11

}' die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12
) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 

psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13
) Bestand am 

Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Büchereien und Museen 

Öffentliche BÜcherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 695 516 682 069 660 047 752 558 705 790 753 905 721 182 791 544 741 087 

Wissenschaftliche Bücherelen 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 

" 
41 514 43 484 44163 51 113 49 474 49 474 40 019 57 374 48 263 

Besucher der Lesesäle " 
10 330 12186 20 205 22 316 23 091 31 873 21 718 31 772 29 446 

HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 

" 
4 328 3 971 3 432 3 883 4 663 4 641 3 328 4 099 4 507 

Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände " 

2 781 3065 2 824 3103 3373 3 437 3146 3 719 4 204 
Lesesaalbesucher und Entleiher 

" 
1184 1 330 1 215 1 383 1 393 1 458 1 273 1 562 1 520 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 

" 
143146 104 435 164 674 170 032 58 176 93 019 94 499 61 640 64183 

davon Hamburger Kunsthalle 
" 

19 891 26 783 82133 117 377 9 639 18 311 18 960 17 363 8 335 
Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 

" 
8 934 9 869 8 241 11 590 10 460 6 394 5 745 7 861 7 310 

Hamburgisches Museum für Völkerkunde 
" 

8 734 8229 14 633 9 238 6 483 6 938 11 474 7740 9 525 
Helms-Museum 

" 
8 958 8 893 3 019 4216 3625 8 226 4166 7 039 9 946 

dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 
" 

7 321 7 077 1157 1 938 1 569 3 386 1 261 1197 2 283 
Museum für Harnburgische Geschichte 

" 
21 281 26 201 20 522 16 518 14 981 18 722 21 462 ... ... 

Museum für Kunst und Gewerbe " 60 329 13124 22 976 9 900 11 701 14 751 17 943 7 232 12 364 
Planetarium 

" 
13 334 9 648 11 638 - 18 079 13 405 13246 15 309 

Bischofsturm 
" 

1 687 1 686 1 512 1193 1 287 1 598 1 344 1159 1 394 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose und Kurzarbeiter 
* Arbeitslose insgesamt Anzahl 33 952 52 662 65 950 71 701 73 538 75 405 77 655 80 647 81 072 
* davon Männer 

" 
19 675 32 769 41 489 44 879 46 460 46 950 48 845 50 700 51 206 

Frauen 
o/o 

14 277 19 893 24 461 26 822 27 078 28 455 28 810 29 947 29 866 
Arbeitslosenqoute 5,0 7,4 9,3 10,1 10,3 10,6 10,9 11,3 11,4 
Kurzarbeiter Anzahl 3 723 9 840 17 710 22 416 26104 17 038 17 925 19 233 18 716 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 41 438 62 171 74 371 79 868 82 065 84 628 87 646 90 900 91 749 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 5 220 5 940 6498 6 936 7 149 6 593 6 679 6 835 7 085 

Offene Stellen 6 799 3308 1 966 1 882 1 986 2 302 2 079 2 228 2 078 

Landwirtschaft 

Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
*Kuhmilch t 1 223 1 259 1 262 r 1 378 1 323 1 037 1 183 1 351 1 341 
* dar. an Molkereien geliefert % 93,9 94,0 91,4 r 94,3 92,9 90,0 91,5 93,8 94,2 
* Milchleistung je Kuh und Tag kg 11,7 12,1 11,9 13,1 13,9 10,2 11,3 12,1 12,8 

Schlachtungen von lnlandtieren') 
* Rinder (ohne Kälber) 1000 St. 5,7 5,5 5,3 5,0 4,6 6,6 4,9 5,3 5,0 
*Kälber 

" 
1,6 1,6 1,9 1,8 1,4 1,8 2,1 1,7 2,1 

*Schweine 19,5 18,7 18,1 18,9 16,8 17,8 17,2 18,0 16,7 
* Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen3

) t 3376 3 281 3221 3 234 2 912 3 547 3051 3 200 3 064 
: dar. Rinder (ohne Kälber) 

" 
1 557 1 509 1 484 1 440 1 300 1 787 1 361 1 479 1 396 

Kälber " 
192 202 240 220 196 232 267 219 251 

* Schweine 1 600 1 546 1 477 1 552 1 391 1 503 1 397 1 475 1 389 
" 

Produzierendes Gewerbe, 

öffentliche Energieversorgung 

Verarbeitendes Gewerbe') 5) 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
* Beschäftigte Anzahl 165 053 159 383 155 779 154 051 153171 148 465 148187 145 041 144 798 
* dar. Arbeiter') 

1000 
95 239 91 114 88 386 87 076 86 299 83 073 82 827 81 140 80 842 

* Geleistete Arbeiterstunden') 13 368 12 727 12 292 12 389 11 784 11 872 11 059 11 594 11 483 
* Bruttolohnsumme Mio. DM 275 272 273 235 223 312 266 231 242 
* Bruttogehaltssumme 

" 
295 304 328 284 279 404 317 291 317 

* Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)') 
" 

6 621 6 969 8 370 6426 6 059 7 214 7 323 6 326 6 794 
dar. Auslandsumsatz 

1000"tSK9) 

753 832 1 369 584 694 728 1 008 639 692 
* Kohleverbrauch 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
* Gasverbrauch 1000 m3 31 984 27 097 26 779 28 014 28 975 25 430 28 713 29 232 29 078 
* Heizölverbrauch 1000 t 35 34 42 43 41 36 38 39 37 
* davon leichtes Heizöl 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
* schweres Heizöl 30 30 37 38 36 31 33 34 32 
* Stromverbrauch Mio."kwh 366 360 349 371 345 370 362 373 365 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2
) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.- 4
) Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 

Beschäftigten.- 5
) einschl. Bergbau.- 6

) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7
) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 8

) ohne Umsatz
steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- ') 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3186 3 497 4 362 3 203 3 000 3 463 3 788 3 041 3179 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe " 1 572 1 815 1 817 1 852 1 532 1 781 1 718 1 715 1 772 
Investitionsgütergewerbe " 878 947 1 746 642 789 944 1 328 653 705 
Verbrauchsgütergewerbe " 142 138 139 131 124 138 132 134 130 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe " 594 597 660 578 555 600 610 539 572 

Bauhauptgewerbe') 
* Beschäftigte Anzahl 30 108 27 489 26 270 25 604 25196 26 385 25 972 25165 ... 

dar. Arbeiter') 
1000 

23 955 21 539 20 417 19 824 19 457 20 612 20114 19 368 ... 
* Geleistete Arbeitsstunden 3191 2 941 2 615 2 301 1 702 3093 2 003 2 037 ... 
* davon für Wohnungsbau 902 832 779 715 421 1 005 597 618 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 1 214 1146 1 020 921 827 1 060 804 849 ... 
* öffentlichen und Verkehrsbau 1 075 964 816 665 454 1 028 602 570 

Mio:·DM 
... 

* Bruttolohnsumme') 78 73 77 56 42 96 61 51 ... 
* Bruttogehaltsumme') " 

21 21 23 20 19 29 22 20 ... 
* Baugewerblicher Umsatz') 302 268 342 216 122 257 360 164 ... 

davon im Wohnungsbau 86 69 111 63 31 68 108 48 ... 
gewerblichen und industriellen Bau 

" 
121 111 115 94 54 91 157 66 ... 

öffentlichen und Verkehrsbau 
" 

95 89 116 59 37 98 94 50 ... 
Ausbaugewerbe') 
Beschäftigte Anzahl 10 794 10 807 10 745 10 517 10 330 10 732 10 551 10 347 ... 
dar. Arbeiter') 8 631 8 585 8 570 8 349 '· 8164 8 505 8 344 8140 ... 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 1 307 1 308 1 315 1 209 1143 1 356 1 232 1 220 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 25 26 28 23 21 30 27 23 ... 
Bruttogehaltsumme4

) " 8 8 9 8 7 10 9 8 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz') 85 88 136 66 64 101 136 66 ... 

Öffentliche Energieversorgung 
* Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 391 445 616 573 515 404 402 318 357 
* Stromverbrauch 913 910 1 067 1 071 1 003 1 027 1 093 1 121 1 073 
* Gasverbrauch') 2 089 2 095 3036 2 783 2 996 2 395 2 914 2 767 2 913 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976"-100 96,5 96,2 95,2 91,9 94,1 96,3 89,6 81,6 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe " 98,0 106,2 101,6 103,0 108,0 107,5 96,7 101,9 ... 
Investitionsgütergewerbe 

" 
101,7 94,8 102,3 84,0 95,7 96,6 103,3 75,4 ... 

Verbrauchsgütergewerbe " 97,2 91,0 81,6 87,7 87,0 89,3 85,7 82,4 ... 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe " 86,2 83,5 78,9 87,6 81,7 74,1 68,1 64,1 ... 
Bauhauptgewerbe 

" 
92,0 89,4 75,5 75,6 56,7 100,5 65,2 63,4 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
* Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 144 104 143 173 75 102 161 153 160 
* dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

1000 m3 
115 72 115 107 50 73 120 122 132 

* Rauminhalt 225 198 203 286 116 169 239 179 225 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 75,2 65,8 67,7 87,3 41,6 57,6 107,3 64,7 81,2 
* Wohnfläche 1000 m' 43 37 39 57 24 31 47 36 41 

Nichtwohnbau 
* Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 24 23 27 27 20 16 22 14 19 
* Rauminhalt 1000 m' 256 213 237 168 304 99 216 117 173 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 58,1 46,5 56,0 34,2 83,5 32,7 159,4 26,9 40,9 
* Nutzfläche 1000 m2 44 32 42 36 51 18 33 20 31 
Wohnungen 
* Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 496 484 548 717 308 402 525 478 556 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 164 119 660 55 120 93 478 59 63 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 28 26 182 18 7 18 154 12 7 
Rauminhalt 1000 m' 225 270 1 944 136 13 130 1908 71 27 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 473 462 3108 181 536 422 2524 208 169 

Gebäude· und Wohnungsbestand8
) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 200 200 200 201 201 202 202 202 
Wohnungen " 790 794 794 794 795 797 800 800 800 

1
) ohne Umsatzsteuer.- 2

) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.-') einschließlich Umschüler und Auszubildende.-
4

) einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5
) ohne Umsatzsteuer.- 6

) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.- 7
) 1 Mio. 

kWh.;. 3 600 Giga Joule. - 8) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfamiliengebäude 
Gemischt genutzte Gebäude 

Bürogebäude 
Gewerbliche Betriebsgebäude 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Hamburg 2

) 
3

) 

• und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 
• Waren der Gewerblichen Wirtschaft 
• davon Rohstoffe 
• Halbwaren 
• Fertigwaren 
• davon Vorerzeugnisse 
• Enderzeugnisse 

nach Europa 
dar. EG-Länder 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure ') 
Einfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Ausfuhr 
davon Eu ropa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Umsatz-Meßzahlen Im Großhandel 
• Großhandel insgesamt 
• davon Binnengroßhandel 
• Außenhandel 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 
darunter Warenhäuser 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 
darunter Seherbergungsgewerbe 

Gaststättengewerbe 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 
• dar. von Auslandsgästen 
• Fremdenübernachtungen 
• dar. von Auslandsgästen 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

dar. Sack- und Stückgut 
Versand 
dar. Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container') 
ln Containern umgeschlagene Güter') 

Binnenschiffahrt 
• Güterempfang 
• Güterversand 

Luftverkehr8) 

Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 
Busse (ohne Private) 

1981 1982 1982 1983 1984 
Maßeinheit f----'----+----f----.----.----.,----+----.-----l 

1980.:.100 

Anzahl 
1000 DM 

Mio. DM 

1980.:. 100 

1000 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 

1000 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar 

106,0 
106,0 
106,0 
105,9 

109,5 
109,5 
109,6 
109,7 

Februar November Dezember Januar 

110,5 
110,4 
110,5 
110,6 

113,1 
112,8 
113,2 
113,3 

Februar 

113,3 
113,1 
113,4 
113,6 

105,9 11 0,2 111 ,4 114,3 114,8 
106,1 110,5 111,4 114,3 114,3 

58 933 60 003 61 134 55 620 60 770 54 595 51 349 51 737 53 423 
6 079,2 6 547 '1 6 698,9 5 976,6 6 760,4 6 129,9 5 711 ,9 5 871 ,0 6 186,1 

810 
134 
676 

7 
133 
536 

86 
450 

519 
349 

5 939 
2 916 
2 231 
3 023 

2 317 
1 535 
1 072 

782 

109,4 
109,6 
109,2 

102,4 
94,6 

105,7 
106,4 
105,2 

133,5 
43,7 

250,6 
89,9 

1 310 
5 002 
3269 

693 
1 733 

951 
75 573 

676 

405 
495 

5 481 
359 129 
2 341,5 

920,9 

28 271 
22 606 

888 
133 
755 

6 
146 
603 

85 
518 

570 
367 

6 204 
3201 
2 477 
3 003 

2 677 
1 902 
1 400 

775 

112,3 
117,6 
108,0 

102,4 
93,5 

103,3 
99,2 

103,5 

124,2 
39,4 

229,5 
79,9 

1 302 
5132 
3 207 

641 
1 925 

893 
74104 

653 

345 
375 

5 298 
344133 
2 027,4 

883,6 

28 340 
22 402 

898 
109 
788 

5 
152 
631 

80 
551 

522 
351 

6168 
3 045 
2 243 
3123 

2 983 
2142 
1 600 

841 

132,5 
136,1 
129,5 

130,8 
154,0 

109,9 
89,8 

114,0 

80 
21 

146 
45 

1 211 
5 560 
3 254 

576 
2 305 

1 145 
78 711 

710 

411 
416 

4236 
275 380 
1 969,8 
1 179,4 

31 558 
24 623 

781 
103 
678 

4 
125 
548 

80 
468 

481 
344 

5 601 
2 963 
2111 
2 638 

2 240 
1 550 
1 094 

690 

108,6 
110,9 
106,8 

91,8 
96,2 

93,0 
78,0 
94,7 

79 
21 

149 
47 

1140 
4 777 
2 898 

684 
1 879 

940 
73 879 

676 

98 
210 

4 512 
275 674 
1 876,2 

802,1 

30 287 
24 020 

1 292 
95 

1 197 
5 

121 
1 071 

85 
986 

564 
422 

5 416 
3176 
2 412 
2 240 

2 597 
1 552 
1 041 
1 045 

106,3 
109,3 
103,8 

96,4 
83,4 

87,2 
75,3 
87,5 

84 
23 

154 
49 

1 174 
4 904 
2 812 

587 
2 092 

876 
67 984 

632 

285 
405 

4452 
276 305 
2124,1 

856,1 

27 885 
22 735 

1 293 
111 

1182 
6 

120 
1 056 

96 
959 

606 
420 

5 896 
3 593 
2 613 
2 303 

126,5 
119,6 
132,2 

125,8 
112,3 

107,2 
107,0 
104,4 

115 
33 

209 
67 

p 1 290 
p 4 387 
p 2 737 
p 673 
p 1 650 
p 970 

82 477 
777 

392 
361 

4 846 
323 953 
2 250,0 
1 028,8 

30 717 
23 590 

1 088 
128 
960 

6 
133 
821 

81 
740 

750 
556 

6 014 
3438 
2 416 
2 576 

2 768 
2 086 
1 483 

682 

132,7 
125,5 
138,5 

133,1 
155,8 

109,2 
96,8 

109,0 

84 
20 

153 
44 

p 1 150 
p 4 369 
p 2 522 
p 674 
p 1 847 
p 1 032 

82 665 
799 

344 
349 

115,6 
103,6 
125,3 

101,6 
104,7 

82 
20 

158 
43 

p 1 050 p 
p 4 412 p 
p 2 733 p 
p 739 p 
p 1 679 p 
p 945 p 

79 288 
760 

328 
429 

1 130 
4 633 
2 671 

702 
1 962 
1 036 

76 835 
721 

342 
391 

4 342 p 4 575 p 4 544 
284 998 p 292 997 p 302 4 77 
2 264,5 p 2 146,0 p 2 315,7 
1 369,3 p 1 008,7 p 1 044,3 

32 438 
25 239 

29 298 
23 220 

')für Neubau in konventioneller Bauart. - 2
) Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3

) Nachgewiesen werden nurdie Waren, die in Hamburg hergestelltoder zuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden.- 5) ohne Heime, Jugendherbergen, Massen- und Privatquartiere.-') umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7

) ein
schließlich Eigengewicht der beladenen Container. - 8

) gewerblicher Verkehr; ohne Transit. -')ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen') 1000 634,4 631,9 631,9 629,7 630,3 644,5 645,0 644,1 645,8 
dar. Personenkraftwagen') 

je 1'boo 
561,3 555,2 555,2 553,5 553,9 563,7 564,3 563,7 565,3 

Einwohner 343 342 342 341 341 350 p 350 p 350 p 351 
* Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge Anzahl 6 047 5 656 4 470 4 695 5 287 5 322 4 718 5 076 p 5 701 
* dar. Personenkraftwagen') 

" 
5171 4 828 4 057 4261 4 652 4 843 4 218 4 643 p 5193 

* Lastkraftwagen 
" 395 322 265 241 256 323 362 274 p 244 

Straßenverkehrsunfälle 
* Unfälle mit Personenschaden 

" 
925 850 909 850 565 879 888 722 p 639 

* Getötete Personen 19 15 21 20 13 14 19 12 p 5 
* Verletzte Personen 

" 1182 1 090 1 158 1 085 765 1 096 1 153 894 p 782 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
* Kredite') an Nichtbanken insgesamt') Mio. DM 89 850,6 94 931,0 94 931,0 94 988,8 95 364,9 100 750,5 101 409,2 100 484,7 100151,7 
* dar. Kredite') an inländische Nichtbanken " 

85 688,2 90 627,6 90 627,6 90 707,0 91 131,8 96 368,5 97 044,0 96 095,3 95 890,6 
* Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) " 17 591,8 17 520,5 17 520,5 16 969,5 16 999,9 18 669,1 18742,6 17 886,0 17 726,2 
* an Unternehmen und Privatpersonen " 

16 594,3 16 875,2 16 875,2 16109,7 16 243,3 17 730,7 17 904,9 17 054,4 17 464,7 
* an öffentliche Haushalte " 997,5 645,3 645,3 859,8 756,6 938,4 837,7 831,6 261,5 

* Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
" 

10 842,0 11 275,0 11 275,0 11 687,8 11 604,4 11 102,5. 11 122,2 10837,8 10 755,0 
* an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
6 609,8 7195,8 7195,8 7139,5 7 080,3 7 090,0 7192,0 7 038,4 7 014,8 

* an öffentliche Haushalte " 4 232,2 4 079,2 4 079,2 4 548,3 4524,1 4 012,5 3 930,2 3 799,4 3 740,2 

* Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
" 

57 254,4 61 832,1 61 832,1 62 049,7 62 527,5 66 596,9 67 179,2 67 371,5 67 409,4 
* an Unternehmen und Privatpersonen " 

43192,8 45 797,2 45 797,2 45 814,4 46 094,2 49047,1 49 662,7 49 686,1 49 655,1 
* an öffentliche Haushalte 14 061,6 16 034,9 16 034,9 16 235,3 16 433,3 17 549,8 17 516,5 17 685,4 17 754,3 

* Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5

) 51 531,4 54 008,1 54 008,1 52 603,2 53115,7 56 290,2 57 189,8 56 315,7 55 964,5 
• Sichteinlagen und Termingelder 37 196,7 38 993,6 38 993,6 37 684,8 38167,0 41 467,9 41 658,4 41 063,5 40 782,1 
• von Unternehmen und Privatpersonen 30 489,4 31 552,9 31 552,9 30 373,6 30 515,5 34141,3 34 458,8 33 684,0 33 658,4 
• von öffentlichen Haushalten " 6 707,3 7 440,7 7 440,7 7 311,2 7 651,5 7 326,6 7199,6 7 379,5 7123,7 
• Spareinlagen 

" 
14 334,7 15 014,5 15 014,5 14 918,4 14 948,7 14 822,3 15 531,4 15 252,2 15 182,4 

* bei Sparkassen 
" 

9127,9 9 537,5 9 537,5 9 509,2 9 560,9 9 486,4 9 914,0 9 752,2 9 730,1 

* Gutschriften auf Sparkonten') " 1 729,8 1 832,8 1 832,8 1 244,7 1 004,0 860,3 1 685,0 1 300,3 1 021,6 
• Lastschriften auf Sparkonten 

" 
811,6 902,6 902,6 1 340,8 973,7 806,7 976,8 1 579,4 1 091,4 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) Anzahl 30 39 45 43 48 34 39 33 43 
• Vergleichsverfahren - - - - - - - - -
• \1\/echselproteste (ohne die bei der Post) 

Mio:·DM 
308 357 311 430 259 363 409 399 348 

• \1\/echselsumme 3,0 3,9 5,3 7,1 1,8 4,3 6,5 7.4 3,3 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides Anzahl 25 238 31 068 39 283 24 528 29 375 36 412 38 749 29 637 33 538 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern Mio. DM r 1 513,9 r 1 561,9 2 360,0 r 1495,2 r 1 415,8 1 218,7 2 810,7 r 1 478,8 1 344,9 
• Steuern vom Einkommen r 853,0 r 853,3 1 607,2 r 663,2 r 554,5 532,4 1 868,2 r 646,9 628,3 
• Lohnsteuer') r 546,3 r 577,6 970,0 r 588,0 r 522,2 536,0 1 013,9 r 595,4 612,5 
• Veranlagte Einkommensteuer') 135,3 131,3 360,9 35,8 19,1 8,9 434,2 8,1 18,4 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 

" 
49,5 50,1 15,7 71,2 12,1 10,3 19,4 75,9 19,2 

• Körperschaftsteuer7
) 

8
) 

" 
r 122,0 r 94,4 260,6 r -31,8 r 1,2 - 22,8 400,7 r -32,6 - 21,8 

• Steuern vom Umsatz " 660,8 708,6 752,7 832,0 861,3 686,3 942,5 831,9 716,6 
• Umsatzsteuer " 223,4 264,7 313,6 375,2 428,2 263,5 442,3 363,9. 200,3 
• Einfuhrumsatzsteuer 

" 
437,5 443,9 439,2 456,8 433,1 422,8 500,2 468,0 516,2 

• Bundessteuern " 1 015,3 1 055,2 1 984,8 138,2 1 064,5 1 089,6 2 057,6 127,3 1 025,4 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) " 83,4 81,2 78,8 78,9 75,4 74,6 80,1 74,3 70,9 
• Verbrauchsteuern 905,0 944,5 1 881,1 28,9 929,2 985,3 1 949,7 25,9 883,9 

* Landessteuern 62,9 65,5 43,2 37,6 105,3 113,1 59,0 47,7 98,4 
• Vermögensteuer 26,2 28,8 5,9 3,7 70,2 76,5 7,6 2,6 58,4 
• Kraftfahrzeugsteuer 

" 
13,7 13,9 12,4 14,4 11 ,4 11,4 13,3 20,4 11,9 

• Biersteuer " 2,7 2,7 2,8 2,7 1,9 2,2 2,5 2,7 1,5 

• Gemeindesteuern 
" 

132,6 134,5 40,9 30,9 272,7 371,6 30,9 13,2 343,4 
• Grundsteuer A '3 " 

0,1 0,1 0,0 0,3 - 0,1 0,4 0,0 0,0 0,3 
• Grundsteuer B 1 

) 
" 

17,8 18,5 0,9 0,9 41,1 62,1 0,9 2,2 54,6 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 

" 
114,2 115,4 39,9 29,5 229,8 309,0 29,9 10,8 282,7 

1
) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. -')einschließlich Kombinationskraftwagen.- 3) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich
tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. - ') einschließlich durchlaufender Kredite. - 5

) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12. und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6

) einschließlich Zinsgutschriften. - ') vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.- 9

) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10
) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter

wohnstätten. - 11
) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
* Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 766,5 1 839,1 3152,9 897,9 1 803,8 1 723,1 3 455,8 876,7 1 689,8 
* Anteil an den Steuern vom Einkommen 375,4 373,5 703,8 284,8 236,7 225,3 825,5 278,2 266,9 
* Anteil an den Steuern vom Umsatz 446,1 478,3 508,1 553,3 572,8 456,4 626,8 544,9 469,3 
* Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,6 12,5 33,9 - 4,7 25,5 25,5 - - 1,3 

* Steuereinnahmen des Landes 420,3 429,0 911,5 407,8 1 050,4 
* Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 277,1 281,0 695,6 219,3 823,4 
* Anteil an den Steuern vom Umsatz 

" 
67,6 70,1 138,8 49,9 142,4 

* Anteil an der Gewerbesteuerumlage " 
12,6 12,5 33,9 - 4,7 25,5 25,5 - - 1,3 

* Steuereinnahmen der Gemeinde 
" 

184,6 189,2 172,8 402,2 197,0 
* Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') " 

89,0 90,4 - 27,9 29,5 220,5 257,9 - 21,1 10,8 285,3 
* Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer')') 

" 
77,2 79,7 199,6 81,7 217,2 

Harnburg verbleibende Steuereinnahmen5
) 

" 
560,8 586,4 935,6 808,7 1 204,4 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
* männliche Arbeiter DM 719 737 719 ... 
* dar. Facharbeiter 754 769 744 ... 
* weibliche Arbeiter 461 486 494 ... 
* dar. Hilfsarbeiter 428 452 458 ... 
Bruttostundenverdienste 
* männliche Arbeiter " 

16,92 17,69 17,90 ... 
* dar. Facharbeiter " 

17,65 18,42 18,58 ... 
* weibliche Arbeiter " 

11,49 12,14 12,48 ... 
* dar. Hilfsarbeiter 

" 
10,61 11,23 11,49 ... 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
*männlich " 

4111 4 339 4 489 ... 
*weiblich 

" 
2 880 3 042 3 097 ... 

Technische Angestellte und Meister 
*männlich 

" 
3941 4127 4173 ... 

*weiblich " 
2 714 2 873 2 887 ... 

Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
*männlich 3 471 3645 3 718 ... 
*weiblich 2 542 2 670 2 716 ... 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 
Straftaten insgesamt Anzahl 19 305 19 487 17 357 19 251 20 204 20 960 21 614 20 837 19199 
dar. Straftaten wider das Leben 

" 
8 8 21 3 8 g 14 3 7 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

155 147 119 139 124 181 143 142 113 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 1 464 1 217 1 092 1 152 1 297 1 276 1 481 1 305 1 085 
Vermögens- und Fälschungsdelikte 

" 
2 386 2 665 3030 2 166 2 714 1 699 2 191 2 711 2 860 

Diebstahl 12 344 12 668 10 494 12 495 12 772 14 605 14 392 13 221 11 946 
dar. unter erschwerenden Umständen 7 412 7 833 6 682 7 492 7 718 9 731 9193 7 772 7 601 

Außerdem Verkehrsvergehen 1123 1140 1 053 1 058 890 1 044 950 921 990 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 
Alarmierungen insgesamt " 

17 141 16 748 16 950 17117 15 728 15 959 16 705 16 350 14 534 
dar. Feueralarme 

" 
591 643 825 613 535 600 871 682 613 

dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen " 
162 161 178 142 154 154 202 189 179 

Rettungswageneinsätze " 
15 358 14 995 14 880 15198 13 938 14 521 15 322 14 588 13188 

dar. für Krankenbeförderungen " 
2 587 2 435 2 522 2 821 2 294 2 296 2 440 2 486 2 216 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 
" 

288 270 318 390 383 280 254 242 270 

1
) ohne EG-Anteil Zölle.-') nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3

) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen. -
4

) nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5
) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab

gaben (§ 6 LAG). - 6) ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im großräumlichen Vergleich 

Berlchtsmonat1
) 

1983 

Merkmal Maßeinheit Berichts-
Hamburg, Bundesgebiet zelt Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg Nledersachsen, elnschl. Harnburg 

Bremen Berlin (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 November 1 609,3 12 154,5 ... 1 625,6 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

961 8 713 ... 1 031 
Gestorbene 

" " 
2 257 12 730 ... 1 899 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" 

- 1 296 - 4 017 ... - 868 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 3976 21 386 ... 4 221 

Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 4 793 21 537 ... 3 886 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" " 

- 817 + 151 ... + 335 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" " 

- 2113 - 4168 ... - 533 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 
153,3 595,4 ... 157,3 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

158 607 ... 184 
Gestorbene 

" " 
15 76 ... 24 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" " + 143 + 531 ... + 160 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

1 161 4 267 ... 1 207 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" " 
1 548 5 648 ... 1 322 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" " 

- 387 - 1 381 ... - 115 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" " 

- 244 - 850 ... + 45 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Dezember 77 655 569 790 2 348 986 65 950 
und zwar Männer 

" 
48 845 338 016 1 343 884 41 489 ' 

Frauen 
" 28 810 231 774 1 005102 24 461 

Teilzeitkräfte 
" 

5 744 56 325 240197 5 420 
Ausländer 

" " 
14113 50 736 296 391 11 889 

Arbeitslosenquote % " 
10,9 11,8 9,5 9,3 

Offene Stellen Anzahl 
" 

2 079 11 030 63 779 1 966 
Kurzarbeiter 

" 17 925 123 743 513 642 17 710 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl Dezember 147 225 1 027 569 6 876 041 155 779 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 

" 
11 047 94 935 635 193 12 292 

Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 584 3 652 23 954 601 

Umsatz aus Eigenerzeugung4
) 3 796 18 528 105103 4 362 

Gesamtumsatz4
) 7 328 24 261 120 616 8 370 

darunter Auslandsumsatz 1 008 5 817 35 238 1 369 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl November 26 385 221 245 1152 696 27 010 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 3 093 26 714 140 364 3221 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 124 840 4 540 119 
Baugewerblicher Umsatz4

) 
" 

257 2120 10 958 309 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen') 1000 November 115 607 3 364 112 
darunter von Auslandsgästen 33 73 512 34 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl Dezember 4218 28 994 145 870 4 057 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM Juli-September 8 484,6 20 510,8 99 913,8 8 437,4 
darunter 

Gemeinschaftsteuern 4 689,7 13 943,9 73147,2 4 619,7 
Landessteuern 196,4 854,3 4 838,1 185,6 
Gemeindesteuern 427,7 1 628,6 8 768,6 380,9 

1
) Bei Bestandsdaten': Stand am Monatsende.- 2

} Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3
} Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

7
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- 6

) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.)2
) 

1982 1983 1982 Veränderung 1983 gegenüber 1982 in % 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. 
Bremen Berlln (West)- Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) -

12 189,7 61 569,2 1 617,1 12168,1 ... 1 630,6 12 201.6 61 638,5 - 0,8 - 0,3 ... 
9 080 50 780 11 808 100 959 ... 12 200 102 915 568 231 - 3,2 - 1,9 ... 

12 468 60 245 20 342 133 723 ... 21 170 135 009 650 484 - 3,9 - 1,0 ... 
- 3 388 - 9 465 - 8 534 - 32 764 ... - 8 970 - 32 094 - 82 253 X X X 

23 369 30 783 43 937 243 258 ... 48 698 263 090 390 665 - 9,8 - 7,5 ... 
23 478 42 540 49 914 239 209 ... 51 219 258 109 454 803 - 2,5 - 7,3 ... 

- 109 - 11 757 - 5 977 + 4049 ... - 2 521 + 4 981 - 64138 X X ... 
- 3497 - 21 222 - 14 511 - 28 715 ... - 11 491 - 27 113 - 146 391 X X X 

606,3 4 680,6 155,0 598,9 ... 157,3 607,2 4 710,0 - 1,5 - 1,4 X 

681 5 840 1 986 7 281 ... 2 245 8 485 66 728 - 11,5 - 14,2 ... 
83 691 254 951 ... 260 993 7 657 + 2,3 - 4,2 ... 

+ 598 + 5 149 + 1 732 + 6 330 ... + 1 985 + 7 492 + 59 071 X X X 

4 577 22 941 11165 45140 ... 14 012 55 376 302 013 - 20,3 - 18,5 ... 
5 687 37 720 15 219 59 671 ... 14 391 60 975 397 331 + 5,8 - 2,1 ... 

- 1110 - 14 779 - 4 054 - 14 531 ... - 379 - 5 599 - 95 318 X X X 

- 512 - 9 630 - 2 322 - 8 201 ... + 1 606 + 1 893 - 36 247 X X X 

522 293 2 223 352 72 972 534 854 2 263 433 53 534 437 143 1 854 889 + 36,3 + 22,4 + 22,0 
309 079 1 280 910 45 269 311 624 1 275 739 33 344 251 543 1 034 658 + 35,8 + 23,9 + 23,3 
213214 942 442 27 703 223 230 987 694 20190 185 600 820 231 + 37,2 + 20,3 + 20,4 

57 918 245 558 5 771 57 468 245 819 4 887 56 293 238 667 + 18,1 + 2,1 + 3,0 
47 292 293 362 13 368 48 815 292 261 9 580 40 430 248 344 + 39,5 + 20,7 + 17,7 

11.0 9.1 10,2 11,1 9,1 7,5 9,2 7,6 X X X 

10067 57 799 2199 13402 76 052 3230 18 451 102 281 - 31,9 - 27,4 - 25,6 
234 912 1 114 301 18 690 130 335 674 987 9 840 112 986 606 055 + 89,9 + 15,4 + 11,4 

1 067 663 7 071 859 150 824 1 041 820 6 928 828 159 383 1 096 401 7 227 465 - 5,4 - 5,0 - 4,1 
96 500 645 234 139 467 1 216 248 7 920 350 152 718 1 280 232 8274479 - 8,7 - 5,0 - 4,3 

3 579 23 557 6 754 40 354 266 636 6 918 40 887 267 719 - 2,4 - 1,3 - 0,4 

18 698 98182 40 825 203 385 1 148 408 41 967 204 615 1 128 251 - 2,7 - 0,6 + 1,8 
24 675 113 592 81128 269 447 1 315 412 83 633 266 546 1 284 877 - 3,0 + 1,1 + 2,4 
5 730 32 085 9 691 58 405 355 481 9 987 58 366 348 498 - 3,0 + 0,1 + 2,0 

219 841 1 151 260 26 231 212 250 1 121 231 27 600 224 210 1155 313 - 5,0 - 5,3 - 3,0 
26 893 140 902 31 082 263 759 1 389 867 32 681 274 702 1 419 644 - 4,9 - 4,0 - 2,1 

827 4417 1 004 6 484 34 733 1 027 6 680 34 421 - 2,2 - 2,9 + 0,9 
2180 10 825 2 720 18 369 94 692 2 879 17 932 92169 - 5,5 + 2,4 + 2,7 

583 3 226 1 383 9 323 49 246 1 411 9 495 48 678 - 2,0 - 1,8 + 1,2 
74 487 429 1184 9 419 452 1 244 9 073 - 5,0 - 4,8 + 3,8 

28 227 139 993 62 588 471 378 2 421 351 57 936 421 654 2148 972 + 8,0 + 11,8 + 12,7 

19 875,6 94 618,5 23 784,4 58 083,4 283 435,1 24 042,7 57 657,0 272 906,2 - 1,1 + 0,7 + 3,9 

13 204,7 69 696,3 13 814,1 39 746,0 208 365,9 13 749,6 38 828,1 200 863,1 + 0,5 + 2,4 + 3,7 
829,5 4 410,9 613,2 2 576,6 13 803,9 592,3 2 439,6 12 796,2 + 3,5 + 5,6 + 7,9 

1 693,1 8 800,4 1199,5 4881,9 26 224,5 1 203,3 5 026,5 25 824,5 - 0,3 - 2,9 + 1,5 

und mehr Beschäftigten. - ') ohne Umsatzsteuer. - 5
} nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 6

} für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Maln dort 

Bevölkerung 

Bevölkerung') 1000 3. Vj. 83 1 613 1 857 1 282 1 000 638 615 581 566 543 ') 544 475 
2. Vj. 83 1 618 1 860 1 284 1 004 639 616 582 568 545 ') 547 476 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 9,5 16,4 14,5 5,6 21,9 12,9 17,3 6,9 9,4 12,0 
2. Vj. 83 9,6 12,6 16,4 14,6 5,6 21,9 12,9 17,3 7,0 9,4 12,1 

Lebendgeborene Anzahl 3. Vj. 83 3 368 4 674 2 549 2173 1 369 1 352 1 151 1 378 1 141 1 122 1 097 
2. Vj. 83 3 346 4 438 2 476 2146 1 312 1 294 1 182 1 142 1 178 1 035 881 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 16,7 20,4 16,7 22,1 11,9 32,2 21,5 26,5 10,7 16,8 18,0 
2. Vj. 83 17,2 21,9 19,2 24,5 12,0 29,8 22,1 28,7 13,1 15,5 18,4 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 8,3 10,0 7,9 8,6 8,5 8,7 7,9 9,7 .8,3 8,2 9,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 8,3 10,1 7,7 8,6 8,2 8,4 8,1 8,1 8,7 7,6 7,4 

Gestorbene Anzahl 3. Vj. 83 5 342 7 902 3 122 2 674 1 957 1 742 1 805 1 558 1 641 1 900 1 529 
2. Vj. 83 5 064 7 929 3 383 2 915 2 136 1 838 1 830 1 421 1 733 1 789 1 456 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 13,1 16,9 9,7 10,6 12,2 11,2 12,3 10,9 12,0 13,9 12,8 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 12,6 17,1 10,6 11,6 13,4 12,0 12,6 10,0 12,8 13,1 12,3 

Geborenen- (+) I Anzahl 
Gestorbenen- 3. Vj. 83 - 1 974 - 3228 - 573 - 501 - 588 - 390 - 654 - 180 - 500 - 778 - 432 
überschuß (-) 2. Vj. 83 - 1 718 - 3491 - 907 - 769 - 824 - 544 - 648 - 279 - 555 - 754 - 575 

Zugezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 12 152 16 788 21 842 9 755 5 016 9 733 7 554 10 506 4 369 6 875 7195 
2. Vj. 83 11 028 14 478 17 715 9 369 4 304 8 296 6 926 9 215 4 319 6 331 5 348 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 29,9 35,9 67,6 38,7 31,2 62,8 51,6 73,6 31,9 50,2 60,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 27,3 31,2 55,3 37,4 27,0 54,0 47,7 65,0 31,8 46,4 45,1 

Fortgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 14 982 16 524 23 799 13 407 6 150 10 377 8 322 12 434 5 990 9 901 8 125 
2. Vj. 83 13 309 13 932 18 075 11 531 6 545 9 606 7 328 9 470 5 420 6.294 6 227 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 36,8 35,3 73,6 53,2 38,3 66,9 56,8 87,1 43,8 72,3 67,9 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 33,0 30,1 56,4 46,1 41,1 62,5 50,5 66,8 39,9 46,1 52,5 

Wanderungs- Anzahl 3. Vj. 83 -2 830 + 264 - 1 957 -3 652 - 1 134 - 644 - 768 - 1928 - 1 621 -3 026 - 930 
gewinn(+) I -verlust (-) 2. Vj. 83 -2 281 + 546 - 360 -2 162 -2 241 - 1 310 - 402 - 255 -1 101 + 37 - 879 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 7,0 + 0,6 - 6,1 - 14,5 - 7,1 - 4,2 - 5,2 - 13,5 - 11,8 - 22,1 - 7,8 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 5,6 + 1,2 - 1,1 - 8,6 - 14,1 - 8,5 - 2,8 - 1,8 - 8,1 + 0,3 - 7,4 

Bevölkerungszu- (+) I Anzahl 3. Vj. 83 - 4 804 -2 964 - 2 530 -4 153 - 1 772 - 1 034 - 1 422 -2 108 -2 121 -3 804 - 1 362 
-abnahme (-) 2. Vj. 83 - 3 999 -2 945 - 1 267 - 2 931 - 3 065 -1 854 - 1 050 - 534 - 1 656 - 717 - 1 454 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 11,8 - 6,3 - 7,8 - 16,5 - 10,7 - 6,7 - 9,7 - 14,8 - 15,5 - 27,8 - 11,4 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 9,9 - 6,3 - 4,0 - 11,7 - 19,2 - 12,1 - 7,2 - 3,8 - "12,2 - 5,3 - 12,3 

Umgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 35 203 59 626 27 386 21 804 13 097 11 346 12 447 9 843 8 685 11 312 9 773 
innerhalb der Stadt 2. Vj. 83 32 042 63 454 26 205 21 564 12 459 10 570 11 716 9 272 15 363 10 813 8 806 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 86,6 127,3 84,8 86,5 81,5 73,2 85,0 69,0 63,5 82,5 81,7 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 79,4 136,8 81,8 86,2 78,2 68,8 80,7 65,4 113,1 79,2 74,2 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 71 152 76 804 3)53 035 50186 28 536 3)32 755 26 937 15 300 28 455 37 309 24 305 
2. Vj. 83 70198 83 060 3)51 753 49 002 28 578 3)32 676 25 887 14 862 28 759 37 192 24193 

und zwar Männer 3. Vj. 83 43 480 43 241 3)26 773 29 854 17 341 3)18 312 16 856 8 246 16 512 20 786 11 938 
2. Vj. 83 43 378 47 865 3)27 509 29 548 17 880 3)18 813 16 323 8 217 17 108 21 167 12 439 

Frauen 3. Vj. 83 27 672 33 563 3)26 262 20 332 11 195 3)14 443 10 081 7 054 11 943 16 523 12 367 
2. Vj. 83 26 820 35 195 3)24 244 19 454 10 698 3)13 863 9 564 6 645 11 651 16 025 11 754 

Teilzeitkräfte 3. Vj. 83 5 615 4 650 3) 7 186 3 747 2 280 3) 3 119 1 675 1 115 2 853 3 776 2 908 
2. Vj. 83 5 652 4 953 3

) 6 995 3 867 2 281 3
) 3 079 1 555 1 142 2 824 3 741 2 727 

Arbeitslosenquote % 3. Vj. 83 10,0 9,6 ') 5,8 12,6 12,3 ') 6,2 ') 10,7 5,7 12,6 11,2 10,0 
2. Vj. 83 9,9 10,4 ') 5,7 12,3 12,3 ') 6,2 ') 10,3 5,5 12,6 11,2 10,0 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 13137 14173 3)12129 11 924 2 566 ') 7 857 5 368 4 807 3 589 5 765 6 064 
Ausländer 2. Vj. 83 13108 16 031 3)12 991 12 097 2 626 ') 8 285 5177 4 941 3 663 5 878 6 253 

Offene Stellen 
" 

3. Vj. 83 2 501 3 324 3) 4 346 1 303 628 ') 2 972 1 337 2 456 864 1 007 2 386 
2. Vj. 83 3 308 3 709 3

) 4 888 1 336 744 ') 3131 1 273 2 035 782 1 086 1 100 

Kurzarbeiter 
" 

3. Vj. 83 13 822 5 924 3
) 6 660 3 347 3 690 ') 5 834 6 747 2 722 4 755 2 090 3 557 

2. Vj. 83 16 265 8 492 3)13188 3 467 2 657 ') 6 890 7 111 5 614 6 148 17 985 8 267 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dorf 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 
Handwerk) 4 ) 

Beschäftigte 1) Anzahl 3. Vj. 83 150 787 159 387 171 905 108 418 54 855 98 671 82 625 119 881 67 699 83120 87 991 
2. Vj. 83 150 953 160157 171 251 108 089 55 120 98150 83 414 119 242 67 791 83 460 87 107 

je 1000 3. Vj. 83 93 86 134 108 86 160 142 212 125 153 185 
Einwohner 2. Vj. 83 93 86 133 108 86 159 143 210 124 152 183 

I 

Bruttolohn- und Mio. DM 3. Vj. 83 1 657 1 504 1 931 1 300 599 1 093 928 1 437 678 911 818 
-gehaltssumme 2. Vj. 83 1 702 1 549 1 921 1 274 595 1 148 983 1 478 677 836 818 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 44 37 45 48 43 44 45 48 40 43 37 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 45 39 45 47 43 47 47 50 40 40 38 

Umsatz aus Mio. DM 3. Vj. 83 9 772 9 442 9 862 6 337 2 432 3 960 3 907 7739 3 309 3 299 2 656 
Eigenerzeugung5

) 2. Vj. 83 9 889 9 057 10 253 6 380 2 802 3 932 3 577 8 095 4 053 3 319 2 733 

Gesamtumsatz') Mio. DM 3. Vj. 83 20 325 9 766 10 802 7 422 2 949 6 136 4 428 8 824 3 947 3 571 2 937 
2. Vj. 83 20 267 9 383 11 185 7 322 3 250 5 949 4133 9 217 4 680 3 584 3 081 

darunter 
Auslandsumsatz') Mio. DM 3. Vj. 83 2141 1 074 4 384 2 128 439 1 799 1 423 3 319 1 112 1 074 580 

2. Vj. 83 2 608 1 037 4 612 2 295 517 1 870 1 261 3 478 998 1121 756 

Gesamtumsatz5
) 1000 DM 

je Einwohner 3. Vj. 83 50 21 33 29 18 40 30 62 29 26 25 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 50 20 35 29 20 39 28 65 34 26 26 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 535 243 249 272 213 247 213 292 231 170 132 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 539 235 262 272 236 243 199 310 277 172 142 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte 1) Anzahl 3. Vj. 83 22 100 34 440 32 609 12 231 9 579 17 543 11 908 13 276 8 598 7 960 9 317 
2. Vj. 83 21 652 33 245 30 968 12159 9 526 17 233 11 574 12 907 8 412 7 768 8 966 

Baugewerblicher Mio. DM 3. Vj. 83 754 1 205 992 339 248 495 . 403 391 257 254 229 
Umsatz') 2. Vj. 83 643 980 984 333 233 489 412 360 268 264 203 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 3. Vj. 83 464 920 411 838 792 654 268 871 43 425 472 665 163 070 106 861 73 955 91 969 152 315 
2. Vj. 83 389 757 440 088 690 335 213 586 52 820 404 813 168 108 123 794 75 195 107 300 139 468 

Fremden- 3. Vj. 83 829 944 1123100 1 652484 474112 113 417 806 003 305 307 232 124 135178 145 850 253 031 
Übernachtungen 2. Vj. 83 697 828 1218846 1 452760 396 578 127 749 691 445 301 608 276 332 134 318 196 867 239 561 

darunter von 3. Vj. 83 288 273 230 383 791 078 226 584 14 732 481 248 125 236 82 484 37 327 39 339 82 487 
Auslandsgästen 2. Vj. 83 242 599 218 289 633 846 156185 15 003 375 422 118 278 89 663 32 261 55 329 62 217 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 3. Vj. 83 2 041 2 399 5114 1 881 706 5198 2 085 1 585 988 1 064 2115 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 1 730 2 628 4 543 1 584 801 4 501 2 078 1 950 988 1 442 2 019 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 3. Vj. 83 13 425 11 246 13 442 10 588 4 813 4110 4 114 
fabrikneuer Pkw') 2. Vj. 83 18 890 15 968 18 965 14 730 7 287 6131 5 650 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 3. Vj. 83 299 83 270 145 65 321 120 136 84 75 77 
Ertrag und Kapital 2. Vj. 83 280 78 200 147 81 164 128 127 82 97 82 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 3. Vj. 83 735 178 837 576 407 2 069 823 930 617 546 645 
steuer und 1 Jahr 2. Vj. 83 694 169 626 587 510 1 065 878 896 601 708 691 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 3. Vj. 83 238 112 153 99 58 72 66 70 63 49 51 
kommensteuer 2. Vj. 83 232 100 162 103 60 75 69 78 52 53 54 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 3. Vj. 83 585 239 475 392 360 465 450 480 461 359 430 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 575 215 505 410 377 490 472 551 384 386 457 

1
) am Ende des Berichtszeitraumes. - 2

) wohnberechtigte Bevölkerung. - 3
) Arbeitsamtsbezirk. - 4

) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
tigten.- 5

) ohne Umsatzsteuer.- 6
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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In den Monaten Februar und März 1984 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung Oktober 1983 

Land- und Forstwirtschaft 

Bodennutzung und Betriebsgrößenstruktur 1983 
Ernteberichterstattung über Feldfrüchte, Grünland, Gemüse und Obst 1983 
Schlachtungen und Milcherzeugung 1983 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe Dezember 1983 
Bauhauptgewerbe November 1983 
Bauhauptgewerbe Dezember 1983 
Bauhauptgewerbe Januar 1984 
Ausbaugewerbe November 1983 
Ausbaugewerbe Dezember 1983 
Ausbaugewerbe Januar 1984 
Index der Nettoproduktion November 1983 
Index der Nettoproduktion Dezember 1983 
Index der Nettoproduktion Januar 1984 
Handwerk 3. Vierteljahr 1983 
Handwerk 4. Vierteljahr 1983 

Bautätigkeit 

Hochbautätigkeit Dezember 1983 

Handel und Gastgewerbe 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Hamburg Oktober 1983 
Deutscher Außenhandelsverkehr über Hamburg November 1983 
Ausfuhr des Landes Hamburg Oktober bis Dezember 1983 
Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Hamburg September 1983 
Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Hamburg Oktober 1983 
Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Hamburg November 1983 
Einzelhandel November 1983 

Einzelhandel Dezember 1983 
Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr November 1983 
Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Dezember 1983 
Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Januar 1984 
Gastgewerbe Dezember 1983 

Verkehr 

Seeverkehr des Hamburger Hafens August 1983 
Seeverkehr des Hamburger Hafens September 1983 
Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens November 1983 
Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens Dezember 1983 
Straßenverkehrsunfälle November 1983 
Straßenverkehrsunfälle Dezember 1983 

Preise 

Preisindizes für die Lebenshaltung im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 
und Verbraucherpreise in Hamburg November und Dezember 1983 

Löhne und Gehälter 

Verdienste und Arbeitszeiten in Industrie und Handel in Hamburg Oktober 1983 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die "langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte.Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

{vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag , 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970-
{vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
{vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970- Landesergebnisse

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 {vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 {vergriffen) 
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Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

= gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x = Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 
MD = Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet ; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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Das Stichwort 

Europawahl1984 
Wenn die Bürger der Bundesrepublik 
ebenso wie die der übrigen neun Mit
gliedsländerder Europäischen Gemein
schaften im Juni aufgerufen sind, ge
meinsam die Abgeordneten des Euro
päischen Parlaments zu wählen, so 
kommt diesem Vorgang angesichts der 
derzeitigen Probleme der EG eine be
sondere Bedeutung zu. Werden die Bür
ger der zehn Staaten die seit 1957 er
reichten spürbaren Erfolge beim Zu
sammenwachsen des großen Wirt
schaftsraumes in Europa honorieren 
und mit hoher Wahlbeteiligung der euro
päischen Idee neuen Auftrieb, dem Eu
ropäischen Parlament die erforderliche 
Rückenstärkung zum Ausbau seiner 
Kompetenzen geben? Oder wird der 
Eindruck von ergebnislosen, zermür
benden Konferenzen , finanziellen Ego
ismen und nationalen Protektionsbe
strebungen eher zur Resignation füh
ren? 
Ein europäisches Selbstvertrauen kann 
dabei mit guten Argumenten streiten . 
Das "Europa der Zehn" ist- als Einheit 
betrachtet- mit mehr als 271 Millionen 
Einwohnern bevölkerungsreicher als die 
Sowjetunion (269 Millionen), die USA 
(230 Millionen) und Japan (118 Millionen 
Einwohner). Seine 117 Millionen Er
werbspersonen (UdSSR 135 Millionen, 
USA 111 Millionen, Japan 57 Millionen) 
erbrachten 1980 nicht nur die höchste 
Wirtschaftsleistung von allen hier vergli
chenen Staaten (2790 Milliarden US
Dollar gegenüber 2630 Milliarden der 
USA, 1210 Milliarden der UdSSR und 
1040 Milliarden US-Dollar Japans) , der 
Anteil der Europäischen Gemeinschaf
ten am Weltexport lag im gleichen Jahr 
mit 19 Prozent auch bei weitem am 
höchstens (USA 13 Prozent, Japan acht 
Prozent, UdSSR fünf Prozent) . 
Fast noch wichtiger erscheint mir die 
stetige Entwicklung im Zusammenwach
sen der EG-Länder, die selten Schlag
zeilen macht, den Bürgern Europas seit 
1958 aber vielfältige Vorteile gebracht 
hat. Die Abschaffung der innergemein
schaftlichen Zölle auf gewerbliche Er
zeugnisse, die Schritte auf dem Weg zu 
einer Freizügigkeit der Arbeitskräfte und 
des Zahlungs- und Kapitalverkehrs so
wie zur Niederlassungs- und Dienstlei
stungsfreiheit haben den Begriff des 
"Gemeinsamen Marktes" trotzeinzelner 
Rückschläge zu einer Selbstverständ
lichkeit werden lassen. Das Exportland 
Bundesrepublik sowie die Dienstlei
stungs- und Hafenstadt Harnburg haben 
von dieser Entwicklung in besonderer 
Weise profitiert: Die Handelsverflech
tungen mit den übrigen EG-Ländern sind 
überproportional gewachsen , die Bemü
hungen um mehr Freiheiten innerhalb 
der Gemeinschaft kamen und kommen 
der hamburgischen Wirtschaftsstruktur 
zugute. Erhard Hruschka 
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EG- Ausländer in den Hamburger Stadtteilen 1983 

Von 1000 E .. 'lwohnern s1nd 

C]w:!n1gerals 10 

c=J 10 b1s uruer 15 

c::J15 ... 25 

[=:J 25 und mehr 

Auslanderaus Staaten der 
Europa1schen Geme1nschahen 

Die europäische Verbundenheit unserer Stadt zeigt sich auch in der 
recht hohen Zahl der in Harnburg lebenden Ausländer aus Staaten der 
Europäischen Gemeinschaften. Nahezu 25 600 Ausländer haben nach 
einer Auszählung der Hamburger Einwohner-Kartei vom September 
1983 die Staatsangehörigkeit eines EG-Landes, unter ihnen knapp 7000 
Griechen, etwas über 6400 Italiener und nicht ganz 5200 britische 
Staatsangehörige. Gut 2400 ausländische Bürger sind Franzosen, rund 
2000 Niederländer und 1600 Dänen. Aus Belgien und Luxemburg kom
men zusammen 460 Personen, etwa ebensoviele aus Irland. 
Im Durchschnitt sind unter 1000 Hamburger Einwohnern 15 Ausländer 
aus den Staaten der EG. Besonders hoch ist ihr Anteil an der Bevölke
rung in den Stadtteilen St. Georg, Rotherbaum, St. Pauli, Ottensen und 
Harburg, nur sehr wenige EG-Ausländer gibt es in den meisten Stadttei
len des Bezirks Wandsbek, in den Vier- und Marschlanden sowie in den 
südöstlichen Stadtteilen des Bezirks Harburg . 

Statistik aktuell 

Weniger Beschäftigte 
Ende März 1983 wurden in Harnburg 
729 700 sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Arbeitnehmer festgestellt; 
das war die bisher niedrigste Zahl seit 
1975, als zum erstenmal Daten der da
mals neuen Beschäftigtenstatistik für 
Harnburg vorlagen. Gegenüber dem 
März 1982 betrug die Abnahme 18 630 
Personen oder zweieinhalb Prozent. Bei 
den Männern, die gut 58 Prozent aller 
Beschäftigten ausmachen, belief sich 
der Rückgang auf 2,9, bei den Frauen 
auf 1,9 Prozent (minus 12 820 bzw. 5810 
Personen). Überproportional hoch war 
die rückläufige Entwicklung um sieben
einhalb Prozent (4600) bei den beschäf-

tigten Ausländern, bei den Deutschen 
wurde mit 14 030 weniger als im Jahr zu
vor eine Minderung von zwei Prozent er
mittelt. 
Von den zehn nachgewiesenen Wirt
schaftsabteilungen hatten die Abteilun
gen "Energiewirtschaft und Wasserver
sorgung , Bergbau" (plus 9,9 Prozent) 
und "Organisationen ohne Erwerbscha
rakter und private Haushalte" (plus 3,5 
Prozent) sowie "Gebietskörperschaften 
und Sozialversicherung" (plus 0,7 Pro
zent) geringe Zuwächse aufzuweisen, 
die Abnahmeraten in den übrigen sieben 
Abteilungen bewegten sich zwischen 
0,6 und 4,1 Prozent, am stärksten be
troffen waren mit jeweils 4,1 Prozent die 
Wirtschaftsabteilungen "Baugewerbe" 
und .,Verkehr und Nachrichtenübermitt-
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lung". Auffallend hoch war auch die Ab
nahme der Zahl der Arbeiter mit 12 570 
bzw. 4,1 Prozent gegenüber den Ange
stellten (minus 6060 bzw.1 ,4 Prozent). 
Mit einem Anteil von fast 30 Prozent bil
det die Gruppe der 40- bis unter 50jähri
gen bei den Deutschen die am stärksten 
besetzte Altersgruppe; dies ist auch die 
einzige der nachgewiesenen Alters
gruppen, die eine positive Bilanz gegen
über dem Vorjahr aufweisen kann (plus 
eineinhalb Prozent). 
Der Schwerpunkt bei den Ausländern 
lag in der Altersgruppe 30 bis unter 40 
Jahre, vier von zehn der ausländischen 
Beschäftigten zählten zu dieser Gruppe; 
eine geringfügige Zunahme allerdings 
wurde nur bei den 50- bis unter 65jähri
gen festgestellt, sie betrug lediglich 140 
Personen gleich 2,6 Prozent. 
Die Zahl der sich bereits im Rentenalter 

. befindlichen Beschäftigten (65 Jahre 
und älter) ging in den letzten Jahren 
ständig zurück, von März 1982 bis März 
1983 bei den Deutschen um 17 und bei 
den Ausländern um acht Prozent. 
Aus den ersten jetzt vorliegenden Eck
daten nach dem Stand vom 30. 6. 1983 
läßt sich ein weiteres Absinken der Be
schäftigtenzahlen ersehen. ln diesem 
zweiten Quartal ging die Anzahl der in 
Harnburg sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Deutschen um 2330 zu
rück, die der Ausländer dagegen stieg 
um 1000. Mit dieser Gesamtabnahme 
von 1330 Personen waren in Harnburg
Mitte des vergangenen Jahres noch 
728 370 sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Arbeitnehmer tätig. 

Über 80 500 
Berufsschüler 

Heinz Lohmann 

ln den staatlichen und nichtstaatlichen 
beruflichen Schulen Hamburgs wurden 
im Herbst des letzten Jahres 80 538 
Jungen und Mädchen unterrichtet; das 
sind 2600 oder 3,3 Prozent mehr als ein 
Jahr zuvor. Gegenüber dem niedrigsten 
Stand der letzten Jahre ( 1973: 54 622 
Schüler) hat sich damit die Zahl der 
SchülersogarumfastdieHälfteerhöht. 
Die Mehrzahl der Schüler - insgesamt 
52 284 erhielt Unterricht in Berufsschu
len; der Besuch dieser Schulen ist Pflicht 
für alle Jugendlichen, die sich in einem 
praktischen Ausbildungs- oder in einem 
Arbeitsverhältnis befinden. Beachtens
wert ist hierbei, daß sich die Zahl der Ab
iturienten gegenüber dem Vorjahr um 
fast 1500 oder 36 Prozent auf 5550 er
höht hat und daß die Zahl der Auszubil
denden- dank der großzügigen Bereit
stellung von Ausbildungsplätzen - um 
2464 auf insgesamt 48 429 zugenom
men hat. Erfreulich in diesem Zusam
menhang ist auch der Rückgang der Be
rufsschüler ohne Ausbildungsvertrag 
um 824 oder 18 Prozent auf 3855. 
Im Berufsgrundbildungsjahr, in dem eine 
breitangelegte berufliche Grundbildung 
als Basis für die in einer späteren Stufe 
anschließende fachliche Bildung vermit
telt wird, standen weitere 2660 Schüler. 
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ln Berufsvorbereitungsklassen, in denen 
Schüler unterrichtet werden, die keinen 
Hauptschulabschluß erreicht oder die 
Sonderschulen für Lernbehinderte ver
lassen haben, befanden sich 1820 
Schüler, in Berufsfachschulen, die be
rufsvorbereitenden Vollzeitunterricht 
erteilen, 11 360 Schüler. 
ln Wirtschaftsgymnasien, an denen der 
Befähigungsnachweis für das Studium 
an Hochschulen erworben werden kann, 
wurden 2750 Schüler registriert, in zur 
Fachhochschulreife führenden Fach
oberschulen 2730 Schüler, in den der 
Berufsfortbildung dienenden Fachschu
len 3540 Schüler, in Schulen des Ge
sundheitswesens 2730 Schüler, in den 
Berufsaufbauschulen 340 und in der 
Wirtschaftsakademie 310 Schüler. 

Henry Köster 

Wohngeld für 
51 000 Haushalte 
Ende 1983 haben in Harnburg rund 
51 350 Haushalte Wohngeld bezogen. 
Damit ist die Zahl der Empfänger inner
halb Jahresfrist um 9785 oder 16 Pro
zent gesunken, wobei sich die Zahl der 
Mietzuschußempfänger um 15,8 Pro
zent auf rund 50 800 und die Zahl der La
stenzuschußempfänger um 29 Prozent 
auf 511 verringerte. Damit setzte sich 
auch 1983 die 1975 eingetretene rück
läufige Entwicklung fort. 
Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl 
der Einpersonenhaushalte, denen ein 
Zuschuß zu ihren Wohnkosten gewährt 
wurde, um 16,5 Prozent auf rund 35 000 
abgenommen. Die Zahl der Mehrperso
nenhaushalte ist gegenüber 1982 um 15 
Prozent zurückgegangen. . 
Der monatliche Wohngeldbetrag je 
Empfänger betrug im Dezember 1983 
durchschnittlich 111 DM gegenüber 110 
DM im Dezember des Vorjahres; als 
Mietzuschuß wurden im Schnitt eben
falls 111 DM ( 109 DM) und als Lastenzu
schuß für die Eigentümer von Wohnraum 
120 DM (129 DM) gezahlt. 
Detaillierte Angaben über Empfänger 
von Miet- und Lastenzuschuß nach 
Haushaltsgröße, Familieneinkommen, 
Höhe der Wohngelder, Wohnungsgröße 
sowie monatliche Miete/Belastung ent
hält der Statistische Bericht Nr. 4 
"Wohngeld 1983". Günther Wettern 

15 Millionen Tonnen 
Transitgüter um
geschlagen 
1983 wurden im Hamburger Hafen 15 
Millionen Tonnen Transitgüter umge
schlagen, rund ein Siebentel weniger als 
im Jahr zuvor. Damit haben sich die be
reits 1982 wirksamen Abschwächungs
tandenzen vor allem im Massengutbe
reich verstärkt fortgesetzt. Die Verluste 
gingen vorwiegend zu Lasten des See
Eingangs, der mit 5,8 Millionen Tonnen 
um 26 Prozent unter der Menge des Vor-

jahres blieb. Der See-Ausgang verrin
gerte sich dagegen nur um sechs Pro
zent auf 9,2 Millionen Tonnen. 
ln der Länderstruktur der Transitpartner 
des Hafens gab es einige Verschiebun
gen. Die Spitzenposition nahm trotz ei
nes Rückgangs um sechs Prozent wie
der die DDR ein, auf die mit 5,2 Millionen 
Tonnen mehr als ein Drittel des gesam
ten Transitvolumens entfiel. Im See-Ein
gang waren Einbußen bei Futtermitteln 
und Erzen zu verzeichnen. Auch der 
See-Ausgang von Mineralölprodukten 
nahm erheblich ab; dagegen steigerte 
die DDR ihre Exporte I(On Eisen- und 
Stahlerzeugnissen. 
Die CSSR bezog· 1983 geringere Men
gen an Getreide und Futtermitteln und 
büßte gegenüber dem Vorjahr 14 Pro
zent ein. Trotzdem konnte sie sich mit 
knapp 1 ,8 Millionen Tonnen an die zwei
te Stelle der Länderskala vorschieben 
und Österreich auf den dritten Platz ver
weisen. Die Durchfuhr der Alpenrepublik 
schrumpfte im Vergleich zu 1982 um 
mehr als ein Drittel auf 1,4 Millionen Ton
nen. Ausschlaggebend hierfür waren 
insbesondere verminderte Importe von 
Eisenerzen und Kohle. Ebenso stark war 
die Einbuße beim Transit mit der Sowjet
union, die ihre Getreidebezüge über 
Harnburg stark einschränkte. ln dieser 
Relation wurden nur noch 1 ,2 Millionen 
Tonnen bewegt gegenüber zwei Millio
nen Tonnen im Jahr 1982. 
Um fast ein Fünftel stieg dagegen der 
Transit mit den skandinavischen Län
dern. Hier ist vor allem Dänemark zu 
nennen, das seine Transporte über den 
Hamburger Hafen um 27 Prozent auf fast 

· eine Million Tonnen erhöhte. Besonders 
bemerkenswert daran ist, daß der Zu
gang im Verkehr mit den nordischen 
Staaten vorwiegend im Stückgutbereich 
erzielt werden konnte. Horst Schlie 

Taxenbestand 
unverändert 
Anfang 1984 waren in Harnburg 3633 
Taxen zugelassen. Gegenüber 1983 ist 
damit kaum eine Änderung zu verzeich
nen. Auch die Anzahl der Betriebe blieb 
nahezu unverändert. Der in den letzten 
Jahren hier beobachtete Rückgang hat 
sich nicht weiter fortgesetzt. Dazu bei
getragen hat sicherlich der umfangreich 
angebotene Service (zum Beispiel Vor
bestellungen, Besorgungen, Kunden
nummern-Service, Verrechnungsfahr
ten). 
ln der Unternehmensstruktur dominiert 
nach wie vor der Einzelunternehmer; 
sein Anteil an den knapp 3000 Unterneh
men beträgt 92 Prozent. Vier Prozent der 
Unternehmen haben zwei Taxen, und 
ebenfalls vier Prozent verfügen über drei 
und mehr Kraftfahrzeuge, darunter sind 
zwölf Unternehmen mit zehn und mehr 
Fahrzeugen. 
Rein rechnerisch stehen im Durch
schnitt heute 2,3 Taxen für je 1000 Ham
burger Einwohner zur Verfügung. 

Grete Warncke 
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Industriearbeiterverdienste im Großstadtvergleich 

Aus der Verdiensterhebung in Industrie 
und Handel, die als repräsentative 
Stichprobenerhebung vierteljährlich -
jeweils für den ersten Monat des Quar
tals - durchgeführt wird, liegen neben 
den Daten für die drei Stadtstaaten Ber
lin (West), Harnburg und Bremen nur 
noch Großstadtdaten aus München und 
Frankfurt am Main vor. Der Vergleich 
kann sich somit nur auf die fünf genann
ten Städte beziehen, wobei noch darauf 
hingewiesen werden soll, daß es sich bei 
Bremen um die Daten für das Land 
Bremen handelt. · 
Eine sinnvolle Gegenüberstellung der 
Industriearbeiterverdienste ist nur mit 
den Bruttostundenverdiensten möglich, 
weil bei den Wochen- bzw. Monatsver
diensten unterschiedliche Arbeitszeiten 
und bei den Nettoverdiensten unver
gleichbare Steuerabzüge das Bild ver
fälschen würden. 
Für den Vergleich ausgewählt wurden 
neben der gesamten Industrie (ein
schließlich Hoch- und Tiefbau) einige 
wichtige Industriezweige mit sowohl re
lativ hohen als auch relativ niedrigen 
Bruttostundenverdiensten, ·wobei je
weils - außer beim Hoch- und Tiefbau 
- Daten sowohl für männliche als auch 
für weibliche Arbeiter ausgewiesen wur
den. 

Besonders große Unterschiede im Stun·
denverdienst sind vor allem im Vergleich 
zwischen Frankfurt am Main und Bre
men festzustellen: das gilt für die weibli
chen Arbeiter in der gesamten Industrie 
.(die Differenz zuungunsten Bremens 
beträgt 3,74 DM), für die männlichen Ar
beiter in der chemischen Industrie (3,64 
DM) und im Bekleidungsgewerbe (3,58 
DM). Die männlichen Arbeiter der Lei
stungsgruppe 1 im Hoch- und Tiefbau 
verdienten in Frankfurt am Main in der 
Stunde 3,28 DM weniger als in Berlin 
(West), und der Stundenlohn der weibli
chen Arbeiter im Bekleidungsgewerbe 
lag in Bremen um 3,07 DM unter dem in 
München.lm Durchschnitt der gesamten 
Industrie war die Differenz bei den 
männlichen Arbeitern zwischen dem 
höchsten Wert (in Harnburg mit 19,14 
DM) und dem niedrigsten Satz (in Bre
men mit 17,47 DM) mit 1 ,67 DM nur rela
tiv gering. Das Bekleidungsgewerbe ist 
der Industriezweig, in dem die größten 
Verdienstdifferenzen sowohl bei den 
männlichen als auch bei den weiblichen 
Arbeitern zu verzeichnen sind. Die ge
ringsten regionalen Unterschiede -
wiederum bei beiden Geschlechtern -
gibt es in der Elektrotechnischen Indu
strie (1 ,05 DM bei den Männern und 0,79 
DM bei den Frauen). 

Trotz der relativ großen regionalen Ver
dienstunterschiede im Bekleidungsge
werbe ist in allen Vergleichsstädten der 
Bruttostundenverdienst sowohl bei den 
Männern (mit Ausnahme Hamburgs, wo 
wegen zu geringer Besetzung Zahlen 
nicht genannt werden können) als auch 
bei den Frauen in diesem Industriezweig 
absolut am geringsten; in Bremen liegt 
er bei den Frauen sogar unter zehn DM. 
Die höchsten Stundenverdienste der 
männlichen Industriearbeiter sind bei · 
den Vergleichsstädten- mit Ausnahme 
von Berlin (West)- in der Druckerei und 
Vervielfältigung festzustellen, wobei in 
Harnburg mit 22,48 DM die Spitzenposi
tion aller in der Tabelle genannten Stun
denverdienste auftritt. ln Berlin (West) 
dagegen rangieren die männlichen Ar
beiter der Leistungsgruppe 1 im Hoch
und Tiefbau an der ersten Stelle der Ver
dienstskala. 
Beim Großstädtevergleich fällt auf, daß 
Harnburg und München bei keinem der 
aufgeführten Verdienste den geringsten 
Wert aufzuweisen haben; dagegen steht 
Harnburg bei sechs Positionen und Mün
chen bei zwei Positionen an erster Stel
le. Bremen hat nirgends eine Spitzen
stellung, sondern rangiert bei acht Posi
tionen an der letzten Stelle. Berlin 
(West) hat bei den männlichen und den 

Bruttostundenverdienste der Industriearbeiter im Oktober 1983 in ausgewählten Großstädten 

in DM 

Leistungs- Hamburg Berlin München Frankfurt Bremen 
Industriezweig gruppe (West) am Main (Land) 

Industrie insgesamt (einschließlich Hoch- und Tiefbau) 
männliche 'Arbeiter 1 19,14 17.95 17.76 18,14 17.47 
weibliche Arbeiter 1 15,40 13,06 14,31 16,23 12,49 

Chemische Industrie (ohne Herstellung von Chemiefasern) 
männliche Arbeiter 1 18,34 .· 16,68 19,49 15,85 
weibliche Arbeiter 2 15,32 13,11 15,08 12,55 

Maschinenbau, Lokemotivbau 
17,69 18,16 17,57 17,15 männliche Arbeiter 1 18,70 

weibliche Arbeiter 2 12,88 12,82 13,65 13,05 (11,89) 

Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Geräten für den Haushalt 
16,00 16,30 16,69 16,87 männliche Arbeiter 1 17,05 

weibliche Arbeiter 2 12,73 12,06 12,49 12,85 12,60 

Druckerei, Vervielfältigung 
19,51 20,24 21,29 21,00 männliche Arbeiter 1 22,48 

weibliche Arbeiter 2 12,53 12,00 13,39 13,64 12,64 

Bekleidungsgewerbe 
männliche Arbeiter 1 I 14,42 15,28 15,53 11.95 
weibliche Arbeiter 2 11 ,63 11,39 12,12 10,02 9,05 

Hoch- und Tiefbau 1) {ohne Fertigteilbau im Hochbau) 
männliche Arbeiter 1 20,36 20,84 18,42 17,56 17,97 
männliche Arbeiter 2 17,45 18,16 16,4) 15,27 16,01 
männliche Arbeiter 3 15,39 15,36 14,02 13,65 14,46 

1) einschließlich Handwerk. 
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weiblichen Arbeitern in der Elektrotech
nischen Industrie sowie bei der Drucke
rei und VervielfältigunQ die niedrigsten 
Stundenverdienste und bei Frankfurt am 
Main ist das bei allen drei Leistungs
gruppen im Hoch- und Tiefbau der Fall. 
Das bunte Bild, das durch die ausge-

wählten Bruttostundenverdienste in ver
schiedenen Industriezweigen im Ver
gleich der ·fünf Großstädte entsteht, 
zeigt, daß offensichtlich weder durch 
Tarifverhandlungen noch durch die Mo
bilität der Arbeitskräfte ein auch nur an
nähernd ausgeglichenes Lohnniveau 

entstanden ist, was vermutlich auch dar
auf zurückzuführen ist, daß es innerhalb 
der gleichen Industriezweige zwischen 
den Großstädten Strukturunterschiede 
und damit regionale Besonderheiten 
gibt, die sich in unterschiedlichen Brut
tostundenverdiensten niederschlagen. 

Detlef Schmidt 
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Weltpostkongreß in Harnburg - statistisch gesehen 

ln der Zeit vom 18. Juni bis 27. Juli 1984 
tagt der Weltpostkongreß, oberstes Or
gan des Weltpostvereins, zum ersten 
Mal in seiner hundertjährigen Geschich
te auf deutschem Boden, in der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Damit verbin
det sich als weiteres Jubiläum, daß die 
Vollversammlung einer Unterorganisa
tion der Vereinten Nationen auf Regie
rungsebene (mit 166 Mitgliedsländern 
noch dazu die größte) erstmals in der 
Bundesrepublik zusammenkommt. Über 
1500 Personen werden in den sechs Ta
gungswochen an den Veranstaltungen 
des Weltpostkongresses in Harnburg 
teilnehmen. 
Mit der Vergabe dieser bedeutenden 
Veranstaltung an die Freie und Hanse
stadt Harnburg läßt sich eine Beziehung 
zu deren Mitwirkung bei der Vorberei
tung der Gründung des Weltpostvereins 
herstellen: Harnburg war schon bei der 
ersten internationalen Postkonferenz 
1863 in Paris vertreten (was der Deut
schen Bundespost Gelegenheit bot, die
se Teilnahme 1963 auf der Gedenkbrief
marke zur 1 00-Jahr-Feier dieses Ereig
nisses symbolisch darzustellen). Dane-

ben hat Harnburg in den nachfolgenden 
110 Jahren der Entwicklung der Post bei 
der Einführung neuer Techniken immer 
wieder eine Spitzenstellung eingenom
men. 
Die heutige besondere Bedeutung des 
Raums Harnburg für die traditionellen 
Dienste der Post wird aus der Statistik 
der Bezirke der Oberpostdirektionen 
deutlich. Vergleicht man diese 18 ge
bietlichen Einheiten, so liegt die Ober
postdirektion Hamburg 1

) nach der Flä
che und der Einwohnerzahl nur an 13. 
bzw. zwölfter Stelle. Mit durchschnittlich 
279 Postsendungen pro Einwohner und 
Jahr nimmt Harnburg dagegen den er
sten Rang ein und übertrifft damit die 
Oberpostdirektion mit der geringsten 
Zahl an Postsendungen um mehr als 250 
Prozent. Bei einem Flächenanteil von 
3,1 Prozent und einem Einwohneranteil 
von 4,8 Prozent an den Gesamtwerten 
für die Bundesrepublik ist die Oberpost
direktion Harnburg am Briefdienst mit 
6.4 Prozent und am Fernsprechverkehr 
mit sieben Prozent weit überdurch
schnittlich beteiligt. Von 1000 Telefon
sprechstellen liegen 63 und von 1000 

Telexanschlüssen sogar 93 im hiesigen 
Bezirk. 
Ein Blick auf die Zusammensetzung des 
Weltpostvereins zeigt, daß von den der
zeit 166 Mitgliedsländern 36 zu den In
dustriestaaten, 30 zu den sogenannten 
Schwellenländern und 100 zu den Ent
wicklungsländern zu rechnen sind. Der 

. Vergleich einiger Postleistungen auf 
dem Gebiet der Mitgliedsstaaten mit den 
entsprechenden Daten der Deutschen 
Bundespost (in Klammern) weist folgen
de Angaben aus: 
Jährlich beförderte 
- Briefe und Postkarten: 

158 Milliarden Stück (13 Milliarden) 
- Postpakete: 

2 Milliarden Stück (266 Millionen) 

') Der Bezirk der Oberpostdirektion Harnburg umfaßt: 
das Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg; vom 
Land Schleswig-Holstein den Stadtkreis Lübeck, die 
Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie Tei
le der Kreise Ostholstein, Segeberg und Pinneberg; 
vom Land Niedersachsen die Landkreise Cuxhaven, 
Stade, Harburg und Lüneburg einschließlich der Stadt 
Lüneburg. 

Angaben zur postalischen Infrastruktur ausgewählter Mitgliedsländer des Weltpostvereins 1979 

Bundes- Vereinigte 
republik Belgien Frankreich Großbri- UdSSR Merkmal Deutsch- tannien 

Staaten Kolumbien Japan Pakistan Thailand Tunasien 
von 

land Amerika 

Fläche (1000 km2) 249 31 544 244 22 402 9 372 1 142 378 796 513 154 

Bevölkerung (Einwohner in Mio.) 61.3 9,9 53,6 55.9 266,6 226,5 27,0 116,2 81,5 46,1 6,2 

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 247 323 98 229 12 24 24 308 102 90 40 

Anteil der erwerbstätigen 
39 47 29 44 30 Bevölkerung (in %) 43 42 40 39 52 44 

Anteil der Postbediensteten an 
den Erwerbstätigen (in %) 1,1 1,2 1,3 0,8 0,5 0,7 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 

Bevölkerungsentwicklung 
je Jahr (in %) - o, 1 + 0,1 + 0,3 + 0,5 + 1,6 + 1,1 + 3,2 + 1 ,o + 3,0 + 2,1 + 2,6 

Entwicklung des Postverkehrs 
je Jahr (in %) + 0,8 + 10,8 + 4.4 - 0,5 + 3.9 + 3,0 + 6,3 + 8,5 + 4.5 

Anzahl der Postämter für 
das ganze Staatsgebiet 18 928 1 846 17 335 22 639 90 600 39 486 3 993 22 838 11 088 1 302 465 

Durchschnittlich von einem Postamt 
386 17 72 395 332 bediente Fläche (in Ian2) 13 17 31 11 247 237 

Durchschnittliche Einwohnerzahl je 
2 468 Postamt im gesamten Staatsgebiet 3 243 5 330 3 091 2 943 5 725 6 762 5 085 7 346 35 684 13 415 

Anzahl der Postbriefkästen 108 832 18 565 156 420 100 000 676 700 289 405 3 961 141 644 22 469 7 360 2 829 

Durchschnittlich von einem Post-
briefkasten bediente Fläche (in Ian2) 2,3 1,6 3,5 2,4 33,0 32,4 287,8 2,7 35.5 69,7 54.5 

Durchschnittliche Einwohnerzahl 
6 806 820 3 623 6 312 2 205 je Postbriefkasten 564 531 343 559 394 759 

Zahl der Briefträger für 
die Hauszustellune 60 076 12 316 78 694 100 504 331 059 191 878 1 680 78 211 5 185 4 526 867 

Durchschnittliche Einwohnerzahl 
je Briefträger 1 021 800 681 556 805 1 177 13 688 1 485 15 709 10 265 7 195 
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Überweisungen mit Postanweisungen: 
- 430 Milliarden US-Dollar 

(95 Millionen US-Dollar) 

Guthaben auf 
- Postgirokonten: 

85 Milliarden US-Dollar 
(3,5 Milliarden US-Dollar) 

Harnburg in Zahlen 5. 1984 

- Postsparkonten: 
103 Milliarden US-Dollar 
(8 Milliarden US-Dollar) 

Diese Globalzahlen verdecken natürlich 
die unterschiedlichen Entwicklungen in 
den Gebieten der einzelnen Mitglieds
staaten des Weltpostvereins. Angaben 
zur Post-Infrastruktur ausgewählter 

Länder sollen in der vorstehenden Über
sicht-trotz nicht immer vergleichbarer 
Erfassungsmethoden - wenigstens 
einen Eindruck von den gegebenen 
Größenordnungen vermitteln. 

Hans Martens 
Marienwerderstr. 32 a 

2000 Harnburg 71 
Tel. (040) 63 88 21 51 
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Baugewerbe 1983 

Die konjunkturelle Entwicklung des 
Hamburger Bauhauptgewerbes hatte 
Ende 1982 zu der Hoffnung Anlaß gege
ben, daß die damals beginnende leichte 
Belebung der Bauwirtschaft sich 1983 
fortsetzen und einen Aufschwung einlei
ten würde 1 

). Zwar zeigten die Auftrags
vergaben für 1983 insgesamt einen -
wenn a'uch nur mäßigen - Aufwärts
trend; sie reichten vom Volumen her je
doch nicht aus, um eine erneute Entlas
sung von Arbeitskräften, weitere Pro
duktionseinschränkungen und Erlös
schmälerungen zu verhindern. Dabei 
muß man berücksichtigen, daß sich das 
Baugeschehen 1982 schon auf einem 
ausgesprochen niedrigen Niveau be
wegt hat. Lediglich im Wohnungsbau 
blieb die Lage 1983 gegenüber dem Vor
jahr etwa unverändert. Insofern dürfte 
die Konjunkturstützung seitens der Bun
desregierung zumindest eine weitere 
Verringerung der Kapazitäten und der 
Umsätze in diesem Bereich abgewehrt 
haben. Insgesamt gesehen fehlte es 
1983 vor allem an langfristigen Aufträ
gen, so daß von einer generellen Ten
denzwende in der Hamburger Bauwirt
schaft noch nicht gesprochen werden 
kann. 

Zunahme der Bauaufträge 
nur im Hochbau 

1983 haben die Auftragseingänge bei 
den Betrieben des Bauhauptgewerbes 
mit 20 und mehr Beschäftigten gegen
über dem Vorjahr um fast drei Prozent 
auf 2,2 Milliarden DM leicht zugenom
men, nachdem für das Jahr 1982 noch 
eine Abnahme von gut zwei Prozent ver
zeichnet werden mußte. Hervorgerufen 
wurde die positive Entwicklung aus
schließlich durch vermehrte Aufträge im 
Hochbau: ln diesem Sektor erreichten 
die nominellen Bestellwerte 1 ,4 Milliar
den DM und lagen damit um sieben Pro
zent höher als im Vorjahr. Der Impuls 
ging von der regen Investitionsbereit
schaft im Wohnungsbau aus. Hier stie
gen die Bestellungen um rund 35 Pro
zent auf 495 Millionen DM. Etwas unter 
dem Ergebnis des Vorjahres (minus 
zwei Prozent) blieb mit 747 Millionen DM 
dagegen das Auf_tragsvolumen im ge
werblichen und industriellen Bau. Er
heblich stärker zurückgegangen sind die 
öffentlichen Hochbauaufträge, die sich 
um gut elf Prozent auf 165 Millionen DM 
in 1983 reduzierten. 
Im Tiefbau, der in erster Linie von den 
Auftragsvergaben der öffentlichen Hand 
abhängt, überwiegen im Gegensatz zum 
Hochbau abermals kontraktive Einflüs-

1 ) Vgl. Marx, Johannes: Baugewerbe 1982. in: Harnburg 
in Zahlen, 6.1983, S. 168. 
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se. Die Auftragseingänge sind 1983 -
nach einer Abnahme von acht Prozent 
im Jahr 1982 - um weitere vier Prozent 
auf 749 Millionen DM gesunken. Stär
kere Rückgänge gab es im Tiefbau der 
Gebietskörperschaften und anderer öf
fentlicher Bauträger, vor allem im Stra
ßenbau (minus zwölf Prozent) sowie im 
Brücken-, Siel- und Hafenanlagenbau 
(minus neun Prozent). Gleichzeitig ha
ben sich die Bestelleingänge aus dem 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft um 
17 Prozent ausgeweitet: Sie erreichten 
1983 mit 172 Millionen DM fast ein Vier
tel der gesamten Tiefbauausgaben. Zu
genommen haben ferner die Bestellun
gen von Bundesbahn und Bundespo~ 
(plus elf Prozent), deren Volumen mit 58 
Millionen DM aber nur eine ver
gleichsweise geringe Bedeutung inner
halb des Tiefbaus zukommt. 

Erneuter Personalabbau 

Die noch schwache Auftragslage führte 
1983 zu weiteren Betriebsstillegungen 
und Personalentlassungen. Das Ar
beitskräftepotential im Bauhauptgewer
be verringerte sich um fast vier Prozent 
auf knapp 26 500 Personen; jedoch fiel 
dieses Mal der Personalabbau mäßiger 
aus als 1982 (minus neun Prozent). 
Am stärksten betroffen waren - wie im 
Vorjahr- Fachwerkar und Werker, also 
die ungelernten Kräfte des Baugewer
bes. Ihre Zahl hat sich gegenüber 1982 
um mehr als acht Prozent auf 3700 Mit
arbeiter reduziert. Aber auch Facharbei
ter, die mit rund 16 000 Personen fast 60 
Prozent aller Arbeitskräfte im Bauhaupt
gewerbe stellten, blieben 1983 nicht von 
Entlassungen verschont. Ihre Arbeits
plätze wurden nach einem schon erheb
lichen Rückgang im Jahr zuvor 1983 
noch um weitere vier Prozent einge
schränkt. Etwas geringer (minus zwei 
Prozent) waren die Beschäftigtenverlu
ste bei den Angestellten, deren Zahl sich 
zuletzt auf insgesamt 4800 Personen 
belief. 
Das Bauhauptgewerbe hat auch 1983 
seinen Beitrag zum Angebot an Ausbil
dungsplätzen geleistet. Im Vergleich 
zum Vorjahr hat sich die Zahl der ge
werblich Auszubildenden um ein Pro
zent erhöht. Auf jeden Betrieb des Bau
hauptgewerbes kam damit im Durch
schnitt ein Auszubildender. 
Betrachtet man die Beschäftigtenent
wicklung des letzten Jahres nach deut
schen und ausländischen Arbeitskräf
ten, so war der Rückgang bei Gastarbei
tern, die 1983 mit rund 1800 Personen 
vertreten waren, bedeutend höher (mi
nus acht Prozent) als bei deutschen Ar
beitnehmern (minus drei Prozent). Dies 
hängt damit zusammen, daß Ausländer 
überwiegend als Hilfsarbeiter beschäf
tigt werden, die in Krisenzeiten von Ent-

lassungen vergleichsweise stärker be
troffen sind. 
Ein erheblicher Teil des Personalabbaus 
ging zu Lasten von Betriebsstillegun
gen. So haben acht größere Arbeitsstät
ten des Bauhauptgewerbes mit 20 und 
mehr Beschäftigten ihre Tätigkeit einge
stellt mit der Folge, daß über 300 Mitar
beiter ihren Arbeitsplatz verloren. Dies 
entspricht fast einem Drittel der Perso
nalentlassungen im Jahr 1983. Die Zahl 
der überwiegend handwerklich orien
tierten Betriebe (bis zu 19 Beschäftig
ten) hat sich dagegen -wie im Vorjahr 
-weiter erhöht (plus 30 Arbeitsstätten). 
Insbesondere bei den Einmann-Unter
nehmen ist ein überdurchschnittlicher 
Anstieg zu verzeichnen. Die Erklärung 
liegt darin, daß angesichts der unsiche
ren Arbeitsmarktsituation etliche Arbeit
nehmer des Bauhauptgewerbes die 
"Flucht in die Selbständigkeit" gewagt 
haben. Hauptsächlich handelte es sich 
hierbei um im Spezialbau beschäftigte 
Personen, deren Tätigkeit schwerpunkt
mäßig im lsolierbereich lag. 

Weniger Arbeitsstunden 

lnfolge der schwachen Nachfrage wurde 
auch die Bauleistung eingeschränkt. Die 
Bauproduktion ging- gemessen am In
dex der Nettoproduktion - um ein Pro
zent zurück. Die Summe der geleisteten 
Arbeitsstunden war 1983 um sechs Pro
zent kleiner als im Vorjahr. Durch den 
Ausfall von fast 2,2 Millionen Arbeits
stunden reduzierte sich die mittlere Ta
gesleistung auf knapp 131 000 Stunden; 
das sind pro Tag rund 8600 weniger als 
1982. Diese Tatsache wiegt um so 
schwerer, als die sonst übliche Beein
trächtigung der Bautätigkeit durch 
Schlechtwetterperioden in den Winter
monaten diesmal ausblieb. 
Der Rückgang von Bauleistung und Bau
volumen ist bei fast allen Bauarten fest
zustellen, im Tiefbau mit minus acht Pro
zent abermals stärker als im Hochbau 
(knapp fünf Prozent). 
Innerhalb des Hochbaus, auf den mit 
21,7 Millionen Stunden zwei Drittel der 
im Bauhauptgewerbe geleisteten Ar
beitszeit entfielen, war der öffentliche• 
und Verkehrsbau am stärksten von der 
Verringerung der geleisteten Arbeits
stunden betroffen. ln diesem Bereich 
wurde eine Abnahme des Arbeitseinsat
zes um beinahe zwölf Prozent regi
striert. Überdurchschnittlich hoch war 
die Verminderung auch im gewerblichen 
und industriellen Bau; hier wurden 1983 
über 11 ,4 Millionen Stunden festgestellt; 
das sind genau acht Prozent weniger als 
1982. Dagegen lag die Summe der Ar
beitsstunden im Wohnungsbau mit fast 
zehn Millionen Stunden genauso hoch 
wie im Vorjahr. 
Im Tiefbau war die Reduzierung des Ar-
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beitseinsatzes sowohl auf die geringe 
Bauleistung für öffentliche Auftragge
ber, als auch auf die eingeschränkte ln
vestitionstätigkeit der Privatwirtschaft 
zurückzuführen. So ist 1983 die Zahl der 
Arbeitsstunden im gewerblichen und in
dustriellen Tiefbau um mehr als ein 
Zehntel auf drei Millionen Stunden ge
sunken. Recht hohe Abnahmeraten wur
den auch im öffentlichen und Verkehrs
bau (minus acht Prozent) sowie im Stra
ßenbau (minus sechs Prozent) verzeich
net. 

etwas über acht Prozent. Ebenso hoch 
war die Abnahmerate im gewerblichen 
und industriellen Hoch- und Tiefbau. ln 
diesem überwiegend von der privaten 
Nachfrage bestimmten Sektor vermin
derte sich die Zahl der geleisteten Ar
beitsstunden um fast neun Prozent. 

Umsätze um fünf Prozent 
niedriger 

Faßt man den Hoch- und Tiefbau zu
sammen, so ergab sich im Bereich des 
öffentlichen und Verkehrsbaus, der sich 
auf Aufträge der Gebietskörperschaf
ten, der Organisationen ohne Erwerbs
charakter sowie von Bundesbahn und 
Bundespost stützt, ein Rückgang der auf 
Baustellen geleisteten Arbeitszeit um 

Der baugewerbliche Umsatz der etwa 
1200 Hamburger Betriebe des Bau
hauptgewerbeserreichte 1983 eine Hö
he von etwas mehr als drei Milliarden 
DM; das waren nominell fünf Prozent 
weniger als im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres. Unter Berücksichtigung des 
Preisanstiegs, der für Hoch- und Tief
bauarbeiten zwischen zwei und drei Pro-

Baugewerbe in Harnburg 1982 und 1983 

Art der Angabe 198:; 

Bauhauptgewerbe 1 ) 
Beschäftigte (Monatsdurchschnitt) 26 456 

Geleistete Arbeitsstunden ( 1000) 33 131 
davon im 

Hochbau 21 728 
davon für 

Wohnbauten 9 987 
Gewerbliche und industrielle Bauten 9 525 
Öffentliche und Verkehrsbauten 2 216 

Tiefbau 11 405 
davon im 

Gewerblichen und industriellen Bau 3 045 
Straßenbau 2 663 
Sonstigen öffentlichen und Verkehrsbau 5 697 

Baugewerblicher Umsatz 2) (Mio. DM) 3 064 
davon im 

Hochbau 1 969 
davon aus 

Wohnbauten < 839 
Gewerblichen und industriellen. Bauten 924 
Öffentlichen und Verkehrebauten 206 

Tiefbau 1 095 
davon aus dem 

Ge>rerblichen und industriellen Bau 248 
Straßenbau 315 
Sonstigen öffentlichen und Verkehrsbau 532 

. Ausbaugewerbe 3) 
Beschäftigte (Monatedurchechnitt) 10 568 

Geleistete Arbeitsstunden (1000) 15 187 

Gesamtumsatz 2) (Mio. DM) 1 077 
darunter aus 

Klempnerei-, Gas- und Wasserinstallationsgewerbe 260 
Installation von Heizungs-, Luftungs- 1 Klima-
und gesundheitstechnischen Anlagen 318 
Elektroinstallation 133 
Maler- und Lackierergewerbe 182 

zent lag, dürfte der Gesamtumsatz real 
noch stärker geschrumpft sein. Der 
Hochbau mußte Einbußen von minus 7,3 
Prozent hinnehmen. 
Besonders gravierend waren die Um
satzverluste im gewerblichen und indu
striellen Bau (minus 14 Prozent) sowie 
im öffentlichen und Verkehrsbau (minus 
acht Prozent). Im Wohnungsbau dage
gen wurde ein Plus von fast zwei Prozent 
erzielt. 
Im Tiefbau, der 1983 im ganzen etwa das 
gleiche Umsatzvolumen wie im Vorjahr 
erwirtschaften konnte, wurden Erlös
schmälerungen hauptsächlich im Stra
ßenbau (minus sieben Prozent) und im 
industriellen Bau (minus drei Prozent) 
registriert. Der sonstige öffentliche Tief
bau erreichte hingegen Rechnungswer
te, die um fast sechs Prozent höher la
gen als 1982. 

Verän-
1982 derung 

in % 

27 489 - 3,8 

35 295 - 6,1 

22 856 - 4.9 

9 985 + o,o 
10 358 - s,o 
2 513 - 11,8 

12 439 - 8,3 

3 396 - 10,3 
2 845 - 6,4 
6 199 - 8,1 

3 221 - 4.9 

2 123 - 7.3 

825 + 1 17 
1 074 - 14,0 

224 - 8,o 
1 098 - 0,3 

256 - 3,1 
340 - 7.4 
503 + 5,8 

10 007 - 2,2 

15 692 - 3,2 

1 095 - 1 16 

261 - 0,4 

330 - 3,6 
130 + 2,3 
206 - 11,7 

1) Aus der monatlichen Berichterstattung nach den Ergebnissen der jeweils letzten 
Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. 

2
3

) ohne Umsatzsteuer. 
) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. 
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Faßt man auch hier die auf öffentliche 
Aufträge zurückgehenden Bauarten zu
sammen, so blieb der Umsatz im Bereich 
des öffentlichen Hoch- und Tiefbaus ge
genüber dem Vorjahr nur wenig zurück 
(1 ,3 Prozent), während im gewerblichen 
und industriellen Hoch- und Tiefbau 
Rückgänge um 11 ,8 Prozent verzeich
net wurden. 

Negative Entwicklung jetzt 
auch im Ausbaugewerbe 

Anders als im Vorjahr sind 1983 auch bei 
den Betrieben des Ausbaugewerbes mit 
20 und mehr Beschäftigten - über 
Kleinbetriebe dieses Wirtschaftsberei
ches liegen keine Zahlenangaben vor -
abnehmende Tendenzen zu beobach
ten. So wurden hier ungefähr 240 Ar
beitskräfte weniger benötigt, was einer 
rückläufigen Entwicklung von über zwei 
Prozent entspricht. Der Arbeitseinsatz 
- gemessen an den geleisteten Arbeits
stunden- verminderte sich um mehr als 
drei Prozent auf insgesamt 15 200 Stun
den. Der aus den abgerechneten Baulei
stungen sowie sonstigen Lieferungen 
und Leistungen resultierende Gesamt
umsatz im Ausbaugewerbe lag 1983 mit 

etwas über einer Milliarde DM um 1 ,6 
Prozent unter dem Vorjahresniveau. Al
lerdings sind auch in diesem Ergebnis 
die im Ausbaugewerbe recht unter
schiedlichen Preissteigerungen für Bau
leistungen enthalten, so daß sich der 
Gesamterlös real stärker vermindert ha
ben dürfte. 
Deutliche Umsatzverluste wurden bei 
den Malern und Lackierern verzeichnet 
(minus zwölf Prozent). ln dieser Branche 
haben sich gegenüber 1982 auch die 
Beschäftigten- und Arbeitsstundenzah
len verringert. Erlösschmälerungen wur
den außerdem bei den Betrieben der 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanla
geninstallation, bei den Glasern sowie 
bei den Klempnern, Gas- und Wasserin
stallateuren festgestellt, bei denen zum 
Teil auch der Personalbestand deutlich 
abgenommen hat. Rückgänge hinsicht
lich der Beschäftigten und Arbeitsstun
den mußten auch die Fliesen- und Est
richleger verbuchen; der Umsatz stieg 
jedoch im Vergleich zum Vorjahr (plus 
acht Prozent) an. 
Im ganzen positiv war die Entwicklung 
nur bei den Bautischlern. Hier wurde 
nicht nur ein Erlösanstieg beobachtet 
(plus 15,5 Prozent), sondern auch eine 
erhebliche Aufstockung des Personal
bestandes (plus zwölf Prozent). · 

Entwicklungsvergleich mit 
dem Bundesgebiet 

Stellt man die Ergebnisse über das 
Hamburger Bauhauptgewerbe denen für 
das Bundesgebiet gegenüber, so zeigt 
sich, daß der Beschäftigtenrückgang im 
Bund mit einem Minus von 2,7 Prozent 
niedriger ausfiel als in der Hansestadt. 
Ähnlich hoch war die Abnahme in der 
Zahl der Arbeitsstunden im Bundesge
biet (minus 2,8 Prozent), während sich 
für Harnburg minus 6,1 Prozent errech
neten. Diese unterschiedliche Entwick
lung ist größtenteils auf den Hochbau 
zurückzuführen, bei dem einem gegen
über dem Vorjahr fast unveränderten 
Bundesergebnis in Harnburg ein Rück
gang von fast fünf Prozent gegenüber
stand. Am deutlichsten war dabei die 
Differenz im gewerblichen und indu
striellen Hochbau, wo der Bund ein et
was höheres Arbeitsstundenergebnis 
aufzuweisen hatte (plus 0,6 Prozent), in 
Harnburg aber die geleisteten Arbeits
stunden um acht Prozent rückläufig wa
ren. 
Hingegen ergaben sich für den Tiefbau 
insgesamt beim Bund und in Harnburg 
fast gleich hohe Abnahmen. Dabei fiel 
der Abbau des Arbeitseinsatzes im 

Beschäftigte, Arbeitsstunden und baugewerblicher Umsatz 
im Bauhauptgewerbe in Harnburg und im Bundesgebiet 

Veränderung 1983 gegenüber 1982 in Prozent 

Beschäftigte 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 •5 
Prozent 

4/2841l 

134 Harnburg in Zahlen 5. 1984 



Hamburger Straßenbau (minus 6,4 Pro
zent) weit geringer aus als im Bundesge
biet (minus 10,4 Prozent); in den übrigen 
Tiefbaubereichen war die Lage des Bau
hauptgewerbes im Bund vergleichs
weise besser. 
Beträchtliche Abweichungen zugunsten 
des Bundes wurden vor allem in der Um
satzentwicklung sichtbar. Die Bauunter
nehmen in Harnburg mußten einen 
Rückgang von 4,9 Prozent hinnehmen, 
im Bundesgebiet war ein Plus von 1 ,6 
Prozent zu verzeichnen. Besonders 
stark lief die Entwicklung im Hochbau 
auseinander. Hier wurde im Bund eine 
beachtliche Umsatzsteigerung von 4,1 
Prozent verzeichnet. ln der Hansestadt 
sind die Verkaufserlöse dagegen um 7,3 
Prozent gesunken. Speziell im gewerbli
chen und industriellen Hochbau wurde 
im Bundesergebnis ein Erlösanstieg von 

Hamburg in Zahlen 5. 1984 

6,2 Prozent erreicht; bei den hiesigen 
Firmen haben sich die Umsätze stark 
vermindert. 
Im Tiefbau mußten die Unternehmen so
wohl in Harnburg als auch im Bundesge
biet Umsatzverluste in Kauf nehmen. 
Insgesamt gesehen schnitten die Ham
burger Firmen in diesem Bereich jedoch 
vergleichsweise besser ab. Während die 
bundesdurchschnittliche Umsatzlei
stung im Tiefbau einen Rückgang von 
3,5 Prozent aufwies, stimmte der Ham
burger Umsatz nominell fast mit dem Er
gebnis des Vorjahres (minus 0,3 Pro
zent) überein. Erheblich günstigere Re
sultate erzielten die Hamburger Baufir
men im Teilbereich des öffentlichen 
Tiefbaus (ohne Straßenbau): Hier hat 
der Erlös um 5,8 Prozent zugenommen, 
für das gesamte Bundesgebiet lag der 
Umsatz dagegen unter dem Niveau des 

Vorjahres (minus 2,5 Prozent). Im Stra
ßenba'u mußten sowohl im Bundes
durchschnitt als auch in Harnburg Ein
bußen hingenommen werden; die Um
satzrückgänge waren in Harnburg (mi
nus 7,4 Prozent) jedoch höher als im 
Bund (minus 5,8 Prozent). Dies gilt auch 
für den gewerblichen und industriellen 
Tiefbau: ln diesem Bereich haben sich 
die Erlöse in Harnburg (minus 3,1 Pro
zent) etwas stärker vermindert als im 
Bundesgebiet (minus 1,7 Prozent). 
Beim Ausbaugewerbe sind zwischen der 
Hansestadt und dem Bund hinsichtlich 
der Beschäftigten- und Arbeitsstunden
entwicklung etwa die gleichen Tenden
zen festzustellen. Die Umsätze im Bund 
lagen aber im Gegensatz zur hiesigen 
Situation in fast allen Sparten dieses 
Wirtschaftsbereichs etwas über den 
Werten des Vorjahres. Johannes Marx 
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Harnburg heute 
und gestern 

Mitte 1974 waren ln Harnburg 
65 503 sozialversicherungs
pflichtige ausländische Ar· 
beitnehmer beschäftigt. 
Setzt man diese Zahl gleich 
Hundert, so ergibt sich für 
den neuesten Stand am 31. 
März 1983 ein Wert von 87, 1. 
Zwischen diesen Zeitpunkten 
lag die Zahl der beschäftigten 
Ausländer sogar noch über 
dem Ausgangswert; die 
höchste Meßziffer wurde mit 
1 04,7 Mitte 1980 erreicht. 
Werden die wichtigsten Na
tionalitäten betrachtet, so 
zeigt sich, daß nur die Zahl 
der Türken seit Mitte 197 4 zu
genommen hat, und zwar' 
stieg die Meßziffer 1uf 1 03,1 
am 31 . März 1983. Die Anzahl 
der türkischen Arbeitnehmer 
hatte am 30. September 1981 
mit 112,7- absolut 20 953-
ihren höchsten Stand. Konti
nuierlich abgenommen hat 
seit Mitte 1974 (.;. 100) die 
Zahl der sozialversiche
rungspflichtig beschäftigten· 
Jugoslawen (31. März 1983 
.;.74,3), ltaliener(74,6), Grie
chen (52,7), Spanier (54,7) 
und Portugiesen (70,4). Bei 
den übrigen Nationalitäten 
zusammen wichen die Zah
len von Mitte 1974 und dem 
31 . März 1983 kaum vonein
ander ab; zwischenzeitlich 
betrug die Meßziffer am 30. 
September 1981 117,3 (ab
solut 21 654 ). Die in Harnburg 
beschäftigten Ausländer aus 
den jetzigen EG-Staaten 
nahmen im betrachteten· 
Zeitraum auf einen Wert von 
77,1 (absolut 8802) ab. 

Die größeren l::setriebe des 
Verarbeitenden Gewerbes in 
Harnburg verbrauchten 1981 
rund 417 Millionen m3 Was
ser, das waren zwölf Prozent 
mehr als 1971. Der weitaus 
größte Teil (85 Prozent) wur
de 1981 von den Firmen 
selbst hauptsächlich für 
Kühlzwecke aus Flüssen und 
Kanälen entnommen, wäh
rend elf Prozent des Wasser
bedarfs dem Grundwasser 
entstammten. Nur drei Pro
zent des Wasserbedarfs 
deckte die Industrie aus dem 
öffentlichen Wassernetz. 

Im Jahr 1971 waren die verar
beitenden Betriebe noch 
nicht so sparsam beim Ver
brauch von hochwertigem 
Wasser bzw. besaßen noch 
nicht die technischen Vor
aussetzungen, billiges Was
ser zu nutzen. Damals betrug 
der Anteil des Oberflächen
wassers 79 Prozent, auf 
Grundwasser entfielen 15 
Prozent und immerhin sechs 
Prozent waren Leitungswas-· 
ser. 

1983 wurden im Hamburger 
I Hafen 650 000 Tonnen 
!Pflanzliche Öle und Fette 
1umgeschlagen. 340 OOOTon
men wurden aus Seeschiffen 
.gelöscht, 310 000 Tonnen 
über See abgefahren. Den 
größten Anteil stellte mit rund 
200 000 Tonnen (darunter 
neun Zehntel im Empfang) 
Palm- und Kokosöl. Vorwie
gend war es Importware, die 
in der Bundesrepublik vor al
lem in der Nahrungsmittelin
dustrie weiterverarbeitet 
wurde. Ein leichter Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr war 
beim Umschlag von Sojaöl zu 
registrieren, das aber mit 
125 000 Tonnen nach wie vor 
den zweiten Platz behaupte
te. Zwei Drittel der Gesamt
menge des Sojaöls entfielen 
auf den Versand; hierbei 
handelte es sich um Erzeug
nisse, die überwiegend aus 
der Produktion der Hambur
ger Ölmühlen stammten. 
Verglichen mit den heutigen 
Daten nehmen sich die Er
gebnisse der Hafenstatistik 
des Jahres 1900 relativ be
scheiden aus. Insgesamt 
wurden damals 109 000 Ton
nen Pflanzenöle und -fette 
gelöscht und geladen. Auf 
Palm- und Kokosöl entfiel ein 
knappes Drittel; dagegen trat 
das Sojaöl, das erst im Lauf 
der letzten Jahrzehnte seine 
heutige Bedeutung erlangte, 
in jenem Jahr überhaupt 
noch nicht in Erscheinung. 

Statistik der 
anderen 
1n den Schriften zur Stadtent
wicklung der Stadt Hannover 
ist eine Untersuchung über 
"Hannover und andere Groß
städte aus der Sicht von Zu· 
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und Abwanderern" erschie
nen. Darin wird festgestellt, 
inwieweit die Entscheidungs
gründe für Hannover als 
Wohnort einerseits und an
dere Städte - darunter auch 
Harnburg - als Wohnort an
dererseits unterschiedlich 
gelagert sind und inwieweit 
Attraktivitätsgesichtspunkte 
in die Entscheidung einbezo
gen werden. Die Befragungs
aktionen 1969 bis 1971 und 
1977 bis 1980 ergaben für 
Harnburg (nach München) im 
genannten Zeitraum unver
ändert den zweitbesten 
durchschnittlichen Bewer
tungsindex, gefolgt von Bre
men, Stuttgart und Düssel
dorf. 
Als Hauptanlaß des Fortzugs 
von Hannover nach Harnburg 
nannte - im Zeitablauf un
verändert - gut die Hälfte 
der befragten Personen be
rufliche Gründe, rund ein 
Drittel persönliche oder fami
liäre Gründe und ein Fünftel 
Ausbildung oder Studium. 
Verändert haben sich dage
gen die Hauptanlässe der 
Wandernden von Harnburg 
nach Hannover. Berufsbe
dingte oder persönlich-fami
liäre Gründe gingen deutlich 
auf je rund 30 Prozent der 
Gewanderten zurück, wäh
rend die aus Ausbildungs-/ 
Studiengründen von Harn
burg fortziehenden Personen 
ihren Anteil von rund 20 auf 
40 Prozent erhöhten. Hanno
ver als Hochschulstandort 
hat damit im genannten Zeit
raum für Hamburger an Ge
wicht gewonnen. 

anderen Gegebenheiten 
ebenfalls für wesentlich gün
stiger. 
Als deutlicher Pluspunkt für 
Hannover zählten die.Wohn
verhältnisse, wenn sich auch 
der Vorsprung gegenüber 
der Wertung von vor zehn 
Jahren leicht verringerte. Im 
gleichen Zeitraum verbes
serte sich jedoch für Hanno
ver merklich die Ansicht über 
Einkaufsmöglichkeiten. Das 
galt auch für den Eindruck 
vom Leben in der Innenstadt, 
der von der mobilen Bevölke
rungsgruppe positiver beur
teilt wurde als für Hamburg. 
Insgesamt äußerten 80 Pro
zent der Befragten eine posi
tive oder sehr positive Mei
nung über Hamburg. 

Neue Schriften 
Der Bundeswahlleiter: ABC 
der Europawahl 1984. Wies
baden 1984. 87 S. 

Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften: Ver
gleichende Darstellung der 
Systeme der Sozialen Si
cherheit in den Mitgliedstaa
ten der Europäischen Ge
meinschaften. 12. Aufl. Lu
xemburg 1982. 129. S. 

Teske, Horst: Die Europäi
schen Gemeinschaften: Auf
gaben, Organe, Rechtssy
stem. Bonn 1984. 56 S. (Le
gislative, Exekutive, Recht
sprechung. Teil 2.) 

Thiel, Elke: Die Europäische 
Gemeinschaft. Zwischen Kri
se und Bewährung. 3. Aufl. 
Hof/Saale 1983, 176 S. 

Der Draht 
zumStala 
Amtsleiter 
Auskünfte 

3681-710 
3681-738 

644 
768 

Veröffentlichungen 3681-719 
Bibliothek 3681-7 42 

Neben den Hauptanlässen 
sind auch weitere Entschei
dungsgrür.de erfragt worden. 
Danach stand, wenn wir von 
freund- und verwandtschaft
lichen Beziehungen abse
hen, das kulturelle Leben der 
Hansestadt an oberster Stel
le der sonstigen Präferenzen 
für Hamburg. Bei den Teil
aspekten der Stadtqualität 
wurde das kulturelle Angebot 
deswegen auch deutlich hö
her eingeschätzt als in Han
nover. Die Verkehrsverhält
nisse, die Freizeitmöglich
keiten am Abend und am Wo
chenende sowie die Ausbil- ·Für Thema: 
dungsmöglichkeiten in Harn- Industriearbeiter-
burg hielten die umgezoge- verdienste 3681-701 
nen Personen neben noch 1 =:B~a~u.::tg~e!!w.:::e.!..!rb~e::..._ _ ___:3~6::..:8::...1:....-.:::8.:::3~0 
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Umsatz im Einzelhandel 
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Hamb~rger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Januar Februar März Dezember Januar Februar März 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 

hPa') Luftdruck 1 013,7 1 015,7 1 015,9 1 041,5 1 013,7 1 014,4 1 005,3 1 020,5 1 017,4 
Lufttemperatur oc 9,2 10,0 5,5 0,6 5,3 2,2 2,4 1,2 3,0 
Relative Luftfeuchtigkeit % 77,9 76,3 84 78 81 82 85 81 70 
Windstärke Meßzahl') 3,4 3,2 4,6 3 4 3 4 3,2 3,3 
Bewölkung ') 5,5 4,8 6,5 4,8 6,7 4,9 6,4 5,0 5,0 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 80,2 54,9 64,3 85,0 91,8 80,9 105,4 49,4 24,5 
Sonnenscheindauer Std. 113,8 140,9 14,4 84,6 58 48,3 29,5 60,6 118,5 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,6 7,3 21 10 11 16 13 11 9 
Tage mit Niederschlägen 22,0 18,0 27 18 23 21 28 15 12 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') ' Bevölkerung 1000 1 640,8 1 630,5 1 623,1 1 622,3 1 621,7 1 609,5 ... ... .. . 
und zwar männlich 

" 
766,3 762,7 759;3 758,8 758,6 753.7 ... ... .. . 

weiblich 
" 

874,5 867,8 863,8 863,5 863,1 855,8 ... ... ... 
Ausländer 151,8 157,2 156,5 156,1 156,0 157,6 ... ... .. . 

·Bezirk Hamburg-Mitte 
" 224,9 223,6 221,3 221,1 220,8 217,4 ... ... ... 

Bezirk Altona 
" 230,9 229,1 228,0 227,9 227,7 225,7 ... ... ... 

Bezirk Eimsbüttel 236,9 235,4 234,4 234,4 234,3 232,5 ... ... ... 
Bezirk Hamburg-Nord 294,1 291,7 290,7 290,5 290,5 287,7 ... ... ... 
Bezirk Wandsbek 379,2 377,4 376,4 376,2 376,2 373,4 ... ... ... 
Bezirk Bergedorf 87,6 87,9 88,1 88,1 88,1 88,0 ... ... .. . 
Bezirk Harburg 187,2 185,4 184,2 184,1 184,1 182,2 ... ... ... 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 
* Eheschließungen') Anzahl 754 749 403 498 795 1 016 ... ... ... 
* Lebendgeborene') 

" 1 125 1 105 1 092 931 1 043 1 010 ... ... ... 
* Gestorbene') (ohne Totgeborene) 1 979 1 980 1 903 1 868 2 023 2 195 ... ... .. . 
* Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 
11 13 10 12 7 20 ... ... ... 

*Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 854 - 875 - 811 - 937 - 980 - 1 185 ... ... ... 
* Eheschließungen je 1000 5,5 5,5 2,9 4,0 5,8 7,4 ... ... ... 
* Lebendgeborene Einwohner 8,2 8,1 7,9 7,5 7,6 7,4 ... ... ... 
* Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,5 14,6 13,8 15,0 14,7 16,1 ... ... ... 
*Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) ·1 Jahr - 6,2 - 6,4 - 5,9 - 7,5 - 7,1 - 8,7 ... ... .. . 
* Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 10,2 11 ,4 9,2 11,5 6,7 19,1 ... .. . ... 

Wanderungen 
* Zugezogene Personen Anzahl 5 450 4 370 4 006 3 633 4 482 6 150 ... ... .. . 
* Fortgezogene Personen 5 260 4 602 3 957 3 479 4 047 4 771 ... ... 
* Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) + 190 - 232 + 49 + 154 + 435 + 1 379 ... ... .. . 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 

" 
11 438 11 391 13 992 12153 11 105 10 993 ... ... ... 

Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 

" 1 409 1 352 1 436 1 376 1 637 1 155 ... ... ... 
dar. angrenzende Kreise') 

" 992 954 1 076 1 091 1 247 851 ... ... ... 
Niedersachsen 

" 
867 763 699 762 897 584 ... ... ... 

dar. angrenzende Landkreise") 318 306 334 405 401 273 ... ... .. . 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 1 174 995 805 679 917 726 ... ... .. . 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" 2 000 1 260 1 066 816 1 031 3 685 ... ... ... 

b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 1 933 1 568 1 284 1 286 1 334 1 634 ... ... ... 
dar. angrenzende Kreise') 1 438 1 183 1 089 1104 1 123 1 256 ... ... .. . 
Niedersachsen 1 088 930 666 627 732 853 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise") 

" 
546 478 367 366 428 455 ... ... .. . 

Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 1131 919 615 493 676 797 ... ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) " 1108 1 185 1 392 1 073 1 305 1 487 ... ... .. . 
c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein 

" 
- 524 - 216 + 152 + 90 + 303 - 479 ... ... ... 

dar. angrenzende Kreise') 
" 

- 446 - 229 - 13 - 13 + 124 - 405 ... ... .. . 
Niedersachsen - 221 - 167 + 33 + 135 + 165 - 269 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise") - 228 - 172 - 33 + 39 - 27 - 182 ... ... .. . 
Umland insgesamt") - 674 - 401 - 46 + 26 + 97 - 587 ... ... .. . 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) + 43 + 76 + 190 + 186 + 241 - 71 ... ... .. . 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) + 892 + 75 - 362 - 257 - 274 + 2 198 ... ... 
Bevölkerungsbewegung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 664 - 1 107 - 762 - 783 - 545 + 194 ... ... 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 4,9 - 8,1 - 5,5 - 6,3 - 4,0 + 1,4 ... ... .. . 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser") 
Patienten 13

) Anzahl 12 434 12 519 13 701 13 603 11 332 9 366 13 831 13 859 12 803 
Betten") 

o/o 
15 266 15 128 15 006 14 961 14 955 14 960 14 960 14 965 14 974 

Bettenausnutzung 82,9 85,0 85,8 90,1 88,6 78,4 87,7 90,3 89,6 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 604 633 669 882 628 354 520 292 567 288 381 683 562 248 522 382 466 744 

')errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.-') reduziert auf 0°C, Normalschwere und Meeresspiegel.- ')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.-
4

) Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6

) nach dem 
Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- ')mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9

) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-
10

) Landkreise Harburg und Stade. - 11
) die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12

) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Hamburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13) Bestand am 
Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheil 
Monatsdurchschnitt Januar Februar März Dezember Januar Februar März 

Büchereien und Museen 

Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 695 516 682 069 752 558 705 790 813145 721 182 791 544 741 087 812 900 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände " 

41 514 43 484 51 113 49 474 51 746 40 019 57 374 48 263 54 779 
Besucher der Lesesäle " 

10 330 12 186 22 316 23 091 22 874 21 718 31 772 29 446 32 221 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 4 328 3 971 3 883 4 663 5 006 3 328 4 099 4 507 4583 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 2 781 3 065 3103 3 373 4 039 3146 3 719 4 204 3 887 
Lesesaalbesucher und Entleiher 1 184 1 330 1 383 1 393 1 528 1 273 1 562 1 520 1 525 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 143 146 104 435 170 032 58 176 87 246 94 499 61 640 64183 105 781 
davon Hamburger Kunsthalle 19 891 26 783 117 377 9 639 18 917 18 960 17 363 8 335 51 666 

Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 8 934 9 869 11 590 10 460 11 064 5 745 7 861 7 310 10 271 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde 8 734 8 229 9 238 6 483 9 550 11 474 7 740 9 525 6 078 
Helms-Museum 8 958 8 893 4 216 3 625 4 833 4166 7 039 9 946 5 692 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 7 321 7 077 1 938 1 569 3103 1 261 1 197 2 283 4 375 
Museum für Harnburgische Geschichte 

" 
21 281 26 201 16 518 14 981 28 353 21 462 ... ... . .. 

Museum für Kunst und Gewerbe 
" 

60 329 13124 9 900 11 701 12 567 17 943 7 232 12 364 11 502 
Planetarium " 

13 334 9 648 - - ... 13 405 13 246 15 309 18 673 
Bischofsturm " 

1 687 1 686 1 193 1 287 1 962 1 344 1159 1 394 1 899 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt Anzahl 33 952 52 662 71 701 73 538 73 694 77 655 80 647 81 072 79 694 
• davon Männer 

" 
19 675 32 769 44 879 46 460 46 311 48 845 50 700 51 206 50 359 

Frauen 14 277 19 893 26 822 27 078 27 383 28 810 29 947 29 866 29 335 
Arbeitslosenqoute % 5,0 7,4 10,1 10,3 10,3 10,9 11,3 11 ,4 11,2 
Kurzarbeiter Anzahl 3 723 9 840 22 416 26 104 24 756 17 925 19 233 18 716 18 855 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 41 438 62171 79 868 82 065 82 584 87 646 90 900 91 749 92 223 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 5 220 5 940 6 936 7149 6 967 6 679 6 835 7 085 6 816 

Offene Stellen 6 799 3 308 1 882 1 986 1 966 2 079 2 228 2 078 2 233 

Landwirtschaft 

Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch t 1 223 1 259 1 378 1 323 1 595 1 183 1 351 1 341 1 603 
• dar. an Molkereien geliefert % 93,9 94,0 94,3 92,9 94,0 91,5 93,8 94,2 94,1 
• Milchleistung je Kuh und Tag kg 11 ,7 12,1 13,1 13,9 15,1 11,3 12,1 12,8 13,3 

Schlachtungen von lnlandtieren2
) 

• Rinder (ohne Kälber) 1000 St. 5,7 5,5 5,0 4,6 5,6 4,9 5,3 5,0 5,1 
• Kälber 

" 
1,6 1,6 1,8 1,4 2,2 2,1 1,7 2,1 2,5 

• Schweine 19,5 18,7 18,9 16,8 17,7 17,2 18,0 16,7 16,6 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') t 3 376 3 281 3 234 2 912 3 389 3 051 3 200 3 064 3 163 
: dar. Rinder (ohne Kälber) " 

1 557 1 509 1 440 1 300 1 604 1 361 1 479 1 396 1 451 
Kälber 192 202 220 196 284 267 219 251 318 . Schweine 1 600 1 546 1 552 1 391 1 462 1 397 1 475 1 389 1 352 

Produzierendes Gewerbe, 

öffentliche Energieversorgung 

Verarbeitendes Gewerbe') 5} 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte Anzahl 165 053 159 383 154 051 153171 152 482 148187 145 041 144 798 144 019 
• dar. Arbeiter') 

1000 
95 239 91 114 87 076 86 299 85 835 82 827 81 140 80 842 80 297 

• Geleistete Arbeiterstunden') 13 368 12 727 12 389 11 784 12 736 11 059 11 594 11 483 11 714 
• Bruttolohnsumme Mio. DM 275 272 235 223 243 266 231 242 237 
• Bruttogehaltssumme 

" 
295 304 284 279 291 317 291 317 307 

• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)') 
" 

6 621 6 969 6 426 6 059 7 233 7 323 6 326 6 794 7 220 
dar. Auslandsumsatz 

10oo"tsK'> 
753 832 584 694 798 1 008 639 692 837 

• Kohleverbrauch 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
• Gasverbrauch 1000 m' 31 984 27 097 28 014 28 975 27 587 28 713 29 232 29 078 29 634 
• Heizölverbrauch 1000 t 35 34 43 41 45 38 39 37 37 
• davon leichtes Heizöl 5 4 5 5 5 5 5 5 5 . schweres Heizöl 30 30 38 36 40 33 34 32 32 
• Stromverbrauch Mio."kwh 366 360 371 345 378 362 373 365 383 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2
) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.-') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mahr 
Beschäftigten.- 5) einschl. Bergbau.-') einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7

) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 8
) ohne Umsatz

steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- ') 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinhell 

Monatsdurchschnitt Januar Februar März Dezember Januar Februar März 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3186 3 497 3 203 3000 3 509 3 788 3041 3179 3 384 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe " 1 572 1 815 1 852 1 532 1 804 1 718 1 715 1 772 1 809 
Investitionsgütergewerbe " 878 947 642 789 910 1 328 653 705 884 
Verbrauchsgütergewerbe 142 138 131 124 150 132 134 130 143 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 

" 
594 597 578 555 645 610 539 572 548 

Bauhauptgewerbe') 
• Beschäftigte Anzahl 30108 27 489 25 604 25196 25 757 25 972 25165 25 047 ... 

dar. Arbeiter') 
1000 

23 955 21 539 19 824 19 457 19 825 20114 19 368 19 276 ... 
• Geleistete Arbeitsstunden 3191 2 941 2 301 1 702 2 468 2 003 2 037 1 998 ... 
• davon für Wohnungsbau 902 832 715 421 732 597 618 627 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 1 214 1 146 921 827 1 026 804 849 850 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 1 075 964 665 454 710 602 570 521 
Mio:·DM 

... 
• Bruttolohnsumme')! 78 73 56 42 58 61 51 48 ... 
• Bruttogehaltsumme~) 

" 
21 21 20 19 19 22 20 20 ... 

• Baugewerblicher Umsatz5
) " 302 268 216 122 175 360 164 173 ... 

davon im Wohnungsbau " 86 69 63 31 36 108 48 42 ... 
gewerblichen und industriellen Bau " 

121 111 94 54 91 157 66 88 ... 
öffentlichen und Verkehrsbau " 95 89 59 37 47 94 50 43 ... 

Ausbaugewerbe6
) 

Beschäftigte Anzahl 10 794 10 807 10 517 10 330 10 319 10 551 10 347 10 238 ... 
dar. Arbeiter') 

1000 
8 631 8 585 8 349 8164 8144 8 344 8140 8 030 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 307 1 308 1 209 1 143 1 254 1 232 1 220 1 170 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 25 26 23 21 23 27 23 22 ... 
Bruttogehaltsumme4

) 8 8 8 7 7 9 8 8 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz5

) 85 88 66 64 82 136 66 76 ... 

Öffentliche Energieversorgung 
• Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 391 445 573 515 650 402 318 357 319 
• Stromverbrauch 

" 
913 910 1 071 1 003 1 038 1 093 1 121 1 073 1 080 

• Gasverbrauch7
) " 2 089 2 095 2 783 2 996 2 835 2 914 2 767 2 913 2 693 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976"'-100 96,5 96,2 91,9 94,1 94,6 89,6 81,6 90.4 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe " 98,0 106,2 103,0 108,0 107,6 96,7 101,9 112,9 ... 
Investitionsgütergewerbe 

" 
101,7 94,8 84,0 95,7 88,2 103,3 75,4 89,0 ... 

Verbrauchsgütergewerbe 97,2 91,0 87,7 87,0 93,6 85,7 82,4 85,6 ... 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 86,2 83,5 87,6 81,7 83,8 68,1 64,1 65,1 ... 
Bauhauptgewerbe 92,0 89,4 75,6 56,7 71,6 65,2 63,4 65,3 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
• Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 144 104 173 75 90 161 153 160 194 
• dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

100Ö m' 
115 72 107 50 48 120 122 132 131 

• Rauminhalt 225 198 286 116 165 239 179 225 388 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 75,2 65,8 87,3 41,6 58,6 107,3 64,7 81,2 141,6 
• Wohnfläche 1000 m2 43 37 57 24 33 47 36 41 78 

Nichtwohnbau 
• Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 24 23 27 20 21 22 14 19 9 
• Rauminhalt 1000 m' 256 213 168 304 88 216 117 173 44 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 58,1 46,5 34,2 83,5 17,7 159,4 26,9 40,9 9,4 
• Nutzfläche 1000 m2 44 32 36 51 17 33 20 31 7 
Wohnungen 
• Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 496 484 717 308 432 525 478 556 1173 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 164 119 55 120 53 478 59 63 67 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 28 26 18 7 3 154 12 7 7 
Rauminhalt 1000 m3 225 270 136 13 22 1908 71 27 99 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 473 462 181 536 187 2524 208 169 259 

Gebäude- und Wohnungsbestand') 
Bestand an Wohngebäuden 1000 200 200 200 201 201 202 202 202 202 

Wohnungen " 790 794 794 795 795 800 800 800 800 

')ohne Umsatzsteuer.- 2
) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3

) einschließlich Umschüler und Auszubildende.-
4) einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen. - 5) ohne Umsatzsteuer. - 6

) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. - 7
) 1 Mio. 

kWh .:.. 3 600 Giga Joule. - 8
) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfamiliengebäude 
Gemischt genutzte Gebäude 

Bürogebäude 
Gewerbliche Betriebsgebäude 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Harnburg 2

) 
3

) 

• und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 
• Waren der Gewerblichen Wirtschaft 
• davon Rohstoffe 
• Halbwaren 
• Fertigwaren 
• davon Vorerzeugnisse 
• Enderzeugnisse 

• nach Europa 
• dar. EG-Länder 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure') 
Einfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Ausfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Umsatz-Meßzahlen Im Großhandel 
• Großhandel insgesamt 
• davon Binnengroßhandel 
• Außenhandel 

Umsatz-Meßzahlen Im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 
darunter Warenhäuser 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 
darunter Seherbergungsgewerbe 

Gaststättengewerbe 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 
• dar. von Auslandsgästen 
• Fremdenübernachtungen 
• dar. von Auslandsgästen 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

dar. Sack- und Stückgut 
Versand 
dar. Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container") 
in Containern umgeschlagene Güter 7) 

Binnenschiffahrt 
• Güterempfang 
• Güterversand 

Luftverkehr') 
Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 
Busse (ohne Private) 

1981 1982 1983 1984 
Maßeinheit f-----'----+----,-----.----..,----+----.----r----i 

1980 "'"100 

Anzahl 
1000 DM 

Mio. DM 

1980"'"100 

1980 "'"100 

1000 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 

1000 

Monatsdurchschnitt 

106,0 
106,0 
106,0 
105,9 

105,9 
106,1 

58 933 
6 079,2 

810 
134 
676 

7 
133 
536 

86 
450 

519 
349 

5 939 
2 916 
2 231 
3 023 

2 317 
1 535 
1 072 

782 

109,4 
109,6 
109,2 

102,4 
94,6 

105,7 
106,4 
105,2 

133,5 
43,7 

250,6 
89,9 

1 310 
5 002 
3 269 

693 
1 733 

951 
75 573 

676 

405 
495 

5 481 
359 129 
2 341,5 

920,9 

28 271 
22 606 

109,5 
109,5 
109,6 
109,7 

110,2 
110,5 

60 003 
6 547,1 

888 
133 
755 

6 
146 
603 
85 

518 

570 
367 

6 204 
3 201 
2 477 
3 003 

2 677 
1 902 
1 400 

775 

112,3 
117,6 
108,0 

102,4 
93,5 

103,3 
99,2 

103,5 

124,2 
39,4 

229,5 
79,9 

1 302 
5132 
3 207 

641 
1 925 

893 
74104 

653 

345 
375 

5 298 
344133 
2 027,4 

883,6 

28 340 
22 402 

Januar 

55 620 
5 976,6 

781 
103 
678 

4 
125 
548 

80 
468 

481 
344 

5 601 
2 963 
2111 
2 638 

2 240 
1 550 
1 094 

690 

108,6 
110,9 
106,8 

91,8 
96,2 

93,0 
78,0 
94,7 

79 
21 

149 
47 

1140 
4 777 
2 898 

684 
1 879 

940 
73 879 

676 

98 
210 

4 512 
275 674 
1 876,2 

802,1 

30 287 
24 020 

Februar 

110,5 
110,4 
110,5 
110,6 

111 ,4 
111 ,4 

60 770 
6 760,4 

1 292 
95 

1 197 
5 

121 
1 071 

85 
986 

564 
422 

5 416 
3176 
2 412 
2 240 

2 597 
1 552 
1 041 
1 045 

106,3 
109,3 
103,8 

96,4 
83,4 

87,2 
75,3 
87,5 

84 
23 

154 
49 

1 174 
4 904 
2 812 

587 
2 092 

876 
67 984 

632 

285 
405 

4 452 
276 305 
2 124,1 

856,1 

27 885 
22 735 

März Dezember Januar 

55 065 
6 071,1 

1 042 
121 
921 

5 
185 
731 

87 
645 

645 
462 

8 765 
5 819 
3 681 
2 880 

2 138 
2 946 
2 195 
1 572 

751 

128,2 
127,5 
128,8 

117,6 
91,5 

99,0 
87,6 
99,8 

111 
30 

203 
60 

1 334 p 
5161 p 
2 926 p 

720 p 
2 235 p 

968 p 
77 968 

724 

393 
513 

5142 
341 289 
2 482,5 

957,9 

29 108 
23 285 

51 349 
5 711,9 

1 088 
128 
960 

6 
133 
821 

81 
740 

750 
556 

6 014 
3 438 
2 416 
2 576 

2 768 
2 086 
1 483 

682 

132,7 
125,5 
138,5 

133,1 
155,8 

109,2 
96,8 

109,0 

84 
20 

153 
44 

1 150 p 
4 369 p 
2 522 p 

674 p 
1 847 p 
1 032 p 

82 665 
799 

344 
349 

4 342 
284 998 
2 264,5 
1 369,3 

32 438 
25 239 

51 737 
5 871,0 

958 
126 
832 

7 
157 
667 

98 
569 

581 
396 

115,6 
103,6 
125,3 

101,6 
104,7 

94,5 
82,3 
95.0 

82 
20 

158 
43 

1 050 p 
4 412 p 
2 733 p 

739 p 
1 679 p 

945 p 
79 288 

760 

328 
429 

4 599 
292 507 
2 158,5 
1 024,0 

29 298 
23 220 

Februar 

113,3 
113,1 
113,4 
113,6 

114,8 
114,3 

53 423 
6186,1 

119,4 
113,3 
124,5 

101,9 
84,0 

94,1 
87,8 
93,1 

84 
23 

162 
49 

1 130 p 
4 633 p 
2 671 p 

702 p 
1 962 p 
1 036 p 

76 835 
721 

März 

53148 
6 255,5 

1 200 
5130 
3 080 

784 
2 049 
1192 

92 251 
868 

342 p 405 
391 p 427 

4 543 
301 106 
2 214,9 
1 042,7 

27 574 
21 865 

p 5 286 
p341 914 
p 2 466,3 
p 1 068,1 

')für Neubau in konventioneller Bauart.- 2
) Quelle: Statistisches Bundesamt.-') Nachgewiesen werden nurdie Waren, die in Harnburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 

worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden.- 5

) ohne Heime, Jugendherbergen, Massen- und Privatquartiere.- 6
) umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7

) ein
schließlich Eigengewicht der beladenen Container. - ') gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - ') ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 

Merkmal 

Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen 1) 

dar. Personenkraftwagen') 

• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
• dar. Personenkraftwagen') 
• Lastkraftwagen 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 
• Getötete Personen 
• Verletzte Personen 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt') 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 
• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5

) 

• Sichteinlagen und Termingelder 
• von Unternehmen und Privatpersonen 
• von öffentlichen Haushalten 
• Spareinlagen 
• bei Sparkassen 

• Gutschriften auf Sparkonten') 
• Lastschriften auf Sparkonten 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) 
• Vergleichsverfahren 
• Wechselproteste (ohne die bei der Post) 
• Wechselsumme 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern 
• Steuern vom Einkommen 
• Lohnsteuer') 
• Veranlagte Einkommensteuer•) 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag8

) 

• Körperschaftsteuer7
) 

8
) 

• Steuern vom Umsatz 
• Umsatzsteuer 
• Einfuhrumsatzsteuer 

• Bundessteuern 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 
• Verbrauchsteuern 

• Landessteuern 
• Vermögensteuer 
• Kraftfahrzeugsteuer 
• Biersteuer 

• Gemeindesteuern 
• Grundsteuer A'6 
• Grundsteuer B 1 

) 

• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 11
) 

1981 1982 1983 1984 
Maßeinheit 1-------'-----+----.--------.-----.-----l------,,------.-----l 

1000 

je 1'ooo 
Einwohner 

Anzahl 

Mio. DM 

Anzahl 

Mio:·DM 

Anzahl 

Mio. DM 

Monatsdurchschnitt Januar Februar 

634,4 
561,3 

343 
6 047 
5171 

395 

925 
19 

1 182 

89 850,6 
85 688,2 
17 591,8 
16 594,3 

997,5 

631,9 
555,2 

342 
5 656 
4 828 

322 

850 
15 

1 090 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

629,7 
553,5 

341 
4 695 
4261 

241 

850 
20 

1 085 

94 988,8 
90 707,0 
16 969,5 
16109,7 

859,8 

630,3 
553,9 

341 
5 287 
4 652 

256 

565 
13 

765 

95 364,9 
91131,8 
16 999,9 
16 243,3 

756,6 

10 842,0 11 275,0 11 687,8 11 604,4 
6 609,8 7 195,8 7 139,5 7 080,3 
4 232,2 4 079,2 4 548,3 4 524,1 

57 254,4 61 832,1 62 049,7 62 527,5 
43 192,8 45 797,2 45 814,4 46 094,2 
14 061 ,6 16 034,9 16 235,3 16 433,3 

51 531,4 
37196,7 
30 489,4 
6 707,3 

14 334,7 
9127,9 

1 729,8 
811,6 

30 

308 
3,0 

25 238 

1 513,9 
853,0 
546,3 
135,3 

49,5 
122,0 
660,8 
223,4 
437,5 

1 015,3 
83,4 

905,0 

62,9 
26,2 
13,7 

2,7 

132,6 
0,1 

17,8 
114,2 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 

52 603,2 
37 684,8 
30 373,6 

7 311,2 7 440,7 
15 014,5 

9 537,5 
14 918,4 

9 509_,2 

1 832,8 
902,6 

39 

357 
3,9 

31 068 

1 561,9 
853,3 
577,6 
131,3 

50,1 
94,4 -

708,6 
264,7 
443,9 

1 055,2 
81,2 

944,5 

65,5 
28,8 
13,9 

2,7 

1 244,7 
1 340,8 

43 

430 
7,1 

24 528 

1495,2 
663,2 
588,0 

35,8 
71,2 
31,8 

832,0 
375,2 
456,8 

138,2 
78,9 
28,9 

37,6 
3,7 

14,4 
2,7 

53115,7 
38 167,0 
30 515,5 

7 651,5 
14 948,7 

9 560,9 

1 004,0 
973,7 

48 

259 
1,8 

29 375 

1 415,8 r 
554,5 r 
522,2 r 

19,1 
12,1 

1,2 r 
861,3 
428,2 
433,1 

1 064,5 
75,4 

929,2 

105,3 
70,2 
11,4 

1,9 

134,5 
0,1 

18,5 
115,4 

30,9 
0,3 -
0,9 

29,5 

272,7 
0,1 

41,1 
229,8 

März 

635,5 
557,5 

344 
9 070 
7 398 

579 

772 
10 

1 049 

Dezember Januar 

645,0 
564,3 

351 p 
4 718 
4 218 

362 

888 
19 

1 153 

644,1 
563,7 

350 p 
5 076 
4 643 

274 

722 
12 

894 

Februar 

645,8 
565,3 

351 p 
5 701 p 
5 193 p 

244 p 

638 p 
5 p 

792 p 

März 

650,8 
569,2 

353 
8 299 
7 111 

537 

678 
13 

878 

95 748,3 101 409,2 100 484,7 
91 377,2 97 044,0 96 095,3 
16 826,4 18 742,6 17 886,0 
15 900,4 17 904,9 17 054,4 

100151,7 
95 890,6 
17726,2 
17464,7 

100157,7 
95 875,6 
17 531,0 
17 440,2 

926,4 837,7 831,6 261,5 90,8 

11 598,5 
7 096,8 
4 501,7 

62 952,3 
46 315,7 
16 636,6 

52 930,2 
37 965,6 
30 593,7 

7 371,9 
14 964,6 
9 538,2 

1 137,0 
1121,1 

53 

288 
3,0 

34 522 

1 662,5 
1 110,6 

499,7 
378,2 

33,2 
199,5 
551,9 
104,2 
447,7 

904,8 
78,7 

793,9 

56,4 
6,2 

19,9 
1,8 

73,7 
0,0 
3,2 

70,3 

11 122,2 10 837,8 10 755,0 10 577,0 
7192,0 7038,4 7014,8 7117,9 
3930,2 3799,4 3740,2 3459,1 

67 179,2 67 371 ,5 67 409,4 67 767,6 
49 662,7 49 686,1 49 655,1 49 771 '1 
17 516,5 17 685,4 17 754,3 17 996,5 

57 189,8 
41 658,4 
34 458,8 
7 199,6 

15 531,4 
9 914,0 

1 685,0 
976,8 

39 

409 
6,5 

38 749 

2 810,7 
1 868,2 
1 013,9 

56 315,7 
41 063,5 
33 684,0 

7 379,5 
15 252,2 

9 752,2 

1 300,3 
1 579,4 

33 

399 
7,4 

29 637 

1 478,8 
646,9 
595,4 

55 964,5 
40 782,1 
33 658,4 

7 123,7 
15182,4 

9 730,1 

1 021,6 
1 091,4 

43 

348 
3,3 

33 538 

434,2 
19,4 

400,7 -
942,5 
442,3 
500,2 

8,1 
75,9 
32,6 -

831,9 

1 344,9 
628,3 
612,5 

18,4 
19,2 
21,8 

716,6 
200,3 
516,2 

2 057,6 
80,1 

1 949,7 

59,0 
7,6 

13,3 
2,5 

30,9 
0,0 
0,9 

29,9 

363,9 
468,0 

127,3 
74,3 
25,9 

47,7 
2,6 

20,4 
2,7 

13,2 r 
0,0 
2,2 

10,8 

1 025,4 
70,9 

883,9 

98,4 
58,4 
11,9 

1,5 

342,3 
0,3 

54,6 
282,7 

54 642,0 
39 521,3 
32 984,0 

6 537,3 
15 120,7 

9 674,3 

1 057,8 
1119,5 

47 

330 
4,8 

32 092 

1 977,2 
1 267,4 

607,4 
358,1 

11 ,4 
290,4 
709,8 
209,9 
499,9 

956,6 
81,2 

844,1 

48,4 
1,5 

12,7 
2,0 

42,7 
0,0 
1,9 

37,1 

1
) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 3
) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich

tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. - 4

) einschließlich durchlaufender Kredite. - 5
) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12. und in den 

Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6
) einschließlich Zinsgutschriften. - 7

) vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
8

) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.- 9
) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen. - 10

) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter
wohnstätten. - 11

) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Januar Februar März Dezember Januar Februar März 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
• Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 766,5 1 839,1 897,9 1 803,8 1 683,2 3 455,8 876,7 1 689,8 1 901,6 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 

" 
375,4 373,5 284,8 236,7 489,5 825,5 278,2 266,9 561,3 

• Anteil an den Steuern vom Umsatz 
" 

446,1 478,3 553,3 572,8 367,0 626,8 544,9 469,3 464,9 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,6 12,5 - 4,7 - 25,5 - - 1,3 -

• Steuereinnahmen des Landes 
" 

420,3 429,0 1 050,4 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3) 

" 
277,1 281,0 823,4 

• Anteil an den Steuern vom Umsatz " 
67,6 70,1 142,4 

• Anteil an der Gewerbesteuerumlage " 
12,6 12,5 - 4,7 - 25,5 - - 1,3 -

• Steuereinnahmen der Gemeinde 
" 

184,6 189,2 197,0 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 89,0 90,4 29,5 220,5 70,3 - 21,1 10,8 285,3 37,1 
• Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer")') 77,2 79,7 217,2 

Harnburg verbleibende Steuereinnahmen5) 
" 

560,8 586,4 1 204,4 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 719 737 719 737 
• dar. Facharbeiter 754 769 744 760 
• weibliche Arbeiter 461 486 494 515 
• dar. Hilfsarbeiter 428 452 458 477 

Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 16,92 17,69 17,90 18,30 
• dar. Facharbeiter 

" 
17,65 18,42 18,58 19,00 

• weibliche Arbeiter 11,49 12,14 12,48 12,85 
• dar. Hilfsarbeiter 10,61 11,23 11,49 11,85 

Angestellte in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
• männlich 4111 4 339 4 489 4 668 
• weiblich 

" 
2 880 3 042 3 097 3240 

Technische Angestellte und Meister 
• männlich 

" 
3 941 4 127 4173 4 316 

• weiblich 
" 

2 714 2 873 2 887 3000 

Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 

" 
3471 3 645 3 718 3812 

• weiblich 
" 

2 542 2 670 2 716 2 800 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 
Straftaten insgesamt Anzahl 19 305 19 487 19 251 20 204 21 502 21 614 20 837 19199 19 611 
dar. Straftaten wider das Leben 8 8 3 8 4 14 3 7 3 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 155 147 139 124 156 143 142 113 202 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 1 464 1 217 1152 1 297 1 273 1 481 1 305 1 085 1 098 
Vermögens- und Fälschungsdelikte 2 386 2 665 2166 2 714 3198 2191 2 711 2 860 2 583 
Diebstahl 

" 
12 344 12 668 12 495 12 772 13 685 14 392 13 221 11 946 12 585 

dar. unter erschwerenden Umständen 
" 

7 412 7 833 7 492 7 718 8 422 9193 7772 7 601 8 041 

Außerdem Verkehrsvergehen 1 123 1140 1 058 890 1 136 950 921 990 1 132 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 
Alarmierungen insgesamt 17 141 16 748 17 117 15 728 17 236 16 705 16 350 14 534 15 579 
dar. Feueralarme " 591 643 613 535 613 871 682 613 948 
dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen " 162 161 142 154 154 202 189 179 219 
Rettungswageneinsätze 

" 
15 358 14 995 15198 13 938 15181 15 322 14 588 13 188 13 830 

dar. für Krankenbeförderungen " 
2 587 2 435 2 821 2 294 2 611 2 440 2 486 2 216 2 213 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 
" 

288 270 390 383 510 254 242 270 378 

1
) ohne EG-Anteil Zölle.- 2

} nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3
) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.-

4
} nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5} Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab

gaben (§ 6 LAG). - 6
} ab 1983 neuer Berichtsfirmen kreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im groBräumlichen Vergleich 

Berichtsmonat 1) 

1983 

Merkmal Maßeinheit Berichts· 
Hamburg, Bundesgebiet 

zelt 
Harnburg 

Schi.·Holsteln, Insgesamt-
Harnburg Nledersachsen, einschl. 

Bremen Berlln (West)-

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Dezember 1 609,5 12151,6 ... 1 623,8 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

1 010 9 403 ... 1 062 
Gestorbene 

" " 
2195 13 819 ... 2 591 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" 

- 1185 - 4 416 ... - 1 529 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

6150 21 787 ... 3 743 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) " " 4 771 20 256 ... 4 007 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" ·" + 1 379 + 1 531 ... - 264 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" + 194 - 2 885 ... - 1 793 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 
157,6 598,8 ... 156,9 

Lebendgeborene Anzahl 170 677 ... 189 
Gestorbene 31 98 ... 39 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) " + 139 + 579 ... + 150 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

3 461 6 145 ... 976 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) " 1 588 5 645 ... 1 355 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) + 1 873 + 500 ... - 379 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" + 2 012 + 1 079 ... - 229 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Dezember 77 655 569 790 2 348 986 65 950 
und zwar Männer 48 845 338 016 1 343 884 41 489 

Frauen 28 810 231 774 1 005102 24 461 
Teilzeitkräfte " 

5 744 56 325 240 197 5 420 
Ausländer " " 

14113 50 736 296 391 11 889 

Arbeitslosenquote % 10,9 11,8 9,5 9,3 

Offene Stellen Anzahl 2 079 11 030 63 779 1 966 
Kurzarbeiter 

" " 
17 925 123 743 513 642 17 710 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl Dezember 147 225 1 027 569 6 876 041 155 779 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 11 047 94 935 635193 12 292 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 584 3 652 23 954 601 

Umsatz aus Eigenerzeugung') 3 796 18 528 105103 4 362 
Gesamtumsatz') " 

7 328 24 261 120 616 8 370 
darunter Auslandsumsatz " " 

1 008 5 817 35 238 1 369 

Bau hau ptgewerbe6
) 

Beschäftigte Anzahl Dezember 25 972 214 036 1 125 643 26 270 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 " 

2 003 15 682 90 464 2 615 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM " 

83 467 2 832 100 
Baugewerblicher Umsatz') 

" ". 360 2 391 11 884 342 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen') 1000 Dezember 84 468 2 750 80 
darunter von Auslandsgästen " " 

20 51 411 21 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl Dezember 4 218 28 994 145 870 4 057 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM Oktober-Dez. 10 234,7 23 627,5 113137,6 9 642,1 
darunter 

Gemeinschaftsteuern " " 
5 368,3 15 687,5 83 053,4 4 874,2 

Landessteuern " " 
202,9 912,4 4 573,5 193,3 

Gemeindesteuern 
" " 

423,5 1 612.4 8 436,2 410,2 

')Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2
) Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3

) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 
7) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- ')Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.)2
) 

1982 1983 1982 Veränderung 1983 gegenüber 19821n% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Niedersachsen, elnschl. Niedersachsen, elnschl. Niedersachsen, elnschl. Niedersachsen, elnschl. 
I Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West)- Bremen Berlln (West) -

1218Ü 61 546,1 1 616,5 12 166,7 ... 1 630,0 12 200,1 61 630,8 - 0,8 - 0,3 . .. 

' 9 815 52 942 12 818 110 362 ... 13 262 112 730 621 173 - 3,3 - 2,1 ... 
14 774 65 373 22 537 147 542 ... 23 671 149 783 715 857 - 4,8 - 1,5 ... 

- 4 959 - 12 431 - 9 719 - 37 180 ... - 10 409 - 37 053 - 94 684 X X .. 
20 552 30 089 50 087 264 045 ... 52 441 283 642 420 754 - 4,5 - 6,9 ... 
21 151 41 342 54 685 259 465 ... 55 226 279 260 496145 - 1,0 - 7,1 ... 

- 599 - 11 253 - 4 598 + 4580 ... - 2 785 + 4 382 - 75 391 X X ... 
- 5 558 - 23 684 - 14 317 - 32 600 ... - 13194 - 32 671 - 170 075 X X ... 

604,9 4 671,8 155,3 600,4 ... 157,2 607,0 4 706,8 - 1,2 - 1,1 ... 
t 806 6 252 2156 7 958 ... 2 434 9 291 72 980 - 11,4 - 14,3 ... 

173 868 285 1 049 ... 299 1 166 8 525 - 4,7 - 10,0 ... 
+ 633 + 5 384 + 1 871 + 6 909 ... + 2135 + 8125 + 64 455 X X ... 

' 3 563 22 436 14 626 51 285 ... 14 988 58 939 322 449 - 2,4 - 13,0 ... 
5 422 36 567 16 807 65 316 ... 15 746 66 397 433 898 + 6,7 - 1,6 ... 

1- 1 859 - 14131 - 2181 - 14 031 ... - 758 - 7 458 - 111 449 X X ... 
- 1 226 - 8 747 - 310 - 7122 ... + 1 377 + 667 - 46 994 X X ... 

\ 

522 293 2 223 352 72 972 534 854 2 263 433 53 534 437 143 1 854 889 + 36,3 + 22,4 + 22,0 
309 079 1 280 910 45 269 311 624 1 275 739 33 344 251 543 1 034 658 + 35,8 + 23,9 + 23,3 
213214 942 442 27 703 223 230 987 694 20 190 185 600 820 231 + 37,2 + 20,3 + 20,4 

57 918 245 558 5 771 57 468 245 819 4 887 56 293 238 667 + 18,1 + 2,1 + 3,0 
\ 47 292 293 362 13 368 48 815 292 261 9 580 40 430 248 344 + 39,5 + 20,7 + 17,7 
I 11,0 9,1 10,2 11,1 9,1 7,5 9,2 7,6 X X X 

10 067 57 799 2 199 13 402 76 052 3 230 18 451 102 281 - 31,9 - 27,4 - 25,6 
234 912 1114 301 18 690 130 335 674 987 9 840 112 986 606 055 + 89,9 + 15,4 + 11,4 

\ 

l 1 067 663 7 071 859 150 824 1 041 820 6 928 828 159 383 1 096 401 7 227 465 - 5,4 - 5,0 - 4,1 
96 500 645 234 139 467 1 216 248 7 920 350 152 718 1 280 232 8274479 - 8,7 - 5,0 - 4,3 

3 579 23 557 6 754 40 354 266 636 6 918 40 887 267 719 - 2,4 - 1,3 - 0,4 

18 698 98182 40 825 203 385 1148408 41 967 204 615 1 128 251 - 2,7 - 0,6 + 1,8 
24 675 113 592 81 128 269 447 i 315 412 83 633 266 546 1 284 877 - 3,0 + 1,1 + 2,4 

5 730 32 085 9 691 58 405 355 481 9 987 58 366 348 498 - 3,0 + 0,1 + 2,0 

212 625 1 120 541 26 456 215 985 1 121 599 27 489 223 244 1152 416 - 3,8 - 3,3 - 2,7 
19155 103 026 33131 282 824 1 480 331 35 296 293 857 1 522 670 - 6,1 - 3,8 - 2,8 

533 2 978 1 094 7 051 37 565 1 128 7 213 37 399 - 3,0 - 2,2 .+ 0,4 
2 459 12 496 3064 20 872 106 390 3 221 20 391 104 666 - 4,9 + 2,4 + 1,6 

461 2 648 1 467 9 790 51 996 1 491 9 955 51 326 - 1,6 - 1,7 + 1,3 
51 387 449 1 235 9 830 473 1 295 9 460 - 5,1 - 4,6 + 3,9 

28 227 139 993 62 588 471 378 2 421 351 57 936 421 654 2148 972 + 8,0 + 11,8 + 12,7 

22 211,6 105794,1 34 019,1 81 710,8 396 572,7 33 684,9 79 868,6 378 700,3 + 1,0 + 2,3 + 4,7 

14 552,6 77 024,1 19182,4 55 433,5 291 419,2 18 623,8 53 380,7 277 887,2 + 3,0 + 3,8 + 4,9 
784,2 ' 4 205,8 816,0 3 489,0 18 377,4 785,6 3 223,8 17 001,9 + 3,9 + 8,2 + 8,1 

1 612,3 8 420,7 1 623,0 6 494,3 34 660,7 1 613,5 6 638,8 34 245,2 - 0,6 - 2,2 + 1,2 

und mehr Beschäftigten. - 4
) ohne Umsatzsteuer. - 5

) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - ') für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dorf 

Bevölkerung 

Bevölkerung 1) 1000 3. Vj. 83 1 613 1 857 1 282 1 000 638 615 581 566 543 ') 544 475 
2. Vj. 83 1 618 1 860 1 284 1 004 639 616 582 568 545 ') 547 476 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 9,5 16,4 14,5 5,6 21,9 12,9 17,3 6,9 9,4 12,0 
2. Vj. 83 9,6 12,6 16,4 14,6 5,6 21,9 12,9 17,3 7,0 9,4· 12,1 

Lebendgeborene Anzahl 3. Vj. 83 3 368 4 674 2 549 2173 1 369 1 352 1 151 1 378 1141 1122 1 097 
2. Vj. 83 3 346 4 438 2 476 2 146 1 312 1 294 1 182 1 142 1 178 1 035 881 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 16,7 20,4 16,7 22,1 11,9 32,2 21,5 26,5 10,7 16,8 18,0 
2. Vj. 83 17,2 21,9 19,2 24,5 12,0 29,8 22,1 28,7 13,1 15,5 18,4 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 8,3 10,0 7,9 8,6 8,5 8,7 7,9 9,7 8,3 8,2 9,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 8,3 10,1 7,7 8,6 8,2 8,4 8,1 8,1 8,7 7,6 7,4 

Gestorbene Anzahl 3. Vj. 83 5 342 7 902 3122 2 674 1 957 1 742 1 805 1 558 1 641 1 900 . 1 529 
2. Vj. 83 5 064 7 929 3 383 2 915 2136 1 838 1 830 1 421 1 733 1 789 1 456 

je 1000 
Einwohner . 3. Vj. 83 13,1 16,9 9,7 10,6 12,2 11,2 12,3 10,9 12,0 13,9 12,8 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 12,6 17,1 10,6 11,6 13,4 12,0 12,6 10,0 12,8 13,1 12,3 

Geborenen-(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 3. Vj. 83 - 1 974 - 3228 - 573 - 501 - 588 - 390 - 654 - 180 - 500 - 778 - 432 
überschuß (-) 2. Vj. 83 - 1 718 - 3491 - 907 - 769 - 824 - 544 - 648 - 279 - 555 - 754 - 575 

Zugezogene Personen Anzahl· 3. Vj. 83 12 152 16 788 21 842 9 755 5 016 9 733 7 554 10 506 4 369 6 875 7195 
2. Vj. 83 11 028 14 478 17 715 9 369 4 304 8 296 6 926 9 215 4 319 6 331 5 348 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 29,9 35,9 67,6 38,7 31,2 62,8 51,6 73,6 31,9 50,2 60,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 27,3 31,2 55,3 37,4 27,0 54,0 47,7 65,0 31,8 46,4 45,1 

Fortgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 14 982 16 524 23 799 13 407 6150 10 377 8 322 12 434 5 990 9 901 8125 
2. Vj. 83 13 309 13 932 18 075 11 531 6 545 9 606 7 328 9 470 5 420 6 294 6 227 

je 1000 ., 

Einw'ohner 3. Vj. 83 36,8 35,3 73,6 53,2 38,3 66,9 56,8 87,1 43,8 72,3 67,9 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 33,0 30,1 56,4 46,1 41,1 62,5 50,5 66,8 39,9 46,1 52,5 

Wanderungs- Anzahl 3. Vj. 83 -'2 830 + 264 - 1 957 -3 652 -1 134 - 644 - 768 - 1928 - 1 621 -3 026 - 930 
gewinn(+) I -verlust (-) 2. Vj. 83 -2 281 + 546 - 360 -2 162 -2 241 - 1 310 - 402 - 255 -1 101 + 37 - 879 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 7,0 + 0,6 - 6,1 - 14,5 - 7,1 - 4,2 - 5,2 - 13,5 - 11,8 - 22,1 - 7,8 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 5,6 + 1,2 - 1,1 - 8,6 - 14,1 - 8,5 - 2,8 - 1,8 - 8,1 + 0,3 - 7,4 

Bevölkeruilgszu- (+)I Anzahl 3. Vj. 83 - 4804 -2 964 - 2 530 -4153 - 1 772 - 1 034 - 1 422 -2 108 -'2 121 -3 804 - 1 362 
-abnahme (-) 2. Vj. 83 - 3999 - 2 945 - 1_267 - 2 931 -3 065 - 1 854 - 1 050 - 534 - 1 656 - 717 - 1 454 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 11,8 - 6,3 - 7,8 - 16,5 - 10,7 - 6,7 - 9,7 - 14,8 - 15,5 - 27,8 - 11,4 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 9,9 - 6,3 - 4,0 - 11,7 - 19,2 - 12,1 - 7,2 - 3,8 - 12,2 - 5,3 - 12,3 

Umgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 35 203 59 626 27 386 21 804 13 097 11 346 12 447 9 843 8 685 11 312 9 773 
innerhalb der Stadt 2 Vj. 83 32 042 63 454 26 205 21 564 12 459 10 570 11 716 9 272 15 363 10 813 8 806 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 86,6 127,3 84,8 86,5 81,5 73,2 85,0 69,0 63,5 82,5 81,7 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 79,4 136,8 81,8 86,2 78,2 68,8 80,7 65,4 113,1 79,2 74,2 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 71 152 76 804 3)53 035 50 186 28 536 3)32 755 26 937 15 300 28 455 37 309 24 305 
2. Vj. 83 70198 83 060 3)51 753 49 002 28 578 3)32 676 25 887 14 862 28 759 37 192 24193 

und zwar Männer 
" 

3. Vj. 83 43 480 43 241 3)26 773 29 854 17 341 3)18 312 16 856 8 246 16 512 20 786 11 938 
2. Vj. 83 43 378 47 865 3)27 509 29 548 17 880 3)18 813 16 323 8 217 17108 21 167 12 439 

Frauen 
" 

3. Vj. 83 27 672 33 563 3)26 262 20 332 11 195 3)14 443 10 081 7 054 11 943 16 523 12 367 
2. Vj. 83 26 820 35195 3)24 244 19 454 10 698 3)13 863 9 564 6 645 11 651 16 025 11 754 

Teilzeitkräfte 3. Vj. 83 5 615 4 650 3) 7 186 3 747 2 280 3
) 3119 1 675 1 115 2 853 3 776 2 908 

2. Vj. 83 5 652 4 953 3
) 6 995 3 867 2 281 3

) .3 079 1 555 1 142 2 824 3 741 2 727 

Arbeitslosenquote % 3. Vj. 83 10,0 9,6 ') 5,8 12,6 12,3 ') 6,2 ') 10,7 5,7 12,6 11,2 10,0 
2. Vj. 83 9,9 10,4 ') 5,7 12,3 12,3 ') 6,2 ') 10,3 5,5 12,6 11,2 10,0 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 13137 14 173 3)12129 11 924 2 566 ') 7 857 5 368 4 807 3 589 5 765 6 064 
Ausländer 2. Vj. 83 13108 16 031 3)12 991 12 097 2 626 ') 8 285 5177 4 941 3 663 5 878 6 253 

Offene Stellen 3. Vj. 83 2 501 3 324 3
) 4 346 1 303 628 ') 2 972 1 337 2 456 864 1 007 2 386 

2. Vj. 83 3 308 3 709 3
) 4 888 1 336 744 ') 3131 1 273 2 035 782 1 086 1 100 

Kurzarbeiter 
" 

3. Vj. 83 13 822 5 924 3) 6 660 3 347 3 690 ') 5 834 6 747 2 722 4 755 2 090 3 557 
2. Vj. 83 16 265 8 492 3)13188 3 467 2 657 ') 6 890 7 111 5 614 6148 17 985 8 267 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städt•vergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dort 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und . 
Verarbeitendes 
Handwerk) 4) 

Beschäftigte 1) Anzahl 3. Vj. 83 150 787 159 387 171 905 108 418 54 855 98 671 82 625 119 881 67 699 83120 87 991 
2. Vj. 83 150 953 160157 171 251 108 089 55 120 98 150 83 414 119 242 67 791 83 460 87 107 

je 1000 3. Vj. 83 93 86 134 108 86 160 142 212 125 153 185 
Einwohner 2. Vj. 83 93 86 133 108 86 159 143 210 124 152 183 

I 

Bruttolohn- und Mio. DM 3. Vj. 83 1 657 1 504 1 931 1 300 599 1 093 928 1 437 678 911 818 
-gehaltssumme 2. Vj. 83 1 702 1 549 1 921 1 274 595 1 148 983 1 478 677 836 818 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 44 37 45 48 43 44 45 48 40 43 37 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 45 39 45 47 43 47 47 50 40 40 38 

Umsatz aus Mio. DM 3. Vj. 83 9 772 9 442 9 862 6 337 2 432 3 960 3 907 7 739 3 309 3 299 2 656 
Eigenerzeugung5

) 2. Vj. 83 9 889 9 057 10 253 6 380 2 802 3 932 3 577 8 095 4 053 3 319 2 733 

Gesamtumsatz5
) Mio. DM 3. Vj. 83 20 325 9 766 10 802 7 422 2 949 6136 4 428 8 824 3 947 3 571 2 937 

2. Vj. 83 20 267 9 383 11 185 7 322 3 250 5 949 4133 9 217 4 680 3 584 3 081 
darunter 
Auslandsumsatz5

) Mio. DM 3. Vj. 83 2141 1 074 4 384 2 128 439 1 799 1 423 3 319 1 112 1 074 580 
2. Vj. 83 2 608 1 037 4 612 2 295 517 1 870 1 261 3 478 998 1 121 756 

Gesamtumsatz5
) 1000 DM 

je Einwohner 3. Vj. 83 50 21 33 29 18 40 30 62 29 26 25 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 50 20 35 '29 20 39 28 65 34 26 26 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 535 243 249 272 213 247 213 292 231 170 132 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 539 235 262 272 236 243 199 310 277 172 142 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte 1) Anzahl 3. Vj. 83 22 100 34 440 32 609 12 231 9 579 17 543 11 908 13 276 8 598 7 960 9 317 
2. Vj. 83 21 652 33 245 30 968 12159 9 526 17 233 11 574 12 907 8 412 7768 8 966 

Baugewerblicher Mio. DM 3. Vj. 83 754 1 205 992 339 248 495 403 391 257 254 229 
Umsatz') 2. Vj. 83 643 980 984 333 233 489 412 360 268 264 203 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 3. Vj. 83 464 920 411 838 792 654 268 871 43 425 472 665 163 070 106 861 73 955 91 969 152 315 
2. Vj. 83 389 757 440 088 690 335 213 586 52 820 404 813 168108 123 794 75 195 107.300 139 468 

Fremden- " 3. Vj. 83 829 944 1123100 1 652484 474 112 113 417 806 003 305 307 232 124 135178 145 850 253 031 
Übernachtungen 2. Vj. 83 697 828 1218846 1 452760 396 578 127 749 691 445 301 608 276 332 134 318 196 867 239 561 

darunter von 
" 

3. Vj. 83 288 273 230 383 791 078 226 584 14 732 481 248 125 236 82 484 37 327 39'339 82 487 
Auslandsgästen 2. Vj. 83 242 599 218 289 633 846 156 185 15 003 375 422 118 278 89 663 32 261 55 329 62 217 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 3. Vj. 83 2 041 2 399 5 114 1 881 706 5 198 2 085 1 585 988 1 064 2115 

und 1 .Jahr 2. Vj. 83 1 730 2 628 4 543 1 584 801 4 501 2 078 1 950 988 1 442 2 019 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 3. Vj. 83 13 425 11 246 13 442 10 588 4 813 4110 4114 
fabrikneuer Pkw')· 2. Vj. 83 18 890 15 968 18 965 14 730 7 287 6 131 5 650 

' 
Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 3. Vj. 83·· 299 83 270 145 65 321 120 136 84 75 77 
Ertrag und Kapital 2. Vj. 83 280 78 200 147 81 164 128 127 82 97 82 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 3. Vj. 83 735 178 837 576 407 2 069 823 930 617 546 645 
steuer und 1 Jahr 2. Vj. 83 694 169 626 587 510 1 065 878 896 601 708 691 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 3. Vj. 83 238 112 153 99 58 72 66 70 63 49 51 
kommensteuer 2. Vj. 83 232 100 162 103 60 75 69 78 52 53 54 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 3. Vj. 83 585 239 475 392 360 465 450 480 461 359 430 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 575 215 505 410 377 490 472 551 384 386 457 

1
) am Ende des Berichtszeitraumes. - 2

) wohnberechtigte Bevölkerung. - 3
) Arbeitsamtsbezirk. - 4

) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
tigten. - 5) ohne Umsatzsteuer. - 6) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen.erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die .. langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte.Teil bietet ein knappes 
Tabeilarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

, (vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag , 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970 -
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972 -
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft un.d zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 1 t6 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe 1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Harnburg 11 e 

Telefon: (040) 3681 -719 







Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x = Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im .. Zahlenspiegel " aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD = Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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Das Stichwort 

Mietspiegel 
Nach den zur Zeit gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen dürfen Vermieter von 
nicht preisgebundenem Wohnraum die 
Höhe des Mietzinses nur bei Mieter
wechsel und bei Erstvermietung von 
neu errichteten Wohnungen gemäß den 
Marktgegebenheiten festsetzen. Insbe
sondere bei Mieterhöhungen in laufen
den Verträgen gilt das System der orts
üblichen Vergleichsmiete, wonach der 
Vermieter die Zustimmung zur Erhö
hung des Mietzinses vom Mieter nur bis 
zur Höhe der üblichen Entgelte verlan
gen kann, die in der Gemeinde für nicht 
preisgebundenen Wohnraum vergleich
barer Art, Größe, Ausstattung, Beschaf
fenheit und Lage in den letzten drei Jah
ren vereinbart worden sind, sofern der 
Mietzins seit einem Jahr unverändert ist 
und sich innerhalb der letzten drei Jahre 
um nicht mehr als 30 Prozent erhöht 
hat. 
Der Gesetzgeber hat verschiedene 
Möglichkeiten zur Ermittlung der orts
üblichen Vergleichsmiete aufgezeigt. 
Vor allem in Städten und größeren Ge
meinden werden zu diesem Zweck häu
fig Mietspiegel erstellt. Hierbei handelt 
es sich um tabellarische Mietpreisüber
sichten, in denen für die verschiedenen 
nach Größe, Baualter, Ausstattung und 
Lage gekennzeichneten Wohnungsty
pen Durchschnittsmieten . und/oder 
Mietpreisspannen ausgewiesen sind. 
Die Mietspiegel werden entweder von 
der Stadt- oder Gemeindeverwaltung 
oder von den Interessenvertretern der 
Vermieter und Mieter gemeinsam er
stellt und herausgegeben. Sie dienen 
den Vertragsparteien als Orientierungs
hilfe zur Bestimmung der Miethöhe bei 
Mietpreisverhandlungen und werden 
von den Gerichten im Streitfall häufig 
zur Urteilstindung herangezogen. 

Obwohl das für den Wohnungsbau zu
ständige Bundesministerium Empfeh
lungen für das Aufstellen von Mietspie
geln herausgegeben hat, sind die in der 
Praxis zur Anwendung kommenden Me
thoden nicht einheitlich. Grob gesehen, 
lassen sich zwei Vorgehansweisen un
terscheiden: 1. die empirische Ermitt
lung der Mietpreise für die verschiede
nen Wohnungstypen durch Erhebungen 
in repräsentativ ausgewählten Wohnun
gen und 2. die Nutzung vorhandener 
Mietpreissammlungen unterschied
lichster Art der Stadt-/Gemeindever
waltungen oder der lnteressenverbän
de. 
Zwecks Anpassung an die Marktent
wicklung sollen Mietspiegel im Abstand 
von zwei Jahren neu erstellt oder fort
geschrieben werden. Für Harnburg wird 
ein aktualisierter Mietspiegel im Som
mer dieses Jahres herausgegeben. 

Hans-Jürgen Bach 
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Gestorbene 1983 nach Todesursachen 

Frauen Männer 

Insgesamt Unter 50 Jahren Insgesamt Unter 50 Jahren 

~ Kreislaufkrankheiten [8J Krebs ~ Unfälle §3 Übrige Todesursachen 

HiZ 6.1984 K 

Im Jahr 1983 sind von den Hamburger Einwohnern 12 014 Frauen und 
10 523 Männer gestorben. Häufigste Todesursachen waren bei den 
Frauen mit 50 Prozent und bei den Männern mit 43 Prozent Krankheiten 
des Kreislaufsystems. An Krebs starben 23 Prozent der Frauen und 25 
Prozent der Männer. Fünf Prozent der weiblichen und sieben Prozent 
der männlichen Gestorbenen sind durch Unfälle oder andere Gewalt
einwirkungen ums Leben gekommen. 
Nur 572 Frauen und 1078 Männer hatten bei ihrem Tode noch nicht das 
50. Lebensjahr vollendet. Die Todesursachen der in recht jungen Jah
ren gestorbenen Frauen bildeten zumeist Krebserkrankungen (29 Pro
zent) und Unfälle (23 Prozent); Kreislaufkrankheiten führten bei den 
Frauen dieser Altersgruppe lediglich in elf Prozent der Fälle zum Tode. 
Die jüngeren Männer haben zu 35 Prozent durch Unfälle und Gewalt
einwirkungen ihr Leben verloren; Krebs- und Kreislaufkrankheiten wa
ren bei jeweils 14 Prozent der im Alter von unter 50 Jahren gestorbenen 
Männer die Todesursachen. 

Statistik aktuell 
Bevölkerungs
entwicklung 1983 
Am 31. 12. 1983 hatte Harnburg einen 
Bevölkerungsstand von 1 609 531 Per
sonen, dies bedeutet gegenüber dem 
Vorjahr eine Verringerung der Einwoh
nerzahl in Höhe von 14 317 gleich 0,9 
Prozent. Ende 1982 gegenüber Ende 
1981 war der Rückgang mit 13 284 oder 
0,8 Prozent um ein geringes niedriger. 
Die Gesamtveränderung 1983 ergab 
sich aus einem Überschuß der Gestor
benen über die Geborenen von 9719 . 
und einem Wanderungsverlust von 
4598 Personen - mehr als zwei Drittel 
des Bevölkerungsverlustes geht somit 
zu Lasten des Gestorbenenüberschuc
ses. 
Die Zahl der deutschen Einwohner ver
minderte sich im vergangenen Jahr um 
13 458 auf 1 451 939; der Anteil des 
Gestorbenenüberschusses machte bei 
einem leichten Rückgang der Gebqre
nen auf 1 0 662 ( 1982: 10 882) und einer 
stärkeren Abnahme der Gestorbenen 
auf 22 252 (1982: 23 465) mit 11 590 

gut 80 Prozent der Gesamtveränderung 
bei den Deutschen aus. Der Wande
rungsverlust betrug bei 35 461 Zu- und 
37 878 Fortzügen 2417 Personen 
(1982: 2027). Gegenüber den übrigen 
Bundesländern belief er sich auf 3881 
Personen, während mit den Gebieten 
außerhalb des Bundesgebietes per Sal
do ein Gewinn von 1464 Zuwanderern 
erzielt wurde. Allein in die Nachbarlän
der Schleswig-Holstein und Nieder
sachsen zogen 1983 aus Harnburg 4890 
deutsche Personen mehr zu als von dort 
kamen; 95 Prozent dieses Wanderungs
gewinns der beiden Länder aus Harn
burg verbuchten die sechs Hamburg
Randkreise für sich. Dem Gesamtrück
gang durch Sterbe- und Fortzugsüber
schuß stand rein rechnerisch ein Zu
gang bei der deutschen Bevölkerung 
durch 549 Einbürgerungen von Auslän
dern gegenüber. 
Die ausländischen Mitbürger Ham
burgs hatten neben dem Abgang der 
549 Personen, die im vergangenem 
Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben haben, sowohl mit den übri-
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gen Bundesländern (minus 91) als auch 
mit den Gebieten außerhalb der Bun
desgrenze (minus 2090) einen Wande
rungsverlust von insgesamt 2181 Per
sonen (1982: minus 758). 14 626 Aus
länder zogen in Harnburg zu und 16 807 
aus Harnburg fort. Bei 2156 Geburten 
und 285 Sterbefällen verzeichnete die 
ausländische Bevölkerung einen Ge
burtenüberschuß in Höhe von 1871 Per
sonen. Insgesamt nahm die Zahl der 
Ausländer 1983 um 859 auf 157 592 
(9,8 Prozent aller Einwohner) ab. 

Heinz Lohmann 

11 000 Schüler weniger 
Als Folge des Geburtenrückgangs der 
siebziger Jahre hat sich im Schuljahr 
1983/84 die schon in den vergangenen 
Jahren festgestellte Abnahme der 
Schülerzahlen an den allgemeinbilden
den Schulen fortgesetzt. Nur knapp 
194 000 Schüler besuchen im laufen
den Schuljahr allgemeinbildende Schu
len - ohne Schulen der allgemeinen 
Fortbildung - in Hamburg. Das sind 
11 158 oder 5,4 Prozent weniger als ein 
Jahr zuvor. 
Mit Ausnahme der vorschulischen Ein
richtungen und der Gesamtschulen 
(einschließlich der Klassenstufen eins 
bis vier der Rudolf-Steiner-Schulen) 
sind alle allgemeinbildenden Schularten 
von dem Rückgang betroffen. Relativ 
am stärksten sank die Zahl der Schüler 
an den Realschulen, und zwar um elf 
Prozent. Es folgen die Grund- und 
Hauptschulen mit 6,8 Prozent und die 
Gymnasien mit 5,5 Prozent. Am ge
ringsten war der Rückgang mit 4,5 Pro
zent bei den Sonderschulen. ln den vor
schulischen Einrichtungen stieg dage
gen die Schülerzahl um 1 ,9 Prozent auf 
6200 und bei den Gesamtschulen um 
4,9 Prozent auf 20 423. Henry Köster 

Konsularplatz Hamburg 
Die vielfältigen Auslandsbeziehungen 
der hamburgischen Wirtschaft haben in 
erster Linie dazu beigetragen, daß 
Harnburg heute nach New York die 
Stadt mit den meisten Konsulaten ist. 
Zur Zeit sind in der Hansestadt 77 kon
sularische Vertretungen akkreditiert. 61 
Länder unterhalten Generalkonsulate, 
16 Staaten sind durch Konsulate vertre
ten. Die jüngste Vertretung eines aus
ländischen Staates ist das Generalkon
sulat der Volksrepublik China, das im 
Mai dieses Jahres seine Amtsgeschäfte 
aufnahm. 
Es entspricht einer alten hamburgi
schen Tradition, daß viele dieser Ver
tretungen nicht von Berufsdiplomaten, 
sondern von Honorarkonsuln geleitet 
werden. Das sind im allgemeinen Au
ßenhandelskaufleute oder andere Re
präsentanten aus der Wirtschaft, denen 
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wegen ihrer engen Verbindungen zu 
dem jeweiligen Land dieses Amt über
tragen wurde. Insgesamt lassen 29 
Staaten ihre Interessen in Harnburg 
durch Honorarkonsuln wahrnehmen. 
Beachtlich ist nicht nur die hohe Zahl 
der hiesigen Vertretungen fremder 
Staaten, sondern auch die Streuung 
dieser Länder über den gesamten Erd
ball, die einem Spiegelbild der weltwei
ten Wirtschaftsbeziehungen Hamburgs 
gleichkommt. Mit jeweils 22 Konsulaten 
bzw. Generalkonsulaten sind Europa 
(darunter alle EG-Staaten) und Amerika 
am stärksten in der Hansestadt vertre
ten. Konsularische Beziehungen beste
hen zu 18 afrikanischen und zwölf asia
tischen Ländern, aber auch zu den Süd
seestaaten Kiribati, Tonga und West
samoa. Horst Schlie 

Verkehrsunfälle auswär
tiger Autofahrer 
An den 38 009 Straßenverkehrsunfällen 
mit Personen- und Sachschaden des 

.Jahres 1983 waren 65 905 Kraftfahr
zeuge beteiligt. Drei Viertel davon tru
gen ein Hamburger Kennzeichen, fast 
ein Viertel der Fahrzeuge waren im übri
gen Bundesgebiet und knapp ein Pro
zent im Ausland zugelassen. Die aus
wärtigen Kraftfahrer dürften in erster Li
ni.e ausdem näheren Umland kommen. 
Bei den Unfällen werden die von der Po
lizei angegebenen Hauptverursacher 
und die ohne eigenes Verschulden in ei
nen Unfall Verwickelten erfaßt. Von den 
16 088 beteiligten auswärtigen Kraft
fahrzeugen waren 7679 als Hauptverur
sacher angegeben. Daraus läßt sich er
rechnen, daß auf 1 00 ohne eigenes Ver
schulden in einen Unfall verwickelte 
Kraftfahrer 91 kamen, die als Hauptver
ursacher anzusehen sind und die 
Schuld am Unfall tragen. Dagegen be
trägt die "Schuldquote" der einheimi
schen Kraftfahrer 81. Die Ergebnisse 
der Vorjahre weichen kaum von dieser 
Größenordnung ab. Grate Warncke 

Gasverbrauch 
zurückgegangen 
Im Jahr 1983 gab die Hamburger Gas
werke GmbH (HGW) knapp zwei Milliar
den m3 Gas mit einem Heizwert von 19,4 
Milliarden Kilowattstunden an Verbrau
cher innerhalb der Stadt ab. Gegenüber 
1982 bedeutet das einen Rückgang um 
sechs Prozent. Seit 1981 wird in Harn
burg nur noch Erdgas in das Rohrlei
tungsnetz eingespeist. 
Hauptabnehmer der HGW war das Erd
gaskrattwerk Moorburg, das allein 756 
Millionen m3 Gas benötigte. Allerdings 

sank gegenüber 1982 das abgenomme
ne Volumen um zwölf Prozent. Zweit
stärkste Verbrauchergruppe waren die 
Privathaushalte mit zuletzt 490 Millionen 
m3 . Das Verarbeitende Gewerbe lag
wie schon im Vorjahr - nur an dritter 
Stelle. Es verbrauchte 451 Millionen m3 , 

was im Vergleich zu 1982 einen Rück
gang um vier Prozent bedeutet. 
Zusätzlich zur Abgabe an hamburgische 
Verbraucher lieferte ·die Hamburger 
Gaswerke GmbH 1983 rund 407 Millio
nen m3 Gas an das schleswig-holsteini
sche und weitere 61 Millionen m3 an das 
niedersächsische Umland, so daß sich 
die gesamte Gasabgabe auf nahezu 2,5 
Milliarden m3 belief. 
Der Gasverbrauch gestaltete sich im 
Verlauf des Jahres 1983 aber keines
wegs gleichmäßig; es ergaben sich star
ke Saisonspitzen: Der kurze Monat Fe
bruar lag mit 307 Millionen m3 ganz vorn, 
das ist mehr als das Dreifache dessen, 
was im Juli mit 97 Millionen m3 abge
nommen wurde. Rüdiger Lenthe 

Weniger Land
wirtschaftsflächen 
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
von Hamburger Betrieben umfaßte 1983 
rund 15 600 Hektar. Gegenüber dem 
Vergleichsjahr 1979 ist damit eine Ab
nahme von gut 1100 Hektar (6,8 Pro
zent) zu verzeichnen. Nach den Ergeb
nissen der Bodennutzungserhebung be
trifft dies in erster Linie die Obstanlagen 
(minus 16,5 Prozent), das Dauergrün
land (minus 6,4 Prozent) und das Acker
land (minus 4,8 Prozent). Lediglich die 
Baumschulfläche ist um 6,1 Prozent auf 
250 Hektar ausgedehnt worden. 
Der größte Teil der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche wurde als Ackerland genutzt 
(7720 Hektar). Weitere 6020 Hektar be
standen aus Wiesen und Weiden, der 
Rest entfiel auf Obstanlagen, Baum
schulen sowie auf Haus- und Nutzgär
ten. 
Beim Ackerland überwog der Anbau von 
Getreide, obwohl sich die hierfür benö
tigten Flächen um knapp zwölf Prozent 
auf 4260 Hektar verringerten. Beson
ders stark war der Rückgang beim Brot
getreide (minus 17 Prozent), während 
beim Futtergetreide nur eine Abnahme 
von rund fünf Prozent zu beobachten 
war. Die Fläche für Gemüse, Erdbeeren 
und Blumen verringerte sich um knapp 
neun Prozent auf rund 1400 Hektar, wo
bei der Blumen- und Zierpflanzenanbau 
leicht anstieg (plus zwei Prozent). We
sentlich mehr Flächen wurden dagegen 
für den Rapsanbau benötigt, der um 18 
Prozent auf 660 Hektar ausgeweitet 
wurde. Eine Erweiterung fand auch beim 
Futterpflanzenanbau statt, und zwa·r um 
ein Drittel auf knapp 1200 Hektar. Dabei 
lag das Schwergewicht bei den Flächen 
für Gras zum Abmähen oder Abweiden 
und für Grünmais. Grate Warncke 
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Verarbeitendes Gewerbe 1983 

Schwache Investitions- und 
Verbrauchsgüternachfrage 

Die Konjunktur im Verarbeitenden Ge
werbe Hamburgs stand 1983 im we
sentlichen unter kontraktivem Einfluß. 
Während im Bundesgebiet nach drei
jähriger Wirtschaftskrise ab Jahresmitte 
wieder ein branchenübergreifender Er
holungsprozeß in Gang gekommen ist, 
machten sich die Folgen der Rezession, 
die in Harnburg 1982 und damit ver
gleichsweise spät eingesetzt hatten, 
hier erst im Beobachtungszeitraum 
nachhaltig bemerkbar. Dies läßt sich 
durch Gegenüberstellung der 83er Da
ten zum Vorjahresergebnis der Betriebe 
von Unternehmen mit 20 und mehr Be
schäftigten am beschleunigten Perso
nalabbau, am Produktionsrückgang der 
meisten Branchen sowie an spürbaren 
Umsatzeinbußen in gewichtigen Teilbe
reichen erkennen .. 
Auslösende Faktoren waren die schon 
in der zweiten Hälfte 1982 aufgekom
mene und danach zunehmende Ve~ 
schlechterung der Auftragslage im ln
vestitionsgütersektor und die bis Ende 
1983 anhaltend mäßige Nachfrage nach 
Verbrauchsartikeln sowie Nahrungs
und Genußmitteln. Im Investitionsgüter
gewerbe lag das inländische Auftrags
volumen 1983 nominal um fast acht 
Prozent unter dem Vorjahresniveau. 

. Auch ausländische Investoren fragten 
um knapp zwei Prozent weniger nach 
als 1982, wodurch das Exportgeschäft 

. als wesentliche Konjunkturstütze der 
· Vergangenheit für etliche Branchen 
wieder an Gewicht verloren hat. Bedingt 
durch die Hamburger Angebotsstruktur 
überwog bei den Verbrauchsgüterpro
duzenten ebenfalls der lnlandseinfluß. 
Sie verzeichneten einen Nachfrage
rückgang von vier Prozent, wobei die 
ohnehin nur geringe Zahl von Exporteu
ren dieser Hauptgruppe auf den Aus
landsmärkten noch wesentlich stärkere 
Rückschläge hinnehmen mußte. Dem
gegenüber erzielten fast alle Zweige 
des Grundstoff- und Produktionsgüter
sektors erstmals seit geraumer Zeit wie
der einen Auftragszuwachs. Der Ge
samtanstieg von gut sechs Prozent im 
Inland und nahezu fünf Prozent für Ex
portgüter stellt immerhin eine deutliche 
Ausdehnung des Bedarfs an Betriebs
und Produktionsmitteln dar und signali
siert auch in Harnburg erste Ansätze zu 
einer Wiederbelebung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Aktivität. Diese Daten 
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berücksichtigen indessen nicht die Ent
wicklung in der Mineralölwirtschaft Aus 
dieser Branche erfolgt nämlich -
ebenso wie aus der Hauptgruppe der 
Nahrungs- und Genußmittelhersteller
keine Auftragseingangsberichterstat
tung. Die hier wie dort gesunkenen Ab
satzzahlen lassen aber auf eine ähnlich 
ungünstige Auftragslage wie im Ver
brauchsgütergewerbe schließen. 
Die jährliche Veränderung der ln- und 
Auslandsnachfrage im Bundesgebiet 
gegenüber 1982 macht den Rückstand 
der meisten hiesigen Betriebe deutlich. 
Der wertmäßige Auftragseingangsindex 
für den Bund lag insgesamt um mehr als 
vier Prozent bei den Ausfuhren um nicht 
ganz drei Prozent über dem Vorjahres
ergebnis. Im Investitionsgütergewerbe 
erzielten die verschiedenen Zweige -
ausgenommen der Schiffbau und der 
Maschinenbau - zum Teil sogar zwei
stellige Zuwachsraten. Fast gleichmä
ßig, nämlich um nicht ganz fünf Prozent 
expandierten die Auftragsvergaben aus 
dem ln- und Ausland an den Ver
brauchsgütersektor. ln der Grundstoff
industrie wurde der Hamburger Anstieg 
um mehr als einen Punkt übertroffen. 

natsberichterstatter aus, zwei Drittel 
davon - mit ursprünglich ungefähr 
1800 Arbeitsplätzen - sind jedoch nach 
Unterschreiten der Erfassungsgrenze 
von 20 tätigen Personen oder nach 
Wechsel ihres wirtschaftlichen Schwer
punkts weiterhin in Harnburg tätig. An
dererseits standen diesen Fällen 46 Fir
menzugängen mit nahezu 1600 Be
schäftigten gegenüber, von denen die 
Mehrzahl (39 Betriebe mit 1300 Arbeits
kräften) auch vorher bereits in der Stadt 
aktiv war. Abgesehen von diesen über
wiegend methodisch bedingten Ver
schiebungen hat die Berichtskreisver
änderung den Gesamtverlust per Saldo 
nur mit der relativ kleinen Zahl von rund 
400 Arbeitsplätzen belastet, deren 
Wegfall auf Betriebsschließungen bzw. 
-abwanderungen zurückzuführen ist. 
Ähnlich wie 1982 stammte über die 
Hälfte des Beschäftigungsrückgangs 
aus dem lnvestitionsgütergewerbe, 
dessen Zweige ihre Arbeitskräftezahl 
um rund 4800 auf 75 000 reduziert ha
ben. Das entspricht einer Abnahme von 
sechs Prozent. Am härtesten betroffen 
war der Stahl- und Leichtmetallbau mit 
einem Minus von 14 Prozent, nachdem 
dort im Vorjahr noch zusätzliches Per
sonal benötigt worden war. Im hambur

Beschäftigungsrückgang 
fast allen Zweigen 

in gischen Maschinenbau sank die Be
schäftigung um etwas über sechs Pro
zent. Auf diese Branche entfiel mit ei
nem Fünftel der Gesamteinbußen des Die erhöhte Nachfrageschwäche und 

nachfolgende, auch unter zunehmen
dem Wettbewerbsdruck eingeleitete 
Rationalisierungsmaßnahmen führten 
zu einem gegenüber 1982 erheblich 
verschärften Beschäftigungsabbau. ln 
Harnburg lag die Zahl der eingesetzten 
Arbeitskräfte im Jahresdurchschnitt bei 
knapp 151 000, Ende Dezember sogar 
auf dem neuen Tiefstand von nur etwas 
über 147 000. Diese Angaben zeigen im 
Verhältnis zu den vergleichbaren Vor
jahresdateri einen jeweils um rund 8600 
Personen bzw. um reichlich fünf 
Prozent niedrigeren Stand an. Aller
dings kann man erwarten, daß derart 
extreme Kapazitätseinschränkungen 
1984 nicht mehr eintreten werden. An
ders als 1982 hat sich zum Jahresaus
gang keine Beschleunigung der Ab
wärtsbewegung mehr ergeben. 
Wie schon im vorangegangenen Beob
achtungszeitraum war die Gesamtten
denz auch 1983 nur geringfügig von Be
richtskreisveränderungen beeinflußt. 
Es fielen zwar seit 1982 etwa 60 Betrie
be mit über 2000 Beschäftigten als Mo-

Investitionsgütergewerbes ein gleich
hoher Anteil wie auf den Schiffbau, der 
seinen Personalbestand sogar um ein 
Zehntel verringert hat. Bei den Werften 
blieb der in früheren Jahren vielfach üb
liche Kapazitätsausgleichseffekt zwi
schen den Aktivitäten auf diesen drei 
Gebieten diesmal aus. Die restliche Ab
nahme von nicht ganz 3000 Arbeits
plätzen der Hauptgruppe verteilte sich 
in jeweils ähnlicher absoluter Größen
ordnung vornehmlich auf die Feinme
chanik und Optik, den Luftfahrzeugbau 
sowie die Büromaschinenhersteller. 
Verhältnismäßig günstig schnitt noch 
die Elektrotechnik ab, die ihre Beleg
schaft nur um knapp vier Prozent, d. h. 
um weniger als die Durchschnittsrate 
des Verarbeitenden Gewerbes, ein
schränken mußte. Hier scheint sich die 
Situation nach dem recht umfangrei
chen Abbau während des Vorjahres 
entspannt zu haben. Einziger Zweig mit 
einem, wenn auch mäßigen Personalzu
wachs war der Straßenfahrzeugbau; 
dieser Firmenkreis besteht in Harnburg 
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Tabelle 1 Auftragseingang 1) im Verarbeitenden Gewerbe 2)3) in Harnburg 
1982 und 1983 nach Wirtschaftshauptgruppen 

Auftragseingang 

Wirtschaftsgruppe 1983 1982 Verän-
derung 

1977 :0 100 (ND) in % 

Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 3) 138,2 130,3 + 6' 1 
davon aus dem Inland 1 )1. 6 123,5 + 6,6 

Ausland 161.7 154,5 + 4.7 

Investitionsgütereewerbe 100,3 106,4 - 5.7 
davon aus dem Inland 84,9 92,1 - 7,8 

Ausland 148,0 150,5 - 1,7 

Verbrauchsgütergewerbe 96,1 100,1 - 4,0 
davon aus dem Inland 93.5 95.5 - 2,1 

Ausland 133,0 165,2 - 19,5 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 110,4 112,4 - 1,8 
davon aus dem Inland 98,9 101,2 - 2,3 

Ausland 151,4 152,0 - 0,4 

1) Meßzi~fer zu jeweiligen Preisen. 
2) Industrie und Handwerk; Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr 

Beschäftigten ohne Mineralölverarbeitung sowie Nahrungs- und Genußmittelgewerbe. 
3) einschließlich Bergbau. 

hauptsächlich aus Reparaturbetrieben, 
die im Instandhaltungs- und Ersatzteil
geschäft tätig sind. Darüber hinaus ha
ben die wenigen Zulieferfirmen für die 
Fahrzeugherstellerindustrie von der im 
übrigen Bundesgebiet wie auch im Aus
land wieder sehr regen Nachfrage nach 
Nutzfahrzeugen profitieren können. 
Im Grundstoff- und Produktionsgüter
gewerbe verringerte sich die Arbeits
kräftezahl um beinahe 2100 Personen 
auf 37 400. ln diesem Sektor lag die Ab
nahmerate um mehr als das Doppelte 
über der des Vorjahres. Sie war aller
dings mit etwas über fünf Prozent nicht 
so stark ausgeprägt wie die rückläufige 

Beschäftigung der lnvestitionsgüterpro
duzenten. Die der Menge nach bedeu
tendsten Einbußen gab es in den stär
ker besetzten Branchen und dort insbe
sondere durch die Großbetriebe. So 
gingen der Mineralöl- und der Gummi
verarbeitung jeweils rund 500 Arbeits
plätze verloren. ln beiden Zweigen fand 
sowohl bei den Arbeitern als auch bei 
den Angestellten der Unternehmens
verwaltungen eine Anpassung an die 
schon seit längeren negative Absatzbe
wegung statt. Demgegenüber waren in 
der Chemischen Industrie vor allem 
kleine und mittlere ·Firmen nicht .mehr 
ausgelastet. Insgesamt mußten in die-

ser Branche über 550 Stellen aufgege
ben werden, wodurch von den vormals 
133 Betrieben allein sieben unter die 
Erfassungsgrenze des Berichtskreises 
fielen. Am härtesten war jedoch die 
Gruppe der neun mittelgroßen Gieße
reien Hamburgs betroffen. Ihr Personal
bestand reduzierte sich um fast die 
Hälfte auf 300 Erwerbstätige. 
Deutlich verschärft hat sich das Tempo 
des Kapazitätsabbaus im Ver
brauchsgütergewerbe, das beinahe je
den zehnten Arbeitsplatz eingebüßt hat 
und Ende 1983 nur noch knapp 13 000 
tätige Personen zählte. War hier bereits 
der Beschäftigtenrückgang von 1982 

Tabelle 2 Beschäftigte in fachlichen Betriebsteilen des Verarbeitenden 
Gewerbes 1)2) in Harnburg 1982 und 1983 nach Wirtschaftszweigen 
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Beschäftigte 

Wirtschaftszweig 198} 1982 

Anzahl (MD) 

Verarbeitendes Gewerbe 2) 145 262 153 903 
davon Grwldetoff- und Produktionsgütergewerbe 37 412 39 509 

darunter Mineralölverarbeitung 8 950 9 476 
Chemische Industrie 14 674 15 223 
Gummiverarbeitung 5 954 6 465 

Investitionsgütergewerbe 75 036 79 846 
darunter Maschinenbau 17 984 19 221 

Straßenfahrzeugbau 1 071 6 900 
Schiffbau 9 780 10 931 
Elektrotechnik 17 129 18 405 

Verbrauchegütergewerbe 12 899 14 266 
darunter Druckerei und Vervielfältigung 5 712 6 040 

Herstellung von Kunststoffwaren 1 831 1 864 
Bekleidungegewerbe 465 506 

Nahrunge- und GenuSmittelgewerbe 19 915 20 282 
darunter Herstellung von Back- und Dauerbackwaren 2 203 2 121 

Herstellung von Süßwaren 2 692 2 895 
Ölmühlen, Herstellung von Speiseöl 1 513 1 541 

1) Industrie und Handwerk; Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten. 

2) einschließlich Bergbau. 

Verän-
derw1g 
in % 

- 5,6 
- 5.3 
- 5,6 
- 3,6 
- 7.9 

- 6,0 
- 6,4 
+ 2,5 
- 10,5 - 3.7 
- 9,6 
- 5,4 
- 1,8 
- 8,1 

- 1,8 
+ 3.9 - 1,0 
- 1,1 
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größer als bei den anderen Hauptgrup
pen, seinerzeit bedingt durch hohe Ver
luste der Kunststoffverarbeitung und 
des Bekleidungsgewerbes, so lag die
ser Sektor 1983 mit einem Minus von 
zehn Prozent erneut über dem Gesamt
durchschnitt, diesmal mit Schwerpunk
ten in der sehr um Rationalisierung be
mühten Papier- und Pappeverarbei
tung, bei den Druckereien sowie in der 
absatzgeschwächten Musikinstrumen
ten- und Büroartikelbranche. 

Im Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
hat sich die Beschäftigungslage gegen
über 1982 stabilisiert. Die Zahl der Ar
beitsplätze ging nur noch um ungefähr 
zwei Prozent auf 19 900 zurück. Der Ab
gang von knapp über 300 Beschäftigten 
betraf zu zwei Dritteln die Süßwarenin
dustrie, im übrigen aber auch die Mine
ralwasserfabriken und die Futtermittel
firmen. Weitere - branchenspezifisch 
eher unbedeutende - Einschränkun
gen in anderen Zweigen des Ernäh
rungsgewerbes sowie in der Tabakver
arbeitung wurden in etwa durch zusätz
lich eingestellte Personen bei den Dau
erbackwarenherstellern, bei den Flei
schereien und erstmals seit Jahren 
auch wieder in der Fischverarbeitung 
ausgeglichen. · 

Die Entwicklung im Bundesgebiet ver
lief vergleichsweise günstiger, auch 
wenn es dort wie in Harnburg nur weni
ge Branchen mit Mehrbedarf an Ar
beitskräften gab, beispielsweise für die 
Produktion von Büromaschinen und Da
tenverarbeitungsanlagen. Im Grund
stoffsektor wiederholte sich die Vorjah
resabnahme von rund 3,5 Prozent, 
hauptsächlich durch Rationalisierungen 
in der Eisenschaffenden Industrie her
vorgerufen. ln fast allen Investitionsgü
terzweigen stiegen die Verlustziffern 
gegenüber 1982 nochmals an, beson
ders im Schiffbau, im Maschinenbau 
sowie in der Feinmechanik und Optik. 
Im Mittel lagen die Abnahmen mit nicht 
ganz vier Prozent jedoch merklich unter 
dem Hamburger Niveau. Auch im Ver
brauchsgütersektor sowie im Nah
rungs- und Genußmittelgewerbe blieb 
es weiterhin bei negativen Beschäfti~ 
gungstendenzen. ln der Holzverarbei
tung und in der Herstellung von Kunst
stoffwaren, zwei von den arbeitsinten
sivsten Verbrauchergüterbranchen im 
Bundesgebiet, stabilisierte sich die La
ge allerdings etwas, so daß in dieser 
Hauptgruppe insgesamt nur noch Per
sonaleinbußen in Höhe von fünf Prozent 
zu verzeichnen waren. Im Gegensatz zu, 
Harnburg verstärkte sich aber im Bund 
die Schrumpfungstendenz in etlichen 
Zweigen des Ernährungsgewerbes so
wie in der Tabakverarbeitung. 
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Oberwiegend rückläufige 
Produktionsergebnisse 
Deutlicher noch als an den Beschäftig
tenzahlen zeigen sich die Auswirkungen 
der Konjunkturflaute auf die Hamburger 
Wirtschaft in den verfügbaren Lei
stungsdaten des Verarbeitenden Ge
werbes aus dem Jahr 1983. Die Menge 
der unmittelbar für Produktionszwecke 
bzw. Serviceleistungen verbrauchten 
Arbeiterstunden ging um fast neun Pro
zent, im Investitionsgütergewerbe so
gar um beinahe zwölf Prozent zurück. 
Dieser Abwärtstrend war wesentlich 
stärker als der Rückgang bei den Ar
beitsplätzen, weil weit mehr Arbeiter als 
Angestellte ausgeschieden sind. Ent
sprechend niedrig fiel auch das Ergeb
nis der Gesamtproduktion aus, da nur in 
geringem Umfang Produktivitätsfort
schritte erzielt wurden. Während 1982 
noch von einem Jahr mit weitgehend 
stagnierendem Output gesprochen wer
den konnte, fiel der Nettoproduktionsin
dex des Verarbeitenden Gewerbes um 
vier auf 93 Punkte und damit auf einen 
bisher nicht erreichten Tiefstand. Wie in 
den letzten Jahren üblich, wurde dieser 
Prozeß überwiegend von Schwäche
phasen der jeweils gewichtigen Bran
chen innerhalb der Hauptgruppen ge
prägt. Hingegen lassen die zum Teil be
deutend niedrigeren Abnahmeraten ei
ner Reihe von weniger stark besetzten 
Zweigen erkennen, daß die Talsohle der 
Produktionstätigkeit dort überschritten 
ist. 
Einen auch auf die Gesamttendenz 
durchschlagenden Einfluß übte die Mi
neralölverarbeitung aus, die mit unge
wohnten Absatzschwierigkeiten zu 
kämpfen hatte und ihren Ausstoß um 
sechs Prozent zurücknehmen mußte. 
Während 1982 nach Produktionsverla
gerungen aus dem übrigen Bundesge
biet auf hiesige Raffienarien noch ein 
beträchtlicher Anstieg ermöglicht wer
den konnte, sorgte nun vor allem diese 
Branche für die Umkehr der Outputbe
wegung im Grundstoffsektor von plus 
acht Prozent im Jahr 1982 auf minus 
vier Prozent für 1983. Parallel zu ihren 
extremen _ Beschäftigungsabgängen 
sank auch die Produktion der Gieße
reien um nicht ganz ein Drittel, was für 
den Mittelwert der Hauptgruppe jedoch 
nicht besonders von Belang war. Ande
re Zweige konnten dagegen ihren Lei
stungsstand halten, wie die Chemische 
Industrie und die Gummiverarbeitung 
bzw. sogar verbessern, wie die Holzbe
arbeitung oder die Eisenschaffende In
dustrie. 
Im Investitionsgütersektor schwächte 
sich der Abwärtstrend des Jahres 1982 
etwas ab, zumal die damals verhältnis
mäßig hohen Einbußen im Maschinen-

bau, in der Feinmechanik und Optik so
wie speziell in der Elektrotechnik dies
mal ausblieben oder nur mit erheblich 
verminderter Stärke eintraten. Beson
ders im Bereich der Herstellung eigent
licher Investitionsgüter, zum Beispiel in 
der Nachrichten-, Meß- und Regeltech
nik, nicht dagegen auf dem Gebiet der 
Unterhaltungselektronik, waren deutli
che Auftriebskräfte zu erkennen. Trotz
dem wies die gesamte Hauptgruppe mit 
einem Minus von 4,6 Prozent nach wie 
vor die höchsten Schrumpfungsraten 
aller vier Sektoren auf. Ein günstigeres 
Ergebnis verhinderte in erster Linie der 
stark reduzierte Output im Schiffbau, 
der um fast ein Fünftel weniger produ
zierte als vor einem Jahr. Hinzu kam der 
um 15 Prozent niedrigere Ausstoß des 
Stahl- und Leichtmetallbaus; die ehe
mals für Harnburg bedeutsame Kessel
und Behälterproduktion ist praktisch 
eingestellt worden. Dank kontinuieriich 
guter Nachfrage aus dem ln- und Aus
land nach Zulieferung für die Nutzfahr
zeugproduktion war der Straßenfahr
zeugbau die einzige Branche mit nen
nenswertem Leistungszuwachs. 

Einigermaßen gebremst zeigte sich der 
Abschwung im Verbrauchsgütergewer
be, obgleich die Abnahme 1983 noch 
nahezu vier Prozent erreichte. Im Jahr 
zuvor lag der entsprechende Wert hin
gegen bei weit über sechs Prozent. Die 
seinerzeit in der Glas- bzw. Holzverar
beitung, im Textilgewerbe sowie bei den 
Anbietern von Musikinstrumenten, 
Spielwaren- und Bürobedarf beobach
teten Produktionseinbrüche scheinen 
überwunden zu sein. ln diesen Zweigen 
verminderte sich der Warenausstoß 
kaum noch. Dagegen sank die Ferti
gungsmenge der Druckereien sowie der 
Papier- und Pappeverarbeitung, der 
beiden bedeutendsten Zweige dieses 
Sektors, beträchtlich, zumal eine Reihe 
von Aufträgen an hiesige Unternehmen 
in deren außerhalb Hamburgs gelege
nen Produktionsstätten erledigt wurde. 

Die konjunkturelle Situation des Nah
rungs- und Genußmittelgewerbes läßt 
sich diesmal nur schwer beurteilen. 
Über weite Teile des Jahres 1983 war 
die wichtigste Branche, die Olmühlenin
dustrie, infolge des durch Brand be
dingten Ausfalls eines Großbetriebes 
stark in Mitleidenschaft gezogen. Dies 
hat die Nettoleistung der gesamten 
Hauptgruppe negativ beeinflußt. Die 
durchschnittliche Entwicklung blieb 
dennoch gegenüber 1982 unverändert 
bei einem Minus von lediglich drei Pro
zent. Branchenweise gab es jedoch be
trächtliche Unterschiede. So reduzierte 
sich die Süßwarenproduktion um nahe
zu fünf Prozent, nicht mehr ganz so 
kräftig allerdings wie noch ein Jahr zu-
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Tabelle 3 Index der Nettoproduktion 1) im Verarbeitenden Gewerbe 2)3) 
in Harnburg 1982 und 1983 nach Wirtschaftszweigen 

Index der Nettoproduktion 

Wirtschaftszweig 1983 1982 Verä.n-
derung 

1976 :, 100 (MD) in % 

Verarbeitendes Gewerbe 3) 93,0 96,9 - 4,0 
davon Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 101,9 106,2 - 4,0 

darunter Mineralölverarbeitung 100,8 107,4 - 6,1 
Chemische Industrie 115,0 115,0 + o, 1 
Gummiverarbeitung 90,4 92,7 - 2,5 

Investitionsgütergewerbe 90,5 94,8 - 4,6 
darunter Maschinenbau 99.5 101 '1 - 1,6 

Straßenfahrzeugbau 109,3 103,2 + 5,9 
Schiffbau 85,6 106,7 - 19,8 
Elektrotechnik 84,3 84,1 + 0,3 

Verbrauchsgütergewerbe 87,6 91,0 - 3.1 
darunter Druckerei und Vervielfältigung 81,3 91,8 - 5,0 

Herstellung von Kunststoffwaren 92,5 99,2 - 6,8 
Bekleidungsgewerbe 58,0 57,4 + 1 ,o 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 81,0 83,5 - 3,0 
darunter Herstellung von Back- und Dauerbackwaren 110,0 110,0 - o,o 

Herstellung von Süßwaren 128,1 134.5 - 4,8 
Ölmtihlen, Herstellung von Speiseöl 116,9 128,8 - 9,2 

1) arbeitstäglich bereinigt. 
2) Industrie und Handwerk; Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr 

Beschäftigten. 
3) einschließlich Bergbau. 

vor. Dagegen konnten die kaffee- und 
teeverarbeitenden Betriebe ihre Vorjah
resexpansion noch auf über vier Pro
zent ausdehnen. Die Fischverarbeitung 
erhöhte ihren Warenausstoß sogar um 
mehr als 80 Prozent. Wesentlich niedri
ger als in der Vergleichsperiode fiel 
auch die Produktionsminderung der Mi
neralwasserfabriken und der Futtermit
telwerke aus. 
Sofern die mittlerweile auf das Basis
jahr 1980 und auf ein neuartiges Be
rechnungsschema umgestellten Index
zahlen für das Bundesgebiet einen di
rekten Vergleich mit der Produktions
entwicklung in Harnburg - gemessen 
nach herkömmlicher Indexmethodik -
überhaupt zulassen, kann für das Bun
desgebiet ein wesentlich günstigerer 
Produktionsverlauf festgestellt werden. 
Im Grundstoffsektor erzielten die mei
sten Zweige bemerkenswerte Zuwäch
se, allen voran die Grundstoffchemie. 
Parallelen zum Hamburger Abwärts-

. trend zeigte nur die Mineralölverarbei
tung. Die wieder spürbar aufwärts wei
senden Outputzahlen der Elektrotech
nik, des Straßenfahrzeugbaus und ins
besondere der Herstellung von Daten
verarbeitungsanlagen verdeckten je
doch die auch im Bund noch schwache 
Konjunktur des Maschinenbaus sowie 
des Schiffbaus. Damit verschlechterte 
sich der Investitionsgütersektor insge
samt nur unwesentlich. Auch für die ein
zelnen Zweige der beiden anderen 
Hauptgruppen wurden fast ausnahms
los bessere Ergebnisse als in Harnburg 
angezeigt, überwiegend sogar Produk
tionserweiterungen. 
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Uneinheitliche Umsatz
entwicklung 
Wie die Produktionstätigkeit war auch 
die Absatzsituation 1983 in Harnburg in 
außergewöhnlichem Maße durch die je
weils bedeutendsten Branchen inner
halb der Hauptgruppen geprägt. Zeit
weise sehr unterschiedliche Geschäfts
abläufe hatten dabei teils kontraktive, 
teils abschwunghemmende Effekte auf1 

die Gesamtentwicklung des Verarbei
tenden Gewerbes. Generell überwogen 
jedoch - nicht zuletzt wegen der 
schwächeren zweiten Jahreshälfte im 
Investitionsgütersektor rezessive 
Einflüsse. Durchaus noch respektable 
Umsatzzuwächse e1mger kleinerer 
Branchen konnten die allgemein ab
wärtsgerichtete Bewegung nicht nach
haltig bremsen. Der Wert der von allen 
Betrieben abgesetzten Eigenproduktion 
ging um nicht ganz drei Prozent auf 
knapp unter 41 Milliarden DM zurück. 
Zwar fiel die Abnahme bei den Ausfuh
ren etwas hölier aus als bei den Inlands
verkäufen, die Exportquote sank jedoch 
nur unwesentlich auf 21,5 Prozent. 
ln der Gegenüberstellung zu 1982, als 
noch nominal eine beinahe zehnprozen
tige Expansion auf beiden Absatzmärk
ten zu verzeichnen war, erweckt das Er
gebnis von 1983 im Durchschnitt den 
Eindruck eines schwerwiegenden Um
satzeinbruchs. Dies ist jedoch in erheb
licher Weise zu relativieren, da die Ver
änderungen dem Schwergewicht nach 
von der umsatzstärksten Hamburger 
Branche, der Mineralölverarbeitung, 
hervorgerufen worden sind. Obwohl 

dieser Zweig bundesweit auch 1982 we
gen des bereits sehr ausgeprägten 
Energiesparverhaltens der Verbraucher 
Umsatzverluste hinnehmen mußte, 
stieg der Absatz damals in Harnburg 
steil an, nachdem die Raffineriekapazi
täten hier im Zuge überregionaler Pro
duktionsvariagerungen besser ausge
nutzt wurden und mehr Mineralölpro
dukte aus der Hansestadt in den Handel 
kamen als früher. Inzwischen hat dieser 
Struktureffekt keine Wirkung mehr. 
1983 meldeten die hiesigen Betrieb ei
nen Umatzschwund von fast zehn Pro
zent, der zwar teilweise eine Folge des 
Preisverfalls, hauptsächlich aber auf 
den extremen Nachfragerückgang im 
ln- und Ausland zurückzuführen war. 
Die ausgesprochen milde Witterung 
während der Heizperioden zu Beginn 
und am Ende des Jahres hat ebenfalls 
dazu beigetragen. Zieht man die von 
diesem Zweig in beiden Jahren erziel
ten Beträge ab, so ergeben sich für den 
Umsatz des übrigen Verarbeitenden 
Gewerbes Wachstumsraten von rund 
drei Prozent für 1982 und etwas weniger 
als zwei Prozent für 1983. Diese Rech
nung macht deutlich, daß sich vielrJ 
Branchen entgegen der im großen und 
ganzen rückläufigen Beschäftigungs
und Leistungstendenz auf dem Ver
kaufssektor noch relativ gut behaupten 
konnten. Bei einem durchschnittlichen 
Anstieg der Erzeugerpreise von nur et
wa zwei Prozent, der sich zudem seit 
1982 noch beträchtlich ermäßigt hatte, 
gab es neben der Mineralölverarbeitung 
nur wenige Zweige mit nennenswerten 
Realverlusten. Allerdings sind die 1982 
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Tabelle 4 Umsatz 1) in fachlichen Betriebsteilen des Verarbeitenden Gewerbes 2)3) 
in Harnburg 1982 und 1983 nach Wirtschaftszweigen 

Umsatz 

Wirtschaftszweig 1983 1982 Verä.n-
derung 

Mio. DM in% 

Verarbeitendes Gewerbe ) 40 825 41 967 - 2,7 
davon Grundstoff- und Produktionseütergawerbe 3 20 725 21 775 - 4,8 

darunter Mineralölverarbeitung 13 983 15 491 - 9,7 
Chemische Industrie 2 992 2 835 + 5,5 
Gummiverarbeitung 682 690 - 1,2 

Investitionsgütergewerbe 11 386 11 367 + 0,2 
darunter Maschinenbau 2 834 2 746 + 3,2 

Straßenfahrzeugbau 617 566 + 9,2 
Schiffbau 1 525 
Elektrotechnik 3 407 3 394 + 0,4 

Verbrauchsgütergewerbe 1 599 1 655 - 3,4 
darunter Druckerei und Vervielfältigung 682 712 - 4.3 

Herstellung von Kunststoffwaren 217 233 - 6,7 
Bekleidungsgewerbe 73 69 + 5,5 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 7 115 7 169 - 0,8 
darunter Herstellung von Back- und Dauerbackwaren 230 214 + 7,1 

Herstellung von Süßwaren 561 626 - 10,3 
Ölmühlen, Herstellung von Speiseöl 2 135 2 188 - 2,4 

1) aus Eigenerzeugung; ohne Umsatzsteuer. 
2) Industrie und Handwerk; Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr 

Beschäftigten. 
3) einschließlich Bergbau. 

erzielten Zuwachsraten allenthalben 
stark reduziert. 
Der lnvestitionsgütersektor, der 1982 im 
Hauptgruppenvergleich das beste Er
gebnis hatte, verzeichnete diesmal nur 
ein gedämpftes Geschäftsklima mit al
lerdings recht uneinheitlicher Bran
chenentwicklung. Die hohe Ausfuhrex
pansion der beiden letzten Jahre ist 
weitgehend zum Stillstand gekommen. 
Vereinzelte Rückschläge auf diesem 
Gebiet und nicht einmal mehr ein Pro
zent Zugang im Inlandsgeschäft ließen 
den Absatz nominal bei etwa elf Milliar
den DM stagnieren, während 1982 noch 
ein Plus von rund acht Prozent regi
striert worden war. Besonderes Gewicht 
hatten wieder einmal Schwankungen in 
zwei der größten Branchen. Im Schiff
bau erhöhte sich der Umsatz um ein 
Fünftel, was diesmal ausschließlich 
durch hohe Ablieferungswerte an Aus
landskunden entstanden ist. Umgekehrt 
sanken die Absatzzahlen im Luftfahr
zeugbau, da dort die Fakturierungen 
auf der Ausfuhrseite wesentlich niedri
ger ausfielen als 1982. Die Verände
rung der Wertgrößen beider Zweige, die 
per Saldo für eine Erholungstendenz 
spricht, ist aber wie üblich kein ausrei
chender Maßstab zur Beurteilung des 
Konjunkturklimas im Investitionsgüter
gewerbe insgesamt. ln diesen Fällen 
haben erneut gegenüber der Produk
tionsphase zeitverschobene Schlußab
rechnungen über Großaufträge eine 
Rolle gespielt, die eine periodengerech
te Zuordnung zu Bewegungen anderer 
Indikatoren nicht zulassen. Der Absatz
trend in den übrigen Branchen gibt des-
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halb die allgemeine wirtschaftliche Lage 
des Sektors besser wieder, obgleich 
konträre Entwicklungen im Hinblick auf 
die ln- und Auslandsumsätze auch dort 
ein uneinheitliches Bild zeichnen. Ten
denziell hat das Umsatzwachstum stark 
nachgelassen. Am günstigsten schnit
ten noch die in Harnburg nicht so be
deutsamen, zur Zeit aber sehr dynami
schen Hersteller von Büromaschinen 
und Datenverarbeitungsanlagen sowie 
der Straßenfahrzeugbau ab, die ihren 
Absatz um ein Viertel bzw. neun Pro
zent ausgedehnt haben. Im Maschinen
bau halbierte sich die letztjährige Stei
gerungsrate auf etwa drei Prozent, da 
die Exporte nicht weiter wuchsen. Auf 
dem Inlandsmarkt wurden dagegen, 
insbesondere in der ersten Jahreshälf
te, noch gute Erfolge erzielt, was zum 
Teil von einem durch die Investitionshil
fen geförderten Auftragschub aus 1982 
herrührte. Im Bereich des größten Zwei
ges in dieser Hauptgruppe, der Elektro
technik, konnten Einbußen im Inland 
durch entspr-echend höhere Exporte 
ausgeglichen werden. Ein ähnlicher An
stieg wie im Vorjahr wiederholte sich al
lerdings nicht. Die übrigen Branchen, 
allen voran der Stahl- und Leichtmetall
bau, mußten empfindliche Rückschläge 
auf beiden Absatzmärkten hinnehmen. 
Nimmt man die Mineralölfirmen aus, so 
hat der Grundstoff- und Produktionsgü
tersektor im Verhältnis zu 1982 bemer
kenswerte Fortschritte gemacht. Die 
Exportziffern stiegen nach vormals ne
gativem Trend wieder um fast fünf Pro
zent, die Absatzwerte im Inland sogar 
um acht Prozent. Den größten Anteil 

hieran hatte die Nichteisenmetallerzeu
gung, die im Auslandsgeschäft und na
mentlich auch bei heimischen Abneh
mern erheblich zugenommen hat, sowie 
die Chemische Industrie, deren Plus 
hauptsächlich hohem Exportzuwachs 
zu verdanken war. Aber auch die in 
Harnburg weniger gut repräsentierten 
Zweige der Verarbeitung von Steinen 
und Erden sowie der Holzverarbeitung 
verzeichneten befriedigende bis gute 
Ergebnisse, was auf einer spürbaren 
Wiederbelebung der Bautätigkeit im ge
samten Bundesgebiet beruht. Einen 
drastischen Konjunktureinbruch erleb
ten dagegen die Gießereien. Ihr Umsatz 
schrumpfte um ein Drittel und Ausfuh
ren wurden praktisch überhaupt nicht 
mehr getätigt. 
ln der kleinsten Hamburger Hauptgrup
pe, dem Verbrauchsgütergewerbe, hat 
sich zwar der Umsatzanstieg des Vor
jahres geringfügig abgeschwächt, wei
terhin ernste Absatzsorgen haben je
doch die Betriebe der Glasverarbeitung 
und Kunststoffherstellung. Auch die 
Druckereien konnten das gute Ergebnis 
von 1982 nicht wiederholen. Dagegen 
meldeten die Textil- und Bekleidungs
gewerbe wie die Holzverarbeitung wie
der Zunahmen, was den im Durch
schnitt negativen Trend der Hauptgrup
pe im ganzen jedoch nicht aufzuhalten 
oder gar umzukehren vermochte. Im 
Mittel ging der Umsatz aus dem Verkauf 
von Verbrauchsgütern um über drei 
Prozent auf 1,6 Milliarden DM zurück. 
Dabei lag das Schwergewicht der Ab
nahmen trotz der mit minus acht Pro
zent recht hohen Minderung der Aus-
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fuhren auf dem lnlandsmarkt, da die Ex
portanteile der meisten. hiesigen Ver
brauchsgüteranbieter weit unter dem 
Mittelwert des Verarbeitenden Gewer
bes rangieren. Gleichwohl haben Ein
bußen im Auslandsgeschäft diesmal ei
nige Zweige stärker als üblich getroffen. 
Dazu gehören die Papier- und Pappe
verarbeitung, die Druckereien und die 
Kunst.stoffartikelbranche. 
Die Entwicklung im Nahrungs- und Ge
nußmittelsektor ist insoweit günstiger 
zu beurteilen, als viele Zweige des Er
nährungsgewerbes ihre Vorjahresum
sätze halten oder sogar verbessern 
konnten. Nur in der Süßwarenherstel
lung und für die Mineralwasserfabriken 
gab es deutliche Abnahmen. Der Um
satzverlust der Ölmühlen war aus er
wähnten Gründen nicht konjunkturbe
dingt Wenn die gesamte Hauptgruppe 
trotz weitgehend günstiger Einzelent
wicklungen im Inland - dem hier we
sentlichen Absatzgebiet - nur auf zwei 
Prozent Zuwachs kam, so ist dies zu 
großen Teilen auf die Einbußen in der 
Tabakverarbeitung zurückzuführen. Die 
hiesigen Unternehmen dieser Branche 
bestreiten ihren Export seit Anfang 
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1983 überwiegend aus der Herstellung 
ihrer Niederlassungen in anderen Bun
desländern. Diese Verschiebung wurde 
durch die im Vergleich zu 1982 wieder 
kräftig erhöhten Inlandsverkäufe nur zur 
Hälfte wettgemacht. 

Für einen detaillierten Vergleich der 
Hamburger Datenkonstellation mit den 
Zahlen über das gesamte Bundesgebiet 
reicht das Informationsmaterial im Au
genblick nicht aus, da Ergebnisse in der 
Gliederung nach ln- und Auslandsberei
chen noch nicht zur Verfügung stehen. 
Die bereits vorliegende Grobübersicht 
spiegelt jedoch - abgesehen vom 
Grundstoffsektor - ein besseres Klima 
für das Verarbeitende Gewerbe im übri
gen Bundesgebiet wider. Den im übri
gen Bundesgebiet noch stärkeren Ne
gativeinfluß der Mineralölverarbeitung 
nicht gerechnet, ergab sich generell ei
ne Umsatzexpansion von drei Prozent. 
Im Investitionsgütergewerbe lagen die 
Zunahmen dank der Verkaufserfolge im 
Straßenfahrzeugbau, in der Elektro
technik und insbesondere in der Her
stellung von Büro- und Datenverarbei
tungsanlagen um gut zwei Punkte über 

der hiesigen Rate. Dem Hamburger Mi
nus im Verbrauchsgütersektor steht ein 
verhaltener Aufschwung von drei Pro
zent im Bund gegenüber, der vor allem 
durch hohe Zunahmen im Verkauf von 
Kunststoffwaren sowie von Material aus 
Holz, speziell für den Baumarkt, ausge
löst wurde. ln fast allen Zweigen des 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbes 
bewegten sich die Veränderungsraten 
allerdings geringfügig unterhalb der 
realen Verlustschwelle. Wenn sich 
wertmäßig gesehen insgesamt dennoch 
ein Umsatzanstieg ergab, so lag dies in 
erster Linie an den überdurchschnittli
chen Zugängen im Verkauf von Tabak
waren. Wesentlich ungünstiger als in 
Hamburg, obwohl noch sichtbar positiv, 
verlief die Konjunktur in den mineralöl
unabhängigen Grundstoff- und Produk
tionsgüterzweigen. Den Ausschlag für 
den gegenüber 1982 spürbar rückläufi
gen Zuwachs gab das schwache Ab
schneiden der in einer Strukturkrise 
steckenden Stahlindustrie, die in Harn
burg - wenn auch mit ungleich geringe
rer Bedeutung - noch Umsatzgewinne 
erzielen konnte. 

Jörn-Uirich Hausherr 
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Strukturelle Erkenntnisse über die veranlagten 
Vermögen natürlicher Personen 1980 

Vorbemerkung 
Neben der personellen Einkommens
verteilung spielt die personelle Vermö
gensverteilung immer wieder eine zen
trale Rolle in der wirtschaftspolitischen 
Diskussion, nicht zuletzt weil die Frage, 
wie die "richtige" oder "gerechte" Ver
mögensverteilung aussehen sollte, trotz 
aller Objektivierungsversuche eine 
Wertungsfrage ist und bleibt. Diese Dis
kussionen müssen sich zudem in Bah
nen bewegen, die als nicht hundertpro
zentig abgesichert gelten, weil über die 
reale Verteilung des privaten Volksver
mögens keine restlos befriedigenden 
statistischen Unterlagen existieren. Ein 
umfassender Vermögenszensus aller 
privaten Haushalte hat bisher nicht 
stattgefunden. lnformationsquellen, auf 
die man im besagten Zusammenhang 
zurückgreifen kann, bilden hauptsäch
lich die Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe der amtlichen Statistik sowie 
die Steuerstatistik, hier die für die Ver
mögensteuer, die im mehrjährigen Tur
nus der Vermögensteuer-Hauptveran
lagung erstellt wird. 

Begrenzte Aussagekraft der 
Vermögensteuerstatistik 
Allzuhoch gespannte Erwartungen darf 
man mit dem Datenmaterial der Vermö
gensteuerstatistik nicht verbinden; sei
ne quantitative Aussagefähigkeit ist 
eingeengt. Die Vermögensteuerstatistik 
ist als Steuerstatistik zwar eine Total
statistik, deren Grundgesamtheit sämt
liche Vermögensteuerpflichtige umfaßt, 
d. h. alle zur Abgabe einer Vermögens
erklärung Verpflichteten, deren Veran
lagung wegen Überschreitans bestimm
ter Vermögensgrenzen, die für natürli
che Personen durch die individuellen 
Freibeträge und für Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermö
gensmassen durch die Besteuerungs
grenze gezogen sind, zur Erteilung ei
nes Vermögensteuerbescheids führt. 
Für den Erfassungsgrad der Statistik 
bedeutet dies, daß beispielsweise un
beschränkt steuerpflichtige Einzelper
sonen mit einem Gesamtvermögen von 
höchstens 70 000 DM und zusammen
veranlagte Ehepaare mit einem solchen 
bis zu 140 000 DM a priori für die Stati
stik ausfallen. Diese Freigrenzen stei
gen im Falle der Zusammenveranla-

. gung um weitere 70 000 DM für jedes 
zur Haushaltsgemeinschaft gehörende 
Kind unter 18 Jahren (auf Antrag bis un
ter 27 Jahren) an. 
Eine vierköpfige Familie würde also in 
der Statistik erst auftauchen, wenn ihr 
aggregierter Vermögensbesitz mehr als 
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280 000 DM betrüge. Damit wird klar, 
daß die Vermögensteuerstatistik in der 
Eigenschaft als Vermögensstatistik we
der total ist noch einen besonders ho
hen Repräsentationsgrad hat, weil der 
Steuergesetzgeber die Vielzahl der 
kleinen und mittleren Vermögen steuer
lich nicht belasten wollte. Zu dem Man
ko der Vermögensteuerstatistik trägt 
ferner bei, daß aufgrund des gegenüber 
den jeweiligen Tages- oder Verkehrs
werten zu niedrigen Wertansatzes des 
steuerpflichtigen Vermögens, insbe
sondere des land- und forstwirtschaftli
ehen Vermögens sowie des Grundver
mögens einschließlich der Betriebs
grundstücke, der Vermögensbesitz 
künstlich niedrig gehalten wird. So 
bleibt z. B. der Eigentümer eines schul
denfreien Einfamilienhauses mit einem 
Verkehrswert von etwa 400 000 DM un
ter Umständen steuerfrei, da der Ein
heitswert ganz erheblich kleiner sein 
dürfte. All das führt zu einer Nichtveran
lagung eines größeren Teils des Volks
vermögens. 
Trotz dieser durch den sekundärstatisti
schen Charakter der Vermögensteuer
statistik bedingten Mängel ist die Reich
weite dieser Statistik groß genug, um 
vor allem für die oberen Vermögensbe
reiche weitgehend zuverlässige Auf
schlüsse zu vermitteln; denn die Offen
legung der Besitzverhältnisse wird im 
Primärbereich vom Fiskus erzwungen, 
der dann allerdings dem Steuerpflichti
gen per Steuergeheimnis und statisti
sche Geheimhaltung Schutz gewährt. 
Man kann sogar sagen, daß die Vermö
gensteuerstatistik auf absehbare Zeit 
die einzige Statistik ist, die in derart de
taillierter Weise Informationen über 
sämtliche bedeutenderen Vermögen 
zur Verfügung stellt. 

Statistische Befunde 
Die vorliegende Untersuchung erstreckt 
sich nur auf natürliche Personen. Um 
den Text nicht durch zu zahlreiche Ta
bellen zu unterbrechen, wird in einer 
A n h an g t ab e II e das Grundmaterial 
gesammelt dargeboten. 
Da der Vermögensstruktur unter Vertei
lungsgesichtspunkten besondere Be
deutung zukommt, wird sich das Haupt
augenmerk darauf richten. Die späte 
Veröffentlichung, erst vier Jahre nach 
dem Hauptveranlagungszeitpunkt -
dem 1. Januar 1980 -, resultiert aus 
der Tatsache, daß die Vermögensteuer
statistik keine Erklärungs-, sondern ei
ne Veranlagungsstatistik ist; sie muß 
neben den langen Erklärungsfristen 
auch noch den ganzen Veranlagungs
ablauf bei den Finanzämtern zeitlich in 

Kauf nehmen; abgeschlossen wurde die 
Hauptveranlagung diesmal Ende Juli 
1983. 

Nur jeder siebenunddreißig
ste hamburglsche Haushalt 
vermögensteuerpflichtig 
Wegen der Haushaltsbesteuerung -
Zusammenveranlagung von Ehegatten 
und von Eitern mit ihren unter 18 Jahre 
alten Kindern bzw. über 18 bis 27 Jahre 
alten Kindern, wenn letztere sich noch 
in der Berufsausbildung befinden bzw. 
den gesetzlichen Grundwehr- oder Zi
vildienst oder ein freiwilliges soziales 
Jahr ableisten - mißt man die Vorkom
mensdichte der Vermögensteuerpflich
tigen nicht in Relation zur Einwohner-, 
sondern zur HaushaltszahL 
Zum 1. Januar 1980 wurden nur 21 618 
oder 2,7 Prozent der rund 808 000 
Hamburger Haushalte unbeschränkt zur 
Vermögensteuer veranlagt. Dieses ge
ringe Ergebnis unterstreicht die ein
gangs gemachten Bemerkungen über 
die fragmentarische Aussagekraft der 
Vermögensteuerstatistik. Beiläufig sei 
erwähnt, daß es außerdem noch 1266 
beschränkt steuerpflichtige natürliche 
Personen gab (dies sind Personen ohne 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland, falls sie im Inland Vermögen 
haben); die Steuerpflicht erstreckt sich 
dann gemäß § 2 Abs. 2 des Vermägen
steuergesetzes (Abkürzung: VStG) le
diglich auf das lnlandsvermögen. Für 
die beschränkt Steuerpflichtigen gilt üb
rigens das Prinzip der Haushaltsbe
steuerung nicht. Im folgenden wird al
lein von den unbeschränkt Vermögen
steuerpflichtigen die Rede sein. 

Im Durchschnitt ist jeder 
steuerpflichtige Haushalt ein 
Rohvermögensmillionär 
Die verhältnismäßig nicht sehr zahlrei
chen zu besteuernden natürlichen Per
sonen verfügen zusammen über eine 
gewichtige Vermögensmasse, die sich 
1980 auf rund 23,5 Milliarden DM belief. 
Selbstredend kann der Besitz dieser 
Personen auch in anderen Bundeslän
dern, ja sogar im Ausland liegen, da für 
die Besteuerung der Wohnsitz des 
Pflichtigen ausschlaggebend ist und 
nicht etwa die lokale Lage von Vermö
genswerten. Im Durchschnitt sind es 
über 1 000 000 DM pro Steuerpflichti
gen. Bei unterstellter Gleichverteilung 
hätte man es demnach mit lauter Ver
mögensmillionären zu tun. Zu berück-
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sichtigen ist hierbei jedoch, daß das 
Roh- oder Bruttovermögen auch die 
Schulden miteinschließt, deren Anteil 
immerhin ein Fünftel ausmacht. Steuer
bemessungsgrundlage ist dann auch 
nicht das Roh-, sondern das Gesamt-, 
Rein- oder Nettovermögen, welches 
das um Schulden und sonstige Abzüge 
verminderte Rohvermögen widerspie
gelt. Das sogenannte steuerpflichtige 
Vermögen, der Betrag, auf den die Ver
mögensteuer festgesetzt wird, ist das 
um die Freibeträge verringerte, nach 
unten abgerundete Gesamtvermögen. 
Im Zuge der Veranlagung 1980 ergab 
sich eine Jahressteuerschuld von ziem
lich genau 80 Millionen DM, was 0,5 
Prozent (= Steuersatz für natürliche 
Personen) des steuerpflichtigen Vermö
gens entspricht. Nachstehendes Sche
ma verdeutlicht den Zusammenhang 
zwischen den Vermögensbegriffen: 

Land- und forstwirschaftliches Vermögen 

+Grundvermögen 

+ Betriebsvermögen 

+ Sonstiges Vermögen 

- Rohvermögen 

- Schulden und sonstige Abzüge: 
abzugsfähig nach§ 118 Bewertungsgesetz 
(BewG) 

- Gesamtvermögen (abgerundet auf volle 
tausend DM nach unten nach§ 4 Abs. 2 VStG) 

-Freibeträge nach § 6 VStG 

-Steuerpflichtiges Vermögen(§ 9 VStG) 

Sonstiges Vermögen ist die 
am breitesten gestreute Ver
mögensart 
Der Begriff "Vermögen" ist weder im 
Bewertungs- noch im Vermögensteuer
gesetz definiert. Jedoch zählt ersteres 
in seinem § 18 vier Vermögenskatego
rien auf, die zusammen das Rohvermö
gen abgeben. Zum bewertungsfähigen 
Vermögen gehören alle Wirtschaftsgü
ter, die Sachen (körperliche Gegen
stände) und Rechte (nichtkörperliche 
Gegenstände, beispielsweise Forde
rungen) sind, ferner solche Wirtschafts
güter, die weder Sachen noch Rechte 
repräsentieren (juristische und tatsäch
liche Zustände, z. B. Firmenwert, unge
schützte Erfindungen). Die Zuordnung 
der diversen Wirtschaftsgüter zur jewei
ligen Vermögenskategorie ist in dreifa
cher Hinsicht relevant: erstens zwecks 
steuerlicher Erfassung der Wirtschafts
güter überhaupt, zweitens zwecks An-. 
wendung adäquater Bewertungsmaß
stäbe und -methoden sowie drittens 
zwecks Beachtung unterschiedlicher 
Freigrenzen und Freibeträge. So ist bei
spielsweise die Einordnung eines Per
sonenkraftwagens in das Privatvermö
gen eines Steuerpflichtigen ohne Be
lang für die Vermögensteuer; bei Zu
rechnung zum Betriebsvermögen würde 
er dagegen dieser Abgabe unterliegen. 
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Ein wichtiger Aspekt der Vermögens
struktur ist also die Zusammensetzung 
nach Vermögensarten. Deshalb wird im 
Zuge der statistischen Auswertung das 
Rohvermögen auch getrennt nach sei
nen vier Komponenten betrachtet. Da 
zeigt sich dann, daß seit Beginn der 
sechziger Jahre das Sonstige Vermö
gen eine quantitativ unangefochtene 
Vorrangstellung unter den vier Vermö
gensarten behauptet. 1980 hat es in 
Harnburg einen Anteil von 45,0 Prozent 
am gesamten Rohvermögen erreicht. 
Von den 21 618 steuerpflichtigen natür
lichen Personen hatten fast alle 
(20 129) Sonstiges Vermögen, schwer
punktmäßig waren es dagegen nur un
gefähr halb so viele (11 728). 
Der mit dieser Materie nicht vertraute 
Leser wird mit der kommentarlosen Be
zeichnung "Sonstiges Vermögen" nicht 
viel anfangen können. Deshalb wird in 
Anlehnung an § 110 BewG kurz aufge
zählt, was dazugehört: Es handelt sich 
um einen Sammelbegriff, der im we
sentlichen Kapitalforderungen jeglicher 
Art, Spar- und Bankguthaben, Aktien 
und andere Anteile an Kapitalgesell
schaften, festverzinsliche Wertpapiere, 
Nießbrauchrechte, Urheber- und Erfin
derrechte, bestimmte Ansprüche aus 
nichtfälligen Versicherungen, Edelme
talle, Edelsteine und Perlen, Schmuck 
und Luxusobjekte, Kunstgegenstände 
und Sammlungen beinhaltet. Aus Er
sparnisgründen wurde in der letzten 
Statistik das Sonstige Vermögen nicht 
mehr nach seinen Einzelbestandteilen 
erfaßt. Eine entsprechende Sonderauf
gliederung für 1977 ließ aber als 
Schwerpunkt die Anteile an Kapitalge
sellschaften (37,0 Prozent) erkennen. 

- Grundbesitz ist der Oberbegriff für 
Betriebe der Land- und Forstwirt
schaft, für Grundstücke des Grund
vermögens und für Betriebsgrund
stücke des Betriebsvermögens; 

- Grundvermögen ist als eine der vier 
großen Vermögensarten der Sam
melbegriff für (private) Grundstücke 
aller Art; 

- Grundstück ist die wirtschaftliche 
Einheit, für die innerhalb des Grund
vermögens ein Einheitswert festge
stellt wird. 

Im wesentlichen rechnen zum Grund
vermögen unbebaute und bebaute 
Grundstücke sowie grundstücksgleiche 
Rechte (Erbbaurechte, Wohnungsei
gentum, Teileigentum), soweit es sich 
nicht um land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen oder Betriebsgrundstücke 
handelt (nach§ 68 Abs. 1 BewG). 

Betragsmäßig den dritten Rang nahm 
das Betriebsvermögen ein (26,5 Pro
zent), das sämtliche Teile einer wirt
schaftlichen Einheit, die dem Betrieb ei
nes Gewerbes als Hauptzweck dient, 
soweit die Wirtschaftsgüter dem Be
triebsinhaber gehören, umfaßt (§ 95 
Abs. 1 BewG). Bei der Einschätzung 
dieses Rangplatzes ist zu berücksichti
gen, daß das Betriebsvermögen im Ge
gensatz zu den anderen Vermögensar
ten bereits eine Nettogröße ist, da die 
Schulden, die mit dem Betriebsvermö
gen zusammenhängen, schon bei der 
Ermittlung des Einheitswerts des ge
werblichen Betriebs abgezogen wur
den; sie können daher nicht noch ein
mal von der Summe des Rohvermögens 
abgesetzt werden. Von den Steuerfäl
len her gesehen, gab es knapp 1 0 000, 

Tabelle 1 Rohvermögensstruktur der in Harnburg zum 1.1.1977 und zum 1.1.1980 
zur Vermögensteuer veranlagten natürlichen Personen 

Funktionelle Vertei-
Anteil am Rohvermö~en lung der Vermögen-

Vermögensart Mio. DM 

1980 1977 

Rohvermögen insgesamt 23 508 19 377 
davon 

land- und forstwirt-
schaftliebes Vermögen 33 30 
Grundvermögen 6 684 5 425 
Betriebsvermögen 6 218 6 031 
Sonstiges Vermögen 10 573 7 892 

Im wertmäßigen Gefüge des Rohvermö
gens folgt hinter dem Sonstigen Vermö
gen mit beträchtlichem Abstand das 
Grundvermögen (28,4 Prozent). Die An
zahl der Grundvermögensbesitzer be
lief sich funktionell gemessen auf rund 
17 000 bzw. dem Schwerpunkt nach auf 
6290. Um den Begriff des Grundvermö
gens nicht mit ähnlich klingenden Aus~ 
drücken zu verwechseln, wird auf fol
gende Unterscheidung der bewertungs
rechtlichen Fachsprache aufmerksam 
gemacht: 

steuerpflichtigen 

% aufdie Vermögensarten 
in % 

1980 1977 1980 1977 

100 100 100 100 

o, 1 0,2 5.1 5.5 
28,4 28,0 79,8 79,6 
26,5 31 '1 45.2 49,8 
45,0 40,7 93,1 90,8 

die Produktivvermögen ihr eigen nann
ten, während es als Veranlagte mit 
überwiegender Vermögensart nur rund 
3600 waren. Da die meisten vermögen
steuerpflichtigen Haushalte ihr Porte
feuille nicht auf eine Vermögenskatego
rie allein spezialisiert hatten, kommen 
bei Fallzählungen Mehrfachnennungen 
heraus. 
Von vernachlässigbarer Größenord
nung stellt sich schließlich der land- und 
forstwirtschaftliche Besitz in Harnburg 
dar. Auffällig ist hier der relativ große 
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Unterschied zwischen der Zahl der 
überwiegend mit land- und forstwirt
schaftlichem Vermögen veranlagten 
Haushalte (13) und derjenigen, die be
sagtes Vermögen neben anderen Wer
ten besitzen (1105). Da stets das Volu-

. men des gesamten Vermögens den 
Ausschlag dafür gibt, ob eine Vermö
gensteuerschuld entsteht oder nicht, 
kann die Kombination von anderen Ver
mögensarten mit land- und forstwirt
schaftlichen Vermögen zu einer Häu
fung von Steuerfällen führen. 

Starkes Wachstum beim Ge
samtvermögen 
ln Anpassung an die Hauptveranla
gungsstichtage ist die Vermögensteu
erstatistik 1980 die zehnte seit dem 
zweiten Weltkrieg. Die Statistik wurde 
zum 1. 1. 1953 wieder aufgenommen 
und danach normalerweise alle drei 
Jahre veranstaltet. Somit läßt sich eine 
längere Zeitreihe bilden ( T a b e II e 
2). Es ist jedoch zu betonen, daß die 
Ergebnisse der Vermögensteuerstati
stik wie die sämtlicher Steuerstatistiken 
im Zeitverlauf durch Rechtsänderungen 
in ihrer temporalen Vergleichbarkeit 
eingeschränkt sind. So hat sich der 
Kreis der Steuerpflichtigen unter dem 
Einfluß der Gesetzgebung im Gang der 
Jahre mehrfach stärker geändert, so 
daß aus den Zahlen der Besteuerungs
fälle sowie der dabei erfaßten Vermö
gen allein nicht ohne weiteres ein klares 
Bild über die Entwicklung gewonnen 
werden kann. 
Die Reihe der jeweiligen Erhebungsein
heiten hat keinerlei kontinuierliche Ent
wicklung aufzuweisen, sie ist vielmehr 
durch ein unregelmäßiges Auf und Ab 
gekennzeichnet. Die ins Auge springen
de Reduzierung der Anzahl der Vermö
gensteuerpflichtigen von 1972 auf 197 4 

hängt direkt zusammen mit der am 1. 1. 
197 4 in Kraft getretenen Vermögen
steuerreform, deren Schwerpunkte in 
dem System der Zusammenveranla
gung von Ehegatten mit ihren Kindern, 
einer Senkung der Steuersätze, Anpas
sung der Freibeträge an die veränderte 
ökonomische Situation und in einer ak
tuelleren Fixierung des Wertes des 
Grundbesitzes für Zwecke der Vermö
gensbesteuerung lagen. 
Anders als bei dem Kollektiv der Vermö
gensteuerpflichtigen haben sich die 
Vermögensbestände stetig aufwärts 
entwickelt; 1980 ist das Gesamtvermö
gen über fünfzehnmal so hoch wie 
1953, woran die inflationäre Aufblähung 
natürlich ihren Anteil hat. Interessant 
die besonders ausgeprägte negative 
Korrelation in der Entwicklung zwischen 
Steuerpflichtigen einerseits und ihrem 
Gesamtvermögen andererseits von 
1972 auf 197 4: dort überproportionale 
Abnahme, hier überproportionale Zu
nahme. Zu verstehen ist dieser Sach
verhalt, wenn man weiß, daß die Ver
dreieinhalbfachung der Freibeträge 
zwar eine Menge Vermögensteuer
pflichtige mit bescheideneren Vermö
gen zu Nichtveranlagungsfällen ver
wandelt hat, daß dagegen die Neube
wertung des Grundbesitzes viele Ver
mögen kräftig ansteigen ließ. 
Nicht ganz so rasant wie das Gesamt
vermögen ist dessen durchschnittlicher 
Betrag gewachsen, was auf die sich im
mer wieder ändernden, im ganzen je
doch über dem Ausgangsniveau von 
1953 liegenden Steuerpflichtigen-Ge
samtheiten zurückzuführen ist. Die wei
ter oben getroffene Feststellung, im 
Mittel sei jeder Vermögensbesitzer ge
messen am Rohvermögen (Bruttogrö
ße) ein Vermögensmillionär, läßt sich im 
Falle des Gesamt- oder Reinvermögens 
(Nettogröße) nicht mehr aufrechterhal
ten. 

Tabelle 2 Anzahl der unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen, 
Gesamtvermögen 1 ), steuerpflichtiges Vermögen und 
Jahressteuerschuld in Harnburg 1953 bis 1980 

Gesamt-
Vermögen- Gesamt- vermögen Steuer- Jahres-

Haupt- steuer- vermögen je pflichtiges stauerschuld 
veranlagungs- pflichtige Steuer- Vermögen 

stichtag pflichtigen 

Anzahl Mio. DM 1000 DM Mio. DM ~ von 
Sp. 4 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1953 16 627 1 275 77 961 8,8 0,91 

1.1.1957 21 803 2 503 115 2 061 20,6 0,99 
1.1.1960 17 709 4 392 248 3 618 35,2 0,97 
1 • 1 • 1963 19 277 5 294 275 4 457 43,8 0,98 

1 .1.1966 21 121 6 804 322 5 894 58,2 0,99 
1.1 • 1969 23 910 8 533 357 7 521 74,5 0,99 

1.1.1972 23 535 8 870 377 7 894 78,3 0,99 

1.1.1974 18 159 12 922 712 10 541 73 •• 4 0,69 

1 • 1.1977 19 280 15 901 825 13 375 93,3 0,69 

1.1 .1980 21 618 18 788 869 16 013 79,9 0,49 

1) unabgerundetes Gesamtvermögen. 

160 

2,8 Milliarden DM oder 14,7 
Prozent des Gesamtvermö
gens entfallen auf persön
liche Freibeträge 
Der Differenzbetrag zwischen dem ab
gerundeten Gesamtvermögen und dem 
steuerpflichtigen Vermögen ist der Ge
samtbetrag der persönlichen Freibeträ
ge gemäß § 6 VStG, durch die die Steu
erzahler entlastet werden sollen. 1980 
belief sich dieser, nur unbeschränkt 
steuerpflichtigen natürlichen Personen 
zustehende Betrag auf 2,8 Milliarden 
DM bzw. 14,7 Prozent des Gesamtver
mögens. Das Hauptkontingent an Frei
beträgen machten die persönlichen 
Freibeträge für den Steuerpflichtigen, 
seinen Ehegatten und die Kinder aus 
(pro Person 70 000 DM); daneben gab 
es noch die Alters- oder Erwerbsunfä
higkeitsfreibeträge (in der Regel 10 000 
DM pro Person). Umgerechnet standen 
pro Haushalt rund 127 900 DM an Frei
beträgen zur Verfügung. 1381 Veran
lagte hatten überhaupt keine Vermö
gensteuer zu entrichten, weil nach Auf
rechnung der Freibeträge gegen das 
Gesamtvermögen kein steuerpflichtiges 
Vermögen mehr übrigblieb oder wegen 
Geringfügigkeit von der Festsetzung ei
ner Steuer abgesehen wurde. 

Tabelle 3 Anzahl und Gesamtwert der 
persönlichen Freibeträge 
nach § 6 VStG in Harnburg 
1972 bis 1980 

Freibeträge nach § 6 VStG 1) 

wegen 
für den 

f'ürden Alters 

Stichtag Steuer- Ehe- für oder Gesamt-
pflich- gatten Kinder Erwerbs- betrag 

tigen unfähig-
keit 

Anzahl 1000 DH 

1,1,1980 21 618 10 049 6 092 4 879 2 764 442 
1.1,1977 19 280 9 286 5 759 4 605 2 516 029 
1.1.1974 18 159 8 786 5 161 5 102 2 372 249 
1 .1,1972 23 535 11 856 7 415 7 905 975 395 

1) 1972 § 5 VStG. 

Fiskus verzichtet 1980 auf 
beträchtliche Mehreinnah
men bei der Vermögensteuer 
Solange der Steuersatz bei der Vermö
gensteuer konstant blieb, was von 1953 
bis 1973 zutraf, warf die Entwicklung 
der Vermögensteuerschuld ebenfalls 
aufwärts gerichtet. Das bedeutet, daß 
der hamburgische Fiskus während die
ser beiden Dekaden vom generellen 
Wirtschaftswachstum, das auch mit ei
ner substantiellen Vermögensaufstok~ 
kung einherging, profitieren konnte. 
Während dieser Zeit betrug der Steuer
satz jährlich 1 ,0 Prozent; mit einem er
mäßigten Satz von 0, 75 Prozent wurde 
nur gegenüber jenem Teil des steuer
pflichtigen Vermögens operiert, der den 
Betrag der nach § 31 Lastenaus-
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gleichsgesetz (LAG) fixierten Vermö
gensabgabeschuld nicht überstieg. Mit 
Wirkung vom 1. 1. 197 4 an wurde der 
Steuersatz um 0,3 Prozentpunkte auf 
0, 7 Prozent herabgesetzt. Der milliar
denschwere Vermögenszuwachs von 
1972 bis 197 4 reichte nicht aus, um die 
kräftige Steuersenkung zu kompensie
ren, die Steuerschuld ging infolgedes
sen 197 4 zurück, während 1977 wieder 
eine massive Zunahme zu registrieren 
war. Als Entlastung bemerkenswerten 
Umfanges gegenüber der Hauptveran
lagung 1977 wirkte sich die neuerliche 
Senkung des Steuersatzes für natürli
che Personen aus, diesmal auf 0,5 Pro
zent. Dergestalt war für 1980 trotz eines 
insgesamt um 19,7 Prozent höheren 
steuerpflichtigen Vermögens ( 16 Mil
liarden DM) die Jahressteuerschuld um 
14,4 Prozent niedriger festgesetzt wor
den; die durchschnittliche Steuerbela
stung sank von 0,69 auf 0,49 Prozent. 
Im Falle der Beibehaltung der 1977 
noch gültigen Steuersätze wäre 1980 
eine um über 38 Prozent höhere Jah
ressteuer angefallen. 
Allgemein kann gesagt werden, daß die 
Vermögensteuer nach Proportionaltarif 
erhoben wird, der sich aber durch die 
Freibeträge im gewissen Umfang wie 
ein progressiver Tarif auswirkt. Die mi
nimalen effektiven Abweichungen der 
Steuerbelastung ( Ta b e II e 2 , Spalte 
6) vom allgemeinen Steuersatz haben 
mit den bis 1977 stets niedrigeren Sät
zen für die· Beträge zu tun, welche die 
gemäß § 31 LAG festgesetzte Vermö
gensabgabeschuld nicht übersteigen. 
1980 gab es einen solchen zusätzli
chen, reduzierten Steuersatz nicht 
mehr. Dafür wurden in der Statistik erst
malig auch die Vermögen erfaßt, die 
nach § 20 Abs. 2 VStG von der Festset
zung der Vermögensteuer ausgenom
men waren, weil ihre Jahressteuer den 
Betrag von 50 DM nicht übertraf. 

Deutliche Konzentration der 
großen Vermögen auf relativ 
wenige Steuerpflichtige 
Besonders für vermögensverteilungs
politische Überlegungen reicht die In
formation über das Gesamtkollektiv der 
Steuerpflichtigen, das Roh- bzw. Ge
samtvermögen sowie die Jahressteuer
schuld nicht aus. Wichtig ist es dazu, 
die ganze Bandbreite der Streuung um 
den Mittelwert, mit anderen Worten die 
quantitative Strukturierung empirisch 
nachzuweisen. Die Vermögensteuer
statistik ermöglicht das, indem sie das 
Gesamtspektrum ihrer Ergebnisse einer 
Schichtung in maximal sechzehn Ver
mögensstufen unterzieht. Damit gelan
gen nicht nur die Häufigkeitsverteilung 
der Gesamtmasse der Vermögensteu
erpflichtigen, sondern auch die Häufig
keitsverteilungen, die nach bestimmten 
Merkmalen und Merkmalsformen diffe
renzierte Teilmassen beinhalten, zur 
Darstellung. Ausgehend von der perso
nellen Gesamtverteilung werden der 
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Tabelle 4 Schichtung der Vermögensteuerpflichtigen und des Gesamtvermögens 
in Harnburg 1977 und 1980 nach Vermögensgrößenklassen 

Vermögensteuerpflichtige Gesamtvermögen 
Vermögensgrößenklasse 

(Unabgerundetes % % 
Gesamtvermögen Anzahl der Mio. DM der 

von ••• bis Spalten- kumuliert Spalten- kumuliert 
unter ••• DM) summe summe 

1980 1977 1980 1977 

unter 100 000 960 4.4 4.4 5,0 84 0,4 0,4 0,5 

100 000 - 150 000 2 166 10,0 14,4 15,7 272 1,4 1,8 2,1 

150 000 - 200 000 2 582 11.9 26,3 27,6 450 2,4 4,2 4,6 

200 000 - 250 000 2 244 10,4 36,7 38,2 503 2,7 6,9 7,5 

250 000 - 300 000 1 885 8,7 45.4 46,9 517 2,7 9,6 10,4 

300 000 - 400 000 2 800 13,0 58,4 59,9 969 5,2 14,8 15,9 

400 000 - 500 000 1 873 8,7 67' 1 68,3 838 4,5 19,3 20,4 

500 000 - 1 11io. 3 921 18,1 85,2 85,8 2 726 14,5 3),8 35,0 

1 Mio. - 2,5 Mio. 2 165 10,0 95,2 95,8 3 280 17,5 5.1,3 53.3 

2,5 Mio. - 5 Mio. 598 2,8 98,0 98,4 2 040 10,9 62,2 64,1 

5 Jlio. - 10 Mio. 252 1,2 99,2 99,3 1 744 9.3 71 ,5 71,8 

10 1-!io. - 20 Mio. 112 0,5 99,7 99.7 1 511 8,0 79,5 79,2 

.20 1-!io. - 50 Mio. 43 0,2 99,9 99,9 1 257 6,7 86,2 84,9 

50 Mio. Wld mehr 17 o, 1 100 100 2597 13,8 100 100 

Insgesamt 21 618 100 

Reihe nach untersucht und miteinander 
in puncto Variabilität verglichen 
- die Veranlagten nach überwiegender 

Vermögensart, 
- die Veranlagten nach sozialer Glie

derung, 
- die Veranlagten nach Haushaltsgrö

ßen. 

18 7Be 100 

Die Wertung sämtlicher Ergebnisse, 
das sei wiederholt, darf nur eingedenk 
der begrenzten Aussagefähigkeit der 
Vermögensteuerstatistik getroffen wer
den. Eine erste grobe Charakterisierung 
der Verteilungsstruktur für 1980 ergibt, 
daß auch nicht im entferntesten von ei
ner Verteilungsgleichheit der Vermögen 

Personelle Gesamtvermögensverteilung in Harnburg 1980 

Absolute Häufigkeiten der Vermögensteuerpflichtigen 
relativiert auf Größenklassenintervalle 

STATISTISCHES LANDESAMT HAMBURG 

y, = 334 700 

X = ss91o3 

5/2 841 K 
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die Rede sein kann. Mehr als zwei Drit
tel der Steuerpflichtigen, die die unte
ren und mittleren Größenklassen be
setzt halten, verfügten lediglich über 
knapp ein Fünftel des Gesamtvermö
gens, während dem restlichen Drittel 
aus den oberen Größenklassen vier 
Fünftel des Gesamtvermögens zuzu
ordnen waren. Analysiert man die ein
zelnen Größenklassen für sich, die sich 
übrigens immer an der Höhe des Ge
samtvermögens orientieren, so nimmt 
die mit 500 000 bis unter eine Million DM 
eine Dominanzposition hinsichtlich der 
Frequenz ein ( 18,1 Prozent der Steuer
pflichtigen). 
Die schwächste anzahlmäßige Beset
zung hatten dagegen mit 0,8 Prozent 
der Steuerpflichtigen die den Multimil
lionären gleichzusetzenden Vermö
gensgruppen (ab zehn Millionen DM). ln 
Tabe II e 5 sind eine Reihe von Meß
zahlen (Mittelwert, Streuungs- und Kon
zentrationsmaß) zur Typisierung der 
personellen Verteilung sämtlicher un
beschränkt vermögensteuerpflichtiger 
natürlicher Personen zusammengetra
gen, mit deren Hilfe sich die nachfol
genden, auf verschiedenen Teilmassen 
beruhenden Vermögensverteilungen 
besser einschätzen lassen. Sie reprä
sentieren quasi die Normalwerte an de
nen die der Spezialdistributionen zu 
messen sind, wobei sich Über- oder Un-
terproportionalität ergeben kann. · 

um rund 130 000 DM darunter. Betrach- 1 

tet man flankierend zum Gesamtdurch
schnitt jeweils den Durchschnitt der 
Randgruppen, so erhält man einen er
sten deutlichen Eindruck über die Va
riabilität der Vermögensbestände um 
ihren Mittelwert: ln der untersten Grö
ßenklasse mit 960 Steuerpflichtigen be
trägt er rund 87 100 DM ; da die Besteu
erung erst bei 70 000 DM einsetzt, kann 
sich der Durchschnitt besagter Größen
klasse nur oberhalb dieser Grenze be
wegen. Für die oberste Größenklasse 
mit nur 17 Steuerpflichtigen errechnet 
sich ein durchschnittliches Gesamtver
mögen in Höhe von 152,8 Millionen DM. 
Die Differenz, auch Spannweite ge
nannt, beläuft sich auf ein Vielfaches 
des Gesamtdurchschnittsbetrags, was 
auf extrem hohe Variabilität schließen 
läßt. 
Anders als das arithmetische Mittel ist 
der Zentralwert oder Median ein soge
nannter Lageparameter. Er ist derjenige 
Wert in der nach der Größe geordneten 
Zahlenfolge, der die Verteilung halbiert: 
50 Prozent der Beobachtungswerte lie
gen also unterhalb, 50 Prozent oberhalb 
des Zentralwerts. Liegt in einer Vertei
lung ein Teil der beobachteten Werte ei
nigermaßen dicht beieinander, während 
andere nach einer Seite hin weit weg 
davon stehen (sogenannte Ausreißer
werte), so ist das arithmetische Mittel 
allein nicht in der Lage, die zentrale 

Tabelle 5 Verteilungsmaßzahlen für das Gesamtvermögen der unbeschränkt 
vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen insgesamt 1977/80 

Haupt-
x Xz x-xz veranlagunge- XD1 Xn9 LKM 

stichtag 

1.1.1980 869 103 334 700 534 403 127 742 1 689 515 0,6616 

1.1.1977 824 716 323 480 501 236 123 350 1 629 208 0,6552 

X= arithmetisches Mittel; Xz = Zentralwert; XD1 = 1. Dezil; XD9 = 9. Dezil; 
LKM = Lorenzaches Konzentrationsmaß 

Welche typisierenden Aussagen kön
nen nun anhand der konkreten Indikato
ren für die personelle Totalverteilung 
getroffen werden? 
Ein erster verwendeter Indikator ist das 
arithmetische Mittel oder der Durch
schnitt; in ihm soll das allgemeine Ni
veau, die wesentliche Quantität der Er
scheinungen zum Ausdruck kommen. 
Die Kenntis vom generellen oder durch
schnittlichen Niveau hat seine Bedeu
tung für die Beurteilung der Gesamtheit 
sowie für den messenden Vergleich der 
Größen einer Gruppe mit den Größen 
anderer Gruppen. Wie bereits an ande
rer Stelle erwähnt, erreicht das durch- 1 

schnittliehe Gesamtvermögen im Ge
gensatz zum durchschnittlichen Roh
vermögen auch 1980 noch nicht die Mil
lionen-DM-Grenze; es bleibt vielmehr 
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Tendenz des vorliegenden Materials wi
derzuspiegeln. Ein treffenderes Bild von 
der zentralen Tendenz liefert in solchen 
Fällen der Zentralwert, der hier nicht 
einmal halb so hoch ausfällt wie das 
arithmetische Mittel. Anknüpfend an die 
Ordnungsrelation zwischen den Mittel
werten besagt die Differenz zwischen 
unserem arithmetischen Mittel und dem 
konkreten Zentralwert, daß es sich bei 
der personellen Vermögensverteilung 
nicht um eine symmetrische, sondern 
asymmetrische, exakter: stark links
schiefe Distribution handelt. Anders 
ausgedrückt ist dies ein komprimiertes 
Indiz dafür, daß die Mehrzahl der Ver
mögensbesitzer im unteren und mittle
ren Bereich der Schichtung nach Ver
mögensstufen angesiedelt ist. Der Ver
mögensaufbau hat grob gesehen die 

bekannte Gestalt einer Pyramide. 
Als weitere statistische Maßzahlen, die 
zur Typisierung von Häufigkeitsvertei
lungen dienen, kommen die Fraktile 
oder Quantile in Frage. Hier wurden De
zile, und zwar das erste und das letzte 
(neunte) verwendet. Die Dezile teilen 
den Variationsbereich in zehn Abschnit
te mit jeweils zehn Prozent der Werte, 
so daß es insgesamt neun Dezile gibt. 
Das fünfte Dezil ist gleich dem Zentral
wert. Die Dezile lassen eine Aussage 
darüber zu, in welchem Bereich um den 
Median 20 Prozent, 40 Prozent, 60 Pro
zent, 80 Prozent oder 1 00 Prozent aller 
Werte liegen. ln unserem Falle liegen 80 
Prozent aller Werte zwischen 127 7 42 
DM (XD1) und 1 689 515 DM (XD9). Es 
muß also von einer sehr starken Streu
ung gesprochen werden. 

Konzentrationsgrad der per· 
sonellen Vermögensvertei· 
lung bald doppelt so hoch 
wie der aus der personellen 
Einkommensverteilung 
Die Charakterisierung der personellen 
Vermögensverteilung bliebe ohne Kon
zentrationsparameter unvollständig. 
Ein Konzentrationsparameter soll aus
sagen, wie sich der Merkmalsbetrag ei
ner Gesamtheit auf die Elemente oder 
Gruppen von Elementen dieser Ge
samtheit aufteilt. Ein häufig benutzter 
Konzentrationsparameter ist das Kon
zentrationsmaß nach Lorenz (LKM). Es 
mißt in einer Zahl, wie die effektive Auf
teilung des Merkmalsbetrages von der 
theoretisch gleichmäßigen Aufteilung 
abweicht. Dieses Konzentrationsmaß 
ist so dimensioniert, daß es nur im posi
tiven Bereich von 0 bis 1 auftreten kann. 
Es beträgt 0 im Falle völliger Gleichver
teilung, 1 im entgegengesetzten Falle 
maximaler Konzentration, d. h. die Kon
zentration ist klein, wenn LKM nahe 0, 
und groß, wenn LKM nahe 1 liegt. Unser 
LKM ergibt 0,6616 für 1980 und 0,6552 
für 1977; der tatsächlich gemessene 
Konzentrationsgrad ist also ziemlich 
hoch, auf jeden Fall ganz signifikant hö
her als der aus der Einkommensvertei
lung der abhängig Beschäftigten resul
tierende 

(1980: 0,3896; 1977: 0,3841) 1 
). 

Man kann LKM auch in Prozent aus
drücken, indem man mit 100 multi
pliziert. 
An dieser Stelle sei exkursartig er
wähnt, welcher Zusammenhang zwi
schen Vermögen und Einkommen be
steht. So hängt die Höhe des Einkom
mens vom Vermögensbesitz (wenn 
auch nicht allein) ab. Umgekehrt wird 
auch die Größe des Vermögens vom 
Einkommen mitdeterminiert; denn es 
fällt dem, der ein hohes Einkommen be
zieht, natürlich in der Regel leichter, ei-

1
) Villalaz, Francisco: Entwicklung, Struktur und per

sonelle Verteilung von Bruttolohn und Lohnsteuer. 
ln: Harnburg in Zahlen, 11.1983, S. 339ff. 
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nen Teil des Einkommens laufend zu 
sparen, als dem kleinen Einkommens
bezieher. Um die laufende Ersparnis 
wächst jedoch sein Besitz von Jahr zu 
Jahr. Die Fähigkeit zur Vermögensbil
dung wird also unmittelbar von der Hö
he des Einkommens beeinflußt. Mit die
sem wechselseitigen Zusammenhang 
zeichnet sich ein Kernproblem der Ein
kommens- und Vermögensdistribution 
ab: Wer reich ist und ein hohes Vermö
genseinkommen bezieht, kann viel spa
ren und wird demzufolge tendenziell im
mer reicher. Wer lediglich ein Arbeits
einkommen kassiert, kann dagegen, 
wenn überhaupt, nur einen geringen 
Teil seines Einkommens sparen. Er wird 
zwar nicht immer ärmer, aber sein Ver
mögen nimmt doch absolut und relativ 
langsamer zu als das des Vermögen
den. Ohne kompensierende Maßnah
men seitens des Staates (z. B. 1. bis 4. 
Vermögensbildungsgesetz) würde die 
Diskrepanz fortlaufend größer werden. 
Nach eingehender Untersuchung der 
Gesamtverteilung sämtlicher unbe
schränkt steuerpflichtiger natürlicher 
Personen in Harnburg wenden wir uns 
nun den personellen Verteilungen von 
Teilmassen aus dem Gesamtaggregat 
zu. Zunächst wären da die Veranlagten 
gegliedert nach der schwerpunktmäßig 
bei ihnen vorkommenden Vermögensart 
zu nennen, die nicht mit der funktionel
len Ergebnisdarstellung nach Vermö
genskategorien von weiter oben ( T a -
b e II e 1 ) verwechselt werden darf. 

Höchstes Durchschnittsver
mögen sowie stärkste Ver
mögenskonzentration bei 
Veranlagten mit überwiegen
den Betriebsvermögen 
Vorweg sei zur Methodik angemerkt, 
daß die nachfolgenden Unterverteilun
gen auf den für die Gesamtverteilung 
verwendeten Vermögensgrößenklassen 
beruhen. Aus Platzgründen erfolgt je
doch nur die Wiedergabe der zugehöri
gen Verteilungsparameter. Nicht nur 
unter den Veranlagten nach der jeweils 
überwiegenden Vermögensart, sondern 
ebenso unter sämtlichen anderen noch 
zu analysierenden Vermögenspyrami
den erzielten die Besitzer mit vorwie
gend Betriebsvermögen mit 1 676 122 
DM ein Rekordniveau beim durch
schnittlichen Gesamtvermögen, das 
mehr als doppelt soviel ausmachte wie 
das der Gesamtheit der Steuerpflichti
gen. Auch das Lorenzsche Konzentra
tionsmaß, das in einer Zahl einen Über
blick über den Grad der Konzentration 
liefert, rangierte an erster Stelle über
haupt; es fiel 1980 mit 0, 7157 bzw. 71 ,6 
Prozent erheblich überdurchschnittlich 
aus. Für einige Untergliederungen wur
de allerdings wegen zu geringer Beset
zungszahlen auf die Ermittlung des 
Konzentrationsgrades verzichtet. 
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Tabelle 6 Verteilungsmaßzahlen für das Gesamtvermögen der unbeschränkt 
vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen in Harnburg 
1977 und 1980 nach überwiegender Vermögensart 

Veranlagte nach Jahr x Xz x-xz XD1 Xn9 LKM überwieeender Vermörrensart 

Überwiegend mit 

land- Wld forstwirt- 1980 275 558 190 625 84 913 158 125 470 000 
schaftlichem Vermögen 1977 200.318 162 500 37 818 92 000 390 000 

GrWldvermögen 1980 574 810 319 660 255 150 127 841 1 487 433 0,5260 
1977 555 995 314 090 221 905 127 606 1 070 468 0,5051 

Betriebsvermögen 1980 1 676 122 511 100 1 165 022 166 127 3 101 891 o, 7157 
1977 1 500 857 474 130 1 026 727 156 656 2 453 365 0, 7111 

SonstiGem Vermögen 1980 780 770 303 510 477 260 121 343 1 405 300 o, 6543 
1977 755 994 285 860 450 134 114 685 1 346 662 o, 6549 

X 1:1 arithmetisches Hittel; X'z = Zentralwert; XD1 "" 1. Dezil; XD9 = 9. Dezil; 
LKM = Lorenzaches Konzentrationsmaß 

Innerhalb des Nachweises nach 
schwerpunktmäßigen Besitzkategorien 
übertraf - wie aus T a b e II e 6 er
sichtlich - auch der Zentralwert der 
Produktivvermögensbesitzer den der 
übrigen Vermögenden um ein Beträcht
liches und mehr oder weniger auch den 
der nach anderen Sechgesichtspunkten 
gebildeten Spezialverteilungen bis auf 
eine Ausnahme, auf die noch eingegan
gen wird. Der Differenzwert zwischen 
arithmetischem Mittel und Median er
weist sich als positiv und außerordent
lich hoch, was diese Verteilung zu einer 
extrem asymmetrischen, d. h. linksver
schobenen macht. Diese Ungleichheit 
übersteigt die der Gesamtdistribution 
um gut das Doppelte. 
ln Ta b e II e 6 nehmen hinter den Ver
anlagten mit schwerpunktmäßigem Be
triebsvermögen diejenigen, die haupt
sächlich Sonstiges Vermögen besitzen, 
den zweiten Rangplatz ein, sofern man 
vom arithmetischen Mittel, seiner Rela
tion zum Zentralwert und dem Konzen
trationsparameter ausgeht. Die Reihen
folge verschiebt sich im Bezug auf den 
Zentralwert, der dem Grundvermögen 
den zweiten Platz einräumt. Von den 
vier jeweils überwiegend auftretenden 
Vermögensgattungen hat der land- und 
forstwirtschaftliche Besitzstand in Harn
burg nur so geringe Bedeutung, daß er 
nicht speziell herausgestellt zu werden 
braucht. 
Die Ursachen für die skizzierten We
sensunterschiede liegen prinzipiell in 
den schon aufgezeigten unterschiedli
chen Vermögensbegriffen und in den 
unterschiedlichen Bewertungen be
gründet. 

Vermögensteuerpflichtige 
sind überwiegend erwerbs
tätig 
Das Attribut "Sozialgliederung" ist in
zwischen zu einem festen Bestandteil 
des Programms der amtlichen Vermö
gensteuerstatistik geworden. Wachsen
der Bedarf an statistischen Informatio
nen über die personelle Vermögensbil-

dung wie -verteilung in der Bevölkerung 
auch unter sozio-ökonomischen Krite
rien gab schon 1972 den Anstoß zum 
Ausbau des Merkmalskatalogs durch 
die Zuordnung der Steuerpflichtigen zu 
sozialen Gruppen. Zu diesem Zweck 
wurde der Steuerpflichtige wiederum 
aufgefordert, die Art seiner Erwerbstä
tigkeit bzw. seine Nichterwerbstätigkeit 
in der für 1980 abzugebenden Vermö
genserklärung anzukreuzen. Das derart 
gewonnene Schichtungsgefüge läßt fol
gendes erkennen: Mehr als die Hälfte 
der rund 22 000 Vermögensbesitzer in 
Harnburg gehen einer Erwerbstätigkeit 
nach. Von den verbleibenden 45,7 Pro
zent entfallen vier Fünftel auf Rentner, 
Pensionäre u.a.m., und nur der Rest 
sind Nichterwerbstätige im Sinn der 
Statistik. Damit erhält die landläufige 
Vorstellung vom reichen Vermögensbe
sitzer, der nicht zu arbeiten braucht, da 
er ausschließlich von der Rendite der 
Aktivposten seines Vermögens leben 
kann, keine statistische Untermau
erung. Der Typ des unverfälschten Ren
tiers tauchte in Harnburg 1980 lediglich 
rund 1900 mal auf(= 8,7 Prozent aller 
Vermögensteuerpflichtigen), die ehe
mals erwerbstätigen Rentner und Pen
sionäre nicht mitgerechnet. Zu den 
Rentiers zählen viele Personen, die im 
Laufe ihres Lebens ein größeres Ver
mögen geerbt oder akkumuliert haben. 
Diese Vermögen stellen oftmals Kapital 
von Unternehmen dar, an denen diese 
Nichterwerbstätigen partizipieren. Un
ter den Erwerbstätigen wurde noch 
nach "selbständig" und "nichtselbstän
dig" differenziert. Danach dominierten 
erwartungsgemäß die Selbständigen 
mit 9149 Steuerfällen ganz klar im Ver
gleich zu den Abhängigen, die, obwohl 
sie die große Mehrheit der Bevölkerung 
ausmachen, nur im geringen Maße über 
die Besteuerungsgrenzen hinausrei
chende Vermögenswerte verfügen. Die 
Anzahl der Arbeiter beispielsweise, die 
hierzu gehören, beläuft sich in der Han
sestadt auf ganze 79, die der Beamten 
auf 319; Angestellte sind dagegen 
schon zahlreicher vertreten (2032). Die 
Gruppe der Selbständigen ist weiter un
terteilt in Land- und Forstwirte, Gewer-
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betreibende, Freie Berufe sowie sonsti
ge Selbständige. Erstere und letztere 
spielen anzahlmäßig eine völlig unter
geordnete Rolle. Das Schwergewicht 
bilden die Gewerbetreibenden, die 6800 
mal vorkommen; es folgen die Freien 
Berufe mit 1900 Veranlagten. 

[Ql@ij' ~~ll.!l~~~®Ö~ rQI@Ii' ~®li'liViJ@~ 
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Gut zwei Drittel der Summe des Ge
samtvermögens werden von den Selb
ständigen reklamiert, auf abhängig Be
schäftigte entfallen weniger als neun 
Prozent. Das Selbständigenvermögen 
konzentriert sich zu 83,5 Prozent auf die 
Betriebsinhaber und zu 10,9 Prozent 
auf die Freien Berufe. Die eklatante Un
gleichverteilung des Besitzes zwischen 
Selbständigen auf der einen und Ab
hängigen auf der anderen Seite ist die 
Haupterkenntnis, die man bei der Ana
lyse der Vermögensverteilung unter 
dem Blickwinkel des sozialen Status ge
winnt. Dabei darf man jedoch nicht aus 
dem Auge verlieren, daß das zu einem 
guten Teil durch das zweckgebundene 
und weitgehend aktuell bewertete Be
triebsvermögen bedingt sein dürfte, 
welches bei den Nichtselbständigen, 
wenn überhaupt, dann nur als ver
schwindend kleine funktionelle Neben
komponente vorkommt. Im übrigen ist 
hierzu darauf hinzuweisen, daß betrieb
liches Vermögen selbstverständlich 
sein Hauptvorkommen bei den nichtna
türlichen Personen hat. ln diesem Zu
sammenhang ist das durchschnittliche 
Vermögen eines selbständigen steuer
pflichtigen Haushalts und das eines un
selbständigen steuerpflichtigen Haus
halts eine besonders interessante Grö
ße zur Typisierung der Vermögensver
teilung in der Volkswirtschaft, obwohl 
die entsprechenden Werte wegen der 
wiederholt angesprochenen Erfas
sungs- und Bewertungsproblematik mit 
gebotener Vorsicht zu interpretieren 
sind. Für die zur Vermögensteuer Ver
anlagten betrug das Durchschnittsver
mögen pro Selbständigenhaushalt 1980 
in der Hansestadt 1 383 320 DM, pro 
Unselbständigenhaushalt 636 368 DM. 
Aufgrund des eben dargelegten Un
gleichgewichts bezüglich der Verteilung 
des Gesamtvermögens auf Selbständi
ge und Unselbständige hätte man viel
leicht doch eine größere Diskrepanz 
zwischen den beiden Mittelwerten er
wartet. Die zahllosen kleinen und mittle
ren Vermögen, die aus steuerlichen 
Gründen nicht in die Statistik einbezo
gen und die gerade bei den Nichtselb
ständigen von Bedeutung sind, tragen 
dazu bei, daß das arithmetisch gemit
telte Gesamtvermögen der Abhängigen 
relativ hoch ausfällt. Innerhalb der Auf
teilung der Selbständigen zeichnen sich 
die Gewerbetreibenden durch das 
höchste, die Freien Berufe durch das 
niedrigste, noch unter dem Gesamt-
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Tabelle 7 Verteilungsmaßzahlen für das Gesamtvermögen der unbeschränkt 
vermögensteuerpflichtigen naiüriichen Personen in Harnburg 
1977 und 1980 nach sozialer Gliederung 

Veranlagte nach Jahr x Xz X-Xz xn1 Xn9 LKJ1 sozialer Gliederw1g 

Erwerbstätige 1980 1 218 }70 414 580 80} 790 151 55} 2 201 }}9 0,69}1 
1977 1 095 055 }91 117 70} 9}8 14} 089 2 05} 172 0,6800 

Selbständige 1980 1 }8} }20 46} 950 919 370 167 768 2 364 145 0,6974 
1977 1 175 042 429 670 745 372 159 657 2 180 365 0,6717 

Land- lUld Forstwirte 1980 1 377 705 508 300 869 405 180 714 2 400 000 
1977 753 829 405 454 348 375 153 571 2 211 538 

Gewerbetreibende 1980 1 554 611 485 590 1 069 021 167 279 2 546 052 o, 7106 
1977 1 306 781 453 480 853 301 162 585 2 314 033 0,6882 

Freie Berufe 1980 725 781 }9} 050 332 731 166 563 1 582 9}8 0,5286 
1977 573 537 358 490 215 047 150 693 1 180 612 0,4771 

Sonstige Selbständige 1980 1 665 056 493 050 1 172 006 182 368 2 491 176 
1977 1 614 679 446 420 1 168 259 152 857 2 165 000 

Nichtselbständige 1980 636 368 290 565 345 803 115 557 1 087 750 0,6060 
1977 753 701 275 245 4 78 456 104 462 992 270 0. 68}6 

Arbeiter 1980 307 215 215 000 92 215 105 000 712 500 
1977 251 807 208 330 43 477 91 375 466 000 

Angestellte 1980 649 691 295 025 354 666 116 240 1 103 846 0,6112 
1977 562 679 281 210 281 469 104 131 998 776 0,5770 

Beamte 1980 555 962 268 750 287 212 118 370 909 211 
1977 418 717 238 705 180 012 107 442 905 882 

Sonstige Nichtselbständige 1980 787 166 335 410 451 756 109 706 1 918 750 
1977 3 866 250 332 000 3 534 250 110 526 1 750 000 

Rentner, Persionära Wld dergleichen 1980 393 321 24 7 495 145 826 111 178 833 287 0,4647 
1977 368 618 231 685 136 933 107 924 778 705 0,4619 

Nichterwerbstätige 1980 710 414 353 080 }57 334 126 220 1 82} 718 0,5714 
1977 60} 416 327 170 }56 246 12} 698 1 6}6 779 0. 5796 

X ... arithmetisches Mittel; i'z ~ Zentralwert; XD1 "" 1. Dezil; XD9 ... 9. Dezil; 
LKM ... Lorenzaches Konzentrationsmaß 

durchschnitt liegende Durchschnitts
vermögen aus; die Restgruppe der son
stigen Selbständigen bleibt dabei außer 
Ansatz, da sie zu gering besetzt ist. Die 
Gruppe der Nichtselbständigen besteht 
größtenteils aus Angestellten (2032); 
vermögensteuerpflichtige Beamte gibt 
es in ganz Harnburg nur 319; ebenfalls 
schwach besetzt ist die Residualgruppe 
der sonstigen Nichtselbständigen (z. B. 
mithelfende Familienangehörige, Heim
arbeiter, Auszubildende). Geradezu 
S~ltenheitswert haben Arbeiter als 
steuerpflichtige Vermögensbesitzer 
(79). 
Der Zentralwert spiegelt in etwa diesel
ben Verhältnisse wie beim arithmeti
schen Mittel wider, allerdings auf einem 
quantitativ beträchtlich niedrigerem Ni
veau. Hinsichtlich Verteilungsschiefe 
und Konzentrationsgrad liegt deren Ma
ximum - wiederum unter Ausklamme
rung der sonstigen Selbständigen - bei 
den Gewerbetreibenden, während der 
konträre Extremwert, der einer der 
Gleichverteilung am stärksten angenä
herten realen Verteilung entspricht, bei 
den Rentnern und Pensionären zu su
chen ist; er unterschreitet die 50-Pro
zent-Grenze: Man stößt also ganz of
fensichtlich bei der Differenzierung der 
Vermögensverhältnisse privater Haus
haltungen in soziographischer Hinsicht 
auf sehr ausgeprägte Unterschiede, die 
die der anderen Gliederungen noch 
übertreffen. 
Eine kurze Erläuterung bedarf das be
sonders auffällige Resultat für das Jahr 
1977 bei der Kategorie der sonstigen 
Nichtselbständigen, das nicht reprä
sentativ ist: Es kam zustande durch ei
nen extremen Ausreißerwert aus der 
letzten, nach oben offenen Größenklas
se; 1980 war dieser Fall nicht mehr in 
der Statistik enthalten. 

Als separate Gruppierung sind die 1885 
Nichterwerbstätigen zu erwähnen, 
deren Besitz sich in erster Linie aus 
Sonstigen Vermögen sowie Grundver
mögen zusammensetzt. Da Rentner, 
Pensionäre und dergleichen nicht dazu
gehören, kann davon ausgegangen 
werden, daß es sich um Privathaushalte 
handelt, die von ihren Vermögenserträ
gen leben. Wie aus Tabe II e 7 er
sichtlich, sind es mit 710 000 DM an 
durchschnittlichem Gesamtvermögen 
bzw. 353 000 DM Medianvermögen 
weder die Steuerpflichtigen mit den 
höchsten andererseits genausowenig 
noch diejenigen mit den geringsten Ver
mögen. 
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Die seit der Vermögensteuerreform mo
difizierte Form der Zusammenveranla
gung erleichtert es der Statistik, aus 
den Unterlagen der Finanzverwaltung_ 
festzustellen, wie groß die Zahl der Zu
sammenveranlagten ist. Denn nach 
dem jetzt gültigen Recht werden zur 
Eruierung der Erklärungspflicht bei ge
meinsamem Antrag auch .die Kinder 
über 18 Jahre, die das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, mit einbe
zogen. Voraussetzung ist, sie bilden mit 
ihren Eltern eine Haushaltsgemein
schaft, befinden sich noch in der Be
rufsausbildung oder leisten ein freiwilli
ges soziales Jahr ab (§14 Abs. 2 VStG). 
Zusammenveranlagung erfolgt unab
hängig davon, ob Ehegatte bzw. 
Kind( er) eigenes steuerpflichtiges Ver
mögen besitzen. Ist dies nicht der Fall, 

Harnburg in Zahlen 6. 1984 



Tabelle 8 Verteilungsmaßzahlen für das Gesamtvermögen der unbeschränkt 
vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen in Harnburg 
1977 und 1980 nach Haushaltsgrößen 

Veranlagte nach Jahr x Xz Haushaltsgrößen x-xz XD1 XD9 LKM 

Alleinstehende ohne. Kind 1980 624 939 234 760 390 179 103 696 949 822 0,6631 
1977 583 833 223 720 360 113 99 916 936 868 0, 6570 

Alleinstehende mit Kind{ern) 1980 837 300 406 520 430 780 191 837 2 007 813 
1977 928 041 399 160 528 881 190 921 2 155 682 

Ehegatten ohne Kind 1980 910 877 391 110 519 767 184 188 1 928 302 0,6029 
1977 842 267 370 870 471 397 179 094 1 769 957 0,5976 

Ehegatten mit Kind(ern) 1980 1 647 576 667 100 980 476 294 836 2 581 989 0,6414 
1977 1 561 360 652 700 908 660 289 857 2 439 794 0,6400 

x a arithmetisches Mittel; Xz a Zentralwert; XD1 a 1. Dezil; XD9 c 9· Dezil; 
LKM ... Lorenzaches Konzentrationsmaß 

so wird deren Vermögen mit Null ange
setzt. Aus den Ergebnissen gegliedert 
nach Haushaltsgrößen ist demzufolge 
nicht zu entnehmen, ob der mitveran
lagte Ehegatte oder die mitveranlagten 
Kinder eigene Besitzstände deklariert 
haben. 
Da als Grundsatz für die Vermögen
steuerveranlagung die Haushaltsbe
steuerung gilt, entscheidet bei absolut 
gleicher Höhe des Vermögens die An
zahl der Haushaltsmitglieder darüber, 
ob ein Fall überhaupt statistisch erfaßt 
wird. 
Von den ca .. 21 600 Privathaushalten 
die 1980 zur Vermögensteuer herange
zogen wurden, waren rund 11 100, d. h. 
etwa die Hälfte alleinstehende Perso
nen ohne Kinder (Einzelveranlagte) und 
nochmals rund 7000 oder 32,0 Prozent 
Ehegatten ohne Kinder. Der Rest von 
ca. 4000 Haushalten verteilte sich zu 
2,2 Prozent auf Alleinstehende mit Kind 
bzw. Kindern, zu 6,4 Prozent auf Ehe
gatten mit einem Kind, zu 5,9 Prozent 
auf Ehegatten mit zwei Kindern und 
schließlich zu 2,1 Prozent auf Ehegat
ten mit drei und mehr Kindern. Zieht 
man von der Gesamtzahl der Steuer
pflichtigen die Zahl der Alleinstehenden 
ohne Kinder ab, so erhält man die An
zahl der Zusammenveranlagten 
(10 519); Einzelveranlagte und Zusam
menveranlagte hielten sich also die 
Waage. 
Aus den Zahlenrelationen ist unschwer 
zu erkennen, daß die Vermögensteuer 
überwiegend auf eine Abgabe von Al
leinstehenden ohne Kinder sowie Ehe
gatten ohne Kinder hinausläuft. Ehegat
ten mit Kindern unterliegen der Vermö
gensteuer weit weniger häufig. Keines
wegs korrespondiert ihr diesbezügli
cher Anteil mit dem ihres Bevölkerungs
anteils. Aus besagtem Sachverhalt läßt 
sich ableiten, daß die Besteuerung im 
signifikanten Umfang von der Menge 
und der Höhe der Freibeträge tangiert 
wird und daß somit oftmals Personen 
bzw. Familien nur wegen der Freibeträ
ge, die sich auch nach der Kinderzahl 
staffeln, nicht der Besteuerung unterlie
gen. ln die gleiche Richtung deutet fer-
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ner die Tatsache, daß die relativ öfter 
der Besteuerung unterworfenen allein
stehenden Personen im Durchschnitt 
das kleinste Vermögen besitzen. Zu
rückzuführen ist das aber auch darauf, 
daß, falls Ehegatten mit mehreren Kin
dern überhaupt noch besteuert werden, 
sie schon ein höheres Vermögen ihr ei
gen nennen müssen. Um es klarzustel
len: Die Existenz von Kindern schlägt 
sich in der Vermögensteuerstatistik nur 
dann nieder, wenn es sich um mitveran
lagte Kinder handelt. Daraus resultiert, 
daß die relativ sehr viel häufiger zur Be
steuerung herangezogenen Alleinste
henden und Ehegatten ohne Kinder 
nicht unbedingt kinderlosen Familien 
gleichzusetzen sind. Vielfach kann es 
sich nämlich· um ältere Personen han
deln, deren Kinder, da dem Haushalt 
längst entwachsen, steuerlich keine Be
rücksichtigung mehr finden. 

Alleinstehende, kinderlose 
Personen besitzen im Durch
schnitt besonders kleine 
Vermögen, Ehegatten mit 
Kindern dagegen besonders 
hohe Vermögen 
Einen Anhaltspunkt für die Variabilität 
der empirischen Vermögensverteilun
gen für 1980, abgestellt auf Haushalts
größen, vermitteln wiederum die· Zen
tralitätsmaße als Indikator für das 
durchschnittliche Niveau. Tabe II e 8 
bestätigt: Alleinstehende Personen oh
ne Kinder zeichnen sich durch das nied
rigste arithmetisch gemittelte Gesamt
vermögen aus, Ehegatten mit Kindern 
durch das höchste. Teilt man die Grup
pe aller Ehegatten mit Kindern in die 
drei Untergruppen "Ehegatten mit ei
nem Kind", "Ehegatten mit zwei Kin
dern" sowie "Ehegatten mit drei und 
mehr Kindern" auf, dokumentiert sich 
der quasi zwangsläufige Anstieg noch 
stärker: Erstere besitzen pro Haushalt 
rund 1 ,0 Millionen DM Vermögen, dieje
nigen mit zwei Kindern 1, 7 Millionen DM 
und letztere sogar 3,5 Millionen DM. 

Merklich kleiner sind unter Beibehal
tung der Abstufung die entsprechenden 
Zentralwerte. Die positiven Differenzen 
belegen, daß auch die personellen Ver
teilungen nach Haushaltsgrößen, ge
nauso wie die Total- und anderen Un
terverteilungen, linksverschoben asym
metrisch strukturiert sind, d. h. die 
Mehrzahl der Vermögensbesitzer ge
hört nicht zu den Vermögensreichen, 
sie sind vielmehr im unteren und mittle
ren Bereich der Größenklassenschich
tung zentriert; die Masse der Vermö
genswerte tendiert hingegen klar zum 
oberen Bereich (Vermögensmillionäre 
und -multimillionäre). 
Ein Blick auf die Dezile in Ta b e II e 8 
offenbart enorme Spannweitenvariatio
nen, zum einen jeweils zwischen dem 
ersten und neunten Dezil, zum anderen 
insbesondere zwischen den Dezilen der 
alleinstehenden, kinderlosen Personen 
sowie den Familien mit Kindern. ln Zah
len ausgedrückt: Bei den Alleinstehen
den ohne Kind besitzen die ersten zehn 
Prozent der Steuerpflichtigen jeder für 
sich genommen Gesamtvermögen, die 
unter dem Betrag von rund 1 03 700 DM 
liegen, die letzten zehn Prozent Einzel
vermögen, die den Betrag von rund 
950 000 DM fast erreichen; die Spann
weite beziffert sich hier auf 846 300 DM. 
Bei den Ehegatten mit Kindern lauten 
die korrespondierenden Grenzwerte 
rund 295 000 DM bzw. 2 582 000 DM, 
die zugehörige Spannweite beträgt 
2 287 000 DM. Die Spannweite zwi
schen dem ersten Dezil der Alleinste
henden ohne Kind und dem der Ehegat
ten mit Kindern beläuft sich auf 191 140 
DM, was 184,3 Prozent des untersten 
Dezilwerts entspricht. Das entspre
chende Maß zwischen den beiden 
neunten Dezilen macht rund 1 632 000 
DM oder 171 ,8 Prozent des untersten 
Dezilwerts aus. Diese doch recht weit 
voneinander entfernt liegenden D,- und 
D9-Werte zeigen eine ganz erhebliche 
Dispersion um den Zentralwert der Häu
figkeitsverteilungen an. 
Die Konzentrationsparameter der Er
gebnisse des Jahres 1980 unterschei
den sich erst in der zweiten Stelle nach 
dem Komma. Alle vier personellen Dis
tributionen haben einen relativ hohen, 
aber in engen Grenzen (zwischen mini
mal 60,3 Prozent und maximal 66,3 Pro
zent) schwankenden Konzentrations
grad, der nicht gravierend von dem 
Konzentrationsgrad der Totalverteilung 
sämtlicher Vermögensteuerpflichtiger 
abweicht. 

Francisco Villalaz 
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Anhangtabelle Vermögen, Schulden, Freibeträge sowie Jahressteuerschuld der unbeschränkt vermägensteuer
pflichtigen natürlichen Personen 1980 nach Vermögensgrößenklassen, Vermögensarten, Art der 
Erwerbstätigkeit und Haushaltsgröße 

Vermögensgrößenklasse 
(Unabgerundetes 
Gesamtvermögen 

von ... bis 
unter ••• DM), 

Vermögensart, Erwerbs
tätigkeit, Haushaltsgröße 

unter 100 000 

100 000 - 150 000 

150 000 - 200 000 

200 000 - 250 000 

250 000 - 300 000 

300 000 - 400 000 

400 000 - 500 000 

500 000 - 1 Mio. 

1 Mio. - 2,5 Mio. 

2,5 Mio. - 5 Mio. 

5 Mio. - 10 Mio. 

10 Mio. - 20 Mio. 

20 Mio. - 50 Mio. 

50 Mio. und mehr 

Insgesamt 

überwiegend mit 

land- und forstwirtschaft-
lichem Vermögen 

Grundvermögen 

Betriebsvermögen 

sonstigem Vermögen 

Insgesamt 

Erwerbstätige 

Selbständige 
Land- und Forstwirte 
Gewerbetreibende 
Freie Berufe 3) 
Sonstige Selbständige 

Nichtselbständige 
Arbeiter 
Angestellte 
Beamte 
Sonstige Nichtselbständige 

Rentner, Pensionäre und dergleichen 

Nichterwerbstätige 

Insgesamt 

Alleinstehende ohne Kind 

Alleinstehende mit Kind(ern) 

Ehegatten ohne Kind 

Ehegatten mit 1 Kind 

Ehegatten mit 2 Kindern 

Ehegatten mit 3 und mehr Kindern 

Insgesamt 

Land- und forst• 
wirtschaftliches 

Vermögen 

Fälle 1000 DM 

24 179 

49 562 

81 2 292 

84 1 794 
70 952 

107 2 564 

96 1 809 

248 6 796 

206 6 544 

69 2 957 

31 3 821 

23 1 204 

8 685 

9 847 

1 105 33 006 

13 3 717 

388 9 088 

158 4 304 

546 15 897 

105 33 006 

722 26 315 

596 23 913 
117 10 158 
366 10 540 

91 1 736 
22 1 479 

126 2 402 
4 73 

95 1 833 
18 153 

9 343 

288 5 333 

95 1 358 

1 105 33 006 

422 7 890 

20 431 

407 12 508 

98 3 653 
108 5 092 

50 3 432 

105 33 006 

einschließlich negativem Betriebsvermögen. 
Anzahl der Steuerpflichtigen wie beim Rohvermögen. 

Vermögensarten 

Inländisches Ausländisches 

Grundvermögen 

Fälle 1000 DM 

501 43 082 6 202 

1 203 116 079 17 928 

1 710 216 911 20 1 314 

1 605 243 622 39 2 294 

1 448 252 841 38 1 975 

2 230 458 025 61 4 470 

1 560 420 828 35 2 856 

3 444 1 434 856 139 13 911 

1 971 1 363 223 139 27 437 

554 720 627 69 16 081 

236 687 829 36 16 654 

110 417 321 18 5 385 

42 139 186 8 2 001 

16 73 416 5 807 

16 630 6 587 846 630 96 315 

2 203 

6 272 4 572 163 233 47 043 

694 624 785 122 15 749 

662 390 695 275 33 523 

16 630 6 587 846 630 96 315 

9 611 4 730 083 462 73 813 

7 612 4 025 092 402 67 140 
123 62 174 3 771 

5 542 2 992 148 290 51 802 
1 674 687 936 96 13 211 

273 282 834 13 1 356 

1 999 704 991 60 6 673 
54 12 087 1 70 

1 565 568 508 45 4 670 
249 65 820 8 1 118 
131 58 576 6 815 

5 591 1 218 748 121 14 613 

1 428 639 015 47 7 889 

16 630 6 587 846 630 96 315 

7 373 2 132 193 185 26 906 

409 197 382 19 908 

5 950 406 689 257 30 601 

271 627 369 76 8 419 

189 824 723 67 19 728 

438 399 490 26 6 753 

16 630 6 587 846 630 96 315 

~l Abgrenzung der Freien Berufe gemäB § 18 Abs. 1 Nr. 1 E StG. 
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Betriebsvermögen 1) Sonstiges Vermögen 

Fälle 1000 DH Fälle 1000 Dl1 

- Veranlagte nach 

192 9 613 847 58 875 

492 30 110 1 965 186 004 

778 59 479 2 344 282 947 

761 72 966 2 077. 314 926 

745 80 570 1 713 300 528 

1 231 175 822 2 598 558 490 

934 167 774 1 748 471 828 

2 282 647 351 3 732 1 537 288 

1 489 1 029 490 2 097 1 734 099 

489 864 472 586 1 007 813 

225 784 845 250 922 026 

96 685 836 112 723 098 

38 453 089 43 903 104 

15 1 156 132 17 1 572 130 

9 767 6 217 549 20 129 10 573 156 

- Veranlagte nach 

145 10 1 282 

2 527 403 656 5 375 076 839 

3 587 5 049 243 3 016 267 213 

3 650 764 505 11 728 8 227 822 

9 767 6 217 549 20 129 10 573 156 

- Veranlagte nach 

8 817 6 016 067 10 741 7 414 464 

8 360 5 875 491 8 340 6 182 216 
36 85 316 136 91 991 

6 510 5 501 951 6 108 4 841 435 
1 694 247 662 1 826 885 372 

120 40 562 270 363 418 

457 140 576 2 401 1 232 248 
- - 67 15 735 

370 111 908 1 889 1 oo2 n; 
48 18 457 292 124 425 
39 10 211 153 89 917 

682 109 117 7 666 2 262 674 
268 92 365 1 722 896 018 

9 767 6 217 549 20 129 10 573 156 

- Veranlagte naab 

3 251 885 976 10 449 4 216 517 

233 118 726 422 197 128 

3 862 1 977 154 6 487 3 405 149 

058 560 874 255 670 772 

984 923 460 124 143 801 

379 751 359 392 939 789 

9 767 6 217 549 20 129 10 573 156 
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Schulden und sonstige Abzüge 

Rohvermögen 
insgesamt 

Steuer
pflichtige 1000 DM Steuer

pflichtige 

Vermögensgrößenkla~sen -

960 111 951 621 

2 166 333 683 1 499 
2 582 562 943 1 951 

2 244 635 602 1 733 

1 885 636 866 1 500 

2 800 1 199 371 2 398 

1 873 1 065 095 1 662 

3 921 3 640 202 3 600 

2 165 4 160 793 2 069 

598 2 611 950 589 

252 2 415 175 251 

112 1 832 844 110 

43 1 498 C!65 43 

17 2 803 332 17 

21 618 23 507 872 18 043 

überwiegender Vermögensart -

13 5 347 11 

6 290 6 108 789 5 671 

3 587 6 961 294 3 358 

11 728 10 432 442 9 003 

21 618 23 507 872 18 043 

sozialer Gliederung -

11 742 18 260 742 10 768 

9 149 16 173 852 8 473 
146 250 410 . 140 

6 800 13 397 876 6 279 
1 900 1 835 917 1 775 

303 689 649 279 

2 593 2 086 890 2 295 
79 27 965 63 

2 032 1 689 090 1 811 
319 209 973 277 
163 159 862 144 

7 991 3 610 485 5 766 

1 885 1 636 645 1 509 

21 618 23 507 872 18 043 

Haushaltsgrößen -

11 099 8 269 482 8 575 

470 517 575 428 

6 920 7 832 101 6 024 

1 391 1 871 087 1 323 

1 281 2 916 804 1 247 

457 2 100 823 446 

21 618 23 507 872 18 043 
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28 337 

61 269 

113 077 

132 170 

119 838 

230 587 

227 332 

913 635 

881 083 

572 048 

670 828 

322 228 

241 365 

205 780 

4 719 577 

1 768 

2 493 230 

949 036 

275 543 

4 719 577 

3 954 610 

3 517 831 
49 266 

2 826 507 
456 923 
185 135 

436 779 
3 696 

368 914 
32 619 
31 550 

467 450 

297 517 

4 719 577 

1 333 268 

124 042 

1 528 827 

474 210 

778 587 

480 643 

4 719 577 

darunter 
Hypotheken
und Grund

schulden 
(ohne 

Betriebs
vermögen) 

Unabge
rundetes 

Gesamt
-vermögen 

2) 

1000 DM 

4 703 83 609 

10 169 272 404 

20 809 449 861 

30 247 503 435 

33 969 517 024 

46 303 968 772 

47 570 837 774 
171 116 2 726 554 

159 612 3 279 707 

136 716 2 039 909 

241 941 1 744 346 

51 308 1 510 616 

19 045 1 256 694 

53 121 2 597 553 

1 026 629 18 788 258 

192 3 582 

776 555 3 615 552 

80 368 6 012 250 

169 514 9 156 874 

026 629 18 788 258 

870 985 14 306 098 

803 805 12 655 996 
8 616 201 145 

631 385 10 571 356 
120 161 1 378 983 

43 643 504 512 

67 180 1 650 102 
834 24 270 

52 472 1 320 172 
9 781 177 352 
4 093 128 308 

100 754 3 143 029 

54 890 1 339 131 

1 026 629 18 788 258 

398 530 6 936 196 

16 589 393 531 

325 480 6 303 267 

76 483 1 396 877 

103 442 2 138 204 

106 105 1 620 183 

1 026 629 18 788 258 

Gesamt
betrag 

der Frei- Steuer
beträge belastete 

gem. § 6 
VStG 

Anzahl 

73 498 444 
186 333 1 871 

264 219 2 222 

263 258 2 080 

246 960 1 851 

378 054 2 790 

268 030 1 872 

571 690 3 920 

341 810 2 165 

98 910 598 

42 630 252 

18 200 112 

8 120 43 

2 730 17 

2 764 442 20 237 

1 927 10 

839 213 5 824 

557 605 3 454 

1 365 697 10 949 

2 764 442 20 237 

1 753 815 11 274 

1 402 597 8 779 
24 960 138 

1 038 137 6 528 
299 557 1 820 

39 943 293 

351 218 2 495 
8 430 77 

279 841 1 952 
44 822 308 
18 125 158 

825 077 7 193 

185 550 1 770 

2 764 442 20 237 

816 852 10 426 

79 232 460 

1 048 549 6 304 

293 506 1 350 

358 863 1 248 

167 440 449 

2 764 442 20 237 

Steuer
pflich
tiges 

Vermögen 
ins

gesamt 

Jahres
steuer
schuld 

1000 DM 

9 638 35 

84 996 419 

184 352 916 

239 057 1 189 

269 133 1 345 

589 341 2 941 

568 805 2 850 

2 152 908 10 755 

2 936 823 14 651 

1 940 698 9 699 
1 701 582 8 483 

1 492 362 7 452 

1 248 551 6 243 

2 594 817 12 970 

16 013 063 79 948 

1 649 7 
2 773 186 13 826 

5 452 858 27 239 

7 785 370 38 876 

16 013 063 79 948 

12 546 428 62 674 

11 248 847 56 195 
176 125 877 

9 529 819 47 616 
1 078 481 5 385 

464 422 2 317 

1 297 581 6 479 
15 795 76 

1 039 323 5 192 
132 364 663 
110 099 548 

2 313 988 11 542 

1 152 647 5 732 

16 013 063 79 948 

6 113 873 30 505 

314 062 1 569 

5 251 234 26 226 

1 102 678 5 504 

1 776 704 8 889 

1 452 512 7 255 

16 013 063 79 948 

Vermögensgrößenklasse 
( Unabgerundetes 
Gesamtvermögen 

von ... bis 
unter ••• DM), 

Vermögensart, Erwerbs
tätigkeit, Haushaltsgröße 

unter 1 00 000 

100 000 - 150 000 

150 000 - 200 000 

200 000 - 250 000 

250 000 - 300 000 

300 000 - 400 000 

400 000 - 500 000 

500 000 - 1 Mio. 

1 Mio. - 2,5 Mio. 

2,5 Mio. - 5 Mio. 

5 Mio. - 10 Mio. 

10 Mio. - 20 Mio. 

20 Mio. - 50 Mio. 

50 Mio. und mehr 

Insgesamt 

überwiegend mit 

land- und forstwirtschaft-
lichem Vermögen 

Grundvermögen 

Betriebsvermögen 

sonstigem Vermögen 

Insgesamt 

Erwerbstätige 

Selbständige 
Land- und Forstwirte 
Gewerbetreibende 
Freie Berufe 3) 
Sonstige Selbständige 

Nichtselbständige 
Arbeiter 
Angestellte 
Beamte 
Sonstige Nichtselbständige 

Rentner, Pensionäre und dergleichen 

Nichterwerbstätige 

Insgesamt 

Alleinstehende ohne Kind 

Alleinstehende mit Kind(ern) 

Ehegatten ohne Kind 

Ehegatten mit 1 Kind 

Ehegatten mit 2 Kindern 

Ehegatten mit 3 und mehr Kindern 

Insgesamt 
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Tsd. Personen 
+3 

+2 

+ 1 

-1 

-2 
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Harnburg heute 
und gestern 

0 

D 

ln den letzten 20 Jahren hat 
auch in Harnburg die Zahl der 
Kinobesucher stark abge
nommen. Während 1964 
noch 12,4 Millionen Film
freunde gezählt wurden, wa
ren es 1983 nur noch 5,4 Mil
lionen. Die Zahl der Kinobe
suche je Einwohner sank da
mit von sieben im Jahr 1964 
auf nur noch drei heute. Aller
dings lag der durch die Kon
kurrenz des Fernsehens be
dingte starke Rückgang fast 
ausschließlich in der Zeit bis 
1973. Seither ist es den Kinos 
gelungen, die Zahl ihrer Kun
den in etwa konstant zu hal
ten. 
Dies dürfte unter anderem 
auch auf die veränderte Kino
landschaft in Harnburg zu
rückzuführen sein. 
1964 gab es noch 100 Kinos 
mit 54 000 Plätzen, die 
durchschnittliche Größe lag 
also bei 540 Plätzen. Bis 
1973 verringerte sich die Zahl 
der Lichtspielhäuser auf 53 
und das Platzangebot sank 
auf 23 000 ab. Seit diesem 
Jahr wurde die Zahl der Kinos 

·wieder ständig erhöht, wobei 
vor allem der Umbau der gro
ßen Uraufführungstheater in 
mehrere kleinere Kinos her
vorzuheben ist. Dadurch 
standen 1983 insgesamt 1 04 
Filmtheater mit gut 19 000 
Plätzen zur Verfügung; die 
durchschnittliche Platzzahl 
ist auf 180 gesunken. Durch 
diesen Trend zum kleineren 
Kino wurde das Filmangebot 
reichhaltiger gestaltet, so 
daß sich die Kinos im Kampf 
um die Gunst ihres Publikums 
behaupten konnten. 

Die durchgreifendste Verän
derung im Straßenverkehr 
der letzten 30 Jahre war die 
starke private Motorisie
rung. Von 1954 bis 1983 ist 
der Bestand an Personen
und Kombinationskraftwa
gen in Harnburg von 60 000 
auf 573 000 gestiegen. Wa
ren die Kraftfahrzeuge An
fang · der fünfziger Jahre 
überwiegend für Unterneh
men, Behörden und Organi-

sationen zugelassen und die 
privat genutzten Fahrzeuge 
zum größten Teil im Besitz 
von Selbständigen, so gehö
ren heute rund vier Fünftel 
aller Wagen unselbständig 
Beschäftigten oder Nichter
werbspersonen. 

1983 wurden im Hamburger 
Hafen 2,4 Millionen Tonnen 
Forstprodukte (Holz, Zellu
lose, Papier) gelöscht und 
geladen. Mehr als die Hälfte 
dieser Menge entfiel auf den 
Umschlag von Papier und 
Papierwaren. Die Vielzahl 
der in der Bundesrepublik 
erscheinenden Tageszeitun
gen, Fach- und Unterhal
tungszeitschriften ließ in den 
letzten Jahren insbesondere 
den Empfang von Druckpa
pier stark ansteigen. 
Ein Vergleich mit den Ergeb
nissen der Vorkriegszeit 
zeigt, daß der seewärtige 
Güterverkehr mit Erzeugnis
sen der Fortwirtschaft heute 
eine erheblich größere Rolle 
spielt als damals. So wurden 
zum Beispiel im Jahr 1938 
nur 1,7 Millionen Tonnen die
ser Güter im Hafen angelan
det bzw. von hier verschifft. 
Bei den einzelnen Güterar
ten dieser Gruppe hat es 
starke Verschiebungen vom 
Rohstoff Holz zu den Holz
produkten gegeben. Für 
Stamm- und Schnittholz wur
de ein Rückgang von mehr 
als 40 Prozent auf 425 000 
Tonnen registriert. Demge
genüber stieg die Zellulose 
um gut die Hälfte auf 420 000 
Tonnen. Auf mehr als das 
Doppelte (1 ,3 Millionen Ton
nen) nahm der Umschlag von 
Papier und Pappe zu; hier 
konnte im Empfang 1983 so
gar die vierfache Menge des 
Jahres 1938 verbucht wer
den. 

1982 gab es in Harnburg 
mehr als eine Million Strom· 
zähler, 1952 waren es nur 
484 000. Während sich die 
Zahl der Anschlüsse in den 
vergangenen 30 Jahren ver
doppelte, ist die abgegebene 
Strommenge um das Acht
fache auf 1 0,5 Milliarden 
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kWh im Jahr 1982 gestiegen. 
Bei allen Verbrauchergrup
pen hat sich der Bedarf er
heblich gesteigert: An der 
Spitze lag die Industrie mit 
einer Zunahme um das 13fa
che (auf zuletzt 4,8 Milliar
den kWh). Erheblich gestie
gen - trotz gesunkener Ein
wohnerzahl - ist aber auch 
der Strombedarf der Haus
halte: 1982 wurde mit 3,1 
Milliarden kWh die elffache 
Strommenge des Jahres 
1952 abgenommen. 

Neue Schriften 

Die Akademie für Raumfor
schung und Landesplanung 
in Hannover hat den zweiten 
Band der dreiteiligen "Analy
se und Bewertung raumbe
deutsamer Faktoren in Nord
deutschland" unter dem Titel 
"Demographische und öko
nomische Entwicklung" (Ver
fasser: Crisinus/Richert/ 
Tesch/Thiel) veröffentlicht. 
Die seit längerer Zeit zu be
obachtende langsamere 
wirtschaftliche Entwicklung 
Norddeutschlands (Schles
wig-Holstein, Hamburg, Bre
men, Niedersachsen) ge
genüber Süddeutschland 
(Baden-Württemberg, Bay
ern, Rheinland-Pfalz, Saar
land) - das sogenannte 
Süd-Nord-Gefälle - war 
Anlaß, die demographische 
und ökonomische Entwick
lung vergleichend darzustel
len. Das Schwergewicht der 
Studie liegt auf der Analyse 
der ökonomischen Faktoren. 
Die wichtigsten betrachteten 
Bereiche sind: 
- Bevölkerungsstruktur 
- Bruttoinlandsprodukt 
- Erwerbstätige/ Arbeits-

losigkeit 
- Wirtschaftssektoren 
- Arbeitsproduktivität 
-Investitionen 
- Öffentliche Finanzen. 
Zusammenfassend kommen 
die Verfasser zu dem Urteil, 
daß die in Süddeutschland 
realisierten Wirtschafts- und 
Infrastrukturen vergleichs
weise günstigere Vorausset
zungen für die notwendigen 
Strukturanpassungen bie
ten. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Februar März April Januar Februar März April 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 

hPa') Luftdruck 1 013,7 1 015,7 1 041,5 1 013,7 1 007,9 1 005,3 1 020,5 1 017,4 1 020,3 
Lufttemperatur oc 9,2 10,0 0,6 5,3 9,1 2,4 1,2 3,0 8,8 
Relative Luftfeuchtigkeit % 77,9 76,3 78 81 77 85 81 70 64 
Windstärke Meßzahl') 3,4 3,2 3 4 4 4 3,2 3,3 2,5 
Bewölkung ') 5,5 4,8 4,8 6,7 5,9 6,4 5,0 5,0 4,2 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 80,2 54,9 85,0 91,8 102,0 105,4 49,4 24,5 17,2 
Sonnenscheindauer Std. 113,8 140,9 84,6 58 108 29,5 60,6 118,5 217,4 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,6 7,3 10 11 6 13 11 9 3 
Tage mit Niederschlägen 

" 
22,0 18,0 18 23 25 28 15 12 10 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 640,8 1 630,5 1 622,3 1 621,7 1 620,4 1 608,3 ... ... ... 
und zwar männlich " 

766,3 762,7 758,8 758,6 757.9 753,0 ... ... ... 
weiblich 

" 
874,5 867,8 863,5 863,1 862,5 855,3 ... ... .. . 

Ausländer 151,8 157,2 156,1 156,0 157,7 157,2 ... ... ... 
Bezirk Harnburg-Mitte 

" 
224,9 223,6 221,1 220,8 220,4 217,4 ... ... ... 

Bezirk Altona " 
230,9 229,1 227,9 227,7 227,2 225,3 ... ... ... 

Bezirk Eimsbüttel 
" 

236,9 235,4 234,4 234,3 234,3 232,6 ... ... .. . 
Bezirk Harnburg-Nord 

" 
294,1 291,7 290,5 290,5 290,4 287,7 ... ... ... 

Bezirk Wandsbek 379,2 377,4 376,2 376,2 376,0 372,9 ... ... ... 
Bezirk Bergedorf 87,6 87,9 88,1 88,1 88,1 88,0 ... ... ... 
Bezirk Harburg " 

187,2 185,4 184,1 184,1 184,0 181,8 ... ... ... 
Natürliche Bevölkerungsbewegung 
* Eheschließungen') Anzahl 754 749 498 795 543 385 ... ... ... 
* Lebendgeborene') 1 125 1105 931 1 043 1 024 976 ... ... ... 
*Gestorbene') (ohne Totgeborene) 

" 
1 979 1 980 1 868 2 023 1 646 1 900 ... ... ... 

* Im ersten Lebensjahr Gestorbene 11 13 12 7 20 10 ... ... ... 
* Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 854 - 875 - 937 - 980 - 622 - 924 ... ... ... 
* Eheschließungen je 1000 5,5 5,5 4,0 5,8 4,1 2,8 ... ... .. . 
* Lebendgeborene Einwohner 8,2 8,1 7,5 7,6 7,7 7,1 ... ... ... 
*Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,5 14,6 15,0 14,7 12,4 13,9 ... ... .. . 
*Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,2 - 6,4 - 7,5 - 7,1 - 4,7 - 6,8 ... ... ... 
* Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 10,2 11 ,4 11,5 6,7 12,7 9,8 ... ... .. . 

Wanderungen 
* Zugezogene Personen Anzahl 5 450 4 370 3633 4 482 3219 5 299 ... ... ... 
* Fortgezogene Personen 5 260 4 602 3 479 4 047 3961 5 624 ... ... ... 
* Wanderungsgewinn ·(+)I-verlust(-) 

" + 190 - 232 + 154 + 435 - 742 - 325 ... ... .. . 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 

" 
11 438 11 391 12 153 11 105 11 455 13 443 ... ... ... 

Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 

" 
1 409 1 352 1 376 1 637 1 165 1 773 ... ... ... 

dar. angrenzende Kreise') 
" 

992 954 1 091 1 247 960 1 340 ... ... ... 
Niedersachsen " 

867 763 762 897 652 917 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise10

) " 
318 306 405 401 317 432 ... ... ... 

Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 
" 

1 174 995 679 917 631 923 ... ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 2 000 1 260 816 1 031 771 1 686 ... ... ... 
b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 1 933 1 568 1 286 1 334 1 593 1 874 ... ... ... 
dar. angrenzende Kreise') 1 438 1183 1104 1123 1 187 1 426 ... ... ... 
Niedersachsen 1 088 930 627 732 819 1 014 ... ... .. . 
dar. angrenzende Landkreise10

) 546 478 366 428 434 632 ... ... ... 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 
1131 919 493 676 650 742 ... ... ... 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 
" 

1 108 1 185 1 073 1 305 899 1 994 ... ... ... 
c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein 

" 
- 524 - 216 + 90 + 303 - 428 - 101 ... ... ... 

dar. angrenzende Kreise') " 
- 446 - 229 - 13 + 124 - 227 - 86 ... ... ... 

Niedersachsen 
" 

- 221 - 167 + 135 + 165 - 167 - 97 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise' 0

) " 
- 228 - 172 + 39 - 27 - 117 - 200 ... ... ... 

Umland insgesamt") " - 674 - 401 + 26 + 97 - 344 - 286 ... ... ... 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" + 43 + 76 + 186 + 241 - 19 + 181 ... ... .. . 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) + 892 + 75 - 257 - 274 - 128 - 308 ... ... ... 

Bevölkerungsbewegung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 664 - 1 107 - 783 - 545 + 1 364 - 762 ... ... ... 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 4,9 - 8,1 - 6,3 - 4,0 - 10,2 - 5,6 ... ... .. . 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser") 

13 859 Patienten 13
) Anzahl 12 434 12 519 13 603 11 332 12 584 13 831 12 803 12 388 

Betten 13
) 

Ofo 
15 266 15128 14 961 14 955 14 960 14 960 14 965 14 974 14 974 

Bettenausnutzung 82,9 85,0 90,1 88,6 84,4 87,7 90,3 89,6 851 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 604 633 669 882 520 292 567 288 520 586 562 248 522 382 466 744 455 353 

1
) errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.-') reduziert auf ooc, Normalschwere und Meeresspiegel.- ')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.

') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - ') nach dem 

Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- ')mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9
) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-

10
) Landkreise Harburg und Stade. - 11

) die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12
) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 

psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13
) Bestand am 

Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Februar März April Januar Februar März April 

Büchereien und Museen 

Offentliehe Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 695 516 682 069 705 790 813145 707 178 791 544 741 087 812 900 713 042 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände " 

41 514 43 484 49 474 51 746 57 983 57 374 48 263 54 779 ... 
Besucher der Lesesäle " 

10 330 12 186 23 091 22 874 24 508 31 772 29 446 32 221 ... 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive " 

4 328 3 971 4 663 5 006 4 287 4 099 4 507 4 583 4 424 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände " 

2 781 3 065 3 373 4 039 3 002 3 719 4 204 3 887 3 237 
Lesesaalbesucher und Entleiher 

" 
1184 1 330 1 393 1 528 1 283 1 562 1 520 1 525 1 412 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
64183 Besucher insgesamt 143146 104 435 58 176 87 246 80 453 61 640 105 781 ... 

davon Hamburger Kunsthalle 19 891 26 783 9 639 18 917 18 850 17 363 8 335 51 666 ... 
Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 8 934 9 869 10 460 11 064 9 679 7 861 7 310 10 271 ... 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde " 8 734 8 229 6 483 9 550 6 383 7 740 9 525 6 078 ... 
Helms-Museum 8 958 8 893 3 625 4 833 8 870 7 039 9 946 5 692 ... 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg " 

7 321 7 077 1 569 3103 7 857 1 197 2 283 4 375 ... 
Museum für Harnburgische Geschichte 21 281 26 201 14 981 28 353 26 650 ... . .. ... . .. 
Museum für Kunst und Gewerbe " 60 329 13124 11 701 12 567 7 711 7 232 12 364 11 502 ... 
Planetarium " 

13 334 9 648 - ... - 13 246 15 309 18 673 ... 
Bischofsturm " 1 687 1 686 1 287 1 962 2 310 1 159 1 394 1 899 .. 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt Anzahl 33 952 52 662 73 538 73 694 73 481 80 647 81 072 79 694 78 852 
• davon Männer 

" 
19 675 32 769 46 460 46 311 45 875 50 700 51 206 50 359 49 429 

Frauen 
0fo 

14 277 19 893 27 078 27 383 27 624 29 947 29 866 29 335 29 423 
Arbeitslosenqoute 5,0 7,4 10,3 10,3 10,3 11,3 11 ,4 11,2 11,0 
Kurzarbeiter Anzahl 3 723 9 840 26104 24 756 21 924 19 233 18 716 18 855 17 165 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 41 438 62 171 82 065 82 584 81 442 90 900 91 749 92 223 89 721 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 5 220 5 940 7149 6 967 6 905 6 835 7 085 6 816 6 833 

Offene Stellen 6 799 3 308 1 986 1 966 2 208 2 228 2 078 2 233 2137 

Landwirtschaft 

Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch t 1 223 1 259 1 323 1 595 1 612 1 351 1 341 1 603 1 615 
• dar. an Molkereien geliefert % 93,9 94,0 92,9 94,0 96,9 93,8 . 94,2 94,1 96,6 
• Milchleistung je Kuh und Tag kg 11,7 12,1 13,9 15,1 15,8 12,1 12,8 r 14,3 14,9 

Schlachtungen von lnlandtleren') 
• Rinder (ohne Kälber) 1000 St. 5,7 5,5 4,6 5,6 4,5 5,3 5,0 5,1 5,0 
• Kälber 

" 
1,6 1,6 1,4 2,2 1,7 1,7 2,1 2,5 2,9 

• Schweine 19,5 18,7 16,8 17,7 17,1 18,0 16,7 16,6 18,0 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') t 3 376 3 281 2 912 3 389 2 898 3 200 3 064 3163 3 274 
: dar. Rinder (ohne Kälber) " 

1 557 1 509 1 300 1 604 1 250 1 479 1 396 1 451 1 385 
Kälber " 192 202 196 284 206 219 251 318 368 . Schweine 1 600 1 546 1 391 1 462 1 426 1 475 1 389 1 352 1 490 

Produzierendes Gewerbe, 

öffentliche Energieversorgung 

Verarbeitendes Gewerbe') ') 
Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte Anzahl 165 053 159 383 153171 152 482 151 294 145 041 144 798 144 019 143 413 
• dar. Arbeiter') 

1000 
95 239 91 114 86 299 85 835 85 243 81140 80 842 80 297 80 020 

• Geleistete Arbeiterstunden') 13 368 12 727 11 784 12 736 11 673 11 594 11 483 11 714 10 668 
• Bruttolohnsumme Mio.DM 275 272 223 243 246 231 242 237 230 
• Bruttogehaltssumme " 295 304 279 291 301 291 317 307 284 
• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)') 

" 
6 621 6 969 6 059 7 233 6 329 6 326 6 794 7 220 6 587 

dar. Auslandsumsatz 
tooo"tsK'l 

753 832 694 798 615 639 692 837 781 
• Kohleverbrauch 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
• Gasverbrauch 1000 m' 31 984 27 097 28 975 27 587 21 071 29 232 29 078 29 634 30 529 
• Heizölverbrauch 1000 t 35 34 41 45 34 39 37 37 32 
• davon leichtes Heizöl 

" 5 4 5 5 4 5 5 5 4 . schweres Heizöl 30 30 36 40 30 34 32 32 28 
• Stromverbrauch Mio."kwh 366 360 345 378 355 373 365 383 340 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2
) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.-') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten.- 5

) einschl. Bergbau.- 6
) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7

) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 8
) ohne Umsatz

steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- 9) 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Februar März April Januar Februar März April 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung1

) Mio. DM 3186 3 497 3 000 3 509 2 936 3 041 3179 3 384 3 211 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe 
" 

1 572 1 815 1 532 1 804 1 505 1 715 1 772 1 809 1 674 
Investitionsgütergewerbe 

" 
878 947 789 910 727 653 705 884 855 

Verbrauchsgütergewerbe 
" 

142 138 124 150 125 134 130 143 117 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 

" 
594 597 555 645 579 539 572 548 565 

Bauhauptgewerbe') 
• Beschäftigte Anzahl 30 108 27 489 25 196 25 757 26145 25 165 25 047 25 004 ... 

dar. Arbeiter3
) 

1000 
23 955 21 539 19 457 19 825 20 224 19 368 19 276 19 235 ... 

• Geleistete Arbeitsstunden 3191 2 941 1 702 2 468 2 762 2 037 1 998 2 550 ... 
• davon für Wohnungsbau 902 832 421 732 793 618 627 840 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 1 214 1146 827 1 026 1 094 849 850 949 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 1 075 964 454 710 875 570 521 761 
Mio:'DM 

... 
• Bruttolohnsumme') 78 73 42 58 67 51 48 59 ... 
• Bruttogehaltsumme') 

" 
21 21 19 19 19 20 20 19 ... 

• Baugewerblicher Umsatz') 302 268 122 175 192 164 173 219 ... 
davon im Wohnungsbau 86 69 31 36 46 48 42 58 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 
" 

121 111 54 91 81 66 88 94 ... 
öffentlichen und Verkehrsbau 95 89 37 47 65 50 43 67 ... 

Ausbaugewerbe') 
Beschäftigte Anzahl 10 794 10 807 10 330 10 319 10 276 10 347 10 238 10 262 ... 
dar. Arbeiter3

) 

1000 
8 631 8 585 8164 8144 8114 8140 8 030 8 041 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 307 1 308 1 143 1 254 1 201 1 220 1 170 1 218 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 25 26 21 23 23 23 22 23 ... 
Bruttogehaltsumme') 8 8 7 7 7 8 8 8 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz') 85 88 64 82 69 66 76 81 ... 
Öffentliche Energieversorgung 
• Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 391 445 515 650 623 318 357 319 222 
• Stromverbrauch 

" 
913 910 1 003 1 038 906 1 121 1 073 1 080 892 

• Gasverbrauch7
) 

" 
2 089 2 095 2 996 2 835 2 198 2 767 2 913 2 693 1 771 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne.Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976..:.100 96,5 96,2 94,1 94,6 99,3 81,6 90.4 93,5 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe 
" 

98,0 106,2 108,0 107,6 101,8 101,9 112,9 115,9 ... 
Investitionsgütergewerbe 

" 
101,7 94,8 95,7 88,2 96,7 75,4 89,0 92,3 ... 

Verbrauchsgütergewerbe 
" 

97,2 91,0 87,0 93,6 92,2 82,4 85,6 91,2 ... 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 

" 
86,2 83,5 81,7 83,8 94,0 64,1 65,1 63,8 ... 

Bauhauptgewerbe 
" 

92,0 89,4 56,7 71,6 97,2 63,4 65,3 79,9 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
• Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 144 104 75 90 167 153 160 194 161 
• dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

100Ö m3 
115 72 50 48 113 122 132 131 115 

• Rauminhalt 225 198 116 165 297 179 225 388 235 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 75,2 65,8 41,6 58,6 111,5 64,7 81,2 141,6 83,2 
• Wohnfläche 1000 m' 43 37 24 33 62 36 41 78 44,2 

Nichtwohnbau 
• Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 24 23 20 21 32 14 19 9 7 
• Rauminhalt 1000 m3 256 213 304 88 269 117 173 44 29 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio.DM 58,1 46,5 83,5 17,7 37,7 26,9 40,9 9,4 21,0 
• Nutzfläche 1000 m' 44 32 51 17 41 20 31 7 5,4 
Wohnungen 
• Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 496 484 308 432 697 478 556 1173 589 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 164 119 120 53 54 59 63 67 59 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 28 26 7 3 11 12 7 7 2 
Rauminhalt 1000 m3 225 270 13 22 46 71 27 99 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 473 462 536 187 185 208 169 259 155 

Gebäude- und Wohnungsbestand8) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 200 201 201 201 202 202 202 202 
Wohnungen " 

790 794 795 795 795 800 800 800 800 

1
) ohne Umsatzsteuer.- 2

) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3
) einschließlich Umschüler und Auszubildende.

')einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5
) ohne Umsatzsteuer.-') Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.- 7

) 1 Mio. 
kWh.:.. 3 600 Giga Joule. - 8

) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfamiliengebäude 
Gemischt genutzte Gebäude 

Bürogebäude 
Gewerbliche Betriebsgebäude 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Harnburg 2

) 
3

) 

• und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 
• Waren der Gewerblichen Wirtschaft 
• davon Rohstoffe 
• Halbwaren 
• Fertigwaren 
• davon Vorerzeugnisse 
• Enderzeugnisse 

nach Europa 
dar. EG-Länder 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 4
) 

Einfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Ausfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Umsatz-Meßzahlen im Großhandel 
• Großhandel insgesamt 
• davon Binnengroßhandel 
• Außenhandel 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 
darunter Warenhäuser 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 
darunter Seherbergungsgewerbe 

Gaststättengewerbe 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 
• dar. von Auslandsgästen 
• Fremdenübernachtungen 
• dar. von Auslandsgästen 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

· dar. Sack- und Stückgut 
Versand 
dar. Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container') 
ln Containern umgeschlagene Güter7

) 

Binnenschiffahrt 
• Güterempfang 
• Güterversand 

Luftverkehr') 
Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 
Busse (ohne Private) 

1981 1982 1983 1984 
Maßeinhell I------L.---1-----r----.---+----,--.,---,.----.-----l 

1980 ... 100 

Anzahl 
1000 DM 

Mio. DM 

1980 "'"100 

1980 ""100 

1000 

Anzahl 
1000t 

An~ahl 
1000 t 

Anzahl 

1000 

Monatsdurchschnitt 

106,0 
106,0 
106,0 
105,9 

109,5 
109,5 
109,6 
109,7 

Februar 

110,5 
110,4 
110,5 
110,6 

März April Januar Februar 

113,3 
113,1 
113,4 
113,6 

März April 

105,9 11 0,2 111 ,4 114,8 
1 06,1 11 0,5 111 ,4 114,3 

58 933 60 003 60 770 55 065 54 865 51 737 53 423 53 148 
6 079,2 6 547,1 6 760,4 6 071,1 6 097,2 5 871,0 6186,1 6 255,5 

810 
134 
676 

7 
133 
536 

86 
450 

519 
349 

5 939 
2 916 
2 231 
3 023 

2 317 
1 535 
1 072 

782 

109,4 
109,6 
109,2 

102,4 
94,6 

105,7 
106,4 
105,2 

133,5 
43,7 

250,6 
89,9 

1 310 
5 002 
3 269 

693 
1 733 

951 
75 573 

676 

405 
495 

5 481 
359 129 
2 341,5 

920,9 

28 271 
22 606 

888 
133 
755 

6 
146 
603 

85 
518 

570 
367 

6 204 
3 201 
2 477 
3 003 

2 677 
1 902 
1 400 

775 

112,3 
117,6 
108,0 

102,4 
93,5 

103,3 
99,2 

103,5 

124,2 
39,4 

229,5 
79,9 

1 302 
5132 
3 207 

641 
1 925 

893 
74104 

653 

345 
375 

5 298 
344 133 
2 027,4 

883,6 

28 340 
22 402 

1 292 
95 

1 197 
5 

121 
1 071 

85 
986 

564 
422 

5 416 
3176 
2 412 
2 240 

2 597 
1 552 
1 041 
1 045 

106,3 r 
109,3 r 
103,8 r 

96,4 r 
83,4 r 

87,2 
75,3 
87,5 

84 
23 

154 
49 

1 174 
4 904 
2 812 

587 
2 092 

876 
67 984 

632 

285 
405 

4452 
276 305 
2124,1 

856,1 

27 885 
22 735 

1 042 
121 
921 

5 
185 
731 

87 
645 

645 
462 

5 819 
3 681 
2 880 

2138 
2 946 
2195 
1 572 

751 

131,4 
132,9 
130,2 

117,6 
93,9 

99,0 
87,6 
99,8 

111 
30 

203 
60 

1 334 
5 161 
2 926 

720 
2 235 

968 
77 968 

724 

393 
513 

5142 
341 289 
2 482,5 

957,9 

29 108 
23 285 

734 
100 
634 

6 
112 
516 

78 
438 

495 
333 

5 124 
2 891 
2 076 
2 233 

2 089 
1 407 

843 
682 

116,2 
119,6 
113,4 

101,7 
82,1 

102,7 
96,1 

102,5 

115 
40 

211 
80 

1 242 p 
4 442 p 
2 633 p 

720 p 
1 809 p 

878 p 
74 732 

690 

349 
467 

5 143 
331 273 
2126,1 

900,9 

28 577 
22 368 

958 
126 
832 

7 
157 
667 

98 
569 

581 
396 

5 995 
3 812 
2 813 
2183 

2 699 
1 861 
1 298 

838 

115,6 
103,6 
125,3 

101,6 
104,7 

94,5 
82,3 
95.0 

82 
20 

158 
43 

1 050 p 
4 412 p 
2 733 p 

739 p 
1 679 p 

945 p 
79 288 

760 

328 
429 

4 599 
292 507 
2 158,5 
1 024,0 

29 298 
23 220 

934 
119 
815 

6 
153 
657 

96 
561 

611 
410 

5 820 
3167 
2183 
2 653 

3 484 
2 671 
2122 

831 

119,4 
113,3 
124,5 

101,9 
84,0 

94,1 
87,8 
93,1 

84 p 
23 p 

162 p 
49 p 

1 130 p 
4 633 p 
2 671 p 

702 p 
1 962 p 
1 036 p 

76 835 
721 

342 
391 

1 088 
114 
974 

10 
185 
779 
102 
677 

665 
410 

126,8 
125,1 
126,8 

112,6 
81,5 

104,4 
98,6 

104,1 

104 
29 

190 
59 

1 200 p 
5130 p 
3 080 p 

784 p 
2 049 p 
1 192 p 

92 251 
868 

405 p 
427 p 

1 105 
4 622 
3 037 

753 
1 585 

871 
88 432 

806 

437 
388 

4 543 
301 106 
2 214,9 
1 042,7 

p 5 286 
p341 914 
p 2 466,3 
p 1 068,1 

p 5 660 
p338 045 
p 2 370,6 
p 949,6 

27 574 
21 865 

26 898 
21 230 

1) für Neubau in konventioneller Bauart.-') Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3) Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Harnburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden. 5

) ohne Heime, Jugendherbergen, Massen- und Privatquartiere.- 6
) umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7

) ein
schließlich Eigengewicht der beladenen Container. - ') gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9

) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen 1) 

dar. Personenkraftwagen') 

• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
• dar. Personenkraftwagen') 
• Lastkraftwagen 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 
• Getötete Personen 
• Verletzte Personen 

Geld und Kredit 
Kredite und Elnlagen 3

) 

• Kredite') an Nichtbanken insgesamt5
) 

• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 
• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken 5) 

• Sichteinlagen und Termingelder 
• von Unternehmen und Privatpersonen 
• von öffentlichen Haushalten 
• Spareinlagen 
• bei Sparkassen 

• Gutschriften auf Sparkonten•) 
• Lastschriften auf Sparkonten 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) 
• Vergleichsverfahren 
• VVechselproteste (ohne die bei der Post) 
• VVechselsumme 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern 
• Steuern vom Einkommen 
• Lohnsteuer') 
• Veranlagte Einkommensteuer") 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag") 
• Körperschaftsteuer') ') 
• Steuern vom Umsatz 
• Umsatzsteuer 
• Einfuhrumsatzsteuer 

• Bundessteuern 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 
• Verbrauchsteuern 

• Landessteuern 
• Vermögensteuer 
• Kraftfahrzeugsteuer 
• Biersteuer 

• Gemeindesteuern 
• Grundsteuer A ·~ 
• Grundsteuer B 1 

) 

• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 

1981 1982 1983 1984 
Maßeinheit I----L------11-------.-----..----+------.---.------.-----I 

1000 

je 1'boo 
Einwohner 

Anzahl 

Mio. DM 

Anzahl 

Mio:·DM 

Anzahl 

Mio. DM 

Monatsdurchschnitt 

634,4 
561,3 

343 
6 047 
5 171 

395 

925 
19 

1182 

89 850,6 
85 688,2 
17 591,8 
16 594,3 

997,5 

10 842,0 
6 609,8 
4 232,2 

631,9 
555,2 

342 
5 656 
4 828 

322 

850 
15 

1 090 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

11 275,0 
7 195,8 
4 079,2 

Februar 

630,3 
553,9 

341 
5 287 
4 652 

256 

565 
13 

765 

95 364,9 
91 131,8 
16 999,9 
16 243,3 

756,6 

11 604,4 
7 080,3 
4524,1 

57 254,4 61 832,1 62 527,5 
43 192,8 45 797,2 46 094,2 
14 061 ,6 16 034,9 16 433,3 

51 531,4 
37 196,7 
30 489,4 

6 707,3 
14 334,7 
9127,9 

1 729,8 
811,6 

30 

308 
3,0 

25 238 

1 513,9 
853,0 
546,3 
135,3 

49,5 
122,0 
660,8 
223,4 
437,5 

1 015,3 
83,4 

905,0 

62,9 
26,2 
13,7 

2,7 

132,6 
0,1 

17,8 
114,2 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 
7 440,7 

15 014,5 
9 537,5 

1 832,8 
902,6 

39 

. 357 
3,9 

31 068 

1 561,9 
853,3 
577,6 
131,3 

50,1 
94,4 

708,6 
264,7 
443,9 

1 055,2 
81,2 

944,5 

65,5 
28,8 
13,9 

2,7 

134,5 

53115,7 
38167,0 
30 515,5 

7 651,5 
14 948,7 

9 560,9 

1 004,0 
973,7 

48 

259 
1,8 

29 375 

1 415,8 
554,5 
522,2 

19,1 
12,1 

1,2 
861,3 
428,2 
433,1 

1 064,5 
75,4 

929,2 

105,3 
70,2 
11,4 

1,9 

0,1 -
18,5 

115,4 

272,7 
0,1 

41,1 
229,8 

März 

635,5 
557,5 

344 
9 070 
7 398 

579 

772 
10 

1 049 

95 748,3 
91 377,2 
16 826,4 
15 900,4 

926,4 

11 598,5 
7 096,8 
4 501,7 

62 952,3 
46 315,7 
16 636,6 

52 930,2 
37 965,6 
30 593,7 

7 371,9 
14 964,6 

9 538,2 

1 137,0 
1121,1 

53 

288 
3,0 

34 522 

1 662,5 

April 

637,9 
559,1 

Januar 

644,1 
563,7 

Februar 

645,8 
565,3 

März 

650,8 
569,2 

April 

655,7 
572,9 

345 p 
7 442 

350 p 
5 076 

351 p 
5 701 
5193 

244 

353 p 
8 299 p 
7111 p 

537 p 

356 
7 480 
6 301 

422 
6 263 

396 

915 
10 

1 164 

95 824,4 
91 473,6 
16 444,6 
15 575,6 

869,0 

11 610,7 
7 088,0 
4 522,7 

4 643 
274 

722 
12 

894 

100 484,7 
96 095,3 
17 886,0 
17 054,4 

831,6 

10837,8 
7 038,4 
3 799,4 

63 418,3 67 371,5 
46 631 ,4 49 686,1 
16 786,9 17 685,4 

53 308,7 
38 290,6 
30 975,3 

7 315,3 
15 018,1 

9 551,2 

1106,2 
1 053,2 

30 

305 
3,8 

28 156 

56 315,7 
41 063,5 
33 684,0 
7 379,5 

15 252,2 
9 752,2 

1 300,3 
1 579,4 

33 

399 
7,4 

29 637 

638 
5 

792 

100151,7 
95 890,6 
17 726,2 
17 464,7 

261,5 

10 755,0 
7 014,8 
3 740,2 

681 p 
13 p 

883 p 

820 
9 

1 070 

100157,7 
95 875,6 
17 531,0 
17 440,2 

90,8 

10 577,0 
7117,9 
3 459,1 

100 828,3 
96 536,8 
17 955,4 
17 531,7 

423,7 

10 722,5 
7 074,7 
3 647,8 

67 409,4 67 767,6 
49 655,1 49 771,1 
17 754,3 17 996,5 

67 858,9 
49 753,8 
18105,1 

55 964,5 
40 782,1 
33 658,4 

7 123,7 
15182,4 

9 730,1 

1 021,6 
1 091,4 

43 

348 
3,3 

33 538 

54 642,0 
39 521,3 
32 984,0 

6 537,3 
15120,7 

9 674,3 

1 057,8 
1119,5 

47 

330 
4,8 

32 092 

1 977,2 

55158,7 
40 091,8 
33 491,0 

6 600,8 
15 066,9 

9 616,3 

851,0 
904,8 

30 

336 
4,4 

27 998 

1 110,6 
499,7 
378,2 -

1 344,0 
596,3 
531,3 

9,1 
33,9 
40,3 -

747,6 

1 478,8 
646,9 
595,4 

8,1 
75,9 
32,6 -

831,9 

1 344,9 
628,3 
612,5 

18,4 
19,2 
21,8 

1 267,4 
607,4 
358,1 -

1 316,9 
631,3 
560,5 

20,5 
43,5 
47,8 

33,2 
199,5 
551,9 
104,2 
447,7 

904,8 
78,7 

793,9 

56,4 
6,2 

19,9 
1,8 

73,7 
0,0 
3,2 

70,3 

301,5 
446,1 

954,5 
89,2 

834,9 

44,5 
4,2 

12,6 
3,0 

14,7 
0,0 
1,7 

12,9 

363,9 
468,0 

127,3 
74,3 
25,9 

47,7 
2,6 

20,4 
2,7 

13,2 
0,0 
2,2 

10,8 

716,6 
200,3 
516,2 

1 025,4 
70,9 

883,9 

98,4 
58,4 
11,9 

1,5 

342,3 
0,3 

54,6 
282,7 

11 ,4 
290,4 
709,8 
209,9 
499,9 

956,6 
81,2 

844,1 

48,4 
1,5 

12,7 
2,0 

42,7 
0,0 
1,9 

37,1 

685,6 
161,6 

.524,1 

965,2 
83,4 

854,3 

35,0 
0,6 

16,5 
2,2 

40,5 
0,0 
0,8 

36,2 

1) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr
zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen.- 3) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich
tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. -')einschließlich durchlaufender Kredite. - 5

) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12. und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6) einschließlich Zinsgutschriften. - ') vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen. - 9) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10

) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter
wohnstätten. - 11

) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1981 1982 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Februar März April Januar Februar März April 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
• Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 766,5 1 839,1 1 803,8 1 683,2 1 622,3 876,7 1 689,8 1 901,6 1 606,1 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 

" 
375,4 373,5 236,7 489,5 259,0 278,2 266,9 561,3 275,2 

• Anteil an den Steuern vom Umsatz 
" 

446,1 478,3 572,8 367,0 497,2 544,9 469,3 464,9 449,1 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,6 12,5 4,7 - - - - 1,3 - -

• Steuereinnahmen des Landes 
" 

420,3 429,0 210,6 112,4 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 
" 

277,1 281,0 54,3 24,2 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 

" 
67,6 70,1 111,8 53,3 

• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 
" 

12,6 12,5 4,7 - - - - 1,3 - -
• Steuereinnahmen der Gemeinde " 

184,6 189,2 14,3 32,3 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 

" 
89,0 90,4 220,5 70,3 12,9 10,8 285,3 37,1 36,2 

• Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer')') 
" 

77,2 79,7 - 0,4 - 8,2 

Hamburg verbleibende Steuereinnahmen5
) 

" 
560,8 586,4 152,0 143,5 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 719 737 737 737 ... 
• dar. Facharbeiter 

" 
754 769 765 760 ... 

• weibliche Arbeiter 
" 

461 486 501 515 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
428 452 462 477 ... 

Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 

" 
16,92 17,69 18,17 18,30 ... 

• dar. Facharbeiter 
" 

17,65 18,42 18,89 19,00 ... 
• weibliche Arbeiter 

" 
11,49 12,14 12,68 12,85 ... 

• dar. Hilfsarbeiter 
" 

10,61 11,23 11.67 11,85 ... 

Angestellte in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
• männlich ". 4111 4 339 4 524 4 668 ... 
• weiblich 2 880 3 042 3146 3 240 ... 
Technische Angestellte und Meister 
• männlich 3941 4127 4 247 4 316 ... 
• weiblich 2 714 2 873 2 955 3 000 ... 
Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 3 471 3645 3 738 3 812 ... 
• weiblich 

" 
2 542 2 670 2 729 2 800 ... 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 
Straftaten insgesamt Anzahl 19 305 19 487 20 204 21 502 18 034 20 837 19 199 19 611 18 542 
dar. Straftaten wider das Leben 8 8 8 4 6 3 7 3 8 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

155 147 124 156 151 142 113 202 120 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit " 

1 464 1 217 1 297 1 273 1 074 1 305 1 085 1 098 1 063 
Vermögens- und Fälschungsdelikte 2 386 2 665 2 714 3198 2 017 2 711 2 860 2 583 2 975 
Diebstahl " 

12 344 12 668 12 772 13 685 12 054 13 221 11 946 12 585 11 743 
dar. unter erschwerenden Umständen 

" 
7 412 7 833 7 718 8 422 7 654 7 772 7 601 8 041 7745 

Außerdem Verkehrsvergehen " 
1 123 1140 890 1136 1 101 921 990 1 132 979 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 
Alarmierungen insgesamt " 

17141 16 748 15 728 17 236 15 435 16 350 14 534 15 579 15 822 
dar. Feueralarme " 

591 643 535 613 553 682 613 948 895 
dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 162 161 154 154 136 189 179 219 212 
Rettungswageneinsätze 15 358 14 995 13 938 15181 13 884 14 588 13188 13 830 14 091 
dar. für Krankenbeförderungen 2 587 2 435 2 294 2 611 2 284 2 486 2 216 2 213 2 319 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 288 270 383 510 237 242 270 378 407 

1) ohne EG-Anteil Zölle.-') nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3
) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.

') nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5
) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab

gaben (§ 6 LAG). - 6
) ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamllurg- im groBräumlichen Vergleich 

Berichtsmonat 1) 

1984 

Merkmal Maßeinheit Berichts-
Hamburg, Bundesgebiet 

zeit 
Harnburg 

Schi.-Holsteln, Insgesamt-
Harnburg Nledersachsen, einschl. 

Bremen Berlln (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Januar 1 608,3 12146,5 1 623,1 
Lebendgeborene Anzahl 976 7 885 1 092 
Gestorbene 

" 
1 900 11 926 1 903 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" 

- 924 - 4 041 - 811 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 5 299 21 004 4 006 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" 
5 624 22 079 3 957 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" " 

- 325 - 1 075 + 49 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" 

- 1 249 - 5116 - 762 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 157,2 156,5 

Lebendgeborene Anzahl 153 201 
Gestorbene 

" 27 21 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 

" + 126 + 180 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 

1 484 1 005 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" " 
2 026 1 432 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 542 - 427 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" 

- 416 - 247 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Mai 76 769 525 949 2 133 221 70 680 
und zwar Männer 

" 
47 980 309 686 1 189 748 43 995 

Frauen 
" 

28 789 216 263 943 473 26 685 
Teilzeitkräfte 

" 
5 578 54 258 234 793 5 594 

Ausländer 
" 

13 635 47 156 267 078 13 233 

Arbeitslosenquote % 10,8 10,9 8,6 9,9 

Offene Stellen Anzahl 2 553 16 874 96 588 2 253 
Kurzarbeiter 

" 
16 570 73 596 ~87 553 19 027 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl Februar 144 798 1 009 806 6 819 849 153171 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 " 

11 484 101 626 682 323 11 784 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 

" 559 3134 21 179 501 

Umsatz aus Eigenerzeugung') 
" 

3179 17 303 99 465 3000 
Gesamtumsatz') 

" " 
6 794 23131 113 967 6 059 

darunter Auslandsumsatz 
" 692 5 536 32 450 694 

Bauhauptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl Januar 25165 198 474 1 038 859 25 604 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 2 037 15 471 81 856 2 301 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 

" 
71 401 2 240 76 

Baugewerblicher Umsatz') 
" " 164 986 5 714 216 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen6

) 1000 Januar 82 460 ... 79 
darunter von Auslandsgästen 

" 
20 50 ... 21 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl Februar 5193 41 387 209 578 4 652 

Steuern8
) 

Steueraufkommen· Insgesamt Mio. DM Januar-März ... ... ... 7 234 
darunter 

Gemeinschaftsteuern " 
... ... ... 4 550 

Landessteuern 
" 

... ... ... 199 
Gemeindesteuern 

" 
... ... ... 377 

')Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- ')Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3
) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

7
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- 8

) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.)2
) 

1983 1984 1983 Veränderung 1984 gegenüber 19831n% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hambuig, Bundesgebiet 
Schi.·Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.·Holstein, insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, insgesamt-

Harnburg 
Schi.·Holsteln, insgesamt-

Nledersachsen, einseht Niedersachsen, elnschl. Niedersachsen, einseht Niedersachsen, elnschl: 
Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) -

12 180,3 61 522,2 1 608,9 12 149,0 1 623,5 12 182,2 61 534,1 - 0,9 - 0,3 

8 325 46 496 976 7 885 1 092 8 325 46 496 - 10,6 - 5,3 
12 855 62 376 1 900 11 926 1 093 12 855 62 376 - 0,2 - 7,2 

- 4 530 - 15 880 - 924 - 4 041 - 811 - 4 530 - 15 880 X X X 

21 323 28 670 5 299 21 004 4 006 21 323 28 670 + 32,3 - 1,5 
20 693 37 421 5 624 22 079 3 957 20 693 37 421 + 42,1 + 6,7 

+ 630 - 8 751 - 325 - 1 075 + 49 + 630 - 8 751 X X X 

- 3 900 - 24 631 - 1 249 - 5 116 - 762 - 3 900 - 24 631 X X X 

603,8 4 663,7 157,4 158,3 604,4 4 667,8 + 0,6 

651 4 847 153 201 651 4 847 - 23,9 
94 635 27 21 94 635 + 28,6 

+ 557 + 4 212 + 126 + 180 + 557 + 4 212 X 

3681 20 453 1 484 1 005 3 681 20 453 + 47,7 
5 299 32 812 2 026 1 432 5 299 32 812 + 41,5 

- 1 618 - 12 359 - 542 - 427 - 1 618 - 12 359 X 

- 1 061 - 8 147 - 416 - 247 - 1 061 - 8147 X 

501 050 2148701 79 495 583 235 2 392 744 72146 552 812 2 369 841 + 10,2 + 5,5 + 1,0 
289 952 1199758 50 021 353 239 1 397 889 45 250 332 738 1 391 433 + 10,5 + 6,2 + 0,5 
211 098 948 943 29 474 229 996 994 855 26 896 220 074 978 408 + 9,6 + 4,5 + 1,7 

56 913 245 945 5 782 56 443 240 434 5 825 59 002 251 280 - 0,7 - 4,3 - 4,3 
47 745 290 237 14 356 50 937 292 993 13166 49 610 307 332 + 9,0 + 2,7 - 4,7 

10,6 8,8 10,1 12,1 9,6 10,5 11,7 9,7 X X X 

15 379 85 792 2 198 15 562 83 335 2 030 13 670 73 343 + 8,3 + 13,8 + 13,6 
115 943 638 778 18108 119 360 540 763 22 845 191 631 952 922 - 20,7 - 37,7 - 43,3 

1 047 806 6 960 308 144 952 1 011 952 6 822 206 153 646 1 049 865 6974049 - 5,7 - 3,7 - 2,2 
99123 641122 23 083 204 618 1 357 092 24182 201123 1 290179 - 4,5 + 1,7 + 5,2 

2 893 19 440 1 081 6 799 43 210 1 020 5 870 39 599 + 6,0 + 15,8 + 9,1 

15 402 87 252 6 220 33 713 194 500 6 204 30 933 172 816 + 0,3 + 9,0 + 12,5 
20 429 99 612 13120 44 897 222 219 12 485 40 929 197 696 + 5,1 + 9,7 + 12,4 

4 355 27 364 1 331 10 422 62 621 1 277 8 613 53 782 + 4,2 + 21,0 + 16,4 

195 361 1 033 194 25 165 198 474 1 038 859 25 604 195 361 1 033194 - 1,7 + 1,6 + 0,5 
15 911 82 955 2 037 15 471 81 856 2 301 15 911 82 955 - 11,5 - 2,8 - 1,3 

400 2 227 71 401 2 240 76 400 2 227 - 6,6 + 0,3 + 0,6 
1 008 5 759 164 986 5 714 216 1 008 5 759 - 24,1 - 2,2 - 0,8 

446 2 699 82 460 ... 79 446 2 699 + 3,5 + 3,1 . .. 
47 407 20 50 ... 21 47 407 - 7,5 + 6,8 . .. 

35 715 179 773 9 836 76 410 393 249 8 913 66 585 338 240 + 10,4 + 14,8 + 16,3 

18 767 91 857 ... -··· ... 7 234 18 767 91 857 ... ... . .. 

13 328 69 334 ... . .. ... 4 550 13 328 69 334 . .. . .. . .. 
833 4 280 ... ... . .. 199 833 4 280 . .. ... . .. 

1 604 8 639 ... . .. ... 377 1 604 8 639 . .. . .. . .. 

und mehr Beschäftigten. -')ohne Umsatzsteuer. - 5) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 6
) für Berichtsgemeinden. -

Harnburg in Zahlen 6. 1984 177 



Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dort 

Bevölkerung 

Bevölkerung') 1000 3. Vj. 83 1 613 1 857 1 282 1 000 638 615 581 566 543 ') 544 475 
2. Vj. 83 1 618 1 860 1 284 1 004 639 616 582 568 545 ') 547 476 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 9,5 16,4 14,5 5,6 21,9 12,9 17,3 6,9 9,4 12,0 
2. Vj. 83 9,6 12,6 16,4 14,6 5,6 21,9 12,9 17,3 7,0 9,4 12,1 

Lebendgeborene Anzahl 3. Vj. 83 3 368 4 674 2 549 2 173 1 369 1 352 1 151 1 378 1 141 1 122 1 097 
2. Vj. 83 3 346 4 438 2 476 2 146 1 312 1 294 1 182 1142 1 178 1 035 881 

darunter Ausländer % 3. Vj. 83 16,7 20,4 16,7 22,1 11,9 32,2 21,5 26,5 10,7 16,8 18,0 
2. Vj. 83 17,2 21,9 19,2 24,5 12,0 29,8 22,1 28,7 13,1 15,5 18,4 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 8,3 10,0 7,9 8,6 8,5 8,7 7,9 9,7 8,3 8,2 9,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 8,3 10,1 7,7 8,6 8,2 8,4 8,1 8,1 8,7 7,6 7,4 

Gestorbene Anzahl 3. Vj. 83 5 342 7 902 3122 2 674 1 957 1 742 1 805 1 558 1 641 1 900 1 529 
2. Vj. 83 5 064 7 929 3 383 2 915 2 136 1 838 1 830 1 421 1 733 1 789 1 456 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 13,1 16,9 9,7 10,6 12,2 11,2 12,3 10,9 12,0 13,9 12,8 
und 1 Jah[ 2. Vj. 83 12,6 17,1 10,6 11,6 13,4 12,0 12,6 10,0 12,8 13,1 12,3 

Geborenen-(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 3. Vj. 83 - 1 974 - 3228 - 573 - 501 - 588 - 390 - 654 - 180 - 500 - 778 - 432 
überschuß (-) 2. Vj. 83 - 1 718 - 3491 - 907 - 769 - 824 - 544 - 648 - 279 - 555 - 754 - 575 

Zugezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 12 152 16 788 21 842 9 755 5 016 9 733 7 554 10 506 4 369 6 875 7 i95 
2. Vj. 83 11 028 14 478 17 715 9 369 4 304 8 296 6 926 9 215 4 319 6 331 5 348 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 29,9 35,9 67,6 38,7 31,2 62,8 51,6 73,6 31,9 50,2 60,2 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 27,3 31,2 55,3 37,4 27,0 54,0 47,7 65,0 31,8 46,4 45,1 

Fortgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 14 982 16 524 23 799 13 407 6 150 10 377 8 322 12 434 5 990 9 901 8 125 
2. Vj. 83 13 309 13 932 18 075 11 531 6 545 9 606 7 328 9 470 5 420 6 294 6 227 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 36,8 35,3 73,6 53,2 38,3 66,9 56,8 87,1 43,8 72,3 67,9 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 33,0 30,1 56,4 46,1 41,1 62,5 50,5 66,8 39,9 46,1 52,5 

Wanderungs- Anzahl 3. Vj. 83 - 2 830 + 264 - 1 957 -3 652 - 1 134 - 644 - 768 - 1928 - 1 621 -3 026 - 930 
gewinn (+) I-verlust(-) 2. Vj. 83 -2 281 + 546 - 360 -2 162 -2 241 - 1 310 - 402 - 255 -1 101 + 37 - 879 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 7,0 + 0,6 - 6,1 - 14,5 - 7,1 - 4,2 - 5,2 - 13,5 - 11,8 - 22,1 - 7,8 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 5,6 + 1,2 - 1,1 - 8,6 - 14,1 - 8,5 - 2,8 - 1,8 - 8,1 + 0,3 - 7,4 

Bevölkerungszu- (+) I Anzahl 3. Vj. 83 - 4 804 -2 964 - 2 530 -4 153 -1 772 - 1 034 - 1 422 -2 108 -2 121 -3 804 - 1 362 
-abnahme (-) 2. Vj. 83 - 3 999 -2 945 - 1 267 - 2 931 -3 065 -1 854 - 1 050 - 534 - 1 656 - 717 - 1 454 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 - 11,8 - 6,3 - 7,8 - 16,5 - 10,7 - 6,7 - 9,7 - 14,8 - 15,5 - 27,8 - 11 ,4 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 - 9,9 - 6,3 - 4,0 - 11,7 - 19,2 - 12,1 - 7,2 - 3,8 - 12,2 - 5,3 - 12,3 

Umgezogene Personen Anzahl 3. Vj. 83 35 203 59 626 27 386 21 804 13 097 11 346 12 447 9 843 8 685 11 312 9 773 
innerhalb der Stadt 2. Vj. 83 32 042 63 454 26 205 21 564 12 459 10 570 11 716 9 272 15 363 10 813 8 806 

je 1000 
Einwohner 3. Vj. 83 86,6 127,3 84,8 86,5 81,5 73,2 85,0 69,0 63,5 82,5 81,7 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 79,4 136,8 81,8 86,2 78,2 68,8 80,7 65,4 113,1 79,2 74,2 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 71 152 76 804 3)53 035 50 186 28 536 3}32 755 26 937 15 300 28 455 37 309 24 305 
2. Vj. 83 70 198 83 060 3}51 753 49 002 28 578 3}32 676 25 887 14 862 28 759 37 192 24 193 

und zwar Männer 3. Vj. 83 43 480 43 241 3)26 773 29 854 17 341 3}18 312 16 856 8 246 16 512 20 786 11 938 
2. Vj. 83 43 378 47 865 3}27 509 29 548 17 880 3)18 813 16 323 8 217 17 108 21 167 12 439 

Frauen 3. Vj. 83 27 672 33 563 3)26 262 20 332 11 195 3}14 443 10 081 7 054 11 943 16 523 12 367 
2. Vj. 83 26 820 35 195 3)24 244 19 454 10 698 3)13 863 9 564 6 645 11 651 16 025 11 754 

Teilzeitkräfte 
" 

3. Vj. 83 5 615 4 650 3) 7 186 3 747 2 280 3) 3119 1 675 1 115 2 853 3 776 2 908 
2. Vj. 83 5 652 4 953 3

) 6 995 3 867 2 281 3
) 3 079 1 555 1 142 2 824 3 741 2 727 

Arbeitslosenquote % 3. Vj. 83 10,0 9,6 ') 5,8 12,6 12,3 ') 6,2 ') 10,7 5,7 12,6 11,2 10,0 
2. Vj. 83 9,9 10,4 ') 5,7 12,3 12,3 ') 6,2 ') 10,3 5,5 12,6 11,2 10,0 

Arbeitslose Anzahl 3. Vj. 83 13 137 14 173 3)12129 11 924 2 566 ') 7 857 5 368 4 807 3 589 5 765 6 064 
Ausländer 2. Vj. 83 13 108 16 031 3)12 991 12 097 2 626 ') 8 285 5 177 4 941 3 663 5 878 6 253 

Offene Stellen 3. Vj. 83 2 501 3 324 3
) 4 346 1 303 628 ') 2 972 1 337 2 456 864 1 007 2 386 

2. Vj. 83 3 308 3 709 3
) 4 888 1 336 744 ') 3131 1 273 2 035 7ß2 1 086 1 100 

Kurzarbeiter 
" 

3. Vj. 83 13 822 5 924 3) 6 660 3 347 3 690 ') 5 834 6 747 2 722 4 755 2 090 3 557 
2. Vj. 83 16 265 8 492 3}13188 3 467 2 657 ') 6 890 7 111 5 614 6148 17 985 8 267 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamllurg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Main dort 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 

Verarbeitendes 

HandwEnk) 4) 

Beschäftigte 1) Anzahl 3. Vj. 83 150 787 159 387 171 905 108 418 54 855 98 671 82 625 119 881 67 699 83120 87 991 
2. Vj. 83 150 953 160157 171 251 108 089 55120 98150 83 414 119 242 67 791 83 460 87 107 

je 1000 3. Vj. 83 93 86 134 108 86 160 142 212 125 153 185 
Einwohner 2. Vj. 83 93 86 133 108 86 159 143 210 124 152 183 

Bruttolohn- und Mio. DM 3. Vj. 83 1 657 1 504 1 931 1 300 599 1 093 928 1 437 678 911 818 
-gehaltssumme 2. Vj. 83 1 702 1 549 1 921 1 274 595 1 148 983 1 478 677 836 818 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 44 37 45 48 43 44 45 48 40 43 37 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 45 39 45 47 43 47 47 50 40 40 38 

Umsatz aus Mio. DM 3. Vj. 83 9 772 9 442 9 862 6 337 2 432 3 960 3 907 7739 3 309 3 299 2 656 
Eigenerzeugung') 2. Vj. 83 9 889 9 057 10 253 6 380 2 802 3 932 3 577 8 095 4 053 3 319 2 733 

Gesamtumsatz') Mio. DM 3. Vj. 83 20 325 9 766 10 802 7 422 2 949 6 136 4 428 8 824 3 947 3 571 2 937 
2. Vj. 83 20 267 9 383 11 185 7 322 3 250 5 949 4 133 9 217 4 680 3 584 3 081 

darunter 
Auslandsumsatz') Mio. DM 3. Vj. 83 2 141 1 074 4 384 2128 439 1 799 1 423 3 319 1 112 1 074 580 

2. Vj. 83 2 608 1 037 4 612 2 295 517 1 870 1 261 3 478 998 1121 756 

Gesamtumsatz5) 1000 DM 
je Einwohner 3. Vj. 83 50 21 33 29 18 40 30 62 29 26 25 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 50 20 35 29 20 39 28 65 34 26 26 

1000 DM 
je Beschäftigten 3. Vj. 83 535 243 249 272 213 247 213 292 231 170 132 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 539 235 262 272 236 243 199 310 277 172 142 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte 1) Anzahl 3. Vj. 83 22100 34 440 32 609 12 231 9 579 17 543 11 908 13 276 8 598 7 960 9 317 
2. Vj. 83 21 652 33 245 30 968 12159 9 526 17 233 11 574 12 907 8 412 7768 8 966 

Baugewerblicher Mio. DM 3. Vj. 83 754 1 205 992 339 248 495 403 391 257 254 229 
Umsatz5) 2. Vj. 83 643 980 984 333 233 489 412 360 268 264 203 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 3. Vj. 83 464 920 411 838 792 654 268 871 43 425 472 665 163 070 106 861 73 955 91 969 152 315 
2. Vj. 83 389 757 440 088 690 335 213 586 52 820 404 813 168108 123 794 75 195 107 300 139 468 

Fremden- " 
3. Vj. 83 829 944 1123100 1652484 474112 113 417 806 003 305 307 232 124 135 178 145 850 253 031 

Übernachtungen 2. Vj. 83 697 828 1218846 1 452760 396 578 127 749 691 445 301 608 276 332 134 318 196 867 239 561 

darunter von 
" 

3. Vj. 83 288 273 230 383 791 078 226 584 14 732 481 248 125 236 82 484 37 327 39 339 82 487 
Auslandsgästen 2. Vj. 83 242 599 218 289 633 846 156185 15 003 375 422 118 278 89 663 32 261 55 329 62 217 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 3. Vj. 83 2 041 2 399 5 114 1 881 706 5 198 2 085 1 585 988 1 064 2 115 

und 1 Jahr 2. Vj. 83 1 730 2 628 4 543 1 584 801 4 501 2 078 1 950 988 1 442 2 019 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 3. Vj. 83 13 425 11 246 13 442 10 588 4 813 4110 4114 
fabrikneuer Pkw') 2. Vj. 83 18 890 15 968 18 965 14 730 7 287 6131 5 650 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 3. Vj. 83 299 83 270 145 65 321 120 136 84 75 77 
Ertrag und Kapital 2. Vj. 83 280 78 200 147 81 164 128 127 82 97 82 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 3. Vj. 83 735 178 837 576 407 2 069 823 930 617 546 645 
steuer und 1 Jahr 2. Vj. 83 694 169 626 587 510 1 065 878 896 601 708 691 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 3. Vj. 83 238 112 153 99 58 72 66 70 63 49 51 
kommensteuer 2. Vj. 83 232 100 162 103 60 75 69 78 52 53 54 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 3. Vj. 83 585 239 475 392 360 465 450 480 461 359 430 
und 1 Jahr 2. Vj. 83 575 215 505 410 377 490 472 551 384 386 457 

1
) am Ende des Berichtszeitraum es.- 2

) wohnberechtigte Bevölkerung. - 3
) Arbeitsamtsbezirk.- ') Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf

tigten. - 5) ohne Umsatzsteuer. - 6
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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ln den Monaten April und Mai 1984 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung November 1983 

Bevölkerungsentwicklung Dezember 1983 

Ausländer in Harnburg 1983 

Erwerbstätigkeit 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 1. Vierteljahr 1983 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 2. Vierteljahr 1983 

Unterricht 

Berufliche Schulen am 19. September 1983 
Studenten an den Hamburger Hochschulen Sommersemester 1983 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe Januar 1984 
Verarbeitendes Gewerbe Februar 1984 
Bauhauptgewerbe Februar 1984 
Ausbaugewerbe Februar 1984 
Index der Nettoproduktion Februar 1984 
Index der Nettoproduktion März 1984 

Bautätigkeit 

Hochbautätigkeit Januar 1984 
Hochbautätigkeit Februar 1984 

Handel und Gastgewerbe 

Außenhandel 1982 
Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg Dezember 1983 
Außenhandel Hamburger Im- und Exporteure über Harnburg und andere Grenzstellen 
4. Vierteljahr 1983 
Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg Dezember 1983 

Einzelhandel Januar 1984 
Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Februar 1984 

Verkehr 

Seeverkehr des Hamburger Hafens Oktober 1983 

Seeverkehr des Hamburger Hafens November 1983 
Seeverkehr des Hamburger Hafens Dezember 1983 
See- und Binnenschiffahn 1982 
Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens Januar 1984 
Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens Februar 1984 
Verkehrs- und Betriebsleistungen Hamburger Verkehrsmittel 1982 und 1983 

Straßenverkehrsunfälle Januar 1984 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten und gerichtliche Mahnverfahren 4. Vierteljahr und 2. Halbjahr 1983 

Öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen Dezember 1983 
Öffentliche Ausgaben und Einnahmen Hamburgs 1981 bis 1983 

Ausgaben und Einnahmen der Hochschulen in Harnburg 
- Hochschulfinanzstatistik -

Öffentliche Sozialleistungen 

Wohngeld 1983 

Preise 

Preisindizes für Bauwerke 
Preisindizes für die Lebenshaltung im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 
und Verbraucherpreise in Harnburg Januar und Februar 1984 

Region Harnburg 

Bevölkerung 30.6.1983 und Wohnungen 31.12.1982 in der Region Harnburg 
(Hamburg und sechs Randkreise) sowie im Umkreis Harnburg (Hamburg und Gemeinden bis 4o km) 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und·1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die "langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte.Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisch~s Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Hamburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der .Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. . 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes· ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970 -
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970- Landesergebnisse

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens· Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe .1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 · 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
Steckelhörn 12, 2000 Hamburg 11 
Telefon: (040) 3681 - 719 
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Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

= gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x = Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im .. Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet: das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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Das Stichwort 
Zeitreihen 
Eine Zeitreihe ist eine Folge von Zahlen, 
die die Entwicklung entweder einer zeit
punktbezogenen Bestandsgröße oder 
einer zeitraumbezogenen Bewegungs
größe darstellt. Beispielsweise handelt 
es sich bei der Entwicklung des Bevölke
rungsbestandes in Harnburg von 1960 
bis 1980 - jeweils gemessen am Jah
resende- um eine Zeitreihe für eine Be
standsgröße. Dagegen liegt zum Bei
spiel mit den Geburtenzahlen der Jahre 
1960 bis 1980 in Hainburg eine Zeitreihe 
für eine Bewegungsgröße vor, weil hier 
jeweils sämtliche Geburten eines Jahres 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember er
faßt werden. Damit die einzelnen Werte 
einer Zeitreihe miteinander vergleichbar 
sind, sollten die zeitlichen Abstände zwi
schen den Beobachtungen eines Be
standes bzw. die Periodenlängen für die 
Erfassung von Bewegungsgrößen inner
halb der Reihe konstant sein. Zudem 
muß darauf geachtet werden, daß der zu 
messende Tatbestand stets in gleicher 
Weise definiert ist. So wird etwa die Ver
gleichbarkeit des Bevölkerungsbestan
des bei Gebietsstandsänderungen emp
findlich gestört. 
Bei Zeitreihen, die Größen in nominalen 
DM-Beträgen darstellen, kann bei Infla
tionseinflüssen ebenfalls die Vergleich
barkeit der Werte innerhalb der Reihe 
gestört sein. 
Hier könnten die Reihenwerte durch eine 
Deflationierung (das heißt Umrechnung 
in Preise eines Basisjahres) vergleich
bar gemacht werden. 
Ein großer Teil statistischer Daten wird 
in Form von Zeitreihen dargeboten, weil 
insbesondere zeitliche Entwicklungen, 
das heißt Veränderungen im Zeitablauf, 
von Interesse sind. Für die Darstellung 
von Veränderungen in Zeitreihen gibt es 
eine Reihe statistischer Verfahren. Als 
einfache Hilfsmittel wären hier die Be
rechnung von Meßzahlen und die Ermitt
lung von Wachstumsraten zu nennen. 
Darüber hinaus kann die "Bewegung" in
nerhalb einer Zeitreihe durch Verfahren 
der Zeitreihenanalyse untersucht wer
den. 
Bei der Umformung einer Zeitreihe in ei
ne Folge von Meßzahlen wird ein frei 
wählbarer "Basiswert" der Zeitreihe 
gleich 100 gesetzt, die übrigen Werte 
werden entsprechend umgerechnet. 
Zum Beispiel würde sich für den gegen
wärtigen Bevölkerungsbestand Ham
burgs eine Meßzahl von 87 auf der Basis 
1960 ~ 100 errechnen. Wachstumsraten 
geben die prozentuale Änderung zum je
weils vorangehenden Reihenwert wie
der. Bekannt ist die Darstellung der Ver
änderung wirtschaftlicher Reihen - ins
besondere des Sozialproduktes- durch 
jährliche Wachstumsraten. 

Joachim Müller 
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Schiffsverkehr über See des Hamburger Hafens 
Anteile der wichtigsten Flaggen am Raumgehalt in N R T 

18 31 4 Schiffe 

unter 57 Flaggen 

30 20 10 
Prozent 

' 

Japan 

Dänemark 

10 
Prozent 

1 4 1 59 Schiffe 

unter 100 Flaggen 

mit 57,3 Mio. NRT 

20 

I I 
1983 waren nahezu alle seefahrttreibenden Nationen am Schiffsverkehr 
des Hamburger Hafens beteiligt. Gemessen am Raumgehalt waren 44 
Prozent des Gesamtaufkommens in EG-Staaten beheimatet. Schiffe 
aus der Bundesrepublik Deutschland nahmen mit einem Anteil von 14 
Prozent die Spitzenposition ein. Unter den zehn wichtigsten Flaggen wa
ren die von vier weiteren EG-Mitgliedsländern (Großbritannien, Nieder
lande, Griechenland und Dänemark). Knapp elf Prozent stellten Schiffe 
aus den Staaten des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), vor 
allem aus der UdSSR. Die Flaggen Liberias und Panamas spielten ins
besondere in der Abwicklung von Massenguttransporten eine bedeu
tende Rolle. 

' ; 
Gegenüber 1963 hat sich die Flaggenstruktur erheblich geändert. Zwei 
Drittel der angekommenen Tonnage fuhren damals unter den Flaggen 
der heutigen EG-Länder, mehr als ein Viertel führte die Bundesflagge. 
Die Verschiebungen sind teils auf Ausflaggungen in sogenannte Billig
Länder, teils auf das Eindringen anderer Staaten in die internationalen 
Seefrachtenmärkte zurückzuführen. Letzteres gilt zum Beispiel für die· 
Handelsflotten der RGW-Staaten, die 1963 nur einen Anteil von 2,5 Pro
zent am Schiffsverkehr des Hafens hatten. 

Statistik aktuell 
Jede siebente Hochzeit 
mit ausländischer 
Beteiligung 
1983 wurden vor den hambur gischen 
Standesbeamten 1321 Ehen mit auslän
dischen Beteiligten geschlossen, darun
ter 1125 Fälle mit nur einem ausländi
schen Partner und 196 Fälle, bei denen 
beide Brautleute Ausländer waren. Der 
Anteil dieser Ehen belief sich auf gut 14 
Prozent aller 9198 Eheschließungen des 
vergangenen Jahres. 
Die Zahl der Eheschließungen insge
samt erhöhte sich gegenüber 19821eicht 
um 2,3 Prozent; die der deutsch I aus
ländischen und die der rein ausländi
schen Hochzeiten nahm um acht bzw. 
gut drei Prozent ab; die Zahl der rein 
deutschen Eheschließungen stieg um 
dreieinhalb Prozent auf 7877. 
Bei den 1125 Trauungen, bei denen 
ein Partner Ausländer war, haben 409 

_) 

deutsche Männer Ausländerinnen und 
716 deutsche Frauen Ausländer gehei
ratet. Von den 342 europäischen Ehe
partnern deutscher Frauen hatte jeder 
vierte die türkische Staatsangehörig
keit, im vergangenen Jahr war es noch 
jeder dritte. Weiter bevorzugte Ehepart
ner waren Jugoslawen und Engländer 
(je 38) sowie Osterreicher (34), Italiener 
(33) und Spanier (24). Zwei Drittel der 
228 asiatischen Männer, die deutsche 
Frauen geheiratet haben, kamen aus ln
dien, Iran, Pakistan und lndonesien (al
lein aus Indien 90). Die 84 afrikanischen 
Ehepartner verteilten sich auf 15 ver
schiedene Staaten, mit einem Anteil von . 
37 Prozent waren Ghanaer am stärksten 
vertreten. Ferner schlossen noch 26 Mit
tel- und Südamerikaner und 17 Nord
amerikaner die Ehe mit einer deutschen 
Frau. 
214 europäische Ausländerinnen haben 
1983 deutsche Männer geheiratet, dar
unter je 31 Polinnen und Osterreiche-
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rinnen, 27 Jugoslawinnen und 20 Fran
zösinnen, zusammen machten sie mehr 
als die Hälfte aller Trauungen von deut
schen Männern mit ausländischen 
Frauen aus. Die Zahl der türkischen 
Bräute deutscher Männer belief sich 
1983 nur noch auf sieben, 1982 wurden 
noch 22 Türkinnen Ehefrauen deutscher 
Männer. 21 Frauen aus Ghana befanden 
sich unter den 31 Afrikanerinnen, die von 
deutschen Männern geehelicht wurden. 
Daneben gingen noch 99 Asiatinnen 
(darunter 41 aus den Philippinen, 16 aus 
Thailand und acht aus Korea) sowie 14 
Nord- und 45 Mittel- und Südameri
kanerinnen mit deutschen Männern zur 
Trauung. Heinz Lohmann 

45 Prozent des China
ExportsüberHamburg 
1983 wurden Exportgüter im Wert von 
1 ,26 Milliarden DM aus der Bundesrepu
blik Deutschland über Harnburg nach 
der Volksrepublik China verschifft, 34 
Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei den 
meisten wichtigen Waren konnten ge
genüber 1982 - teilweise erhebliche -
Zuwachsraten registriert werden. 
Das 1983 über Harnburg nach China 
ausgeführte Ladungsaufkommen be
stand größtenteils aus hochwertigen 
Stückgütern. Die Spitze der Warenskala 
nahmen mit 444 Millionen DM Erzeug
nisse des Maschinenbaus ein; mehr als 
ein Viertel davon waren Maschinen für 
die Leder- und Textilindustrie. 320 Mil
lionen DM entfielen auf Eisen- und 
Stahlwaren, darunter allein 278 Millio
nen DM auf Stahlröhren. Erhebliche Be
deutung hatten auch die Ausfuhren von 
elektrotechnischen Erzeugnissen und 
Kupfer sowie von Wasser- und Kraft
fahrzeugen. 
Die gesamten Warenanlieferungen der 
Bundesrepublik Deutschland nach der 
Volksrepublik China erreichten 1983 ei
nen Wert von 2,8 Milliarden DM; gegen
über dem Vorjahr nahmen sie wie die 
Ausfuhr über Harnburg um etwa ein Drit
tel zu. Damit blieb der AnteiL des Ham
burger Hafens an der Abwicklung dieser 
Exporte mit 45 Prozent auf dem gleichen 
hohen Niveau wie 1982. Horst Schlie 

Wirtschaftsentwicklung 
1983 
Im Jahr 1983 erreichte das Bruttoin
landsprodukt in jeweiligen Preisen in 
Harnburg nach dem vorläufigen Ergeb
nis einen Betrag von rund 78 Milliarden 
DM. Die Veränderung zum Vorjahr be
trug rund 2,9 Prozent (Bundesgebiet 
4,1 Prozent). Gegenüber 1970 erhöhte 
es sich um 132 Prozent (Bundesgebiet 
147 Prozent). Harnburg lag in der Ent
wicklung damit unter dem Bundesdurch
schnitt, aber über der in den beiden an
deren Stadtstaaten. 
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ln Preisen von 1976 betrug die Zunahme 
im Jahr 1983 in Harnburg ·0,3 Prozent 
(Bundesdurchschnitt: 0,9 Prozent), 
Auch in der langfristigen realen Entwick
lung- 1970/82- übertraf Harnburg mit 
23 Prozent die anderen Stadtstaaten 
(Bundesgebiet 32 Prozent). Die Zunah
me des Bruttoinlandsprodukts je Er
werbstätigen von 1970 bis 1983 ent
sprach in Harnburg mit 165 Prozent dem 
Bundesdurchschnitt von 161 Prozent. 
Gleiches gilt für die reale Entwicklung je 
Erwerbstätigen: in Harnburg 41, im Bun
desgebiet 39 Prozent. 
Im Niveau liegt Harnburg beim Bruttoin
landsprodukt je Erwerbstätigen in jewei
ligen und in konstanten Preisen um rund 
39 Prozent über dem Bundesdurch
schnitt, die anderen Stadtstaaten fast 
um zehn Prozent. Dies hat seinen Grund 
in dem höheren Anteil der indirekten 
Steuern und des Einkommens aus Un
ternehmertätigkeit und Vermögen sowie 
im durchschnittlich höheren Einkommen 
je Erwerbstätigen in Hamburg. 

Erich Böhm 

Beschäftigung und Um
satz im Verarbeitenden 
Gewerbe rückläufig 
ln den Betrieben des Verarbeitenden 
Gewerbes in Harnburg wurden im Mo
natsdurchschnitt des Jahres 1983 
150 824 Personen beschäftigt, das 
waren 5,4 Prozent weniger als im Vor
jahr.ln der Grundstoff- und Produktions
güterindustrie lag die Zahl der Beschäf
tigten um 4,2 Prozent, im Investitions
gütergewerbe um 6,6 Prozent, im Ver
brauchsgüter produzierenden Gewerbe 
um 5,7 Prozent und im Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe um 2,8 Prozent 
niedriger als vor Jahresfrist. Die Zahl der 
geleisteten Arbeiterstunden war mit 
139,5 Millionen um 8, 7 Prozent geringer 
als 1982. Während die Summe der ge
zahlten Gehälter gerade noch das Vor
jahresniveau erreichte, ging die Lohn
summe um 5,5 Prozent zurück. 
Der Umsatz aus Eigenerzeugung betrug 
insgesamt 40,8 Milliarden DM; er nahm 
gegenüber dem Vorjahr um 2, 7 Prozent 
ab. Die Abschwächungen auf dem In
lands- und Auslandsmarkt waren etwa 
gleich stark, so daß die Exportquote mit 
21 ,5 Prozent nahezu unverändert blieb. 
Umsatzrückgänge verzeichneten die 
Bereiche Grundstoff- und Produktions
güter (minus 4, 7 Prozent) sowie Nah
rungs- und Genußmittel (minus ein Pro
zent). Die Umsatzhöhe in der Investi-
tionsgüterindustrie und im Ver-
brauchsgütergewerbe blieb kon-
stant. Günther Neuß 

GmbH 
Am Jahresende .1983 gab es 15 680 Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung in 
Hamburg. Das sind gut drei Prozent 
mehr als ein Jahr zuvor. Obwohl das 
ausgewiesene Stammkapital mit 11, 1 
Milliarden DM noch einen Zuwachs von 

2,5 Prozent ausweist, ist die Kapitalaus
stattung je GmbH von 715 000 DM auf 
710 000 DM zurückgegangen. 11 400 
oder fast 73 Prozent aller GmbH verfü
gen über ein Stammkapital bis ein
schließlich 50 000 DM je Unternehmen. 
Ihr Anteil am Gesamtkapital erreicht ge
rade drei Prozent. Dagegen vereinigen 
die 680 GmbH mit einem Kapital in Millio
nenhöhe 90 Prozent des registrierten 
Stammkapitals. Paul Zielke 

Mehr Wasser in Wärme
kraftwerken 
Zur Erzeugung von Strom und Fernwär
me benötigten 1983 in Harnburg sechs 
Wärmekraftwerke, drei Müllverbren
nungsanlagen und ein Klärwerk zusam
men rund 706 Millionen m3 Wasser; ge
genüber 1981 bedeutet das eine Zunah
me um 22 Prozent. 
Fast alles Wasser wurde der Eibe ent
nommen; mit 940 000 m3 betrug der An
teil des Wassers aus dem öffentlichen 
Netz nur 0,1 Prozent am Gesamtvolu
men. 
Das Abwasseraufkommen der genann
ten Betriebe lag infolge Verdunstung 
und Verdampfung um rund zehn Millio
nen m3 niedriger als die bezogene Was
sermenge. Insgesamt ließ man rund 695 
Millionen m3 Kühlwasser in die Eibe zu
rückfließen; in die Kanalisation wurden 
nur 1 ,5 Millionen m3 geleitet und 
600 000 m3 wurden an umliegende Be
triebe für Heizzwecke abgegeben. 

Rüdiger Lenthe 

Umweltschutz
investitionen gestiegen 
1982 wurden im Verarbeitenden Gewer
be Hamburgs insgesamt 92,1 Millionen 
DM für Zwecke der Abfall- und Abwas
serbeseitigung sowie für Lärmbekämp
fung und Luftreinhaltung investiert. An 
den Aufwendungen für Umweltschutz
maßnahmen waren etwa hundert meist 
mittlere und größere Firmen beteiligt. 
Der Anteil am gesamten Investitionsvo
lumen der rund 900 erfaßten Betriebe 
von Unternehmen mit 20 und mehr Be
schäftigten dieses Bereiches betrug da
mit knapp neun Prozent. 
Gegenüber dem Jahr 1981 sind die Inve
stitionen der Betriebe für den Umwelt
schutz auf fast das Doppelte gestiegen. 
Im Bereich der Abfallbeseitigung wen
deten Industrie und Handwerk 1982 gut 
3,8 Millionen DM auf (im Jahr zuvor 1 ,8 
Millionen DM), im Gewässerschutz wa
ren es 28,5 Millionen DM (Vorjahr: 25,3 
Millionen DM). Rückläufig waren nur die 
Investitionen für Lärmbekämpfung, die 
sich 1982 auf 1 ,2 Millionen DM gegen
über 1,9 Millionen DM im Jahr 1981 be
liefen. Mehr als verdreifacht haben sich 
die Mittel für die Luftreinhaltung. Von 
den 1982 hierfür geleisteten 58,6 Millio
nen DM entfielen 49,5 Millionen auf die 
Mineralölverarbeitung. 

Rüdiger Lenthe 
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Ausstattung der Haushalte mit technischen 
Gebrauchsgegenständen 1983 

1400 Hamburger Haushalte 
berichteten · 

ln mehrjährigen Abständen werden in al
len Ländern des Bundesgebiets private 
Haushalte im Rahmen einer Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe über 
die vorhandenen höherwertigen Güter 
mit längerer Gebrauchsdauer befragt. 
Diese Erhebung erfolgt auf freiwilliger 
Basis zu Beginn eines Zeitraums von 
zwölf Monaten, in denen 1400 Hambur
ger Haushalte (im Bundesgebiet sind es 
rund 50 000) die Entwicklung von Ein
kommen, Verbrauch und Ersparnissen 
detailliert aufzeichnen. Der Katalog der 
langlebigen Ausstattungsgegenstände 
der Haushalte ist im wesentlichen im 
Lauf der Zeit konstant gehalten wor
den 1 

). So wurde schon 1962 unter ande
rem nach dem Besitz von Autos und Mo
torrädern, von Geräten für die Unterhal
tung wie Fernsehgeräte und Radios, von 
Hobbygeräten, zum Beispiel Filmkame
ras, von Küchengeräten wie Kühl
schrank oder Grill, von anderen Haus
haltsgeräten, etwa Waschmaschinen 
oder Staubsauger, und nach dem Vor
handensein eines Telefons gefragt. Al
lerdings sind stets auch technische Ent
wicklungen und Erfindungen in den rund 
zwei Jahrzehnten berücksichtigt wor
den. 1973 wurde beispielsweise die Ge
schirrspülmaschine, 1978 die Stereo
Anlage, 1983 der Videorecorder neu auf
genommen. Hinweiskriterien für die Dif
ferenzierung der Güter nach techni
schen Eigenschaften, Qualität oder Zeit
wert bildeten die Angaben zum Anschaf
fungsjahr und Anschaffungspreis. Exi
stierten in einem Haushalt mehrere Ge
räte einer Art, wurde dafür der Gegen· 
stand mit dem höchsten Kaufpreis er
faßt. 
Die Beschaffung langlebiger Güter so
wie die Dauer ihres Gebrauchs in den 
Haushalten hängen zu einem wesentli
chen Teil von ökonomischen Aspekten 
ab. Käufe sind nicht selten längerfristig 
geplant, da sie in der Regel nicht aus 
dem laufenden Einkommen bezahlt wer
den können. Der Haushalt muß dafür Er
sparnisse heranziehen oder- vor allem 
bei kurzfristiger Entscheidung - einen 
Kredit aufnehmen. 
Zu einem weiteren Teil geben auch psy
chologische Gründe Anstoß zum Kauf 
langnutzbarer Güter, nämlich modische 

1
) Vor 1983tanden Erhebungen in den Jahren 1962, 1969, 

1973 und 1978 statt. Siehe dazu auch Beiträge in Harn
burg in Zahlen in den Heften 8/1964, 10/1965, 5/1966, 
7/1970, 3/1976 und 10/1977. 
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Trends zum allgemein verstärkten Ge
brauch einer bestimmten Geräteart, 
aber auch neuartiges Design bestehen
der technischer Einrichtungen. Darüber 
hinaus beeinflußt die bereits bestehende 
Auss'tattung des Haushalts mit hochwer
tigen Gebrauchsgegenständen (beste
hende Ausstattung wird bei Erneue
rungsnotwendigkeit in der Regel ersetzt, 
bei gewissen Gegenständen wird nach 
gewisser Zeit einfacher Versorgung die 
Mehrfachversorgung angestrebt) den 
Kaufantschluß nachhaltig. 
Von daher ist die Kenntnis über das Vor
handensein dieser Güter sowie über die 
Kaufabsichten der Bevölkerung von ent
scheidender Bedeutung zur Beurteilung 
der konjunkturellen Entwicklung. Aber 
auch für die Sozialpolitik und -Wissen
schaft ist die Ausstattung der Haushalte 
von großem Interesse, insbesondere zur 
Feststellung der materiellen Lebens
qualität einzelner Bevölkerungsgrup
pen. 

Telefon, Radio, Fernseher, 
Staubsauger in fast jedem 
Haushalt vorhanden 

Fast zur Selbstverständlichkeit gehört in 
den hamburgischen Haushalten aus 
dem Bereich der Gebrauchsgüter für 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
das Telefon. Die Möglichkeit, schnell 
und direkt private und geschäftliche Ver
bindungen herstellen oder aufrecht er
halten zu können, ist für den Großstädter 
offensichtlich besonders wichtig. Von 
100 Hamburger Haushalten verfügten 
im vergangenen Jahr 95 über dieses 
Kommunikationsmittel. 
Da es immer Haushalte gibt, die eine be
stimmte Geräteart nicht besitzen wollen 
oder die den Ausstattungsgegenstand 
eines anderen Haushalts mitbenutzen 
können, kann man davon ausgehen, daß 
ein gewisser Sättigungsgrad erreicht ist, 
wenn 95 Prozent und mehr der Haushal
te das Gebrauchsgut besitzen. Eine sol
che Vollversorgung war neben dem Te
lefon auch im Bereich der Geräte für die 
Haushaltsführung mit dem Staub- und 
Klopfsauger festzustellen, der sogar in 
98 Prozent aller Hamburger Haushalte 
vorzufinden war. Bei so hohem Ausstat
tungsgrad sind Zuwächse nicht mehr 
möglich. Das gilt im Prinzip auch für den 
Kühlschrank, wenn auch der eigentliche 
Kühlschrank immer weniger vorzufinden 
ist ( 1983 nur noch in gut zwei Drittel aller 
Haushalte, zehn Jahre zuvor noch in fast 
jedem Hqushalt). Immer mehr wird er 
durch die praktische Produktkombina
tion aus Kühl- und Gefrierschrank abge-

löst. 1973 ist danach noch gar nicht ge
fragt worden. 1978 hatte das neuartige 
Gerät in gut einem Fünftel, 1983 bereits 
in fast einem Drittel der Haushalte den 
herkömmlichen Kühlschrank ersetzt. 
Auch unter den Geräten für Bildung und 
Unterhaltung gibt es solche, die in fast 
jedem Haushalt vorhanden sind: das 
Radio und der Fernseher. 
Rundfunkempfänger sind im Zuge der 
technischen Entwicklung in vielfältiger 
Kombination in die Haushalte eingezo
gen. Das in den fünfziger Jahren noch 
fast ausschließlich erwerbbare Einzel
gerät steht heute nicht selten nur noch in 
Räumen außerhalb des Wohnzimmers. 
Auch der einzelne Plattenspieler nimmt 
für die technische Ausstattung des 
Haushalts an Bedeutung ab und befin
det sich zunehmend- häufig unter Ein
beziehung a.uch eines Kassetten-Ton
bandgeräts - in raumsparenden kom
pakten Stereoanlagen. 37 von 100 
Haushalten verfügten 1983 bereits über 
diese moderne Art der Phonoausrü
stung. 
Fernsehen konnte man 1983 in 94 Pro
zent aller Haushalte. Zehn Jahre zuvor 
war der Ausstattungsgrad schon fast ge
nauso hoch gewesen. Allerdings gab es 
auch hier eine Gerätetypveränderung. 
Als Ersatz gealterter oder defekt gewor
dener Schwarz-Weiß-Geräte kaufte der 
Verbraucher zunehmend ein für das Au
ge angenehmeres, eher eine Art von Ki
noatmosphäre hervorrufendes Farb
fernsehgerät. Der Zunahme der Haus
halte mit Farbfernseher von 1973 16 
Prozent auf 1983 75 Prozent entsprach 
der Rückgang von Haushalten mit einem 
Schwarz-Weiß-Gerät von 77 auf 38 Pro
zent. 
Nach den Geräten mit fast Komplettaus
stattung in den Haushalten gibt es die 
Gruppe der Gebrauchsgüter, die nicht in 
jedem, aber doch in mehr als jedem 
zweiten Haushalt vorhanden sind. Dazu 
zählen zur Erleichterung der Haushalts
führung die Waschmaschinen, die Ge
friertruhen und -schränke, deren techni
sche Kombinationsmöglichkeit mit Kühl
schränken bereits genannt worden ist, 
und die Nähmaschine, die 1983 weit 
überwiegend elektrisch betrieben wur
de. Zur Freizeitgestaltung und für die 
Möglichkeit, optische Erinnerungen zu 
schaffen, stehen in vielen Haushalten 
Fotoapparate zur Verfügung. An Ver
kehrsmitteln kann in mehr als jedem 
zweiten Haushalt ein Fahrrad und ein 
Auto benutzt werden. 
Bei der Ausstattung mit weniger lebens
notwendigen hochwertigen Gütern spielt 
das Haushaltseinkommen eine bedeu
tende Rolle. Schmalfilmkameras, Vi-
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Tabelle 1 Ausstattung der Haushalte mit langlebigen technischen Gebrauchsgütern 1973 und 1983 
in Harnburg und im Bundesgebiet 

Von jeweils 100 Haushalten verfügten ••• über 
die nebenstehenden Gebrauchsgüter 

Art der Gebrauchsgüter 
Harnburg Bundesgebiet 

davon mit ••• Personen 

1973 1983 

- für die Haushaltsführung -

Kühlschrank 

Gefrierschrank, -truhe 

Kühl- und Gefrierkombination 

Geschirrspülmaschine 

Elektrisches Grillgerät 

Nähmaschine 

und zwar mec~anisch 

elektrisch 

Elektrische Bügelmaschine 

Elektrische Waschmaschine 

Elektrische Wäscheschleuder 

Elektrischer Wäschetrockner 

Staubsauger, Klopfsauger 

93 

18 

8 

16 

66 

21 

45 
1 3 

60 

35 

97 

69 
31 

31 

18 

30 
56 
10 

47 
13 

71 

22 

6 

98 

73 65 
14 36 
20 38 

18 

18 39 

38 64 

8 13 

30 53 
I 11 

53 80 

20 26 

I 7 
94 100 

- für Bildung und Unterhaltung-

Fernsehgerät 

und zwar Farbfernsehgerät 

Schwarz-Weiß-Fernsehgerät 

Videorecorder 

Rundfunkgerät 

Stereo-Rundfunkgerät 

Plattenspieler 

Tonbandgerät 

Stereo-Anlage 

und zwar nur mit Plattenspieler 

nur mit Kassetten-Tonbandgerät 

mit Plattenspieler und 
Kassetten-Tonbandgerät 

Sonstige Phono-Kombination 

Fotoapparat 

und zwar Pocket-Kamera 

Spiegelreflexkamera 

übrige Photoapparate 

Schmalfilmkamera 

Projektionsapparat 

und zwar für Dia 

für Schmalfilm 

Wohnwagen 

Motor- und Segelboot 

93 

16 

77 

86 

53 
31 

I 
76 

11 

28 

9 

3 

3 

94 
75 
38 

8 

70 
29 

35 
37 

37 

11 

5 

23 
6 

78 

33 

28 

46 
15 
36 
28 

14 

5 
2 

90 

63 

33 
I 

64 
22 

28 

27 

25 

10 

I 

12 

7 
61 

20 

15 
35 
4 

20 

18 

4 

I 
I 

98 

85 

34 
9 

71 

30 
32 
38 

39 

12 

5 

25 

7 

85 

36 
32 
52 

17 

42 
33 
17 

6 

I 

62 

43 
41 

36 
42 
71 

8 

65 
16 

89 

23 
8 

100 

97 

79 

49 
11 

78 

40 

46 

54 
56 
12 

7 

39 

I 
95 

48 

43 
58 

23 
51 
39 

22 

8 

I 

67 

59 

38 

48 

34 
77 
10 

70 
25 

84 
19 

17 

100 

96 
81 

54 
10 

81 

37 

52 

49 
56 
13 

I 

46 

I 
97 

51 
46 
56 
34 
54 
38 

30 
12 

I 

- für Verkehr und Nachrichtenübermittlung -

Personenkraftwagen 

und zwar fabrikneu gekauft 

gebraucht gekauft 

Kraftrad 

und zwar Motorrad 

Fahrrad 

Telefon 

Kleinkraftrad 
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47 
26 

21 

3 

49 
84 

53 
29 
26 

3 
1 

2 

60 

95 

27 

13 

14 

I 
I 
I 

39 

92 

63 

39 

27 

I 
I 
I 

60 

97 

82 82 

42 41 

44 46 

I I 
I I 
I I 
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75 
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34 
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29 
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96 
83 

51 
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68 

42 
52 

54 
45 
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30 
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93 

53 
47 
57 
33 
58 

39 

31 

I 
I 

83 

38 

53 
I 
I 
I 

90 
98 

1973 

93 

28 

7 

16 

66 

29 

37 

10 

75 
32 

91 

87 

15 
72 

86 

44 
25 

I 
68 

8 

19 

7 
2 

55 

33 

22 

7 

57 
51 

1983 

79 

49 
20 

24 
31 

57 
18 

52 

15 
83 

24 
10 

96 

94 
73 

38 

7 

77 

19 

30 

35 
38 

11 

5 

25 

4 

78 

31 

26 

48 
13 

32 
26 

12 

3 
2 

65 
38 

33 
9 

3 

7 

67 
88 
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deorecorder, ein Wohnwagen oder Se
gelboot sind b.isher nur in wenigen Haus
halten - überwiegend Haushalten mit 
relativ hohem Einkommen - vorhanden 
(siehe Tabe II e 2). 
ln Haushalten mit größerer Personen
zahl sind Gebrauchsgüter anzutreffen, 
die auch in heutiger Zeit vielfach noch 
"Luxus"-Gegenständen zugerechnet 
werden müssen. Gemeint sind Geräte, 
die in Haushalten vor allem mit mehreren 
Kindern die Arbeiten zur Haushaltsfüh
rung erheblich erleichtern: die Geschirr
spülmaschine und der Wäschetrockner. 

Höhere technische Ausstattung in 
Mehrpersonenhaushalten 

ln der Regel sind Mehrpersonenhaus
halte- insbesondere Haushalte mit drei 
und mehr Mitgliedern- wesentlich häu
figer mit technischen Gegenständen 
versorgt als Einpersonenhaushalte. 
DieseFeststellung läßt sich vor allem bei 
Gegenständen für die Haushaltsführung 
treffen. Abgesehen von der bereits er
wähnten Geschirrspülmaschine und 
dem Wäschetrockner sind die Ausstat
tungsunterschiede besonders deutlich 
bei dem für eine preisgünstige Haltung 
größerer Vorratsmengen notwendigen 
Gefriergerät, bei der Nähmaschine, die 
Reparatur- und Anschaffungskosten für 
Bekleidung sparen hilft, und der wegen 
der vorhandenen größeren Wäsche
mengen erheblich arbeitssparenden 
Waschmaschine. 
Für die Möglichkeit der Fortbewegung 
sind aus praktischen Erwägungen und 
zur Kostenersparnis Mehrpersonen
haushalte auch deutlich häufiger mit Au
tos und Fahrrädern ausgestattet. Beim 
Kauf eines Personenkraftwagens ent
schieden sich die Mehrpersonenhaus
halte allerdings - vor allem auch aus 
Kostengründen- mit steigender Perso
nenzahl zunehmend . für einen Ge
brauchtwagen. 
Im Bereich der Geräte für Bildung und 
Unterhaltung sind die Ausstattungsdif
ferenzen zwischen Ein- und Mehrperso
nenhaushalten durchweg nicht so groß. 
Erwähnt seien allerdings die Gegen
stände für eine Fotoausrüstung. Fami
lien mit Kindern bannen sehr viel häufi
ger Ereignisse und die in dem Zusam
menhang betroffenen Angehörigen auf 
Bild, Dia oder Film als Alleinstehende. 

Mehrfachausstattung 
nur bei bestimmten 
Gebrauchsgegenständen 

Der Grund für die umfangreichere Aus
stattung der Mehrpersonenhaushalte 
mit langlebigen Gütern dürfte auch darin 
liegen, daß zur gleichzeitigen Nutzung 
einer Geräteart mehrere davon vorhan
den sein müssen. Das gilt beispielswei
se für Fahrräder, die häufig von Fami
lienmitgliedern für gemeinsame Fahrten 
benutzt werden. Von 100 Hamburger 
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Haushalten besaßen 1983 43 ein Fahr
rad, 30 zwei und 27 drei und mehr Fahr
räder. Auch Fotoapparate gibt es in den 
Haushalten mehrfach, zwei Apparate in 
jedem vierten, drei und mehr Apparate in 
fast jedem sechsten Haushalt. Zu den 
Geräten, die in mehreren· Räumen des 
Haushalts, auch im Wochenendhaus 
oder Kleingarten benutzt werden kön
nen, ohne daß sie ständig umgestellt 
werden müssen, zählen das Radio und 
der Fernseher. Haushalte mit minde
stens drei Fernsehern gab es 1983 noch 
kaum, Radio-Drittgeräte dagegen wur
den in jedem sechsten Haushalt benutzt. 
Der Mehrfachbesitz von Personenwa
gen - in neun Prozent aller Hamburger 
Haushalte war mehr als ein Auto vorhan
den - beruht verständlicherweise fast 
ausschließlich auf dem Autobesitz in 
Mehrpersonenhaushalten. 

Ausstattungsunterschiede nach 
der sozialen Stellung des 
Haushalts nur gering 

Die Haushalte werden in die von Selb
ständigen, Beamten, Angestellten, Ar
beitern und Nichterwerbstätigen unter
teilt. Am wenigsten unterscheidet sich 
die Ausstattung der Haushalte mit tech
nischen Gebrauchsgütern zwischen An
gestellten- und Arbeiterhaushalten. 
Zwar verfügten 1983 die Haushalte von 
Angestellten etwas häufiger über tech
nisch aufwendigere Fotoapparate und 
fabrikneu gekaufte Autos, dafür besa
ßen Arbeiterhaushalte mehr Farb- und 
Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte, Video
recorder sowie auch Wohnwagen als die 
anderen genannten Haushaltstypen. 
Darin mag sich widerspiegeln, daß be
sonders nach täglicher körperlicher Tä
tigkeit die visuelle Konsumierung des 
"Heimkinoprogramms" zum Ausgleich 
persönlicher Bedürfnisse genutzt wird, 
daß nach tagtäglicher körperlicher Ar
beit regelmäßig die Wochenend- und Ur
laubsfreizeit frei und naturnah gestaltet 
und erlebt werden will. 
Die Ausstattung der Haushalte von Be
amten unterscheidet sich nur wenig von 
denjenigen der Arbeiter und Angestell
ten. ln fast jedem dritten Beamtenhaus
halt ist allerdings bereits eine Geschirr
spülmaschine und in jedem zehnten ein 
Wäschetrockner vorhanden, Geräte, die 
nicht lebensnotwendig sind, die aber -
vor allem mit größerer Anzahl von Perso
nen im Haushalt- die tägliche Hausar
beit wesentlich erleichtern und die Frei
zeit verlängern helfen. Deutlich besser 
und umfangreicher ist in Beamtenhaus
halten auch das Vorhandensein der Ge
räte für eine komplette Fotoausrüstung 
sowie der Fortbewegungsmittel Auto 
und Fahrrad. 
Die Selbständigenhaushalte sind mit 
technischen Gebrauchsgütern- anders 
als vielleicht erwartet - nicht immer 
besser versorgt als die anderen Haus
halte. Sie sind zwar zu 100 Prozent ans 
Telefonnetz angeschlossen, sicher 

auch um aus dem privaten Bereich her
aus geschäftliche Verbindungen halten 
oder ausbauen zu können, besitzen 
überdurchschnittlich häufig Kühl
schrank und Gefriertruhe, Geschirrspül
maschine, Wäschetrockner und Stereo
anlage, aber sie sind beispielsweise we
niger als Beamtenhaushalte mit einem 
privaten Personenkraftwagen ausgerü
stet. Allerdings dürfte für sie vielfach ein 
Firmenauto zur Verfügung stehen. Beim 
Fernsehgerät weisen die Selbständi
genhaushalte sogar den geringsten 
Ausstattungsgrad unter den gewählten 
Haushaltstypen auf. 
Die Haushalte der Nichterwerbstätigen 
sind in ganz anderer Weise mit techni
schen Gebrauchsgütern versorgt als die 
Selbständigen-, Beamten-, Angestell
ten- und Arbeiterhaushalte. Dabei ist zu 
bedenken, daß sich der Personenkreis 
vorwiegend aus Rentnern und Pensio
nären zusammensetzt. Zwar steht in 
heutiger Zeit diesen Haushalten nicht 
selten ein fast ebenso hohes Einkom
men zur Verfügung wie die vorher erziel
ten Nettoerwerbseinkommen1}, jedoch 
werden entsprechend der nicht mehr so 
großen Lebensbedürfnisse und -an
sprüche (teuere) Geräte im Lauf der Zeit 
abgeschafft oder nicht mehr ersetzt, 
wenn sie nicht mehr funktionieren. Des
wegen gab es zum Beispiel 1983 nur in 
jedem fünften Nichterwerbstätigen
haushalt eine Gefriertruhe und ein Ste
reorundfunkgerät, nur in jedem vierten 
eine Stereoanlage und in knapp jedem 
dritten ein Auto: der tägliche Einkauf fri
scher Lebensmittel dient gleichzeitig der 
Kontakthaltung zu Nachbarn und dem 
lnformationsaustausch, technischen 
Neuerungen stehen ältere Leute eher 
skeptisch gegenüber, und geringer wer
dende körperliche Belastbarkeit läßt sie 
mit zunehmendem Alter auf das Führen 
von Kraftfahrzeugen verzichten. Eine 
Grundausstattung ist dennoch auch in 
diesen Haushalten vorhanden, so die 
Nähmaschine (54 Prozent), die Wasch
maschine (66 Prozent) und in nahezu je
dem Nichterwerbstätigenhaushalt der 
Staubsauger, das Radio und der Fern
seher. Der Anteil der Haushalte mit 
Farbfernseher ist sogar höher als in de
nen von Beamten oder Angestellten. Er 
bringt ihnen die Geschehnisse ins Haus, 
lockert so den nicht selten sich stets wie
derholenden Tagesablauf und ersetzt 
die abnehmenden Kontakte zur "be
schäftigten" Außenwelt. Aus diesen 
Gründen hat auch fast jeder dieser 
Haushalte einen eigenen Fernsprecher 
oder ein Telefon zumindest in der Nähe, 
das gerade bei Gebrechlichkeit im hö
heren Alter eins der wenigen übrigge
bliebenen Kommunikationsmittel ist. 

')Euter, Manfred: "Zusätzliche öffentliche und betrieb· 
liehe Altersversorgung". ln: Wirtschaft und Statistik 
10/1983, s. 818 ff. 
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Tabelle 2 Ausstattung der Haushalte in Harnburg mit langlebigen technischen Gebrauchsgütern 1983 
nach der sozialen Stellung des Haushaltsvorstands und dem Haushaltsnettoeinkommen 

Art der Gebrauchsgüter 

Kühlschrank 

Gefrierschrank, -truhe 

Kühl- und Gefrierkombination 

Geschirrspülmaschine 

Elektrisches Grillgerät 

Nähmaschine 

und zwar mechanisch 

elektrisch 

Elektrische Bügelmaschine 

Elektrische Waschmaschine 

Elektrische Wäscheschleuder 

Elektrischer Wäschetrockner 

Staubsauger, Klopfsauger 

Fernsehgerät 

und zwar Farbfernsehgerät 

Schwarz-Weiß-Fernsehgerät 

Videorecorder 

Rundfunkgerät 

Stereo-Rundfunkgerät 

Plattenspieler 

Tonbandgerät 

Stereo-Anlage 

und zwar nur mit Plattenspieler 

nur mit Kassetten-Tonbandgerät 

mit Plattenspieler und 
Kassetten-Tonbandgerät 

Sonstige Phono-Kombination 

Fotoapparat 

und zwar Pocket-Kamera 

Spiegelreflexkamera 

übrige Photoapparate 

Schmalfilmkamera 

Projektionsapparat 

und zwar für Dia 

für Schmalfilm 

Wohnwagen 

Motor- und Segelboot 

Personenkraftwagen 

und zwar fabrikneu gekauft 

gebraucht gekauft 

Kraftrad 

und zwar Motorrad 

Fahrrad 

Telefon 

Kleinkraftrad 
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Selb-
stän-
diger 

76 

58 

24 

57 
25 

62 

I 
54 
I 

76 
I 

18 

100 

91 

76 

37 
I 

67 
37 
46 

37 
50 

I 
I 

36 
I 

92 

38 
48 

52 

35 
52 

32 
32 

I 
I 

Von jeweils 100 Haushalten 

mit einem Haushaltsnettoeinkommen 

Be- Ange- Ar- Nicht- von •.. bis unter ••• DM 
stell- erwerbs-amter ter beiter tätiger unter I 800 - 11200 -~1800 -~ 2500 -~ 

800 1200 1800 2500 5000 

verfügten ... über die nebenstehenden 

- für die Haushaltsführung -

67 

39 
33 
30 

35 
67 
I 

61 

18 

77 

17 

11 

99 

64 

34 
34 
26 

34 
57 

8 

50 

13 

71 

18 

7 

99 

65 

35 
36 
18 

36 

53 
I 

49 
12 

77 

22 

6 

95 

72 

22 

28 

7 
26 

54 
13 

42 

11 

66 
27 

I 
97 

- für Bildung und Unterhaltung-

96 
73 
48 

I 
72 

42 

45 
49 
47 
13 
I 

33 
I 

95 
36 
41 

63 
20 

56 
48 
21 

9 

I 

93 
71 

43 
9 

71 

36 

44 
46 
46 
13 

6 

30 

I 
88 

39 
40 
54 
21 

45 
36 
18 

4 

I 

97 
77 

49 
12 

66 

35 
35 
46 
48 

11 

9 

33 
I 

87 
42 

30 

49 
17 

36 
26 

16 

12 

I 

94 
75 
29 

I 
70 

19 

26 

26 

25 

10 

I 

12 

9 
64 
24 

16 

37 
6 

24 

20 

6 

I 
I 

80 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

87 

84 

I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

78 
I 
I 
I 

22 

38 
I 

26 

I 
51 

22 

I 
92 

90 
52 

43 

I 
67 

I 
21 

31 

I 
I 
I 

I 
I 

46 

I 
I 

23 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Gebrauchsgüter 

73 
13 

23 
I 

18 

44 
10 

34 
I 

59 
22 

I 
96 

92 

69 
29 

I 
62 

22 

31 

30 

27 

9 

I 

16 

I 
62 

25 

14 

34 

I 
16 

13 

I 
I 
I 

64 
31 

35 
11 

32 
60 

11 

50 

14 
76 
26 

4 
99 

96 
81 

33 
6 

66 

31 

34 
35 
35 
11 

5 

20 

I 
83 
30 

24 

51 

13 

36 
29 
12 

6 

I 

65 

47 
38 
32 
42 

68 

10 

60 

19 

81 

21 

10 

100 

96 
82 

44 
11 

76 
37 
42 

46 
52 

14 
6 

36 
4 

95 
44 
43 
58 

23 
55 
42 

23 
8 

4 

- für Verkehr und Nachrichtenübermittlung-

81 

48 

42 

I 
I 
I 

79 

99 

84 

41 

45 
I 
I 
I 

89 
96 

68 

36 
34 
5 

I 

78 
96 

65 
28 

39 
I 
I 
I 

75 
95 

31 

19 

12 

I 
I 
I 

37 
94 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

34 
90 

26 

10 

16 

I 
I 
I 

47 
92 

55 
31 

24 

I 
I 
I 

59 
97 

81 

44 
41 

6 

I 

78 

99 

5000-
10 000 

65 
50 

37 
69 

35 
62 

I 
57 
20 

83 
I 

23 
100 

97 
87 

47 

I 
80 

38 
46 
50 

57 

I 
I 

39 

I 
96 

49 
54 
65 
35 
57 
42 

32 
I 
I 

81 

56 
37 
I 
I 
I 

83 
99 
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Geräte der Grundausstattung 
wenig, übrige Gebrauchs
gegenstände stark ein
kommensabhängig 

Ebenso wie bei der Differenzierung der 
Hamburger Haushalte nach ihrer sozia
len Stellung ergeben sich für die Grund
versorgung der nach ihrem Nettoein
kommen gegliederten Haushalte wenig 
Besonderheiten. Kühlschrank, Staub
sauger, Radio und Fernseher sowie Te
lefon stehen auch den Geringverdienen
den zur Verfügung. Die übrigen langlebi
gen Gebrauchsgüter finden sich dage
gen desto häufiger, je höher das Ein
kommen des Haushalts ist. Von 100 
Haushalten gab es 1983 zum Beispiel in 
36 mit einem Nettoeinkommen von 1200 
bis 1800 DM eine Gefriertruhe (ein
schließlich Kühl- und Gefrierkombina
tion), bei den höchsten nachgewiesenen 
Einkommen von 5000 bis 1 0 000 DM wa
ren es schon 87 Haushalte. Eine Ge
schirrspülmaschine oder ein Wäsche
trockner stand überwiegend in den 

Haushalten der höchsten Einkommens
gruppen. Der Anteil der Farbfernsehge
räte an allen vorhandenen Geräten 
nimmt mit wachsender Einnahmenhöhe 
der Haushalte deutlich zu: ln der höch
sten Verdienstklasse besaßen 1983 be
reits 87 Prozent der Haushalte einen 
Farbfernseher, 47 Prozent der Haushal
te dieser Einkommensgruppe zudem ein 
Schwarz-Weiß-Gerät. Seide Anteils
zahlen zusammen deuten auf den Besitz 
von Zweitgeräten in diesen Haushalten 
hin. 
Mit der Einkommenshöhe steigt auch die 
Ausstattung der Haushalte mit Stereo
anlagen, Fotoapparaten, Kameras unc 
fotografischen Folgegeräten. Von der, 
Personenkraftwagen, mit denen 1982 
81 Prozent aller Haushalte der höchsten 
Einkommensgruppe ausgerüstet waren, 
sind über die Hälfte Neuanschaffungen 
gewesen. Das Vorhandensein weiterer 
gebraucht gekaufter Wagen läßt auch 
hier für die Haushalte mit höherem Ein
kommen auf den Besitz von Zweitwagen 
schließen. 

Geräteausstattung der Haushalte 
in Großstädten anders als der in 
kleineren Städten und Gemeinden 

Die Ausstattung großstädtischer Haus
halte mit langlebigen technischen Ge
brauchsgütern unterscheidet sich we
sentlich von der in kleineren Städten und 
Gemeinden. Einen Hinweis darauf gibt 
bereits Ta b e II e 1, in der der Ausstat
tungsgrad des Hamburger Durch
schnittshaushaUs dem des bundesdeut
schen Durchschnittshaushalts gegen
übergestellt ist. Dem Bundesdurch
schnitt entspricht dabei fast genau der 
Versorgungsgrad der mittleren Gemein
degrößenklasse mit 20 000 bis 1 00 000 
Einwohnern (Tabe II e 3). 
Bei den meisten Gebrauchsgütern las
sen sich in der Reihenfolge der Gemein
degrößenklassen kontinuierlich abneh
mende oder zunehmende Ausstattungs
anteile feststellen. Kühlschrank und Ge
friertruhe sind Gebrauchsgüter, die in 
Haushalten kleinerer Gemeinden weit
aus häufiger vorhandefl sind als in Städ-

Tabelle 3 Ausstattung der Haushalte im Bundesgebiet mit langlebigen 
technischen Gebrauchsgütern 1983 nach Gemeindegrößenklassen 
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Wohngemeinden mit ... Einwohnern 

5000 20 000 100 000· 500 000 
Art der Gebr~uchsgUter unter bis bis bis und 5000 unter unter unter 

20 000 100 000 500 000 mehr 

von jeweils 100 Haushalten verfügten ••• über 
nebenstehende Gebrauchsgüter 

- für die Haushaltsführung -

Gefrierschrank, -truhe 

Kühl- und Gefrierkombination 

Geschirrspülmaschine 

Nähmaschine, elektrisch 

Bügelmaschine, elektrisch 

Waschmaschine, elektrisch 

Wäschetrockner, elektrisch 

71 

11 

26 

56 
18 

89 

12 

60 

15 

27 

55 

17 

87 
12 

- für Bildung und Unterhaltung -

Fernsehgerät 

Videorecorder 

Stereorundfunkgerät 

Plattenspieler (Mono- und Stereo-) 

Tonbandgerät 1) 

Stereoanlage 

Fotoapparat 

darunter Spiegelreflexkamera 

Schmalfilmkamera 

Projektionsapparat für Dia 

95 
5 

13 
26 

35 
36 

78 
21 

11 

22 

95 
6 

16 

28 

35 
39 
78 
24 

12 

25 

50 

19 

24 

53 
15 

85 

11 

94 

7 

18 

30 

34 

39 
78 
26 

14 

27 

- für Verkehr und Nachrichtenübermittlung -

Personenkraftvagen 

Fahrrad 

Telefon 

1) auch Kassetten- und Radiorecorder. 

77 
75 
82 

~elle: Wirtschaft und Statistik 4/1984, S. 376 

72 
74 
86 

66 
68 

88 

38 

25 

21 

49 

13 

79 
9 

93 
7 

20 

31 

33 

38 

77 

27 
13 
27 

60 
61 

89 

31 
28 

20 

48 

13 

74 
7 

92 

9 
25 

34 

38 

39 
79 
29 
15 

28 

54 
61 

93 
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ten. Von zehn Haushalten in den Ge
meinden unter 5000 Einwohnern besa
ßen 1983 bereits sieben eine Gefriertru
he, in den Städten mit mehr als 500 000 
Einwohnern nur drei. ln den städtischen 
Haushalten setzen sich zunehmend die 
raumsparenden Kühl- und Gefrierkom
binationen durch, die in Harnburg bereits 
in fast jedem dritten Haushalt, in den 
kleinen Gemeinden nur in jedem neun
ten Haushalt installiert waren. Die hö
here .Ausstattung mit Gefriergeräten in 
den kleineren Gemeinden läßt sich damit 
begründen, daß die Haushalte dort häu
figer eigenes Land zur Verfügung ha
ben, auf dem Obst und Gemüse ange
baut wird. Die Ernte übersteigt regelmä
ßig den täglichen Bedarf, so daß sie im 
Haushalt nur in eingekochtem oder 
heutzutage vor allem auch in eingefrore
nem Zustand aufgehoben werden kann. 
Weiterhin kommt zum Tragen, daß in 
kleineren Gemeinden der Kauf frischer 
Nahrungsmittel nicht jeden Tag möglich 
ist. Sie müssen deswegen eher im Tief
kühlgerät bevorratet werden als in städ
tischen Haushalten, die häufig einen 
Frischmarkt in der Nähe erreichen kön
nen. Auch die anderen Geräte für die 
Haushaltsführung: Geschirrspülmaschine, 
Näh-, Bügel- und Waschmaschine so
wie Wäschetrockner sind in den Haus
halten kleinerer Gemeinden und Städte 
zum Teil weitaus mehr vertreten als in 
denen der Großstädte. Die Familien sind 
nach der Zahl ihrer Mitglieder im Bun-
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desdurchschnitt und mit abnehmender 
Einwohnerzahl der Wohngemeinde grö
ßer als in der Großstadt. Die Haushalts
führung nimmt allein schon dadurch, wie 
auch durch den eher häuslichen, nach
barschaftliehen Lebensstil in der kleine
ren Gemeinde einen ganz anderen Stel
lenwert ein. Zur Erleichterung der Haus
arbeit können deswegen dort mehr Ge
räte rationell eingesetzt werden. Den 
Stadtbewohnern, insbesondere den 
Ein- und Zweipersonenhaushalten, kön
nen Waschsalons und Schneidereien 
diese zeitkostenden und eher als lästig 
empfundenen Arbeiten abnehmen. 

Technische Neuerungen dringen offen
bar in großstädtische Haushalte eher ein 
als in die kleineren Gemeinden. Die Aus
stattung mit einem Fernseher ist dort 
zwar größer als in den Großstädten (95 
Prozent zu 92 Prozent) - die Großstadt 
bietet vielerlei andere Unterhaltungs
und Unternehmungsmöglichkeiten an 
Abenden und Wochenenden - aber Vi
deorecorder, Stereo- und Fotogeräte 
sind in großstädtischen Haushalten häu
figer vertreten. 

Das Telefon ist in Großstädten mögli
cherweise wegen der großen Entfernun
gen innerhalb des Stadtgebiets notwen
diger als in den kleineren Städten und 
Gemeinden, in denen täglicher persönli
cher Kontakt das Telefon ersetzen kann. 
Von 100 Haushalten verfügten 1983 in 

den Kleingemeinden mit weniger als 
5000 Einwohnern 82, in den Großstäd
ten mit über 500 000 Einwohnern 93 
Haushalte selbst über einen Fernspre
cher. Der Ausstattungsunterschied hat 
sich im Lauf der Zeit jedoch stark abge
baut. Die Hamburger Haushalte waren 
zehn Jahre zuvor mit 84 Prozent schon 
fast vollständig versorgt, während im 
Bundesdurchschnitt damals erst jeder 
zweite Haushalt über ein Telefon verfüg
te. Der Ausstattungsgrad betrug 1983 im 
durchschnittlichen Bundeshaushalt be
reits 88, im Hamburger Durchschnitts
haushalt 95 Prozent. 
Personenkraftwagen und Fahrrad sind 
in großen Städten offensichtlich weniger 
erforderlich als in ländlichen Gebieten. 
Kleinere Gemeinden werden nur wenige 
Male am Tag durch die Bahn oder -
häufiger - durch den Bus bedient. Das 
Erreichen der Arbeitsstätte oder eines 
Einkaufszentrums ist dadurch nur mit ei
nem Fahrzeug möglich, während die 
Haushalte in Großstädten und Groß
stadtregionen - insbesondere auch in 
Harnburg - durch das in der Regel gut 
ausgebaute Nahverkehrssystem mit 
zehn-, in der Hauptverkehrszeit sogar 
fünfminütigem Bus- und Bahnverkehr 
auf ein eigenes Fahrzeug nicht unbe
dingt angewiesen sind. Von 100 Haus
halten in den Kleingemeinden besitzen 
77, in den Großstädten nur 54, in Harn
burg sogar nur 53 einen Pkw. 

Jens Gerhardt 
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Preisindex für die Lebenshaltung auf neuer Basis 1980 

Das Statistische Bundesamt hat den 
Preisindex für die Lebenshaltung von 
der Basis 1976 ~ 100 auf die Basis 1980 
~ 100 umgestellt, die auch für alle ande
ren Preis- und Mengenindizes vorgese
hen ist. Derartige Neuberechnungen 
sind deswegen notwendig, weil sich die 
Nachfragestruktur der Haushalte als 
Folge von Änderungen des Einkom
mens, der Verbrauchsgewohnheiten 
und des Angebotes ständig wandelt. An 
diese Wandlungen muß der dem Preisin
dex für die Lebenshaltung zugrunde lie
gende Warenkorb nach Zusammenset-

zung und Gewichtung in größeren Zeit
abständen immer wieder angepaßt wer
den .. Grundlage für den neuen Waren
korb waren die Ergebnisse der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe 1978, 
die mit Hilfe der Aufzeichnung aus den 
laufenden Wirtschaftsrechnungen auf 
das Basisjahr 1980 fortgeschrieben 
wurden. 
Die Erhöhung der Verbrauchsausgaben 
der Haushaltstypen, für die Preisindizes 
für die Lebenshaltung berechnet wer
den, gehen aus der Tabe II e 1 hervor. 
Sie zeigt außerdem Größe und Zusam-

mensetzung der lndexhaushalte, wobei 
darauf hinzuweisen ist, daß die durch
schnittliche Zahl der Haushaltsmitglie
der aller privaten Haushalte von 1976 bis 
1980 von 2,6 auf 2,4 Personen gesunken 
ist. 
Der Warenkorb 1980 enthält mit 753 Gü
terarten 39 mehr als der des vorausge
gangenen Basisjahres 1976; allerdings 
wurde der Warenkorb auf die neue "Sy
stematik der Einnahmen und Ausgaben 
der privaten Haushalte" von 1983 umge
stellt, so daß eine volle Vergleichbarkeit 
zwischen 1976 und 1980 nicht besteht. 

Tabelle 1 Größe und Zusammensetzung der Indexhaushalte und ihre 
monatlichen Verbrauchsausgaben im Bundesgebiet 1) Basis 1980,;;. 100 
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Preisindex für die 
Lebenshaltung 

Alle privaten Haushalte 

Haushalts
mi1;glieder 

2,4 

Haushalte von Angestellten und 
Beamten mit höherem Einkommen 3) 4 

Arbeitnehmerhaushalte mit 
mittlerem Einkommen 3) 4 

Haushalte von Renten- und 
Sozialhilfeempfängern 2 

Zusammensetzung 
der Haushalte 

2 Erwachsene 
2 Kinder 4) 

2 Erwachsene 
2 Kinder 4) 

2 ältere 
Erwachsene 

Verbrauchsausgaben 
in DM je Monat 
und Haushalt 

im Basisjahr 2) 

2 665 ( 2 326) 

4 148 (3 298) 

2 575 (2 053) 

1 192 (889) 

1) In Harnburg wird kein eigener Preisindex für die Lebenshaltung berechnet. 
2) In Klammern Angaben für die Indizes auf der Basis 1976. 
3) Städti3che Haushalte. 
4) darunter mindestens ein Kind unter 15 Jahren. 

Tabelle 2 Wägungsschemata des Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte im Bundesgebiet 1976 und 1980 

Wägungs schema Differenz 

Hauptgruppe 1 ) 1980 1976 2) in 
Promille-

DM ojoo DM Ofoo punkten 

Nahrungsmittel, Getränke 
Tabakwaren 664,41 249,33 620,43 266,72 - 17' 39 
Bekleidung, Schuhe 218,33 81,93 200,85 86,35 - 4,42 
Wohnungsmieten, Energie 568,33 213,28 424.29 182,40 ... 30,88 

Wohnungsmieten (394,77) (148,15) (310,01) (133.27) (+ 14,88) 

Energie ( 173. 56) (65,13) (114,28) (49,13) (+ 16,00) 

Möbel, Haushaltsgeräte und 
andere Güter für die Haus-
haltsführung 249.53 93,64 204,22 87,80 ... 5,84 
Güter für die Gesundheits-
und Körperpflege 107 ,"92 <f(l,50 99,18 42,64 - 2,14 
Güter für Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung 380,08 142,63 342,26 147,13 - 4,50 
Güter für Bildung, Unter-
haltung, Freizeit 225,65 84,68 211 .59 90,96 - 6,28 
Güter für die persönliche 
Ausstattung, Dienstleistungen 
des Beherbergungsgewerbes 
sowie Güter sonstiger Art 250,49 94,01 223,33 96,00 - 1,99 

Insgesamt 2 664,74 1000 2 326,15 1000 -
1) Nach der "Systematik der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte"- Ausgabe 1983. 
2) In systematisch vergleichbarer Darstellung. 
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Tabelle 3 Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 1981 bis 1984 
im Bundesgebiet nach den Warenkörben von 1976 und 1980 

Jahr 

1981 JD 

1982 JD 

1983 JD 

1984 Januar 

1984 Februar 

1984 März 

ln den Warenkorb 1980 neu aufgenom
men wurden 81 Güterarten, zu dem vor 
allem solche gehören, die in den letzten 
Jahren ein größeres Gewicht beim pri
vaten Verbrauch erlangt haben, wie 
zum Beispiel Video-Recorder, Damen
Quarzuhr und Sofortbild-Kamera. Unter 
den 42 gestrichenen Positionen sind u.a. 
die Güterarten zu finden, deren Ver
brauchsbedeutung wesentlich zurück
gegangen ist und zu denen das Tonband 
sowie das Tonbandgerät gehören. 
Die sich hieraus ergebenden Wägurigs
schemata - zusammengefaßt nach 
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1980er Warenkorb 1976er Warenkorb 

Veränderung Veränderung 
gegen gegen 

1980 ;, 100 Vorjahres- 1980 - 100 Vorjahres-
zeitraum 

in % 
106,3 + 6,3 105,9 

111 '9 + 5.3 111 '5 

115,6 + 3.3 114,9 

117.5 + 2,7 116,8 

117,8 + 2,9 117' 2 

117,9 + 3,1 117.3 

Hauptgruppen - des Preisindex für die 
Lebenshaltung aller privater Haushalte 
sind in Tabe II e 2 für 1976 und 1980 
einander geg.enübergestellt. Die be
achtlichsten Änderungen sind die Ab
nahme des Gewichtes der Nahrungsmit
tel, Getränke, Tabakwaren sowie der 
Güter für Bildung, Unterhaltung, Freizeit 
und die Zunahme des Gewichtes bei 
Wohnungsmiete, Energie sowie Möbeln, 
Haushaltsgeräten und anderen Gütern 
für die Haushaltsführung. 
ln der Vergangenheit hat sich bei Basis
umstellungen stets eine Verminderun~ 

zeitraum 
in~ 

+ 5,9 

+ 5.3 

+ 3,0 

+ 2,9 

+ 3.1 

+ 3,2 

des Anstieges des Preisindex für die Le
benshaltung auf der neuen Basis ge
zeigt. Daß das nicht immer der Fall zu 
sein braucht, zeigt die jetzige Neube
rechnung: Für die Jahresdurchschnitte 
1981, 1982 und 1983 liegt die relative 
Veränderung gegenüber dem jeweiligen 
Vorjahr höher als auf der Basis 1976 ,;" 
100, wie die Tabe II e 3 ausweist. Das 
gilt allerdings für die ersten drei Monate 
des Jahres nicht mehr. Ab April 1984 
gibt es dann nur noch den Index auf der 
Basis 1980 ,;" 100. 

Detlef Schmidt 
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Alkohol bei Straßenverkehrsunfällen 

ln unserer Gesellschaft ist die Benut
zung von Kraftfahrzeugen mit einer gro
ßen Vielfalt von Lebensaktivitäten ver
bunden. Zunehmende Freizeit hat das 
Kraftfahrzeug dabei zu einem Verkehrs
mittel werden lassen, auf das man meist 
nicht verzichten möchte. Viele Betäti
gungen außer Haus, wie zum Beispiel 
Sport, Ausflüge, Veranstaltungsbesu
che oder gesellige Anlässe, finden an 
Wochenenden oder in den Abendstun
den statt, und oft ist man zur Teilnahme 
auf die Benutzung des eigenen Perso
nenkraftwagens angewiesen. Insbeson
dere bei geselligen Veranstaltungen ge
rät der Kraftfahrer aber immer wieder in 
Situationen, in denen Alkohol nicht nur 
angeboten wird, sondern sogar ein ge
wisser Druck zum Mittrinken entsteht. 
Allzu oft passen sich dann auch Fahr
zeugführer - trotz guter Vorsätze -
dem gesellschaftlichen Umfeld an und 
beteiligen sich am allgemeinen Alkohol
konsum. Allzu häufig wird Alkohol am 
Steuer als Kavaliersdelikt angesehen, 
wobei die oft verheerenden Folgen von 
Alkoholunfällen vergessen werden. Ist 
es zu einem Verkehrsunfall gekommen, 
wird es dem betroffenen Fahrer nicht im
mer bewußt, daß dies nicht ein Schick-

salsschlag ist, sondern die Folge des ei
genen, vermeidbaren Fehlverhaltens. 
Der Gesetzgeber hat dem Problem des 
Alkohols im Straßenverkehr Rechnung 
getragen und das Führen von Kraftfahr
zeugen im Straßenverkehr mit 0,8 Pro
mille oder mehr Alkohol im Blut verbo
ten (§ 24a Straßenverkehrsgesetz). Bei 
Kontrollen oder Unfällen werden in Harn
burg jährlich weit über 3000 Fahrerlaub
nisse entzogen, weil ihre Besitzer sich 
alkoholisiert ans Steuer ihrer Fahrzeuge 
gesetzt haben. 
Straßenverkehrsunfälle sind im allge
meinen das Ergebnis zahlreicher Ein
flußfaktoren. Dabei spielen oft mehrere 
Gründe gleichzeitig eine unfallverursa
chende Rolle. Die Tatsache, daß Fahr
zeugführern, die in einen Unfall verwik
kelt wurden, häufig Alkoholkonsum 
nachgewiesen wird, weist diesem Pro
blem eine wichtige Rolle im Rahmen der 
Verkehrssicherheitsarbeit zu. 
ln Harnburg ereigneten sich 1983 insge
samt 38 000 Straßenverkehrsunfälle; 
darunter fallen knapp 3000 Unfälle, bei 
denen alkoholisierte Verkehrsteilneh
mer beteiligt waren. Dabei kamen 1194 
Personen zu Schaden. 28 Personen 
wurden getötet, 1166 wurden verletzt. 

Von den 72 100 an den Verkehrsunfällen 
beteiligten Kraftfahrzeugführern stan
den 3,9 Prozent unter Alkoholeinfluß. 
Die Zahl der direkt bei Trunkenheitsun
fällen verunglückten Personen zeigt 
Tabe II e 1. Von insgesamt fast 14 000 
Getöteten und Verletzten kamen etwa 
1200 Personen (8,5 Prozent) bei Trun
kenheitsunfällen zu Schaden. Die Zah
len unterstreichen die Notwendigkeit 
verkehrserzieherischer Maßnahmen in 
eindringlicher Weise. Die Altersgliede
rung zeigt, daß im wesentlichen die Al
tersgruppe zwischen 18 und 65 Jahren 
betroffen ist. Gerade diese Gruppe der 
Verkehrsteilnehmer, in die auch die Füh
rer von Kraftfahrzeugen überwiegend 
fallen, tritt ohnehin in den Abend- und 
Nachtstunden besonders in Erschei
nung, während Jugendliche und ältere 
Menschen dann weniger unterwegs und 
dadurch nur in geringem Umfang dem 
Risiko eines Trunkenheitsunfalles aus
gesetzt sind. Der Anteil älterer bei Alko
holunfällen Verunglückter liegt deshalb 
auch erheblich unter dem Anteil an den 
Straßenverkehrsunfällen insgesamt (2,0 
gegen 7,0 Prozent). Ähnliches gilt für die 
unter 18jährigen: Ihr Anteil an allen Un
fällen beträgt 20 Prozent, an den Ver-

Tabelle 1 Straßenverkehrsunfälle und verunglückte Personen 1983 
nach Alter 

Straßenv.erkehrsunfälle 

insgesamt darunter 
Merkmal Alkoholunfälle 1 ) 

Anzahl % Anzahl % in % 
von Sp.1 

1 2 3 4 5 

- Unfälle -

Insgesamt 38 009 100 2 957 100 7,8 
davon 

mit Personenschaden 10 716 28,2 194 40,4 11 '1 

nur mit Sachschaden 27 293 71,8 763 59,6 6,5 

- Verunglückte Personen -

Insgesamt 13 990 100 1 194 100 8,5 
davon im Alter 
von ••. bis unter ••• Jahre 

unter 6 324 2,3 5 0,4 1 '5 
6 15 278 9' 1 8 0,7 0,6 

15 - 18 204 8,6 52 4.4 4.3 

18 - 21 685 12,0 168 14' 1 10,0 

21 - 65 8 519 60,9 937 78,5 11 ,o 
65 und älter 980 7,0 24 2,0 2,4 

1 ) Unfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter Alkohol-
einfluß stand. 
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Tabelle 2 An Straßenverkehrsunfällen Beteiligte 1983 nach Art 
der Verkehrsbeteiligung 

Unfallbeteiligte 

davon 

Art der Hauptverursacher ins-Verkehrebeteiligung gesamt darunter zu- unter 
sammen Alkoholeinfluß 

Anzahl % 

Fahrzeugführer von 

Mofas, Mopede 748 376 72 19,1 

Krafträdern, -rollern, 
Kleinkrafträdern 1 667 674 50 7,4 
Personen- und Kombi-
nationskraftwagen 62 041 29 951 2 389 8,0 

übrigen Kraftfahrzeugen 7 637 4 096 128 3,1 

Fahrrädern 2 856 1 135 86 7,6 

Fußgänger 2 474 1 342 243 18,1 

Andere Verkehrsteilnehmer 320 193 5 2,6 

Insgesamt 77 743 37 767 2 973 7,9 

kehrsunfällen in Verbindung mit Alkohol 
5,4 Prozent. Demgegenüber kamen die 
18- bis 21 jährigen und verstärkt die 21-
bis 65jährigen in erheblich höherem Ma
ße als es ihrem Anteil an allen Unfällen 
entspricht zu Schaden. 
An Straßenverkehrsunfällen sind Perso
nenwagen als größte Fahrzeuggruppe 
auch am häufigsten beteiligt. Bezieht 
man jedoch den Anteil der alkoholisier
ten Kraftfahrzeugführer auf die insge
samt an Unfällen Beteiligten der jeweili
gen Fahrzeuggruppe, so ergeben sich 
aufschlußreiche Quoten. Gerade die 
Teilnehmergruppe, die bei Unfällen am 
wenigsten gegen Verletzungen ge
schützt ist, weist den höchsten Anteil an 
unter Alkoholeinfluß stehenden Fahrern 
auf. Jeder neunte in einen Unfall verwik
kelte Moped- oder Mofa-Fahrer steht 

unter Alkoholeinfluß. Sehr viel diszipli
nierter verhalten sich dagegen die Mo
torradfahrer, bei denen nurjeder 29. Un
fallbeteiligte angetrunken war. Bei den 
Pkw-Fahrern war es jeder 24. Die ge
ringste Quote findet man bei den sonsti
gen Kraftfahrzeugen, zu denen mit Last
kraftwagen, Bussen etc. überwiegend 
Fahrzeuge gehören, die von Fahrern in 
Ausübung ihres Berufs geführt werden. 
Hier kommt Alkoholkonsum nur selten 
vor. 
Tabe II e 2 zeigt nicht nur die Anteile 
der einzelnen alkoholisierten Verkehrs
teilnehmergruppen an den Verkehrsar
ten, es wird gleichzeitig auch ersichtlich, 
in welchem Umfang diese Beteiligten 
nach den vorläufigen Feststellungen der 
Polizei am Unfallort als Hauptverursa
cher des jeweiligen Unfalls anzusehen 

andere Beteiligte 

darunter 
zu- unter 

samm.en Alkoholeinfluß 
Anzahl % 

. 372 8 2,2 

993 8 o,8 

32 090 172 0,5 

3 541 11 0,3 
1 721 17 1,0 

1 132 50 4.4 
127 1 0,8 

39 976 267 0,7 

waren. Über 90 Prozent der alkoholisier
ten Unfallbeteiligten haben auch gleich
zeitig den Unfall hauptsächlich ver
schuldet. Die Fälle, in denen angetrun
kene Verkehrsteilnehmer ohne ihr Ver
schulden in Unfälle verwickelt wurden, 
sind also relativ selten. Bei Radfahrern 
und Fußgängern liegt der Anteil etwas 
niedriger, bei den Fahrern von Kraftwa
gen liegt er höher. Bemerkenswerter
weise liegt die Quote bei Motorradfah
rern deutlich, bei Fahrern von Mofas und 
Mopeds knapp unter dem Durchschnitt. 
Nun braucht durch Alkoholgenuß eines 
Fahrers allein noch kein Verkehrsunfall 
zu entstehen. Erst durch die negative 
Beeinflussung des Fahrverhaltens wer
den Unfälle unmittelbar ausgelöst. Eine 
große Bedeutung kommt daher den ei
gentlichen Unfallursachen zu, die in Ver-

Tabelle 3 Straßenverkehrsunfälle 1983 nach ausgewählten Hauptursachen 

Harnburg in Zahlen 7. 1984 

Hauptursache 1 ) 

der Fahrzeugführer zusammen 
davon 

Falsche Straßenbenutzung 

Nicht angepaßte Geschwindigkeit 

Ungenügender Abstand 

Fehler beim Überholen 

Fehler beim Nebeneinanderfahren 

Nichtbeachten der Vorfahrtsregelung 

Fehler beim Abbiegen, Wenden 

Falsches Verhalten gegenüber Fußgänger 

Unfälle 

-ins
gesamt als 

Anzahl 

27 883 2 

288 

4 878 

2 625 

1 101 

2 008 

5 578 

9 816 

589 

darunter 
mit Alkohol 

Begleitursache 
in % 

von S .1 
2 3 

017 7,2 

143 11 '1 
931 19' 1 
210 8,0 

43 3.9 
52 2,6 

197 .3.5 
421 4.3 

20 3.4 

1) Nur Unfallursachen, unter denen Alkohol als Begleitursache vorkam. 
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An Straßenverkehrsunfällen Beteiligte unter Alkoholeinfluß 1983 
nach dem Unfallzeitpunkt 

Anzahl 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
Uhrzeit 0 2 3 

bindung mit Alkohol am Steuer auftre
ten. Hierdurch werden Einblicke mög
lich, die zeigen, in welcher Weise Alko
hol die Fahrtüchtigkeit der Unfallverur• 
sacher herabsetzt. Ta b e II e 3 hebt die 
wichtigsten Ursachen heraus, die bei 
Alkoholunfällen auftreten und macht 
gleichzeitig deutlich, in welchem Um
fang die einzelnen Ursachengruppen 
vom Auftreten des Alkohols als Begleit
ursache beeinflußt sind. Wegen der re
lativ geringen Bedeutung des Alkohol
einflusses bei Fußgängern werden im 
folgenden nur die bei Fahrzeugführern 

5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

auftretenden Unfallursachen unter
sucht. 
Tabe II e 3 zeigt, daß bestimmte Fahr
fehler offensichtlich durch das Sinken 
der allgemeinen Hemmschwelle infolge 
Trunkenheit eher hervorgerufen werden 
als andere. Bei den Lenkern der Fahr
zeuge führt der Konsum von Alkohol in 
erster Linie zu überhöhten Geschwin
digkeiten. Bei fast jedem fünften Unfall 
mit zu hoher Geschwindigkeit als auslö
sendem Faktor stand der Beteiligte un
ter Alkoholeinfluß. 
Auch in den Fällen, bei denen die falsche 

Fahrbahn benutzt oder andere Straßen
teile verbotswidrig befahren oder gegen 
das Rechtsfahrgebot verstoßen wurde, 
sind auffallend viele alkoholisierte Be
teiligte registriert worden. Das gleiche 
gilt für Fehler, in denen ein ungenügen
der Abstand zu anderen Verkehrsteil
nehmern eingehalten wurde. 
Das Schaub i I d zeigt die Häufigkeit 
der Unfallbeteiligung unter Alkoholein
fluß im Tagesverlauf. Die niedrigsten 
Werte werden jeweils morgens und am 
späten Vormittag registriert. Dagegen 
kommt es zu einer starken Anhäufung 

Tabelle 4 An Straßenverkehrsunfällen Beteiligte unter Alkoholeinfluß 1983 
nach Bezirken und Wochentagen 

Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluß 

Bezirk davon 
ins-

gesamt Mon- Diene- Mitt- Donners- Frei- Sonn- Sonn-
tag tag wo eh tag tag abend tag 

- lnsgesamt -

Hamburg-Mitte 796 80 113 77 120 141 159 106 

Altona 376 39 50 47 53 67 58 62 

Eimsbüttel 452 59 53 48 75 84 74 59 

Hamburg-Nord 553 70 43 70 82 118 99 71 

Wandsbek 536 63 69 68 82 81 87 86 

Bergedorf 162 17 17 15 25 26 33 29 

Rarburg 349 39 44 35 50 64 61 56 

Insgesamt 3 224 367 389 360 487 581 571 469 

- darunter in der Zeit von 20 bis 6 Uhr -

Harnburg-Mitte 437 38 57 35 62 74 99 72 

Altona 199 28 23 16 26 34 34 38 

Eimebüttel 262 42 27 22 47 38 44 42 

Hamburg-Nord 316 31 25 40 45 63 63 49 

Wandsbek 293 30 41 33 42 45 43 59 

Bergedorf 92 8 10 8 14 11 19 22 

Harburg 184 20 22 15 29 29 35 34 

Zusammen 1 783 197 205 169 265 294 337 316 
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von Unfällen um Mitternacht. Der Kur
venverlauf ist typisch für alle Wochenta
ge. Nur die Frühstunden des Sonn
abends und des Sonntags liegen hin
sichtlich der Unfallzahlen über den an
deren Wochentagen. Bemerkenswert 
ist, daß die höchste Zahl von Alkoholun
fällen überhaupt freitags in der Zeit kurz 
vor Mitternacht registriert wurde. 
Für die regionale Zuordnung der unter 
Alkoholeinfluß stehenden Unfallbeteilig
ten auf die sieben Bezirke in Harnburg 
spielen viele Faktoren eine Rolle. So 
dürften die Größe des Kraftfahrzeugbe
standes, die Straßenlänge, die Ver
kehrsleistung, der Umfang des Durch
gangsverkehrs auf Ausfallstraßen etc. 
wichtig sein. Trotzdem fällt auf, daß der 
Bezirk Harnburg-Mitte mit weitem Ab
stand die meisten Alkoholunfälle auf-
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weist. Hier geschehen fünfmal so viele 
Unfälle wie beispielsweise in Bergedorf. 
Abgesehen von der unterschiedlichen 
Größe der Bezirke dürfte ausschlag
gebend sein, daß der Bezirk Harnburg
Mitte innerhalb des Stadtgebiets den 
Schwerpunkt für Vergnügungsaktivitä
ten aller Art darstellt. Auf den nächsten 
Plätzen folgen die Bezirke Hamburg
Nord, Wandsbek und Eimsbüttel. Ber
gedorf rangiert mit einem wesentlich ge
ringeren Unfallgeschehen an letzter 
Stelle. 
Ein Vergleich der Unfallhäufigkeit im 
Verlauf der Woche zeigt eine Steigerung 
gegen das Wochenende hin. Freitag und 
Sonnabend weisen die höchsten Unfall
?ahlen auf. Donnerstag und Sonntag lie
gen um jeweils 1 00 Unfälle darunter. Am 
Wochenanfang werden die wenigsten 

Trunkenheitsunfälle festgestellt. Dies 
Bild bietet sich in allen Bezirken mit ge
ringfügigen Verschiebungen zwischen 
Freitag und Sonnabend. 
Nur knapp die Hälfte aller Straßenver
kehrsunfälle mit Alkohol ereignet sich in 
den Tagesstunden von 6.00 bis 20.00 
Uhr, 55 Prozent dagegen in der ver
kehrsarmen Nachtzeit. Die Alkoholun
fälle bei Nacht verteilen sich auf die Be
zirke ähnlich wie die Tagesunfälle; auch 
für die Wochentage gibt es keine auffälli
gen Abweichungen. Nur der Sonntag 
weist nachts deutlich mehr Unfälle auf 
infolge der besonders unfallträchtigen 
Morgenstunden, die häufig den betrübli
chen Abschluß geselligen Zusammen
seins bilden. 

Erich Walter 
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Harnburg heute 
und gestern · 

Das am 21. Juni 1984 von der 
Bürgerschaft beschlossene 
Harnburgische Krebsregi
stergesetz gibt Veranlas
sung, kurz die über 50 jährige 
Geschichte des Harnburgi
schen Krebsregisters zu 
skizzieren. 
Um den Bedingungen, die 
zum Krebs führen, auf die 
Spur zu kommen, hat die 
Harnburgische Gesundheits
behörde (Prof.Dr. G. Herman 
Sieveking) seit 1927 die all
gemeinen Krankenhäuser 
zur regelmäßigen Ausfüllung 
eines von Prof. Bierich in Zu
sammenarbeit mit dem Stati
stischen Landesamt erarbei
teten Fragebogens veran
laßt Die Bögen wurden von 
der Gesundheitsbehörde am 
Ende jedes Jahres eingefor
dert, durchgesehen und 
dann dem Statistischen Lan
desamt zur Bearbeitung 
übergeben. 
Harnburg hatte damit nicht 
nur das erste klinikübergrei
fende Krebsregister 
Deutschlands, sondern auch 
eines der ersten der Weit. ln 
diesem Zusammenhang sind 
die ausgesprochen epide
miologischen Fragestellun
gen zur Erforschung mögli
cher Ursachen des Krebses 
im ersten Fragebogen inter
essant, zum Beispiel nach 
- gegenwärtigem und frü

herem Beruf, 
- früheren Krankheiten und 

deren Therapien, Zahner
krankungen sowie Verlet
zungen, 

- besonderen Gewohnhei
ten (insbesondere regel
mäßiges Rauchen und Al
koholgenuß), 

- Schwangerschaften und 
Stillverhalten sowie nach 

- Krebsfällen in der Ver-
wandtschaft. 

Diese Fragen blieben auch in 
der Tumorkarte erhalten, die 
ab Anfang der 30er Jahre 
verwendet wurde. Schon Mit
te 1933 setzte sich Prof. Sie
veking in einem Beitrag in der 
"Zeitschrift für Gesundheits
verwaltung und Gesund
heitsfürsorge" mit den Fra
gen der Meldepflicht und 

anonymer Meldungen aus
einander, und zwar mit dem 
gleichen Ergebnis, wie jetzt 
in der gesetzlichen Regelung 
vorgesehen. Unentbehrlich 
erschien ihm die persönliche 
Arbeit der Fürsorgerinnen. 
Denn seit dem 1. Januar 
1929 wurde in Harnburg nach 
schwedischem Vorbild die 
"nachgehende" Fürsorge für 
die aus der Behandlung Ent
lassenen durch Prof. Bierich 
organisiert. Prof. Bierich war 
Leiter des als Stiftung 
des Hamburger Reeders 
Stülcken 1920 gegründeten 
Krebsforschungsinstituts am 
Eppendorfer Krankenhaus 
bis zu dessen Schließung 
1948. 
Nach der durch den Zweiten 
Weltkrieg verursachten Un
terbrPchung der Arbeit des 
Harnburgischen Krebsregi
sters wurde 1951 auf Veran
lassung von Prof. Sieveking 
die Hamburger Arbeitsge
meinschaft für Krebsbe
kämpfung gegründet. Anfang 
1952 begann in Zusammen
arbeit zwischen Gesund
heitsbehörde und Statisti
schem Landesamt der Wie
deraufbau der Krebsstatistik 
in Hamburg. Eine vom Euro
parat initiierte Krebsregister
Studie in der zweiten Hälfte 
der 60er Jahre führte ab 1969 
zu einem erweiterten Tabel
lenprogramm. 
Während Vorkriegsdaten aus 
dem Register im wesentli
chen in Tabellen zu Textbei
trägen vorliegen, sind die 
Nachkriegsdaten in vier aus
führlichen Dokumentationen 
enthalten ( 1956 bis 1971, 
1972 bis 197 4, 1975 bis 1977 
sowie 1978 und 1979). Eine 
ausführliche historische Dar
stellung findet sich in dem 
Beitrag von Dr.W. Matti in der 
ersten Dokumentation. 

Nach Schaffung Groß-Ham
burgs hatte die Stadt Ende 
1937 1 677 067 Einwohner. 
Die Bevölkerung stieg bis En
de 1939 auf 1 712 011 Perso
nen an. Die Kriegsereignisse 
führten dann dazu, daß sich 
die Zahl der Einwohner bis 
Ende 1944 auf 1 071 221 
Personen verminderte. 
Aber sofort nach dem Krieg 
begann die Einwohnerzahl 
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Hamburgs wieder zu wach
sen. Die Bevölkerung ver
mehrte sich von 1945 an 
ständig und erreichte Ende 
1964 mit 1 857 431 Personen 
ihren höchsten Stand. Seit
dem geht die Zahl der in 
Harnburg wohnenden Perso
nen durch Sterbeüberschüs
se und Wanderungsverluste 
zurück, so daß Ende 1983 
noch 1 609 531 Personen er
mittelt wurden. Das ent
spricht ungefähr der Einwoh
nerzahl von Ende 1951. 

Im Jahr 1953 wurden in Harn
burg gut 24 700 Wohnungen 
fertiggestellt, 1983 waren es 
5400 Einheiten. 
Bemerkenswert ist, daß da
mals wie heute der Anteil der 
Privathaushalte an den Bau
herrengruppen mit 38 bzw. 
40 Prozent nahezu unverän
dert geblieben ist. Erheblich 
zurückgegangenistdagegen 
der Anteil der gemeinnützi
gen Wohnungsunternehmen. 
Belief sich deren Quote vor 
dreißig Jahren noch auf 48 
Prozent, so waren es 1983 
nur noch 36 Prozent. Umge
kehrt stieg die Bedeutung der 
sonstigen Wohnungsunter
nehmen, die zuletzt zu 19 
Prozent ( 1953 waren es elf 
Prozent) das Baugeschehen 
mitbestimmten. Nach wie vor 
verschwindend gering waren 
die Anteile der öffentlichen 
Hand sowie der Organisa
tionen ohne Erwerbszweck 
(1983: zusammen zwei Pro
zent). Der Rest entfiel da
mals wie heute mit drei bzw. 
einem Prozent auf Unterneh
men, die schwerpunktmäßig 
nicht dem Wohnungsbau zu
zurechnen sind. 

Statistik der 
anderen 
Aus einer Strukturanalyse 
des Arbeitsamtes Hamburg, 
in der die jährlich für Ende 
September ausgezählten 
Merkmale der Arbeitslosen 
ausgewertet werden, geht 
unter anderem hervor, daß in 
einigen Wirtschaftsgruppen 
in Harnburg die Zahl der Ar
beitslosen von 1982 auf 
1983 sogar abgenommen 
hat. Bei einer Steigerung der 
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Gesamtzahl der Arbeitslosen 
in diesem Zeitraum um 32,1 
Prozent wurde ein Rückgang 
um 56,3 Prozent bei der Le-
der- und Schuhverarbeitung, 
um 23,7 Prozent bei der lndu-
strie der Steine und Erden, 
Feinkeramik, Glas, um 22,0 
Prozent bei der Eisen- und 
Stahlerzeugung sowie um 
5,7 Prozent im Bauhauptge-
werbe festgestellt. 
Besonders hohe relative Zu-
nahmen der Arbeitslosen-
zahlen verzeichneten dage-
gender Schiffbau (plus 195,3 
Prozent), der Maschinenbau 
(plus 64,4 Prozent), die Holz-
be- und -Verarbeitung (plw: 
59,3 Prozent), das Ausbau-
und Bauhilfsgewerbe (plus 
58,8 Prozent), die Luftfahrt 
und der sonstige Verkehr 
(plus 55,8 Prozent) sowie der 
Luftfahrzeugbau (plus 53,1 
Prozent). 

Neue Schriften 
Gramatzki u.a.: Beiträge zum 
Problem der Schattenwirt-
schaft. Hrsg. von Günter 
Hedtkamp. Berlin 1983. 1 03 
S. (Schriften des Vereins für 
Sozialpolitik. N. F. Bd. 132.) 

--
Hesse, Joachim Jens; Woll-
mann, Helmut (Hrsg.): Pro-
bleme der Stadtpolitik in den 
80er Jahren. Frankfurt, New 
York 1983. 438 S. (Campus 
Forschung. Bd. 316.) 

--
Reidenbach, Michael: Stadt 
und Umland im Finanzaus-
gleich. Hrsg.: Deutsches ln-
stitut für Urbanistik. Berlin 
1983. 203 S. 

Der Draht 
zumStala 
Amtsleiter 3681-710 
Auskünfte 3681-738 

644 
768 

Veröffentlichungen 3681-719 
Bibliothek 3681-742 
Für Thema: 
Ausstattung der 
Haushalte 3681-703 
Preisindex für die 
Lebenshaltung 3681-701 
Alkohol bei Straßen-
verkehrsunfällen 3681-797 

.-------------~------------.-----------~~% 
Fremd.enverkehr 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinhell 
Monatsdurchschnitt März April Mal Februar März April Mal 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 

hPa') Luftdruck 1 015,7 1 015,1 1 013,7 1 007,9 1 009,2 1 020,5 1 017,4 1 020,3 1 009,1 
Lufttemperatur ·c 10,0 10,3 5,3 9,1 12,6 1,2 3,0 8,8 12,7 
Relative Luftfeuchtigkeit % 76,3 75,3 81 77 74 81 70 64 71 
Windstärke Meßzahl3

) 3,2 3,5 4 4 3 3,2 3,3 2,5 3 
Bewölkung 

" 
') 4,8 5,1 6,7 5,9 6,1 5,0 5,0 4,2 5,7 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 54,9 63,5 91,8 102,0 66,0 49,4 24,5 17,2 80,9 
Sonnenscheindauer Std. 140,9 124,8 58 108 108,5 60,6 118,5 217,4 170,9 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,3 7,4 11 6 5 11 9 3 5 
Tage mit Niederschlägen 

" 18,0 19,2 23 25 25 15 12 10 23 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 630,5 1 617,0 1 621,7 1 620,4 1 619,7 1 606,8 ... ... . .. 
und zwar männlich 

" 762,7 756,2 758,6 757.9 757,5 752,2 ... ... . .. 
weiblich 

" 867,8 860,8 863,1 862,5 862,2 854,6 ... . .. ... 
Ausländer 

" 157,2 157,1 156,0 157,7 155,8 156,7 ... ... . .. 
Bezirk Harnburg-Mitte 223,6 219,7 220,8 220,4 220,2 216,7 ... ... . .. 
Bezirk Altona 

" 229,1 226,9 227,7 227,2 226,9 225,4 ... ... . .. 
Bezirk Eimsbüttel 235,4 233,8 234,3 234,3 234,0 232,3 ... . .. . .. 
Bezirk Harnburg-Nord 

" 291,7 289,7 290,5 290,4 290,5 287,4 ... . .. . .. 
Bezirk Wandsbek 377,4 375,3 376,2 376,0 376,0 372,6 ... ... . .. 
Bezirk Bergedorf 87,9 88,1 88,1 88,1 88,1 88,0 ... . .. . .. 
Bezirk Harburg 185,4 183,5 184,1 184,0 184,0 181,6 ... ... . .. 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 
• Eheschließungen') Anzahl 749 767 795 543 1177 472 ... ... . .. 
• Lebendgeborene') 

" 1105 1 068 1 043 1 024 1 202 964 ... ... . .. 
• Gestorbene') (ohne Totgeborene) 

" 1 980 1 878 2 023 1 646 1 754 1 793 ... . .. . .. 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 13 12 7 20 11 8 ... . .. ... 
• Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 875 - 810 - 980 - 622 - 552 - 829 ... . .. . .. 
• Eheschließungen je 1'ooo 5,5 5,7 5,8 4,1 8,6 3,7 ... ... . .. 
• Lebendgeborene Einwohner 8,1 7,9 7,6 7,7 8,7 7,6 ... ... . .. 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,6 13,9 14,7 12,4 12,8 14,0 ... ... . .. 
• Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,4 - 6,0 - 7,1 - 4,7 - 4,0 - 6,5 ... ... . .. 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 11,4 11,3 6,7 12,7 9,6 8,5 . .. ... . .. 
Wanderungen 
• Zugezogene Personen Anzahl 4 370 4174 4 482 3 219 3857 4011 ... . .. ... 
• Fortgezogene Personen 

" 
4 602 4557 4 047 3 961 4 031 4603 ... ... . .. 

• Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 232 - 383 + 435 - 742 - 174 - 592 ... . .. ... 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 11 391 11 519 11 105 11 455 9 831 12109 ... . .. ... 
Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 

" 1 352 1 337 1 637 1 165 1 422 1 342 ... . .. ... 
dar. angrenzende Kreise') 

" 954 1 002 1 247 960 1 091 1 084 ... . .. ... 
Niedersachsen " 763 741 897 652 754 722 ... . .. ... 
gar. angrenzende Landkreise' 0) 

" 306 334 401 317 356 390 ... ... . .. 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 995 844 917 631 765 697 ... ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" 1 260 1 252 1 031 771 916 1 250 ... ... . .. 
b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 

" 1 568 1 609 1 334 1 593 1 578 1 650 ... . .. ... 
dar. angrenzende Kreise') 

" 1183 1 254 1 123 1 187 1 248 1 319 ... . .. ... 
Niedersachsen 

" 930 884 732 819 896 761 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise'") 

" 
478 466 428 434 485 407 ... ... . .. 

Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 
" 919 760 676 650 612 620 ... . .. 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 
" 1 185 1 304 1 305 899 945 .. 1 572 ... . .. ... 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein 

" 
- 216 - 272 + 303 - 428 - 156 - 308 ... ... ... 

dar. angrenzende Kreise') 
" 

- 229 - 252 + 124 - 227 - 157 - 235 ... ... ... 
Niedersachsen 

" 
- 167 - 143 + 165 - 167 - 142 - 39 ... ... ... 

dar. angrenzende Landkreise'") 
" 

- 172 - 132 - 27 - 117 - 129 - 17 ... ... ... 
Umland insgesamt") 

" 
- 401 - 384 + 97 - 344 - 286 - 252 ... ... ... 

Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 
" + 76 + 84 + 241 - 19 + "53 + 77 ... ... . .. 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 
" + 75 - 52 - 274 - 128 - 29 - 322 ... ... ... 

Bevölkerungsbewegung Insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 1107 - 1 193 - 545 + 1 364 - 726 - 1 421 ... ... . .. 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 8,1 - 7,4 - 4,0 - 10,2 - 5,3 - 11,1 ... . .. ... 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser"') 
Patienten 13

) Anzahl 12 519 12 560 11 332 12 584 13172 13 859 12 803 12 388 12 862 
Betten' 3

) 
o)o 

15128 14 964 14 955 14 960 14 960 14 965 14 974 14 974 14 974 
Bettenausnutzung 85,0 85,2 88,6 84,4 .84,8 90,3 89,6 851 86,9 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 669 882 665 609 567 288 520 586 503151 522 382 466 744 455 353 490 960 

')errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2
) reduziert auf o·c, Normalschwere und Meeresspiegel.- 3)Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala. -

') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970.- 6

) nach dem 
Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- ')mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- ')Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.
'
0

) Landkreise Harburg und Stade. - ") die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12
) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 

psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13
) Bestand am 

Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Büchereien und Museen 
Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 
Besucher der Lesesäle 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 
Lesesaalbesucher und Entleiher 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 
davon Hamburger Kunsthalle 

Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde 
Helms-Museum 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Museum für Harnburgische Geschichte 
Museum für Kunst und Gewerbe 
Planetarium 
Bischofsturm 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt 
• davon Männer 

Frauen 
Arbeitslosenqoute 
Kurzarbeiter 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 

Offene Stellen 

Landwirtschaft 
Milcherzeugung ln 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch 
• dar. an Molkereien geliefert 
• Milchleistung je Kuh und Tag 

Schlachtungen von lnlandtieren') 
• Rinder (ohne Kälber) 
• Kälber 
• Schweine 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen3

) 

• dar. Rinder (ohne Kälber) 
• Kälber 
• Schweine 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
Verarbeitendes Gewerbe4

) 
5

) 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte 
• dar. Arbeiter') 
• Geleistete Arbeiterstunden 7

) 

• Bruttolohnsumme 
• Bruttogehaltssumme 
• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)8) 

dar. Auslandsumsatz 
• Kohleverbrauch 
• Gasverbrauch 
• Heizölverbrauch 
• davon leichtes Heizöl 

schweres Heizöl 
• Stromverbrauch 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinhell f-----l----+----,-----,----+----,-----,-....:.._--,.-------1 

Anzahl 

Anzahl 

0/o 
Anzahl 

t 
% 
kg 

1000 St. 

Anzahl 

1000 
Mio. DM 

10oo"tsK') 
1000m3 

1000 t 

Mio."kwh 

Monatsdurchschnitt 

682 069 

43 484 
12186 

3971 

3 065 
1 330 

104 435 
26 783 

9 869 
8 229 
8 893 
7 077 

26 201 
13124 

9 648 
1 686 

52 662 
32 769 
10 893 

7,4 
9 840 

62 171 
5 940 

3 308 

1 259 
94,0 
12,1 

5,5 
1,6 

18,7 
3 281 
1 509 

202 
1 546 

159 383 
91 114 
12 727 

272 
304 

6 969 
832 

3 
27 097 

34 
4 

30 
360 

703 641 

50 267 
23 503 

4272 

3 378 
1 357 

94 592 
21 341 

8 776 
6 667 
8 550 
6 386 

26 933 
14 776 

5 915 
1 634 

72 484 
44 963 
27 521 

10,2 
18 690 

81 240 
6 828 

2 194 

1 296 
94,4 
12,5 

5,5 
1,7 

17,1 
3197 
1 532 

234 
1 407 

150 824 
84 915 

139 467 
3085 
3 669 

81 128 
9 691 

38 
290 215 

410 
44 

366 
4 326 

März 

813145 

51 746 
22 874 

5 006 

4039 
1 528 

87 246 
18 917 

11 064 
9 550 
4 833 
3103 

28 353 
12 567 

1 962 

73 694 
46 311 
27 383 

10,3 
24 756 

82 584 
6 967 

1 966 

1 595 
94,0 
15,1 

5,6 
2,2 

17,7 
3 389 
1 604 

284 
1 462 

152 482 
85 835 
12 736 

243 
291 

7 233 
798 

4 
27 587 

45 
5 

40 
378 

April 

707 178 

57 983 
24 508 

4 287 

3002 
1 283 

80 453 
18 850 

9 679 
6 383 
8 870 
7 857 

26 650 
7 711 

2 310 

73 481 
45 875 
27 624 

10,3 
21 924 

81 442 
6 905 

2 208 

1 612 
96,9 
15,8 

4,5 
1,7 

17,1 
2 898 
1 250 

206 
1 426 

151 294 
85 243 
11 673 

246 
301 

6 329 
615 

3 
21 071 

34 
4 

30 
355 

Mal 

743 226 

55 835 
24 593 

4 707 

3 645 
1 403 

79 934 
8 421 

9 258 
4 386 

12 322 
11 240 
37 747 

5 557 

2 243 

70 680 
43 995 
26 685 

9,9 
19 027 

79 222 
6 898 

2 253 

1 642 
98,1 
15,6 

4,9 
1,8 

17,4 
3 092 
1 397 

231 
1 447 

150 997 
84 968 
11 615 

261 
313 

6 868 
1 177 

3 
19 469 

28 
3 

25 
349 

Februar 

741 087 

48 263 
29 446 

4 507 

4204 
1 520 

64183 
8 335 

7 310 
9 525 
9 946 
2 283 

12 364 
15 309 

1 394 

81 072 
51 206 
29 866 

11,4 
18 716 

91 749 
7 085 

2 078 

1 341 
94,2 
12,8 

5,0 
2,1 

16,7 
3 064 
1 396 

251 
1 389 

144 798 
80 842 
11 483 

242 
317 

6 794 
692 

3 
29 078 

37 
5 

32 
365 

März 

812 900 

54 779 
32 221 

4 583 

3 887 
1 525 

105 781 
51 666 

10 271 
6 078 
5 692 
4 375 

11 502 
18 673 

1 899 

79 694 
50 359 
29 335 

11,2 
18 855 

92 223 
6 816 

2 233 

1 603 
94,1 
14,3 

5,1 
2,5 

16,6 
3163 
1 451 

318 
1 352 

144 019 
80 297 
11 714 

237 
307 

7 220 
837 

3 
29 634 

37 
5 

32 
383 

April 

713 042 

62 417 
28 345 

4 424 

3237 
1 412 

78 852 
49 429 
29 423 

11,0 
17165 

89 721 
6 833 

2137 

1 615 
96,6 
14,9 

5,0 
2,9 

18,0 
3 274 
1 385 

368 
1 490 

143413 
80 020 
10 668 

230 
284 

6 587 
781 

2 
30 529 

32 
4 

28 
340 

Mal 

743 538 

57 635 
31 720 

4 665 

3 595 
1 438 

76 769 
47 980 
28 789 

10,8 
16 570 

88 021 
6 837 

2 553 

1 605 
97,7 
14,3 

5,6 
2,0 

17,8 
3 298 
1 533 

267 
1 484 

142 740 
79 349 
11 193 

244 
303 

7 037 
729 

2 
27 744 

25 
3 

22 
355 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2
) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3
) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.- 4

) Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes ( einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten.- 5

) einschl. Bergbau.-') einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7
) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 8

) ohne Umsatz
steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- 9

) 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt März April Mal Februar März April Mal 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3 497 40 825 3 509 2 936 3 632 3179 3 384 3211 3 306 
davon Bergbau, Grundstoff. und 

20 725 Produktionsgütergewerbe 
" 1 815 1 804 1 505 1 620 1 772 1 809 1 674 1 852 

Investitionsgütergewerbe 
" 947 11 386 910 727 1 298 705 884 855 774 

Verbrauchsgütergewerbe 
" 138 1 599 150 125 127 130 143 117 132 

Nahrungs- und GenuSmittelgewerbe 
" 

597 7 115 645 579 587 572 548 565 548 

Bauhauptgewerbe') 
• Beschäftigte Anzahl 27 489 26 456 25 757 26145 26 488 25 047 25 004 25 275 ... 

dar. Arbeiter3
) 

1000 
21 539 20 592 19 825 20 224 20 598 19 276 19 235 19 542 ... 

• Geleistete Arbeitsstunden 2 941 2 761 2 468 2 762 2 992 1 998 2 550 2 580 ... 
• davon für Wohnungsbau 

" 832 832 732 793 915 627 840 858 ... 
gewerblichen und industriellen Bau 1146 1 048 1 026 1 094 1 098 850 949 931 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 964 881 710 875 979 521 761 791 

Mio:·DM 
... 

• Bruttolohnsumme') 73 70 58 67 74 48 59 65 ... 
• Bruttogehaltsumme') 

" 
21 21 19 19 20 20 19 20 ... 

• Baugewerblicher Umsatz5
) 

" 268 255 175 192 229 173 219 236 ... 
davon im Wohnungsbau 69 70 36 46 67 42 58 72 ... 

gewerblichen und industriellen Bau " 
111 98 91 81 85 88 94 108 ... 

öffentlichen und Verkehrsbau " 89 88 47 65 78 43 67 56 ... 

Ausbaugewerbe6
) 

Beschäftigte Anzahl 10 807 10 568 10 319 10 276 10 402 10 238 10 262 10180 ... 
dar. Arbeiter3

) 

1000 
8 585 8 372 8144 8114 8 229 8 030 8 041 7 981 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 308 1 266 1 254 1 201 1 207 1 170 1 218 1159 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 26 25 23 23 23 22 23 23 ... 
Bruttogehaltsumme') 8 8 7 7 8 8 8 8 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz') 88 86 82 69 72 76 81 68 ... 
Öffentliche Energieversorgung 
• Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 445 430 650 623 488 357 319 222 116 
• Stromverbrauch 910 925 1 038 906 852 1 073 1 080 892 845 
• Gasverbrauch7

) 
" 2 095 2 001 2 835 2198 1 724 2 913 2 693 1 771 1139 

Index der·Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976""100 96,2 92,6 94,6 99,3 90,0 90.4 93,5 91,8 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe " 
106,2 101,9 107,6 101,8 82,7 112,9 115,9 108,8 ... 

Investitionsgütergewerbe " 94,8 90,5 88,2 96,7 94,4 89,0 92,3 88,6 ... 
Verbrauchsgütergewerbe 91,0 87,6 93,6 92,2 88,1 85,6 91,2 84,5 ... 
Nahrungs- und GenuSmittelgewerbe 83,5 81,0 83,8 94,0 89,2 65,1 63,8 73,0 ... 
Bauhauptgewerbe 

" 
89,4 88,5 71,6 97,2 100,3 65,3 79,9 93,8 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
• Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 104 141 90 167 147 160 194 161 116 
• dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

100Ö m3 
72 101 48 113 123 132 131 115 98 

• Rauminhalt 198 230 165 297 211 225 388 235 130 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 65,8 79,9 58,6 111,5 69,6 81,2 141,6 83,2 46,0 
• Wohnfläche · 1000 m2 37 44 33 62 40 41 78 44,2 25 

Nichtwohnbau 
• Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 23 23 21 32 16 19 9 7 11 
• Rauminhalt 1000 m3 213 198 88 269 120 173 44 29 36 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 46,5 53,0 17,7 37,7 36,4 40,9 9,4 21,0 12,6 
• Nutzfläche 1000 m' 32 32 17 41 25 31 7 5,4 7 
Wohnungen 
• Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 484 541 432 697 486 556 1 173 589 294 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 119 106 53 54 72 63 67 59 100 

Nichtwohngebäude· (nur Neubau) Anzahl 26 23 3 11 7 7 7 2 12 
Rauminhalt 1000 m3 270 223 22 46 139 27 99 113 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 462 478 187 185 423 169 259 155 427 

Gebäude- und Wohnungsbestand") 
202 202 Bestand an Wohngebäuden 1000 200 201 201 201 201 202 202 

Wohnungen 
" 

794 799 795 795 796 800 800 800 800 

')ohne Umsatzsteuer.- 2
) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3

) einschließlich Umschüler und Auszubildende.
')einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5

) ohne Umsatzsteuer.-') Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.- 7
) 1 Mio. 

kWh ~ 3 600 Giga Joule. - 8
) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt März April Mal Februar März April Mal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 

Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäudeinsgesamt 1980 ... 100 109,5 112,1 111,7 113,3 114,3 
Ein- und Zweifamiliengebäude .. 109,5 111,9 111,5 113,1 114,0 
Mehrfamiliengebäude .. 109,6 112,2 111,8 113,4 114,4 
Gemischt genutzte Gebäude .. 109,7 112,3 111,9 113,6 114,6 

Bürogebäude .. 110,2 113,1 112,6 114,8 115,7 
Gewerbliche Betriebsgebäude .. 110,5 113,1 112,7 114,3 115,4 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen Anzahl 60 003 55 482 55 065 54 865 56 271 53 423 53148 53 075 54 470 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 1000 DM 6 547,1 6 201,7 6 071,1 6 097,2 6 342,8 6186,1 6 255,5 6 259,5 6 467,2 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Harnburg 2

) 
3

) Mio. DM 888 1 000 1 042 734 1 340 934 1 088 1 401 ... 
: und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 133 108 121 100 119 119 114 111 ... 

Waren der Gewerblichen Wirtschaft .. 755 892 921 634 1 221 815 974 1 290 ... . davon Rohstoffe 6 6 5 6 6 6 10 6 ... .. 
Halbwaren 146 138 185 112 131 153 185 142 ... . Fertigwaren 603 748 731 516 1 083 657 779 1135 .. ... . davon Vorerzeugnisse 85 83 87 78 78 96 102 87 ... . Enderzeugnisse 518 665 645 438 1 005 561 677 1 048 .. ... . nach Europa 570 573 645 495 613 611 665 580 ... . dar. EG-Länder 367 396 462 333 368 410 410 392 ... 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure') 
Einfuhr .. 6 204 5 433 5 819 5 124 5 363 5 820 6 029 ... ... 
davon Europa 3 201 3170 3 681 2 891 3 403 3167 3618 ... ... 

dar. EG-Länder .. 2 477 2 347 2 880 2 076 2 610 2183 2 748 ... ... 
Außereuropa .. 3 003 2 263 2138 2 233 1 960 2 653 2 411 ... ... 

Ausfuhr .. 2 677 2 533 2 946 2 089 2 649 3484 2 897 ... ... 
davon Europa .. 1 902 1 731 2195 1 407 1 497 2 671 2 098 ... ... 

dar. EG-Länder 1 400 1 204 1 572 843 946 2122 1 499 ... ... 
Außereuropa 775 802 751 682 1152 831 799 ... ... 

Umsatz-Meßzahlen im Großhandel 
• Großhandel insgesamt 1980 ... 100 112,3 118,6 131,4 116,2 115,4 119,4 126,8 115,2 ... 
• davon Binnengroßhandel .. 117,6 120,8 132,9 119,6 117,4 113,3 125,1 108,7 . .. 
• Außenhandel 108,0 116,9 130,2 113,4 113,7 124,5 126,8 120,5 ... 
Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 1980 ... 100 102,4 105,0 117,6 101,7 r 98,9 101,9 112,6 104,1 ... 
darunter Warenhäuser .. 93,5 94,5 93,9 82,1 r 85,0 84,0 81,5 84,2 ... 
Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt .. 103,3 103,7 99,0 102,7 r 109,4 94,1 104,4 111,2 ... 
darunter Seherbergungsgewerbe .. 99,2 98,6 87,6 96,1 r 108,2 87,8 98,6 106,8 ... 

Gaststättengewerbe .. 103,5 102,7 99,8 102,5 r 108,3 93,1 104,1 110,9 ... 
Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 1000 124,2 129,2 111 115 r 143 84 108 125 ... 
• dar. von Auslandsgästen 39,4 40,4 30 40 r 44 23 29 45 ... 
• Fremdenübernachtungen 229,5 242,1 203 211 r 263 162 207 241 ... 
• dar. von Auslandsgästen .. 79,9 80,4 60 80 r 86 49 62 91 ... 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe Anzahl 1 302 1 180 1 334 1 242 1 154 p 1 130 p 1 200 p 1 105 p 1 200 
Güterverkehr über See 1000 t 5132 4 219 5161 4 442 3665 p 4 633 p 5130 p 4 622 p 4 468 
davon Empfang 3 207 2 495 2 926 2 633 2 225 p 2 671 p 3 080 p 3 037 p 2 772 

dar. Sack- und Stückgut .. 641 671 720 720 679 p 702 p 784 p 753 p 739 
Versand 1 925 1 725 2 235 1 809 1 440 p 1 962 p 2 049 p 1 585 p 1 696 
dar. Sack- und Stückgut 

Anzahl 
893 938 968 878 866 p 1 036 p 1192 p 871 p 1 045 

Umgeschlagene Container') 74104 77 528 77·958 74 732 78 339 76 835 92 251 88 432 89 899 
ln Containern umgeschlagene Güter') 1000 t 653 725 724 690 741 721 868 806 835 

Binnenschiffahrt 
• Güterempfang .. 345 ... 393 349 461 342 425 437 p 470 
• Güterversand .. 375 . .. 513 467 361 391 449 403 p 408 

Luftverkehr') 
Starts und Landungen Anzahl 5 298 5 170 5 142 5143 5 565 4 543 5 263 p 5 660 p 6 362 
Fluggäste 344133 343 331 341 289 331 273 375112 301 106 341114 p338 045 p412930 
Fracht t 2 027,4 2189,7 2 482,5 2126,1 2 079,2 2 214,9 2 456,8 p 2 370,6 p 2 321,7 
Luftpost 883,6 957,4 957,9 900,9 863,4 1 042,7 1 055,1 p 949,6 p 1 016,6 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 1000 28 340 28 265 29108 28 577 28 467 27 574 26 898 27 612 ... 
Busse (ohne Private) .. 22 402 22 291 23285 22 368 22 693 21 865 21 230 20 983 . .. 

')für Neubau in konventioneller Bauart. - 2
) Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3

} Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Harnburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - 4

) Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden. 5

} ohne Massen- und Privatquartiere.- 6
} umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7

) einschließlich Eigengewicht der 
beladenen Container. - 8

} gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9
} ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen') 
dar. Personenkraftwagen 2

} 

• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
• dar. Personenkraftwagen 2

} 

• Lastkraftwagen 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 
• Getötete Personen 
• Verletzte Personen 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') -
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt') 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 
• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich} 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken') 

• Sichteinlagen und Termingelder 
• von Unternehmen und Privatpersonen 
• von öffentlichen Haushalten 
• Spareinlagen 
• bei Sparkassen 

• Gutschriften auf Sparkonten') 
• Lastschriften auf Sparkonten 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) 
• Vergleichsverfahren 
• Wechselproteste (ohne die bei der Post) 
• Wechselsumme 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern 
• Steuern vom Einkommen 
• Lohnsteuer') 
• Veranlagte Einkommensteuer') 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 
• Körperschaftsteuer') 8

) 

• Steuern vom Umsatz 
• Umsatzsteuer 
• Einfuhrumsatzsteuer 

• Bundessteuern 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle} 
• Verbrauchsteuern 

• Landessteuern 
• Vermögensteuer 
• Kraftfahrzeugsteuer 
• Biersteuer 

• Gemeindesteuern 
• Grundsteuer A '~ 
• Grundsteuer B' ) 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital"} 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit t-------'----+---.------.----+----,----,r------.----l 

1000 

je 1'ooo 
Einwohner 

Anzahl 

Mio. DM 

Anzahl 

Anzahl 

Mio. DM 

Monatsdurchschnitt 

631,9 
555,2 

342 
5 656 
4 828 

322 

850 
15 

1 090 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

11 275,0 
7195,8 
4 079,2 

61 832,1 
45 797,2 
16 034,9 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 
7 440,7 

15 014,5 
9 537,5 

1 832,8 
902,6 

39 

357 
3,9 

31 068 

1 561,9 
853,3 
577,6 
131,3 

50,1 
94,4 

708,6 
264,7 
443,9 

1 055,2 
81,2 

944,5 

65,5 
28,8 
13,9 
2,7 

134,5 
0,1 

18,5 
115,4 

640,1 
560,5 

347 
6 009 
5 216 

352 

893 
15 

1151 

101 409,2 
97 044,0 
18 742,6 
17 904,9 

837,7 

11122,2 
7 192,0 
3 930,2 

67 179,2 
49 662,7 
17 516,5 

57 189,8 
41 658,4 
34 458,8 
7199,6 

15 531,4 
9 914,0 

1 685,9 
976,8 

40 

351 
5,0 

32 524 

1 607,9 
863,0 
600,2 
134,7 

41,0 
87,0 

744,9 
299,8 
445,2 

1 033,1 
75,3 

926,4 

68,0 
27,0 
14,3 
2,7 

135,3 
0,1 

20,8 
113,9 

März 

635,5 
557,5 

344 
9 070 
7 398 

579 

772 
10 

1 049 

95 748,3 
91 377,2 
16 826,4 
15 900,4 

926,4 

11 598,5 
7 096,8 
4 501,7 

62 952,3 
46 315,7 
16 636,6 

52 930,2 
37 965,6 
30 593,7 

7 371,9 
14 964,6 

9 538,2 

1137,0 
1 121,1 

53 

288 
3,0 

34 522 

April 

637,9 
559,1 

345 
7 442 
6 263 

396 

915 
10 

1164 

95 824,4 
91 473,6 
16 444,6 
15 575,6 

869,0 

11 610,7 
7 088,0 
4 522,7 

63 418,3 
46 631,4 
16 786,9 

53 308,7 
38 290,6 
30 975,3 

7 315,3 
15 018,1 

9 551,2 

1106,2 
1 053,2 

30 

305 
3,8 

28156 

1 662,5 
1110,6 

499,7 
378,2 -

1 344,0 
596,3 
531,3 

9,1 
33,9 
40,3 

747,6 

33,2 
199,5 
551,9 
104,2 
447,7 

904,8 
78,7 

793,9 

56,4 
6,2 

19,9 
1,8 

73,7 
0,0 
3,2 

70,3 

301,5 
446,1 

954,5 
89,2 

834,9 

44,5 
4,2 

12,6 
3,0 

14,7 
0,0 
1,7 

12,9 

Mal 

640,5 
561,0 

Februar 

645,8 
565,3 

März 

650,8 
569,2 

April 

655,7 
572,9 

Mal 

658,9 
575,4 

346 p 
7167 
6 087 

345 

351 p 
5 701 
5193 

244 

353 p 
8 299 
7 111 

537 

356 p 
7 480 p 
6 301 p 

422 p 

358 
7 888 
6 987 

333 

964 
17 

1 230 

638 
5 

792 

681 
13 

883 

821 p 
9 p 

1 072 p 

1 038 
6 

1 290 

96 524,5 
92156,7 
16 752,8 
16115,1 

637,7 

100151,7 
95 890,6 
17 726,2 
17 464,7 

261,5 

100157,7 100828,3 
95 875,6 96 536,8 
17 531 ,0 17 955,4 
17 440,2 17 531,7 

90,8 423,7 

11 723,6 
7 146,4 
4 577,2 

10 755,0 10 577,0 10 722,5 
7 074,7 
3 647,8 

63 680,3 
46 912,9 
16 767,4 

54102,9 
39 039,1 
31 333,0 
7 706,1 

15 063,8 
9 564,1 

932,9 
887,3 

45 

356 
3,9 

30130 

7 014,8 7 117,9 
3 740,2 3 459,1 

67 409,4 67 767,6 
49 655,1 49 771,1 
17 754,3 17 996,5 

55 964,5 
40 782,1 
33 658,4 
7123,7 

15182,4 
9 730,1 

1 021,6 
1 091,4 

43 

348 
3,3 

33 538 

54 642,0 
39 521,3 
32 984,0 
6 537,3 

15120,7 
9 674,3 

1 057,8 
1 119,5 

47 

330 
4,8 

32 092 

1 977,2 

67 858,9 
49 753,8 
18105,1 

55158,7 
40 091,8 
33 491,0 

6 600,8 
15 066,9 

9 616,3 

851,0 
904,8 

30 

336 
4,4 

27 998 

1 346,1 
627,4 
531,2 

4,6 
41,2 
50,4 -

718,7 

1 344,9 
628,3 
612,5 

18,4 
19,2 
21,8 

1 267,4 
607,4 
358,1 -

1 316,9 
631,3 
560,5 

20,5 
43,5 
47,8 

305,8 
412,9 

906,2 
70,7 

812 7 

104,8 
74,7 
13,2 
2,6 

296,0 
0,2 

47,8 
247,9 

716,6 
200,3 
516,2 

1 025,4 
70,9 

883,9 

98,4 
58,4 
11,9 

1,5 

342,3 
0,3 

54,6 
282,7 

11,4 
290,4 
709,8 
209,9 
499,9 

956,6 
81,2 

844,1 

48,4 
1,5 

12,7 
2,0 

42,7 
0,0 
1,9 

37,1 

685,6 
161,6 
524,1 

965,2 
83,4 

854,3 

35,0 
0,6 

16,5 
2,2 

40,5 
0,0 
0,8 

36,2 

102165,1 
97 890,4 
18 243,6 
18107,4 

136,2 

11 333,3 
7 173,9 
4159,4 

68 313,5 
50 035,0 
18 278,5 

55 931,5 
40 877,5 
33 976,1 
6 901,4 

15 054,0 
9 578,4 

867,2 
880,1 

43 

361 
4,3 

33 424 

1 662,1 
844,4 
582,9 

19,1 
39,5 

203,0 
817,7 
320,6 
497,1 

1 081,5 
70,9 

978,7 

104,4 
66,1 
16,8 

2,7 

368,8 
0,3 

53,4 
310,7 

1
) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 3) Die Angaben umfassen die in Hamburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich
tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. - ') einschließlich durchlaufender Kredite. - 5) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12. und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6) einschließlich Zinsgutschriften. - 7

} vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.- 9

) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10
} einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter

wohnstätten.- 11
) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt März April Mal Februar März April Mal 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
• Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 839,1 1 839,2 1 683,2 1 622,3 1 613,5 1 689,8 1 901,6 1 606,1 1 945,3 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 

" 
373,5 376,4 489,5 259,0 273,5 266,9 561,3 275,2 377,1 

• Anteil an den Steuern vom Umsatz 478,3 495,4 367,0 497,2 477,9 469,3 464,9 449,1 535,6 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 12,5 8,9 - - 26,2 - 1,3 - - 21,8 

• Steuereinnahmen des Landes 429,0 438,1 210,6 445,6 112,4 566,1 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 281,0 288,3 54,3 273,5 24,2 372,3 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 

" 
70,1 72,9 111,8 41,1 53,3 67,6 

• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 
" 

12,5 8,9 - - 26,2 - 1,3 - - 21,8 

• Steuereinnahmen der Gemeinde 
" 

189,2 199,1 14,3 324,0 32,3 415,6 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 

" 
90,4 96,2 70,3 12,9 195,5 285,3 37,1 36,2 267,2 

• Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer')') 
" 

79,7 81,6 - 0,4 80,4 - 8,2 90,3 

Harnburg verbleibende Steuerein nahmen') 
" 

586,4 608,1 152,0 768,2 143,5 980,4 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 737 747 737 ... 
• dar. Facharbeiter 

" 
769 776 765 ... 

• weibliche Arbeiter 
" 

486 508 501 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
452 468 462 ... 

Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 

" 
17,69 18,30 18,17 ... 

• dar. Facharbeiter 
" 

18,42 19,03 18,89 ... 
• weibliche Arbeiter 12,14 12,76 12,68 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
11,23 11,74 11.67 ... 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
• männlich 4 339 4 565 4 524 ... 
• weiblich 

" 
3 042 3175 3146 ... 

Technische Angestellte und Meister 
• männlich 

" 
4127 4 279 4 247 ... 

• weiblich 
" 

2 873 2 974 2 g55 ... 
Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 3 645 3 763 3 738 ... 
• weiblich 

" 
2 670 2 755 2 729 ... 

Offentliehe Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 

Straftaten insgesamt Anzahl 19 487 20 093 21 502 18 034 18 903 19 199 19 611 18 542 21 675 
dar. Straftaten wider das Leben 8 8 4 6 11 7 3 8 7 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

147 160 156 151 114 113 202 120 174 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 

" 
1 217 1 222 1 273 1 074 1 078 1 085 1 098 1 063 1 313 

Vermögens- und Fälschungsdelikte 
" 

2 665 2 262 3198 2 017 2 324 2 860 2 583 2 975 3 326 
Diebstahl 

" 
12 668 13 480 13 685 12 054 12 663 11 946 12 585 11 743 13 909 

dar. unter erschwerenden Umständen 
" 

7 833 8 680 8 422 7 654 8164 7 601 8 041 7 745 9187 

Außerdem Verkehrsvergehen 1140 1 055 1 136 1 101 1152 990 1132 979 1115 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 

Alarmierungen insgesamt 
" 

16 748 16 438 17 236 15 435 17 050 14 534 15 579 15 822 16 347 
dar. Feueralarme " 

643 664 613 553 554 613 948 895 642 
dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 

" 
161 163 154 136 130 179 219 212 164 

Rettungswageneinsätze 
" 

14 995 14 683 15181 13 884 15 396 13188 13 830 14 091 14 803 
dar. für Krankenbeförderungen 

" 
2 435 2 322 2 611 2 284 2 381 2 216 2 213 2 319 2 210 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 270 318 510 237 221 270 378 407 315 

')ohne EG-Anteil Zölle.- 2) nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3
) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.

') nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab
gaben (§ 6 LAG). -')ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im groBräumlichen Vergleich 

Berlchtsmonat1
) 

1984 

Merkmal Maßeinheit Berichts· 
Hamburg, Bundesgebiet 

zelt 
Hamburg 

Schi.·Holstein, Insgesamt-
Hamburg Nledersachsen, elnschl. 

Bremen Berlln (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Februar 1 606,9 12141,5 61 264,2 1 622,3 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

964 8 525 46 980 931 
Gestorbene 

" " 
1 793 11 458 56 555 1 868 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" " 

- 829 - 2 933 - 9 575 - 937 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 4 011 17 653 29 047 3 633 
" " Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

4 603 19 725 38 020 3 479 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" " 
- 592 - 2 072 - 8 973 + 154 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" " 

- 1 421 - 5 005 - 18 548 - 783 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 156,7 596,0 4 556,8 157,9 

Lebendgeborene Anzahl 172 584 4 500 172 
Gestorbene 

" " 
22 74 581 29 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" " + 150 + 510 + 3 919 + 143 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

1116 3883 20 744 842 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" " 
1 642 6145 33 899 1190 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" " 

- 526 - 2 262 - 13155 - 348 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" 

- 376 - 1 752 - 9 236 - 205 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Juni 77 527 522 594 2 112 596 70198 
und zwar Männer 48 093 305 817 1 170 694 43 378 

Frauen " 
29 434 216 777 941 902 26 820 

Teilzeitkräfte 
" " 

5 530 53 041 230 464 5 652 
Ausländer 

" " 
13 684 47 121 262 917 13108 

Arbeitslosenquote % " 
10,9 10,8 8,5 9,9 

Offene Stellen Anzahl 
" 

2 924 17 167 99 329 2 343 
Kurzarbeiter 

" 
17 353 77 369 338 327 16 265 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl März 1440Hi 1 009 368 6 825 563 152 482 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 I " 

11 715 105108 693 286 12 736 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 544 3134 21 327 535 

Umsatz aus Eigenerzeugung') 3 384 18 018 105 312 3 509 
Gesamtumsatz') " " 

7 220 24 316 120 582 7 233 
'darunter Auslandsumsatz 

" " 
837 5 836 34 836 798 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl Februar 25 047 194 464 1 023 366 25 196 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 

" 
1 998 14 587 84 429 1 702 

Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 
" 

67 375 2198 61 
Baugewerblicher Umsatz') 

" " 
173 1 002 5 534 122 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen') 1000 Februar r 86 r 511 ... r 87 
darunter von Auslandsgästen 

" " 
r 24 r 63 ... r 24 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl März 7 111 58 365 294183 7 398 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio.DM Januar-März 7 474 19 848 99 298 7 234 
darunter 

Gemeinschaftsteuern " " 
4 772 14 311 75 147 4 550 

Landessteuern " " 
194 876 4 776 199 

Gemeindesteuern " " 
398 1 650 9 382 377 

')Bei Bestandsdaten: Stand al'[l Monatsende.- 2
) Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.-') Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

7) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- ')Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (einschl.)2
) 

1983 1984 1983 Veränderung 1984 gegenüber 1983 in% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Hamburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Hamburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Hamburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, einschl. Nledersachsen, elnschl. 
Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlln (West) -

12177,3 61 497,6 1 607,6 12 144,0 61 273,1 1 622,7 12178,8 61 509,9 - 0,9 - 0,3 - 0,4 

8 427 47 038 1 940 16 410 90 736 2 023 16 752 93 534 - 4,1 - 2,0 - 3,0 
12 073 62 851 3 693 23 384 115 573 3 771 24 928 125 227 - 2,1 - 6,2 - 7,7 

- 3 646 - 15 813 - 1 753 - 6 974 - 24 837 - 1 748 - 8176 - 31 693 X X X 

18 635 24 403 9 310 38 657 61 838 7 639 39 958 53 073 + 21,9 - 3,3 + 16,5 
18 000 33 788 10 227 41 804 81 211 7 436 38 693 71 209 + 37,5 + 8,0 + 14,0 

+ 635 - 9 385 - 917 - 3147 - 19 373 + 203 + 1 265 - 18136 X X X 

- 3 011 - 25198 - 2 670 - 10121 - 44 210 - 1 545 - 6 911 - 49 829 X X X 

605,1 4 656,8 157,0 596,8 4 561,5 158,1 605,3 4 660,2 - 0,7 - 1,4 - 2,1 

684 5117 325 112,3 8 550 373 1 335 9 964 - 12,9 - 15,9 - 14,2 
96 700 49 156 1 198 50 190 1 335 - 2,0 - 17,9 - 10,3 

+ 588 + 4 417 + 276 + 967 + 7 352 + 323 + 1 145 + 8 629 X X X 

3473 17 735 2 600 8 517 45 174 1 847 7154 38 188 + 40,8 + 19,1 + 18,3 
4 469 29 039 3 668 12 226 72 191 2 622 9 768 61 851 + 39,9 + 25,2 + 16,7 

- 996 - 11 304 - 1 068 - 3 709 - 27 017 - 775 - 2 614 - 23 663 X X X 

- 408 - 6 887 - 792 - 2 742 - 19 665 - 452 - 1 469 - 15 034 X X X 

509 094 2126 655 79104 573 408 2 347 772 71 861 544 855 2 331147 + 10,1 + 5,2 + 0,7 
290 766 1 173 425 49 690 345 658 1 361 611 44 989 325 675 1 357 292 + 10,4 + 6,1 + 0,3 
218 328 953 230 29 414 227 750 986161 26 872 219180 973 855 + 9,5 + 3,9 + 1,3 

56 410 242 455 5 744 55 978 239133 5 791 58 612 250100 - 0,8 - 4,5 - 4,4 
47 872 284 496 14 240 50 304 288 327 13167 49 310 304 004 + 8,1 + 2,0 - 5,2 

10,7 8,7 11,1 11,9 9,5 10,1 11,5 9.4 X X X 

14 885 85 621 2 288 15 805 85 772 2 075 13 914 75 403 + 10,3 + 13,6 + 13,8 
98 099 495 003 17 982 112 361 507 024 21 749 174 542 876 603 - 17,3 - 35,6 - 42,2 

1047410 6 954 570 144 623 1 010 613 6 823 325 153 230 1 049 046 6 967 556 - 5,6 - 3,7 - 2,1 
109 225 722 536 34 789 309 726 2 050 378 36 927 310 348 2 012 715 - 5,8 - 0,2 + 1,9 

3122 20 937 1 625 9 934 64 537 1 555 8 992 60 536 + 4,5 + 10,5 + 6,6 

18 011 103 011 9 605 51 731 299 812 9 713 48 944 275 827 - 1,1 + 5,7 + 8,7 
24126 117 924 20 340 69 213 342 801 19 718 65 055 315 620 + 3,2 + 6,4 + 8,7 
5119 31 906 2 167 16 258 97 457 2 075 13 732 85 688 + 4,4 + 18,4 + 13,7 

192 331 1012233 25106 196 469 1 031 113 25 400 193 847 1022714 - 1,2 + 1,4 + 0,8 
11132 63 044 4 035 30 058 166 085 4 003 27 043 145 999 + 0,8 + 11,1 + 13,8 

306 1 794 138 775 4 438 137 705 4021 + 1,0 + 9,9 + 10,4 
890 4 994 337 1 988 11 248 338 1 898 10 753 - 0,3 + 4,7 + 4,6 

r 494 3 006 r 170 r 973 ... r 168 r 942 5 706 + 1,6 + 3,2 ... 
r 61 517 r 44 r 114 ... r 46 r 109 924 - 3,7 + 4,6 ... 

60 840 316 519 16 947 134 775 687 432 16 311 127 425 654 759 + 3,9 + 5,8 + 5,0 

18 767 91 857 7 474 19 848 99 298 7 234 18 767 91 857 + 3,3 + 5,8 + 8,1 

13 328 69 334 4 772 14 311 75 147 4 550 13 328 69 334 + 4,9 + 7,4 + 8,4 
833 4280 194 876 4 776 199 833 4 280 - 2,5 + 5,2 + 11,6 

1 604 8 639 398 1 650 9 382 377 1 604 8 639 + 5,6 + 2,9 + 8,6 

und mehr Beschäftigten. -')ohne Umsatzsteuer. - 5
) nach den Ergebnissen der jeweils !etzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 6

) für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Maln dort 

Bevölkerung 

Bevölkerung 1) 1000 4. Vj. 83 1 610 1 855 1 284 997 636 615 580 564 540 ') 544 474 
3. Vj. 83 1 613 1 857 1 284 1 000 638 615 581 566 543 ') 544 475 

darunter Ausländer % 4. Vj. 83 9,8 12,5 16,3 14,4 5,6 21,8 12,8 17,4 6,9 9,4 12,0 
3. Vj. 83 9,5 16,4 14,5 5,6 21,9 12,9 17,3 6,9 9,4 12,0 

Lebendgeborene Anzahl 4. Vj. 83 3 038 4262 2 268 2 050 1 339 1 259 1 215 1 060 1 082 1 079 908 
3. Vj. 83 3 368 4 674 2 549 2 173 1 369 1 352 1 151 1 378 1141 1122 1 097 

darunter Ausländer % 4. Vj. 83 16,3 19,1 18,7 21,3 11,4 32,2 19,7 24,6 11,3 16,0 17,4 . 
3. Vj. 83 16,7 20,4 16.7 22,1 11,9 32,2 21,5 26,5 10,7 16,8 18,0 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 7,5 9,1 7,0 8,2 8,3 8,1 8,3 7,5 7,9 7,9 7,6 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 8,3 10,0 7,9 8,6 8,5 8,7 7,9 9,7 8,3 8,2 9,2 

Gestorbene Anzahl 4. Vj. 83 6 337 8499 3 259 2 849 2 217 1 947 1 969 1 589 1 742 1 422 1 510 
3. Vj. 83 5 342 7 902 3122 2 674 1 957 1 742 1 805 1 558 1 641 1 900 1 529 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 15,6 18,2 10,1 11,3 13,8 12,6 13,5 11,2 12,8 10,4 12,6 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 13,1 16,9 . 9,6 10,6 12,2 11,2 12,3 10,9 12,0 13,9 12,8 

Geborenen-(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 4. Vj. 83 - 3299 - 4237 - 991 - 799 - 878 - 688 - 754 - 529 - 660 - 343 - 602 
überschuß (-) 3. Vj. 83 - 1 974 - 3228 - 573 - 501 - 588 - 390 - 654 - 180 - 500 - 778 - 432 

Zugezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 14 786 16 358 22 486 10 914 5 001 9 720 7 761 8 808 4115 7 302 7 030 
3. Vj. 83 12152 16 788 21 842 9 755 5 016 9 733 7 554 10 506 4 369 6 875 7 195 

je 1000 
Einwohner . 4. Vj. 83 36,4 35,0 69,5 43,4 31,2 62.7 53,1 61,9 30,2 53,2 58,9 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 29,9 35,9 67,5 38,7 31,2 62,8 51,6 73,6 31,9 50,2 60,2 

Fortgezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 14 911 15107 21 120 12 897 5 281 9 437 8145 10 445 5 947 6 301 7 323 
3. Vj. 83 14 982 16 524 21 924 13 407 6150 10 377 8 322 12 434 5 990 9 901 8125 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 36,8 32,3 65,2 51,3 32,9 60,9 55,7 73,5 43,7 45,9 61,3 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 36,8 35,3 67,8 53,2 38,3 66,9 56,8 87,1 43,8 72,3 67,9 

Wanderungs- Anzahl 4. Vj. 83 - 125 + 1 251 - 1 366 -1 983 - 280 + 283 - 384 - 1 637 -1 832 + 1 001 - 293 
gewinn(+) I-verlust(-) 3. Vj. 83 -2 830 + 264 - 82 - 3652 - 1 134 - 644 - 768 - 1 928 -1 621 -3 026 - 930 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 - 0,3 + 2,7 + 4,2 - 7,9 - 1.7 + 1,8 - 2,6 - 11,5 - 13,4 + 7,3 - 2,5 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 - 7,0 + 0,6 - 0,3 - 14,5 - 7,1 - 4,2 - 5,2 - 13,5 - 11,8 - 22,1 - 7,8 

Bevölkerungszu- (+) I Anzahl 4. Vj. 83 - 3424 -2 986 + 375 - 2 782 - 1 158 - 405 - 1138 -2 166 -2 492 + 658 - 895 
-abnahme (-) 3. Vj. 83 - 4804 -2 964 - 655 - 4153 - 1' 722 - 1 034 - 1 422 -2 108 -2 121 -3 804 - 1 362 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 - 8,4 - 6,4 + 1,2 - 11,1 - 7,2 - 2,6 - 7,8 - 15,2 - 18,3 + 4,8 - 7,5 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 - 11,8 - 6,3 - 2,0 - 16,5 - 10,7 - 6.7 - 9.7 - 14,8 - 15,5 - 27,8 - 11,4 

Umgezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 33 729 60 850 29 085 23 203 13147 10 275 12 553 10129 17 662 11 292 10146 
innerhalb der Stadt 3. Vj. 83 35 203 59 626 27 386 21 804 13 097 11 346 12 447 9 843 8 685 11 312 9 773 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 83,1 130,2 89,9 92,3 81,9 66,3 85,9 71,2 129,6 82,3 85,0 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 86,6 127,3 84,6 86,5 81,5 73,2 85,0 69,0 63,5 82,5 81 .7 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 4. Vj. 83 77 655 82 850 3)58 559 50 231 29 890 3)33 543 26 898 15 375 29 540 38 797 25 187 
3. Vj. 83 71 152 76 804 3)53 035 50186 28 536 3)32 755 26 937 15 300 28 455 37 309 24 305 

und zwar Männer 
" 

4. Vj. 83 48 845 47 989 3)31 952 29 976 18 567 3)19 093 16 935 8 421 17 995 22 277 13194 
3. Vj. 83 43 480 43 241 3)26 773 29 854 17 341 3)18 312 16 856 8 246 16 512 20 786 11 938 

Frauen 
" 

4. Vj. 83 28 810 34 861 3)26 607 20 255 11 323 3)14 450 9 963 6 954 11 545 16 520 11 993 
3. Vj. 83 27 672 33 563 3)26 262 20 332 11 195 3)14 443 10 081 7 054 11 943 16 523 12 367 

Teilzeitkräfte 4. Vj. 83 5 744 4 864 3
) 7 072 3 772 2 327 ') 3189 1 749 1150 2 755 3 758 2 743 

3. Vj. 83 5 615 4 650 3
) 7 186 3 747 2 280 3

) 3119 1 675 1115 2 853 3 776 2 908 

Arbeitslosenquote % 4. Vj. 83 10,9 10,3 ') 6,4 12,6 12,9 ') 6,4 ') 10,7 5,7 13,1 11,7 10,4 
3. Vj. 83 10,0 9,6 ') 5,8 12,6 12,3 ') 6,2 ') 10,7 5,7 12,6 11,2 10,0 

Arbeitslose Anzahl 4. Vj. 83 14113 15 586 3)15417 11 988 2 654 ') 8 299 5 613 4 820 3 824 5 957 6 335 
Ausländer 3. Vj. 83 13137 14173 3)12129 11 924 2 566 ') 7 857 5 368 4 807 3589 5 765 6 064 

Offene Stellen 
" 

4. Vj. 83 2 079 2 484 3
) 3 093 1 174 499 ') 2 500 1 073 1 956 838 896 956 

3. Vj. 83 2 501 3 324 3
) 4 346 1 303 628 ') 2 972 1 337 2 456 864 1 007 2 386 

Kurzarbeiter 4. Vj. 83 18 690 12 519 3
) 9 960 9 266 3 078 ') 5 048 5 807 2 804 9 249 16 854 12 944 

3. Vj. 83 13 822 5 924 3
) 6 660 3 347 3 690 ') 5 834 6 747 2 722 4 755 2 090 3 557 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ DOssel- Stuttgart Bremen Hannover NOrnberg 
(West) Maln dort 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 

Verarbeitendes 

Handwerk) 4) 

Beschäftigte') Anzahl 4. Vj. 83 147 225 157 231 169 682 106 916 53 596 97 761 81 672 118 980 66 489 82 020 87 304 
3. Vj. 83 150 787 159 387 171 905 108 418 54 855 98 671 82 625 119 881 67 699 83120 87 991 

je 1000 4. Vj. 83 91 85 132 107 84 159 141 211 123 151 184 
Einwohner 3. Vj. 83 93 86 134 108 86 160 142 212 125 153 185 

Bruttolohn- und Mio. DM 4. Vj. 83 1 838 1 661 2121 1 491 682 1 333 1 070 1 611 795 952 891 
-gehaltssumme 3. Vj. 83 1 657 1 504 1 931 1 300 599 1 093 928 1 437 678 911 818 

1000 DM 
je Beschäftigten 4. Vj. 83 50 42 50 55 50 54 52 54 47 46 40 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 44 37 45 48 43 44 45 48 40 43 37 

Umsatz aus Mio. DM 4. Vj. 83 11 073 10 294 11 287 7177 2 815 4 328 4450 8 727 4130 3 695 3 051 
Eigenerzeugung5

) 3. Vj. 83 9 722 9 442 9 862 6 337 2 432 3 960 3 907 7 739 3 309 3299 2 656 

Gesamtumsatz5
) Mio. DM 4. Vj. 83 22 057 10 634 12 363 8 458 3 476 6 616 5 006 9 966 4 820 3984 3 332 

3. Vj. 83 20 325 9 766 10 802 7 422 2 949 6136 4428 ·8 824 3947 3571 2 937 
darunter 
Auslandsumsatz') Mio. DM 4. Vj. 83 2 866 1 479 5 025 2 729 562 1 972 1 631 4 087 1 228 1 307 936 

3. Vj. 83 2141 1 074 4 384 2128 439 1 799 1 423 3319 1112 1 074 580 

Gesamtumsatz5
) 1000 DM 

je Einwohner 4. Vj. 83 54 23 38 34 22 43 34 70 35 29 28 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 50 21 33 29 18 40 30 62 29 26 25 

1000 DM 
je Beschäftigten 4. Vj. 83 594 268 289 314 257 268 243 332 288 193 151 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 535 243 249 272 213 247 213 292 231 170 132 

Bauhaupt-
gewerbe4

) 

Beschäftigte') Anzahl 4. Vj. 83 20 976 33150 31 721 11 757 9 390 17 158 11 892 13164 8 276 7 411 8 855 
3. Vj. 83 22100 35 420 32 609 12 231 9 579 17 543 11 908 13 276 8 598 7 960 9 317 

Baugewerblicher Mio. DM 4. Vj. 83 769 1 119 999 409 255 515 559 468 393 256 234 
Umsatz') 3. Vj. 83 754 1 208 992 339 248 495 403 391 257 254 229 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 4. Vj. 83 338 048 372 621 582 007 184 353 61 182 378 498 184 888 118 017 68 254 88 592 153 543 
3. Vj. 83 464 920 411 838 792 654 268 871 43 425 472 665 163 070 106 861 73 955 91 969 152 315 

Fremden- 4. Vj. 83 626 465 983108 1188292 391 027 113 371 652 744 392 729 253 584 123120 149117 268 208 
Übernachtungen 3. Vj. 83 829 944 1123100 1652484 474112 113417 806 003 305 307 232124 135178 145 850 253 031 

darunter von 4. Vj. 83 196 930 172 344 433 127 134105 20 712 361 106 157 070 69 330 26 481 27124 57 438 
Auslandsgästen 3. Vj. 83 288 273 230 383 791 078 226 584 14 732 481 248 125 236 82 484 37 327 39 339 82 487 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 4. Vj. 83 1 544 2103 . 3 671 1 556 707 4 212 2 688 1 783 904 1 087 2 246 

und 1 Jahr . 3. Vj. 83 2 041 2 399 5114 1 881 706 5198 2 085 1 585 988 1 064 2115 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 4. Vj. 83 15 415 11 261 15113 12 365 4 663 4 243 3 973 
fabrikneuer Pkw') 3. Vj. 83 15 602 11 246 13 442 10 588 4 813 4110 4114 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 4. Vj. 83 256 59 249 183 81 222 106 84 72 85 52 
Ertrag und Kapital 3. Vj. 83 299 83 270 145 65 321 120 136 84 75 77 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 4. Vj. 83 630 127 770 726 506 1 429 727 591 532 616 435 
steuer und 1 Jahr 3. Vj. 83 735 178 837 576 407 2 069 823 930 617 546 645 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 4. Vj. 83 296 156 339 239 140 159 159 163 74 120 128 
kommensteuer 3. Vj. 83 238 113 153 99 58 72 66 70 63 49 51 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 4. Vj. 83 729 333 1 048 951 872 1 024 1 091 1146 541 876 1 075 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 585 239 475 392 360 465 450 480 461 359 430 

') am Ende des Berichtszeitraumes.- 2
) wohnberechtigte Bevölkerung.- 3

) Arbeitsamtsbezirk.- ')Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
_tigten. - 5) ohne Umsatzsteuer. - 6

) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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Im Juni 1984 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung Januar 1984 
Bevölkerungsentwicklung Februar 1984 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe März 1984 
Ausbaugewerbe März 1984 

Bautätigkeit 

Hochbautätigkeit März 1984 

Handel und Gastgewerbe 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg Januar 1984 
Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg Januar 1984 
Großhandel Januar bis März 1984 
Einzelhandel März 1984 
Gastgewerbe Januar und Februar 1984 
Gastgewerbe März 1984 

Verkehr 

Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens März 1984 
Straßenverkehrsunfälle Februar 1984 

Öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen März 1984 

Preise 

Preisindizes für die Lebenshaltung im Bundesgebieteinschließlich Berl in (West) 
und Verbraucherpreise in Harnburg März und April 1984 

Löhne und Gehälter 

Verdienste und Arbeitszeiten in Industrie und Handel in Harnburg Januar 1984 

Umweltschutz 

Abfallbeseitigung im Produzierenden Gewerbe und in Krankenhäusern 1982 

Investitionen für Umweltschutz im Verarbeitenden Gewerbe 1982 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Harnburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern ·veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe.' Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die "langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte.Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisch~s Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts-

: bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970 -
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 12? Handel und Schiffahrt · 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127. Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe .1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 · 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wah·l 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Harnburg 11 
Telefon: (040) 3681 - 719 







Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung Ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

= gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s = geschätzte Zahl 

X = Nachweis nicht sinnvoll 

I = kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD = Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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ln eigener Sache 
Einsichten 
"Seit den 70er Jahren läuft überhaupt 
nichts mehr" stellt der Autor eines in die
sem Heft abgedruckten Beitrags über 
die Bemühungen zur Abrundung des ln- · 
formations-"Systems" der amtlichen 
Statistik aus der Sicht des Datennach
fragersfast resignierend fest. Die Kritik 
des statistikerfahrenen Bonner Ministe
rialbeamten am gegenwärtigen Zustand 
des Datenangebots und des Wechsel
spiels zwischen amtlicher Statistik, mit 
ihr konkurrierenden Instituten, öffentli
cher Verwaltung und politischen Gre
mien ist fundiert. Sie verdient gerade in 
der jetzigen Situation Beachtung, in der 
eine - zumindest partielle - Lähmung 
des statistischen Dienstes in Bund, Län
dern und Gemeinden zu beobachten ist: 

- Die Volkszählung ist auf einen bis jetzt 
nicht erkennbaren späteren Zeitpunkt 
verschoben; damit ist die aktualisierte 
Auswahlgrundlage für eine große Zahl von 
Stichprobenerhebungen weggefallen. 

- Die Mikrozensen 1983 und 1984 wurden 
ausgesetzt. 

- Für die meisten übrigen Erhebungen des 
statistisctien Programms sind Novaliie
rungen der Rechtsgrundlagen nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Volkszählung erforderlich. 

- Aussagen auf d(H Basis der seit 1970 mit 
Zensusdaten nicht mehr abgeglichenen 
Einwohnerbestände erscheinen proble
matisch. 

Dem Autor Legat ist zuzustimmen, wenn 
er auf den hohen Datenbedarf als Ent
scheidungsgrundlage für politische Gre
mien hinweist, den die (politisch ge
bremste und kapazitativ unterausge
stattete) amtliche Statistik nicht erfüllen 
kann. Die Nachfrager wenden sich des
halb zwangsläufig häufiger denn je pri
vaten Befragungsinstituten zu, die 
punktuell Aufträge erledigen, aber dabei 
nicht in die Lage kommen, zusammen
hängende sowie regional abdeckende 
Informationssysteme zu erstellen und zu 
pflegen, mit deren Hilfe Vergleichsana
lysen für ausgewählte Räume ermög
licht würden. 
Seine Darstellung der Vor- und Nachtei
le amtlicher Statistik sollte den für Erhal
tung und Ausbau statistischer Informa
tionsgrundlagen Verantwortlichen ein 
Nachdenken wert sein. Legats Folge
rungen verdienen in gleicher Weise Auf
merksamkeit: Mit relativ geringem Auf
wand könnte ein guter statistischer Ap
parat noch leistungsfähiger gemacht 
werden; eine "Politik des langen Atems" 
anstelle kurzfristiger Streichungserfolge 
würde ein in sich abgerundetes lnforma
tions-"System" entstehen lassen, das 
diesen Namen verdient. 
Ohne Selbstkritik und modernste Ar
beits- und Präsentationsmethoden in 
der amtlichen Statistik wird das nicht zu 
schaffen sein. Das Problem erscheint in 
Legats Sinne lösbar. 

Erhard Hruschka 
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Exportquoten ausgewählter Bereiche 
des Verarbeitenden Gewerbes in Hamburg.1983 

Herstellung von Musikinstru
menten, Spielwaren, Füllhaltern 

Maschinenbau 

Nichtelsen-Metallerzeugung 

Chemische Industrie 

Herstellung von Süßwaren 

Gummiverarbeitung 

Straßenfahrzeugbau 

Mineralölverarbeitung 

0 10 20 Prozent 
30 40 50 
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Eine Größenordnung von nahezu 41 Milliarden DM erreichte im Jahr 
1983 der Umsatz aus Eigenerzeugung des Hamburger Verarbeitenden 
Gewerbes (bezogen auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Be
schäftigten). Mehr als ein Fünftel dieser Summe- genau 21,5 Prozent 
-waren Umsätze aus Exportgeschäften. Für einzelne Branchen lag der 
Anteil des Auslandsumsatzes jedoch erheblich über, für andere auch 
beträchtlich unter der durchschnittlichen Exportquote. So tätigte etwa 
der Maschinenbau über die Hälfte seines Umsatzes mit dem Ausland, in 
der Mineralölverarbeitung dagegen blieb der auf Auslandsabschlüsse 
entfallende Umsatzanteil unter sechs Prozent. 

Statistik aktuell 

Steigender Ausbildungs
stand der Erwerbstätigen 
Ein Vergleich der Ergebnisse der Mikro
zensuserhebungen - einer 1-Prozent
Haushaltsstichprobe - der Jahre 1978 
und 1982 zeigt, daß sich in diesen vier 
Jahren der Ausbildungsstand der Er
werbstätigen in Harnburg beachtlich 
verbessert hat. Das gilt sowohl für den 
jeweils höchsten Schulabschluß als 
auch für die berufliche Ausbildung. 
Während 1978 60,8 Prozent aller Er
werbstätigen den Volks- (Haupt- )schul
abschluß als höchsten Schulabschluß 
nannten, waren es 1982 noch 56,9 Pro
zent. Die prozentualen Anteile für den 
Realschulabschluß (bzw. gleichwerti
gen Abschluß) stiegen von 25,1 auf 26,9 
und beim Abitur bzw. der Fachhoch
schulreife von 13,1 auf 16,0 an. Beson
ders deutlich wird die steigende Qualifi
kation der Erwerbstätigen, wenn die ab
soluten Werte betrachtet werden: Bei et
wa gleichbleibender Zahl der Erwerbs
tätigen insgesamt nahmen die Erwerbs
tätigen mit Abitur bzw. Fachhochschul
reife um mehr als ein Fünftel (von 98 200 

auf 119 600) in dem betrachteten Vier
jahreszeitraum zu. 
Bei den beruflichen Ausbildungsab
schlüssen kann eine ähnliche Entwick
lung beobachtet werden. Der Anteil der 
Erwerbstätigen mit Lehr- und Anlernab
schluß bzw. gleichwertigem Berufsfach
schulabschluß ging von 58,7 auf 57,6 
Prozent zurück. Zugenommen haben 
dagegen die Anteile der Erwerbstätigen 
mit Meister-, Techniker- oder gleichwer
tigem Fachschulabschluß von 5,0 auf 
5,5 Prozent, mit Fachhochschul- oder 
Ingenieurschulabschluß von 2,6 auf 3,5 
Prozent und mit Hochschulabschluß von 
6,5 auf 7,7 Prozent. Bei den absoluten 
Werten haben die Erwerbstätigen mit 
Fachhochschul- oder Ingenieurschulab
schluß die höchste relative Steigerungs
rate mit 34,2 Prozent (von 19 300 auf 
25 900) aufzuweisen. Detlef Schmidt 

37 Habilitationen 
Im Jahr 1983 haben sich an der Universi
tät Harnburg 37 Personen (darunter fünf 
Frauen) habilitiert und damit den beson-
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deren wissenschaftlichen Nachweis der 
Befähigung für Forschung und Lehre er
bracht. Gegenüber dem Vorjahr ist die 
Zahl der abgeschlossenen Habilita
tionsverfahren um sieben zurückgegan
gen. 
Die meisten Habilitationen ( 14) wurden 
-wie auch schon in den Vorjahren- im 
Fachbereich Medizin abgeschlossen, 
keine Habilitationsverfahren gab es in 
den Fachbereichen Wirtschaftswissen
schaften, Psychologie und Sportwissen
schaften. 
Das durchschnittliche Habilitationsalter 
betrug 39 Jahre. Henry Köster 

Streiks 1983 
Nachdem in Harnburg 1982 keine 
Streiks stattgefunden hatten, lag - ge
messen an den verlorenen Arbeitstagen 
- im vergangenen Jahr nach Nieder
sachsen. (14 626 Tage) und Baden
Württemberg (6866 Tage) Harnburg mit 
5234 verlorenen Arbeitstagen unter den 
Bundesländern an dritter Stelle. Es fol
gen dann Bremen ( 4160 Tage), Nord
rhein-Westfalen (3540 Tage), Schles
wig-Holstein (3260 Tage), Bayern (1630 
Tage), Hessen (1044 Tage) und das 
Saarland ( 482 Tage). Aus Ahainland
Pfalz und Berlin (West) wurden 1983 kei
ne Streiks gemeldet. Von den im Bun
desgebiet im Berichtsjahr insgesamt 
verlorenen 40 842 Arbeitstagen entfie
len somit 12,8 Prozent auf Hamburg. 
Vom Streik betroffen waren 1983 in 
Harnburg ein Betrieb des Stahl- und 
Leichtmetallbaus, in dem 54 Arbeitneh
mer gestreikt haben, so daß hier 1134 
Arbeitstage ausfielen, sowie 13 Betriebe 
des Baugewerbes mit 209 streikenden 
Arbeitnehmern und einem Verlust von 
4100 Arbeitstagen. Es handelte sich 
hierbei übrigens um die einzigen Baube
triebe, in denen 1983 im Bundesgebiet 
ein Streik ausgerufen wurde. Das Haupt
gewicht mit 46,8 Prozent aller verlore
nen Arbeitstage lag im Berichtsjahr im 
Bundesgebiet beim Straßenfahrzeug
bau, während das Baugewerbe mit zehn 
Prozent an den verlorenen Arbeitstagen 
beteiligt war. Detlef Schmidt 

Fehlbildungen bei Neu
geborenen 
Im Zeitraum von 1973 bis 1983 wurden 
insgesamt 750 Kinder Hamburger Müt
ter geboren, die bei der Geburt erkenn
bare Fehlbildungen aufwiesen (36 von 
ihnen kamen tot zur Weit). 0,5 Prozent 
der Geborenen oder, um ein gängigeres 
Maß zu benutzen, 513 je 100 000 Gebo
rene hatten bei der Geburt erkennbare 
Fehlbildungen. 
Bei den Lebendgeborenen weisen Kna
ben häufiger als Mädchen Fehlbildun
gen auf (564 gegenüber 414 je 100 000 
Lebendgeborenen gleichen Ge
schlechts), bei den Totgeborenen ist es 
umgekehrt. Insgesamt ist der Anteil von 
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Geborenen mit Fehlbildungen unter den 
Totgeborenen erheblich höher als bei 
denLebendgeborenen(4378gegenüber 
491 je 1 00 000 Geborene der jeweiligen 
Geburtengruppe). 
Betrachtet man die einzelnen jährlichen 
Anteile der Geborenen mit erkennbaren 
Fehlbildungen an allen Geborenen, so 
läßt sich für die Jahre 1973 bis 1983 kei
ne eindeutige Tendenz hinsichtlich ihrer 
Veränderung feststellen. 
Im selben Zeitraum sind insgesamt 371 
Kinder Hamburger Mütter aufgrund ei
ner angeborenen Mißbildung im ersten 
Lebensjahr gestorben. Bezogen auf 
1 00 000 Lebendgeburten des gleichen 
Zeitraumes errechnet sich eine Sterb
lichkeit von 255, wobei eine Differenzie
rung nach dem Geschlecht nur geringe 
Unterschiede zeigt. Damit sind 17,1 Pro
zent aller Sterbefälle im Säuglingsalter 
auf angeborene Mißbildungen zurück
zuführen. Sven Wohlfahrt 

Zahl der Behinderten 
nimmt zu 
Ende 1983 waren in Harnburg 196 028 
Personen als behindert anerkannt, also 
infolge einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Behinderung nicht nur 
vorübergehend um mindestens 30 Pro
zent erwerbsgemindert Damit lag die 
Zahl der Behinderten um rund 25 Pro
zent über der des Jahres 1981. Die Be
standszahlen können allerdings über
höht sein, da eine Bereinigungaufgrund 
von Tod oder Umzug nicht immer voll
ständig und aktuell erfolgt. 
52 Prozent der Behinderten waren 
Frauen. Im Alter von 60 und mehr Jahren 
waren fast 60 Prozent, unter 18 Jahre alt 
lediglich zwei Prozent der Behinderten. 
Unter den Behinderten waren 3775 (1 ,9 
Prozent) Ausländer und Staatenlose. 
Behinderte, bei. denen vom Versor
gungsamt eine Minderung der Erwerbs
fähigkeit von mindestens 50 Prozent 
festgestellt worden ist, gelten als 
schwerbehindert.ln Harnburg waren das 
Ende 1983 168 025 Personen, also 
85,7 Prozent aller Behinderten. 
Etwa jeder dritte Behinderte (69 796 
Personen) litt an einer Beeinträchtigung 
der Funktionen innerer Organe bzw. Or
gansysteme. Bei 31 000 Personen lag 
die Behinderung in einer Funktionsein
schränkung von Gliedmaßen. Als dritte 
große Gruppe von Behinderungen ist die 
Funktionseinschränkung der Wirbelsäu
le und des Rumpfes einschließlich De
formierungen des Brustkorbes festzu
stellen, hierdurch waren 24 000 Perso
nen behindert. 
Die jeweils schwerwiegendste Behinde
rung war für 85 Prozent der Behinderten 
krankheitsbedingt (einschließlich Impf
schäden sowie gesundheitliche Schä
den durch Gewalttaten), für 6,2 Prozent 
beruhte sie auf einer anerkannten 
Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienstbe
schädigung und für 4,5 Prozent war sie 
angeboren. 

Die übrigen Behinderungen waren Folge 
von Arbeitsunfällen oder Berufskrank
heiten (1 ,4 Prozent), Verkehrsunfällen 
(0,8 Prozent), häuslicher (0,2 Prozent) 
und sonstiger Unfälle (0,7 Prozent) oder 
hatten sonstige oder mehrere Ursachen 
(1 ,2 Prozent). Sven Wohlfahrt 

Mitgliederzuwachs bei 
Sportvereinen 
Mehr als 332 000 Mitglieder (davon 
191 100 männliche und 140 900 weibli
che) gehörten im April dieses Jahres den 
Mitgliedsvereinen des Hamburger
Sport-Bundes an. Gegenüber dem Jah
resende 1982 hat damit der HSB eine 
Zunahme von 10 500 Mitgliedern oder 
3,3 Prozent zu verzeichnen gehabt. 
ln unterschiedlichem Maße werden die 
Angebote in den Sportarten von männli
chen und weiblichen Mitgliedern in An
spruch genommen. Während bei den 
Frauen mit 44,4 Prozent das Turnen an 
der Spitze aller angebotenen Sportarten 
lag, war es bei den Männern der Fußball 
mit 23,7 Prozent. Zu den weiter stark fre
quentierten Sportarten bei den Frauen 
gehörte Tennis ( 12,1 Prozent), Schwim
men bzw. Handball mit jeweils fünf Pro
zent und bei den Männern Turnen ( 10,9 
Prozent), Tennis (1 0,4 Prozent) und Se
geln (4,8 Prozent). Henry Köster 

Harnburg brücken
reichste Stadt in Europa 
Mit 2284 Brücken aller Art ist Harnburg 
mit großem Abstand vor London, Am
sterdam und Venedig die brücken
reichste Stadt Europas. Mehr als die 
Hälfte aller Brücken (1351) dient dem 
Straßenverkehr auf Stadtstraßen und 
Autobahnen. Für den allgemeinen 
Schienenverkehr gibt es in Harnburg 849 
Viadukte, die etwa je zur Hälfte von der 
Bundesbahn und der Hamburger Hoch
bahn AG genutzt werden. Weitere 84 
Brücken gewährleisten allein im Hafen
gebiet das reibungslose und zügige Ab
wickeln des Verkehrs mit der Hafen
bahn. 
Fast die Hälfte aller Brücken ist nach 
dem Zweiten Weltkrieg erbaut. Etwa 
ebensoviele stammen aus der Zeit von 
1900 bis 1940. 1 08 Brücken (fünf Pro
zent) wurden vor der Jahrhundertwende 
errichtet und sind noch heute in Betrieb. 
Neben den meist aus Stahl, Beton oder 
Stein hergestellten Bauwerken gibt es 
auch 29 Brücken aus Holz, die alle nach 
1950 gebaut wurden. Erich Walter 

Straßenverkehrsunfälle 
durch technische Mängel 
Unter den vielen Ursachen, die zu Stra
ßenverkehrsunfällen führen, spielen 
technische Mängel an Fahrzeugen zwar 
zahlenmäßig keine große Rolle, ihre Fol-
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genallerdings sind um so bedauerlicher, 
da sie durch rechtzeitige Behebung der 
Fehler vermeidbar gewesen wären. 
So wurden 1983 bei Straßenverkehrsun
fällen in Harnburg 347mal technische 
Fehler registriert, die nach Angaben der 
Polizei bei 198 Unfällen als hauptsächli
che Ursache anzusehen waren. Wäh
rend es bei 131 Unfällen nur Sachscha
den gab, wurden bei 67 Unfällen insge
samt 93 Personen verletzt. 
Am häufigsten waren Defekte an den 
Bremsen zu verzeichnen (35 Prozent). 
Auch Mängel bei der Bereifung ( 13 Pro
zent) und der Beleuchtung (zwölf Pro
zent) fielen ins Gewicht. Ferner wurden 
fehlerhafte Lenkungen (sieben Prozent) 
und Zugvorrichtungen (sechs Prozent) 
festgestellt. Erich Walter 

Positive Entwicklung im 
Flugverkehr 
Die bereits in den letzten Monaten des 
Jahres 1983 erkennbare günstige Ent
wicklung auf dem Hamburger Flughafen 
hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. Nach 
den vorläufigen Ergebnissen der ersten 
fünf Monate wurden mit 26 400 Starts 
und Landungen 7,1 Prozent mehr als im 
gleichen Vorjahreszeitraum registriert. 
Hervorzuheben ist besonders der Li
nienverkehr, der aufgrund des erweiter
ten Angebots im Sommerflugplan einen 
Zuwachs von 5,4 Prozent erreichte. 
Die Zahl der Fluggäste (ohne Transit) 
betrug in diesem Zeitraum fast 
1 700 000, was einem Anstieg um 5,8 
Prozent entspricht. Der weitaus über
wiegende Teil (85 Prozent) reiste im Li
nienverkehr. Vom gesamten Passagier
aufkommen entfielen gut drei Fünftel auf 
den lnlandsverkehr, bei knapp zwei 
Fünftein der Fluggäste lag das Reiseziel 
im Ausland. 
Der Luftfrachtumschlag nahm um 8,1 
Prozent auf rund 12 000 Tonnen zu. Ho
he Steigerungsraten verzeichnete der 
Luftpostumschlag, der mit mehr als 
5000 Tonnen in den ersten fünf Monaten 
1984 um 17,9 Prozent über dem Vorjah
reswert liegt. Grete Warncke 

Bestand an Handels
schiffen 
Am 31. Dezember 1983 waren 7 44 Han
delsschiffe mit einem Raumgehalt von 
4,5 Millionen Bruttoregistertonnen 
(BAT) ins Hamburger Seeschiffsregister 
eingetragen. Der Vergleich mit dem Be
stand Ende 1982 zeigt, daß sich im Lauf 
des vergangenen Jahres die Zahl der 
Schiffe um zehn verringerte; der Raum
gehalt der Fahrzeuge ging um 320 000 
BAT (sieben Prozent) zurück. 
Besonders ausgeprägt war mit 18 Pro
zent die Abnahme bei der Tankertonna
ge. Sie sank um 380 000 BAT auf 1,75 
Millionen BAT. Demgegenüber konnte 
bei den Trockenfrachtschiffen ein Zu-
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wachs von sieben Prozent registriert 
werden. lnfolge des Strukturwandels in 
der Seeschiffahrt verringerte sich zwar 
die Tonnage der konventionellen Stück
gutschiffe, der Raumgehalt der Contai
nerschiffe stieg jedoch um mehr als ein 
Zehntel auf 1,35 Millionen BAT. 
Die gesamte Handelsflotte der Bundes
republik Deutschland am Jahresende 
1983 umfaßte 1557 Schiffe mit 6,32 Mil
lionen BAT. Auch sie hatte eine weitere 
Einbuße beim Raumgehalt zu verzeich
nen, die allerdings mit fünf Prozent et
was schwächer war als bei den in Harn
burg registrierten Fahrzeugen. Der An
teil der in Harnburg beheimateten Ton
nage am Gesamtbestand sank dadurch 
geringfügig auf 71 Prozent. Überdurch
schnittlich hoch waren weiterhin die An
teile Hamburgs bei einzelnen Schiffsar
ten. So hatten 76 Prozent der Container
schiffstonnage und sogar 85 Prozent der 
Tonnage der Mineralöltanker Harnburg 
zum Heimathafen. Horst Schlie 

Stromverbrauch leicht 
angestiegen 

Die Harnburgische Electricitäts-Werke 
AG (HEW) gab 1983 rund 10,7 Milliarden 
Kilowattstunden (kWh) Strom an Ver
braucher innerhalb und 2,4 Milliarden 
kWh Strom an Verbraucher außerhalb 
der Hansestadt ab. Gegenüber 1982 er
geben sich damit geringfügige Steige
rungen um 1 ,3 bzw. 2,4 Prozent. 
Größte Verbrauchergruppe innerhalb 
des Stadtgebietes war 1983 mit einem 
Anteil von 45 Prozent die Industrie. Mit 
deutlichem Abstand folgten die Haus
halte, die 29 Prozent der insgesamt ver
fügbaren Elektrizität benötigten. Dritt
stärkste Verbrauchergruppe waren 
Handel und Kleingewerbe (zwölf .Pro
zent). Die übrigen Abnehmer - hierzu 
zählen vor allem die öffentlichen Ein
richtungen, Verkehrs- und Hafenbetrie
be - verbrauchten zusammen 14 Pro
zent des Stromes. 
Die HEW erzeugte 1983 rund 9,4 Milliar
den kWh Strom in eigenen Kraftwerken, 
darunter 4,4 Milliarden kWh in Schles
wig-Holstein. Um den Gesamtbedarf der 
Kunden sowie ihren Eigenbedarf decken 
zu können, mußte die HEW 4, 7 Milliar
den kWh von anderen Elektrizitätsver
sorgungsunternehmen übernehmen. 

Rüdiger Lenthe 

Mehr steuerbelastete 
Körperschaften 
Im Jahr 1980 wurden in Harnburg 5438 
unbeschränkt steuerpflichtige Körper
schaften (juristische Personen) zur Kör
perschaftsteuerzahlung herangezogen. 
Das bedeutet gegenüber 1977 einen An
stieg um 35,6 Prozent. 
Die Körperschaftbesteuerung wird in im
mer stärkerem Maße von den Firmen mit 

der Rechtsform der Gesellschaft mit be
schränkter Haftung bestimmt. 
Allein ihre Zahl - nur steuerbelastete 
Firmen- stieg seit der letzten Erhebung 
um 1480 bzw. 39,8 Prozent auf 5200. 
Rund 96 Prozent der steuerbelasteten 
Firmen bevorzugten somit diesen Ge
sellschaftstyp. Demgegenüber haben 
die Aktiengesellschaften (93) und die 
Genossenschaften ( 45) zahlenmäßig an 
Bedeutung verloren. Allerdings entfiel 
auf die verhältnismäßig wenigen Aktien
gesellschaften mit fast drei Milliarden 
DM mehr als zwei Drittel des Gesamtein
kommens der Körperschaften. 
Das Durchschnittseinkommen der steu
erbelasteten Körperschaftsteuerpflich
tigen lag 1980 mit 784 000 DM um 
219 000 DM höher als 1977. 
Die durchschnittliche Steuerschuld 
stieg zwar von 223 000 DM auf 289 000 
DM; die Steuerbelastung des einzelnen 
Körperschaftsteuerpflichtigen vermin
derte sich jedoch mit 36,8 Prozent um 
2,7 Prozentpunkte. Walter Borchardt 

Europawahl in Neubau
gebieten 

Anknüpfend an eine Analyse des Wahl
verhaltens in Hamburger Neubaugebie
ten für die Wahlen der Jahre 1969 bis 
Juni 1982 ( Harnburg in Zahlen 1 0.1982) 
lassen sich die Besonderheiten der Eu
ropawahl 1984 in diesen Räumen im 
Zeitvergleich wie folgt herausarbeiten 
(siehe dazu Tabe II e auf Seite 213.): 
- Die Wahlbeteiligung lag in den zehn 

ausgewählten Neubaugebieten-wie 
stets seit der Bürgerschaftswahl1974 
- unter dem Hamburger Landes
durchschnitt. Höher als dieser Wert 
und der für die Neubaugebiete war die 
Wahlbeteiligung lediglich in Loh
brügge-Nord. 

- Die SPD erreichte in den Neubauge
bieten insgesamt stets überdurch
schnittliche, CDU und GRÜNE (bzw. 
GAL!Bunte Liste) immer unterdurch
schnittliche Ergebnisse. 

- in den Neubaugebieten erreichte bei 
der diesjährigen Europawahl die SPD 
ihr Maximum in Kirchdorf-Süd (65,6 
Prozent), ihr Minimum in Tegelsbarg 
(49,5 Prozent). Die entsprechenden 
Extremwerte der CDU liegen in Ho
henhorst (34,0 Prozent) bzw. in Kirch
dorf-Süd (20,9 Prozent). 

- Die GRÜNEN erzielten in zwei Neu
baugebieten (Tegelsbarg mit 15,0 
Prozent und Steilshoop mit 14,5 Pro
zent) erstmalig seit 1979 über dem 
Landesdurchschnitt liegende Ergeb
nisse. 

- Im Vergleich zur Bundestagswahl 
1983 waren die Anteilsabnahmen (in 
Prozentpunkten) in den Neubauge
bieten für die SPD geringer, für die 
CDU höher als im Landesdurch
schnitt; die Zuwächse für die GRÜ
NEN sind in beiden Räumen gleich 
hoch. Erhard Hruschka 
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Wahlergebnisse für ausgewählte Neubaugebiete in Harnburg 1974 bis 1984 

Bürger- Bundes- Bürger-
Lfd. Gebiet 1) schafts- tage- schafts-
Nr. Merkmal wahl wahl wahl 

1974 1976 1978 

1 Mümmelmannsberg Wahlberechtigte 5 417 5917 10 062 
Wahlbeteiligun~ 2) in % 76,} 90,7 65,4 
Stimmenanteil} in % 

SPD 56,5 64,6 65,7 
CDU 29,3 26,2 25,4 
F.D.P. 10,1 8,3 3,9 
Grüne 4) - - 2,6 

2 Osdorfer Born Wahlberechtigte 9 472 9 281 9237 
Wahlbeteiligung 2) in % 74,1 89,0 70,4 
Stimmenanteil 3) in% 

SPD 54,6 62,5 62,6 
CDU }0,8 27,0 27,5 
F.D.P. 10,2 8,6 3, 7 
Grüne 4) - - 2,9 

3 Steilshoop Wahlberechtigte 6 210 11 018 10 998 
Wahlbeteiligung 2) in % 75,8 89,7 69,4 
Stimmenanteil 3) in% 

SPD 54.7 65,2 63,4 
CDU 26,9 23,4 25,0 
F.D.P. 13,2 10,0 4,8 
Grüne 4) - - 4,1 

4 Tagelabarg Wahlberechtigte - - 2 657 
Wahlbeteiligung2) in% - - 73,5 
Stimmenanteil 3) in % 

SPD - - 63,9 
CDU - - 27,0 
F.D.P. - - 4,6 
Grüne 4) - - 2,4 

5 Hohenhorst Wahlberechtigte 9 699 9 745 8 963 
Wahlbeteiligung 2) in % 77,} 90,9 72,4 
Stimmenanteil 3) in % 

SPD 50,2 59,2 58,7 
CDU 36,1 30,5 32,7 
F.D.P. 10,0 9,2 3,6 
Grüne 4) - - 2,9 

6 Großlohe Wahlberechtigte 1 866 2 085 1 957 
Wahlbeteiligung 2) in % 79,2 85,7 71,0 
Stimmenanteil 3) in % 

SPD 52,2 62,4 62,7 
CDU }}, 3 27,7 28,5 
F.D.P. 10,5 8,5 4.5 
Grüne 4) - - 1,} 

7 Lohbrügge-Nord Wahlberechtigte 14 144 13 982 13 882 
Wahlbeteiligung 2) in % 84,8 94,1 81,} 
Stimmenanteil 3) in % 

SPD 52,5 60,1 61 ,1 
CDU 33.9 28,7 31,0 
F.D.P. 10,8 10,4 4.3 
Grüne 4) - - 1,9 

8 Bergedorf-West Wahlberechtigte 4 522 4 628 3 962 
Wahlbeteiligung 2) in % 81,0 92,8 78,1 
Stimmenanteil 3) in % 

SPD 54.4 64,0 66,0 
CDU 31,6 24,6 27,0 
F.D.P. 10,6 10,0 3. 7 
Grüne 4) - - 1,5 

9 Kirchdorf-Süd Wahlberechtigte - 2 889 3 498 
Wahlbeteiligung 2) in % - 87,_3 67,} 
Stimmenanteil 3) in % 

SPD - 72,6 72,5 
CDU - 19,9 19,5 
F.D.P. - 6,7 3,2 
Grüne 4) - - 2,2 

10 Neuwiedenthal Wahlberechtigte 7 113 9 419 10 108 
Wahlbeteiligung 2) in % 81,0 91,4 74.3 
Stimmenanteil 3) in% 

SPD 53.7 63,0 62,6 
CDU }},5 27,1 29,7 
F.D.P. 9.9 8,8 3,8 
Grüne 4) - - 1,8 

Neubaugebiete Wahlberechtigte 58 443 68 964 75 324 
zusammen Wahlbeteiligung 2) in % 79,2 91,0 72,7 

Stimmenanteil 3) in % 
SPD 53,} 62,7 63,0 
CDU 32,4 26,8 28,1 

~~!·4) 10,6 9.3 4,0 
- - 2,5 

Hamburg Wahlberechtigte 1 313 889 1 287 473 1 264 661 
insgesamt Wahlbeteiligung 2) in % 80,6 91,5 77,2 

Stimmenanteil }) in% 
SPD 45.7 54,0 52,6 
CDU 39,8 34,6 36,4 
F.D.P. 10,8 10,0 4.7 
Grüne 4) - - 3,6 

Wahlbeteiligung: Urnenwähler und Wahlscheininhaber. 

:

1

3

l jeweiliger Gebietsstand. 

an den gültigen Stimmen (ohne Briefwahl); Bundestagswahl: Zweitstimmen. 
1978: Bunte Liste, 1979: DIE GRÜNEN, 1982: GAL, 1983 und 1984: GRIJNE. 
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Bundes-Europa- tags-wahl Wahl 
1979 1980 

10 506 12 212 
57,0 86,} 

67,6 62,4 
23,7 21,9 
4.9 1 },1 
2,7 1,6 

9 242 9 2}8 
59.4 86,5 

64,8 62,0 
26,8 2},6 

4,1 11,3 
2,6 1, 7 

11 130 11 205 
59,7 86,8 

66,1 62,5 
2},9 21,3 

5,6 13,4 
3,0 2,1 

3 079 3 540 
62,6 91,1 

64,5 59,8 
25,0 22,5 
6,8 15,8 
3,0 1,4 

8 958 8 936 
62,9 88,2 

59,2 58,8 
32,5 25,9 
5,0 12,8 
2,7 1,9 

1 973 1 985 
57.4 86,2 

59,8 61,4 
30,0 25,4 
6,0 11,2 
3,1 1,2 

14 023 14 050 
72,7 92,5 

61,8 57.7 
29,4 25,7 
5,7 14,5 
2,5 1,7 

4 018 3 984 
67,7 90,8 

67,7 64,2 
25,8 22,6 

3,5 11,6 
1,7 0,9 

3 908 3 824 
56,9 86,0 

74,6 70,8 
18,9 18,3 
3.4 9,1 
2,0 0,9 

10 }15 10 400 
65,1 89,2 

63,6 61,5 
28,6 24,9 

5,1 11,8 
1,8 1,2 

77 152 79 374 
63,1 88,5 

64,4 61,} 
27,0 23,5 
5,0 12,8 
2,5 1,6 

1 261 369 1 253 335 
67,0 89,5 

53,8 52,8 
35.4 30,0 
6,2 14,2 
3,5 2,2 

Bürger- Bürger- Bundes-schafts- schafts- tage- Europa-
wahl wahl wahl wahl 
Juni Dezember 198} 1984 
1982 1982 

12 }25 12 212 12 141 12 129 
67,0 76,} 84,7 47,1 

53,0 65,9 59.4 57.9 
34,2 27,9 31,3 25,7 

3.9 1,2 3,1 2,3 
6,4 4',3 5,6 10,4 

9 169 9 136 9 133 9 109 
70,0 79.3 86,1 51,3 

52,8 64,2 59,1 55,9 
35.9 29,1 31,4 27,7 
3.9 1,4 3,1 2,6 
5,2 4,2 5,4 9.7 

11 019 10 923 10 852 10 664 
70,9 80,1 86,6 50,3 

51,7 65,1 58,8 55,0 
33.7 27,0 29,5 2},} 
4,6 1,3 3.5 3,0 
7,7 5,9 7,5 14,5 

3877 } 879 3 912 4 028 
77.7 85,8 91,9 56,7 

50,2 60,6 54,0 49.5 
37,1 31,3 33,0 27,9 
4,8 2,} 5.4 4,0 
6,9 5,6 7.5 15,0 

8 768 8 699 8 717 8 570 
7_3, 7 81,4 87,8 53.5 

48,8 60,1 55,2 50,3 
39.7 34,2 35,} 34,0 
4.5 1,3 4,0 3.4 
5,6 },8 4.9 9,1 

1 968 1 958 1 965 1 915 
70,9 81,3 87,2 51,4 

52,3 64,4 57,6 53,0 
37,1 28,6 32,1 29,6 
},4 1,5 4,1 },0 
5,0 4.5 5,6 9,3 

14 108 14 136 14 201 14 }45 
80,3 87,1 91,} 62,0 

51,7 60,4 55,4 52,7 
37,0 33,0 33.7 30,3 
4.5 1, 7 4.4 3.4 
5,5 4.3 6,0 10,5 

4 019 3 975 } 984 3 954 
76,2 83,5 89,7 57,5 

55,4 65,9 59,5 56,6 
36,1 29,5 }2,9 28,6 
3,} o, 7 2,4 2,1 
3.7 2,8 4.5 9,0 

3 660 } 636 } 629 3 418 
69,3 79,0 85,4 45,8 

61,0 71,7 66,1 65,6 
29,9 2},3 27,6 20,9 

3.4 o,6 2,2 1, 7 
},6 3,0 3,6 9,} 

10 636 10 634 10 ~60 10 752 
74,6 82,6 88,6 54,6 

51,5 62,0 57,2 54,1 
36,9 }1,8 }},6 29,2 

3,6 1,4 3,8 },8 
6,1 4,1 5,0 10,0 

79 549 79 188 79 194 78 884 
73,2 81,6 87,9 53,5 

52,2 6},4 57,8 54,6 
36,1 }0,2 32,3 28,1 

4,,1 1,4 }, 7 3,1 
5,9 4.4 5.7 10,8 

1 241 218 1 239 944 1 246 089 1 250 808 
78,6 84,5 89,4 59,1 

44,2 52,5 48,6 43.3 
41,8 37,5 36,7 34.9 
4,8 2,6 6,1 4.9 
7,7 6,6 8,0 13,1 
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Gewerbliche Abfallbeseitigung in Hamburg 

Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes hat in den letzten Jah
ren vor allem an die Wirtschaft verstärkt 
Anforderungen gestellt, die häufig ko
stenaufwendige Maßnahmen zur Ver
hinderung von Emissionen notwendig 
machten. Nach einer Reihe von ord
nungspolitischen Aktivitäten haben das 
Abfallbeseitigungsgesetz des Bundes 
aus dem Jahr 1972 sowie einschlägige 
Regelungen der Länder zu einer Neu
ordnung der Abfallbeseitigung geführt. 
Nach dem hamburgischen "Ausfüh
rungsgesetz zum Abfallbeseitigungsge
setz" vom 6. Februar 197 4 übernimmt 
die Stadt die Müllabfuhr der Haushalte 
ebenso wie die der hausmüllartigen Ab
fälle aus Industrie und Gewerbe. Von der 
staatlichen Beseitigung ausgeschlos
sen sind solche Abfälle, die nach ihrer 
Art und Menge nicht zusammen mit 
hausmüllartigen Abfällen beseitigt wer
den dürfen (Ausschlußverordnung vom 
29. Oktober 1974). Für die ordnungsge
mäße, das heißt ökologisch schadlose 
Beseitigung, die bundesweit gleich 
strengen Auflagen unterliegt, hat der 
Verursacher selbst Sorge zu tragen. 
Im Rahmen des 1974 erlassenen Um
weltstatistikgesetzes wurden Erhebun
gen über das Abfallaufkommen im öf
fentlichen und gewerblichen Bereich an
geordnet: Sie werden alle zwei Jahre 
durchgeführt und gewährleisten eine 
weitgehende Transparenz über das Ab
fallgeschehen, soweit sie für die Pla
nung und Bereitstellung von Kapazitä
ten unerläßlich ist. Abfallstatistiken wur
den für das Jahr 1982 .zum vierten Male 
in allen Bundesländern erstellt. Die An
gaben in diesem Beitrag beziehen sich 
auf Abfälle aus Betrieben des Produzie
renden Gewerbes1

) sowie aller staatli-

') Energie- und Wasserversorgung, Verarbeitendes Ge
werbe (Industrie einschließlich Bergbau und Hand
werk) und Baugewerbe. 

chen und privaten Krankenhäuser. Un
ter "Abfällen" sind dabei alle in einem 
Betrieb anfallenden Rückstände oder 
sonstigen unerwünschten Stoffe zu 
verstehen, die im betriebswirtschaftli
ehen Prozeß nicht mehr verwendbar 
sind und deren sich die Betriebe entledi
gen wollen. Es kann sich sowohl um fe
ste als auch um flüssige - nicht in Ge
wässer oder Abwasseranlagen einleit
bare- und pastöse Stoffe (Schlämme 
aller Art) sowie um gefaßte Gase han
deln. Aus dem Produzierenden Gewerbe 
wurden 1982 rund 1460 Betriebe von 
Unternehmen mit im allgemeinen 20 und 
mehr Beschäftigten und außerdem 46 
Krankenhäuser in die Erhebung einbe
zogen. Die nicht erfaßten Klein- und Mit
telbetriebe des Produzierenden Gewer
bes unter 20 Beschäftigten spielen unter 
abfallproblematischen Gesichtspunkten 
eine nachgeordnete Rolle. Das in der 
Regel hausmüllähnliche Abfallaufkom
men dieser Betriebe wird im Rahmen der 
öffentlichen Müllabfuhr abgeholt und in 
der "Statistik der öffentlichen Abfallbe
seitigung" nachgewiesen. 

Abfallaufkommen rückläufig 

Seit Beginn der 80er Jahre ist ein deut
lich geringeres Aufkommen an Gewer
beabfällen zu verzeichnen. So ist für das 
Jahr 1982 bei 'den größeren Betrieben 
des Produzierenden Gewerbes ein Ab
fallvolumen von insgesamt 3,1 Millionen 
Tonnen festzustellen, das sind 17 Pro
zent weniger als 1980. 
Abgenommen haben sowohl Produk
tionsabfälle, die aufgrund ihrer stoffli
chen Eigenschaften in der Regel beson
dere Beseitigungsverfahren verlangen, 
als auch hausmüllartige Gewerbeabfäl
le, die- soweit sie nicht verwertbar wa-

ren-zusammen mit Hausmüll beseitigt 
werden. Besonders gravierend wirkte 
sich die Abnahme bei Bodenaushub und 
Bauschutt aus2 ), welche den weitaus 
größten Teil der gesamten Reststoffe 
ausmachen ( 1982: 2,3 Millionen Ton
nen). Diese. Abfallarten fallen fast aus
schließlich im Bauhauptgewerbe an, das 
1981/82 einen besonders starken Kon
junktureinbruch zu verkraften hatte. Das 
Abfallaufkommen in diesem Bereich lag 
um ein Fünftel niedriger als 1980. Ähn
lich rückläufig war die Entwicklung bei 
den Betrieben der Energie- und Wasser
versorgung und auch bei den Kranken
häusern. Beide Bereiche kamen zusam
men nur auf eine Abfallmenge von 
152 000 Tonnen. Wesentlich schwächer 
war die Verminderung des Müllvolu
mens jedoch im Verarbeitenden Gewer
be (minus zehn Prozent). 
2,1 Millionen Tonnen Müll (68 Prozent) 
wurden nach privaten und öffentlichen 
Deponien und Verbrennungsanlagen 
abtransportiert, und zwar überwiegend 
(94 Prozent) von Fuhrbetrieben oder den 
Verursachern selbst. Nur 119 000 Ton
nen wurden von der Hamburger Stadt
reinigung abgeholt. Insgesamt gesehen 
hat sich das in betriebsfremden Anlagen 
beseitigte Abfallaufkommen um fast 
neun Prozent gegenüber 1980 verrin
gert. 
Mit 491 000 Tonnen relativ gering waren 
1982 dagegen die in den betriebseige
nen Anlagen beseitigten Abfallmengen. 
Im Vergleich zu 1980 ist hier ein auffal
lend starker Rückgang festzustellen 
(minus 58 Prozent), der zum Teil damit 
zusammenhängt, daß die Betriebe ihre 
Abfälle verstärkt an weiterverarbeitende 

2 ) Nicht enthalten sind hier sogenannte Baustellenabfälle 
wie zum Beispiel Bau- und Abbruchholz, Glasbruch, 
Kunststoff- und Farbabfälle. Diese Abfallarten werden 
in der Umweltstatistik des Bundes gesondert nachge
wiesen. 

Tabelle 1 Abfallaufkommen in Betrieben des Produzierenden Gewerbes 
und in Krankenhäusern 1975, 1977, 1980 und 1982 

Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 

Betriebe Abfälle 

beseitigt in abgegeben an 
mit weiterver-

Jahr insgesamt 
betriebe-

insgesamt betriebe- betriebe- arbeitende 
eigenen eigenen fremden Betriebe und 
Anlagen Anlagen Anlagen Altstoff-

handel 

Anzahl t 

1975 1 795 91 2 852 381 1 329 864 1 522 517 . 
1977 1 678 53 4 175 817 1 519 168 2 284 052 372 597 
1980 1 608 36 3 743 333 1 167 165 2 309 143 267 025 
1982 1 510 33 3 102 471 491 394 2 106 471 504 606 
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Arbeitsstätten und an den Altstoffhandel 
abgegeben hatten. Im Berichtszeitraum 
ist das Volumen der wieder- bzw. weiter
verwendeten Produktionsrückstände 
um 89 Prozent auf rund 500 000 Tonnen 
angestiegen. 

Mehr als zwei Drittel des Abfalls 
aus dem Bauhauptgewerbe 

Dem meisten Abfall im Produzierenden 
Gewerbe sah sich das Bauhauptgewer
be gegenüber, das vor allem durch gro
ße Mengen an Bauschutt, Straßenauf
bruch und Bodenaushub 69 Prozent (2, 1 
Millionen Tonnen) der in dieser Statistik 
registrierten Abfälle verursachte. Mit 
weitem Abstand folgte das Verarbeiten
de Gewerbe (25 Prozent). Allerdings 
sind die hier angefallenen 760 000 Ton
nen Müll, wovon fast die Hälfte (349 000 
Tonnen) aus der Grundstoff- und Pro
duktionsgüterindustrie stammte, erheb
lich umweltbelastender als die Abfälle 
des Bauhauptgewerbes. Zweitgrößter 
"Abfallproduzent" innerhalb des Verar
beitenden Gewerbes war 1982 mit 
193 000 Tonnen das Nahrungs- und Ge-

nußmittelgewerbe, das als einziger Wirt
schaftsbereich einen Anstieg des Abfall
aufkommens gegenüber 1980 verzeich
nete (plus 30 Prozent). Im Investitions
gütersektor wurde ein Volumen von 
164 000 Tonnen festgestellt, im Ver
brauchsgütergewerbe belief sich die 
Abfallmenge auf 54 000 Tonnen. 
Die Betriebe der Energie- und Wasser
versorgung wiesen ein Aufkommen von 
gut 112 000 Tonnen auf. Auf die übrigen 
Bereiche, das Ausbaugewerbe und die 
Krankenanstalten, entfiel gemeinsam 
nur ein Anteil von zwei Prozent, obwohl 
beide noch Größenordnungen von je
weils rund 40 000 Tonnen erreichten. 
Läßt man insbesondere die nur von der 
Menge her problematischen Abfallarten 
Bauschutt, Bodenaushub und Straßen
aufbruch außer Betracht, so ergibt sich 
ein ganz anderes Bild über die Bedeu
tung der Branchen auf dem Abfallsektor: 
Das Abfallvolumen beträgtjetzt nur noch 
gut 819 000 Tonnen, an dem das Bauge
werbe mit nur neun Prozent beteiligt ist. 
Fast zwei Fünftel wurden von den Betrie
ben des Grundstoff- und Produktionsgü
tergewerbes erzeugt. Etwas weniger als 
ein Fünftel entfiel auf die lnvestitionsgü-

terindustrie, die damit an die zweite Stel
le rückt, gefolgt vom Nahrungs- und Ge
nußmittelgewerbe. Die Werte für die üb
rigen Wirtschaftszweige änderten sich 
gegenüber der ursprünglichen Darstel
lung geringfügig, sie sind allerdings 
noch anteilsmäßig unter dem Baugewer
be einzuordnen (Energie- und Wasser
versorgung: sieben Prozent, Kranken
häuser: vier Prozent). 

Abfallbeseitigung überwiegend 
auf betriebsfremden Anlagen 

Die Erhebung hat ergeben, daß die mei
sten Betriebe bei der Beseitigung ihrer 
Abfälle auf private oder staatliche Hilfe
leistungen angewiesen waren. Dies gilt 
sowohl für die täglich anfallenden haus
müllartigen Abfälle als auch für die unter 
Umweltgesichtspunkten problemati
schen Produktionsrückstände. Nur 33 
von insgesamt 151 0 erfaßten Betrieben 
(einschließlich der Krankenhäuser) bzw. 
jede 46. Arbeitsstätte verfügte über eine 
eigene Abfallbeseitigungsanlage. Läßt 
man die Betriebe mit normalen Feu
erungsanlagen, in denen vor allem Ver
packungsmaterial verbrannt wird, unbe-

Tabelle 2 Abfallaufkommen in Betrieben des Produzierenden Gewerbes und in Krankenhäusern 1980 und 1982 
nach Wirtschaftsbereichen 

Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 

Beseitigte Abfälle 

davon 

im selbst oder durch Dritte abgegeben 
an 

in in Rahmen abgefahren zu weiterver-
betriebe- betriebe- der öffent- arbeitende 
eigenen fremden öffent- liehen Bauschutt- Betriebe insgesamt 

Wirtschaftsbereich Verän-
Anlagen Anlagen liehen Hausmüll- und Boden- sonstigen oder derung Müll- beseiti- aushub- Anlagen Altstoff- in % abfuhr gungsan- deponien handel 

abgeholt lagen 

1982 1982 1980 

t 

Energie- und Wasserversorgung - 59 437 2 762 205 51 501 5 005 52 945 112 382 139 730 - 19,6 
darunter Bauschutt - 51 244 - 42 51 155 47 130 51 374 1 131 X 

Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 11 796 225 027 26 950 20 633 116 236 61 208 112 587 349 410 431 861 - 19,1 
darunter Bauschutt - 32 728 - - 32 728 - 2 32 730 29 941 ... 9,3 

Investitionsgütergewerbe - 88 213 36 147 26 527 10 893 14 646 75 724 163 937 180 460 - 9,2 
darunter Bauschutt - 5 039 - - 5 039 - - 5 039 11 681 - 56,9 

-Verbrauchsgütergewerbe 915 26 889 7 576 8 337 2 921 8 055 25 800 53 605 82 600 - 35,1 
darunter Bauschutt - 2 516 - - 2 516 - - 2 516 4 362 - 42,3 

Nahrungs- und GenuSmittelgewerbe 27 100 588 13 276 12 351 65 695 9 266 92 811 193 426 148 873 ... 29,9 
darunter Bauschutt - 65 705 - 132 65 573 - - 65 705 4 753 X 

Verarbeitendes Gewerbe zusammen - 12 738 440 718 83 949 67 848 195 745 93 175 306 922 760 378 843 794 - 9,9 
darunter Bauschutt - 105 988 - 132 105 856 - 2 105 990 50 738 ... 108,9 

Bauhauptgewerbe 476 119 1 537 629 4 926 12 286 1 515 291 5 126 137 712 2 151 458 2 672 852 - 19,5 
darunter Bauschutt 475 609 1 489 233 135 1 289 1 487 809 - 127 324 2 092 166 2 555 033 - 18,1 

Ausbaugewerbe 1 275 33 670 4 250 3 229 25 946 245 6 049 40 994 39 644 ... 3.4 
darunter Bauschutt - 24 592 11 200 24 381 - 2 772 27 364 23 901 ... 14,5 

Baugewerbe zusammen 477 394 1 571 299 9 176 15 514 1 541 236 5 371 143 761 2 192 452 2 712 495 - 19,2 
darunter Bauschutt 475 609 1 513 826 147 1 489 1 512 190 - 130 096 2 119 530 2 578 934 - 17,8 

Produzierendes Gewerbe zusammen 490 131 2 071 453 95 851 83 567 1 788 482 103 551 503 628 3 065 210 3 696 019 - 17,1 
darunter Bauschutt 475 609 1 671 058 147 1 663 1 669 201 47 130 228 2 276 894 2 630 802 - 13,5 

Krankenhäuser 1 263 35 019 23 162 4 080 6 737 1 040 978 37 261 47 314 - 21,2 
darunter Bauschutt - 6 152 - - 6 152 - - 6 152 6 185 - 0,5 

Abfallaufkommen insgesamt 491 394 2 106 472 119 013 87 647 1 795 219 104 591 504 606 3 102 471 3 743 333 - 17,1 
darunter Bauschutt 475 609 1 677 210 147 1 663 1 675 353 47 130 228 2 283 046 2 636 987 - 13,4 
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rücksichtigt, dann hatte nur jeder 63. Be
trieb eine eigene Anlage. 
Gut zwei Fünftel der Firmen mit eigenen 
Beseitigungsanlagen stammten aus 
dem Bauhauptgewerbe, in erster Linie 
handelte es sich dabei um Deponien zur 
Ablagerung von Bauschutt. So ist es 
nicht verwunderlich, daß von insgesamt 
491 000 Tonnen in betriebseigenen An
lagen beseitigten Mülls allein 476 000 
Tonnen aus Altbaustoffen bestanden. 
Nur 16 000 Tonnen waren lndustrieab
fälle. Im Vergleich zu 1980 hatte sich das 
Volumen der selbst beseitigten Bau- und 
Industrieabfälle stark vermindert. Im Be
reich der Industrieabfälle ist der Rück
gang bei den Olabfällen und Olschläm
men von 17 500 Tonnen ( 1980) auf 8900 
Tonnen im Jahr 1982 besonders 
hervorzuheben (minus 49 Prozent). Die 
Eigenbeseitigung von organischen Ab
fällen, die überwiegend in der Nahrungs
mittelbranche zu finden sind, reduzierte 
sich um 92 Prozent auf 4200 Tonnen. 
Auch das Volumen der in betriebseige
nen Verbrennungsanlagen beseitigten 
Krankenhausabfälle hatte stark abge
nommen. 1982 betrug das Aufkommen 
nur 600 Tonnen gegenüber noch 3300 
Tonnen im Jahr 1980. 
Allein 2,1 Millionen Tonnen Abfall, das 
sind zwei Drittel des gesamten Mülls, 
mußten die Firmen an gewerbliche Ab
fallbeseitigungsunternehmen oder an 
staatliche Einrichtungen weiterleiten. 
Hierin nicht enthalten sind die Mengen, 
die für weiterverarbeitende Betriebe 

oder für den Altstoffhandel bestimmt wa
ren. Zwei Millionen Tonnen wurden vom 
Verursacher selbst oder von Transport
unternehmen abgefahren, und zwar zu 
90 Prozent auf Bauschutt- und Boden
aushubdeponien, die ausschließlich für 
Inertmaterial oder sonstigen relativ um
weltunschädlichen Unrat vorgesehen 
sind. Ohne Berücksichtigung der Bau
abfälle des Bauhauptgewerbes war mit 
116 000 Tonnen das Grundstoff- und 
Produktionsgütergewerbe der Hauptlie
ferant; dabei handelte es sich vornehm
lich um Schlacken (45 000 Tonnen). 
Bauschutt (33 000 Tonnen) und Ofen
ausbruch (14 000 Tonnen). 
Insgesamt nur 88 000 Tonnen wurden 
1982 den öffentlichen und privaten Ab
fallbeseitigungsanlagen zugeführt, wo
bei der Transport entweder durch die 
Betriebe selbst oder durch Fuhrunter
nehmen übernommen wurde. Die größ
ten Mengen lieferten das Investitionsgü
tergewerbe (26 500 Tonnen) und die 
Grundstoff- und Produktionsgüterindu
strie (20 600 Tonnen). ln erster Linie 
handelte es sich um hausmüllartige Ge
werbeabfälle und speziell in der Grund
stoff- und Produktionsgüterbranche au
ßerdem noch um Kunststoff-, Gummi
und Textilabfälle, die in Müllverbren
nungsanlagen beseitigt werden konn
ten. 
1 05 000 Tonnen besonders zu behan
delnde Stoffe mußten von den Betrieben 
des Produzierenden Gewerbes zu einer 
privaten Beseitigungsanlage, die unter 

anderem auch eine Entgiftungs- und 
Neutralisationsanlage betreibt, trans
portiert werden oder wurden auf Sonder
mülldeponien außerhalb Hamburgs, 
zum Beispiel in Schönberg (DDR) oder 
auf Lagerstätten in Hessen, abgelagert. 
Der von der Stadtreinigung abgenom
mene Müll (im wesentlichen Kantinen
und Büroabfälle sowie Verpackungsma
terial) belief sich mit nur 119 000 Tonnen 
auf nicht einmal vier Prozent des gesam
ten Aufkommens im Produzierenden 
Gewerbe und in Krankenhäusern. Diese 
Abfälle wurden überwiegend in den 
Hamburger Verbrennungsanlagen be
seitigt. 
Eine weitere Möglichkeit der Abfallbe
handlung ist die allgemein als Recycling 
bezeichnete Wiederverwertung der 
Rückstände, die im Hinblick auf die Rah
stoffverteuerung zunehmend an Bedeu
tung gewonnen hat. 1982 waren es 
500 000 Tonnen, die in der Wirtschaft 
Wiederverwendung fanden. Läßt man 
wieder die im Bauhauptgewerbe haupt
sächlich vorkommenden Abfallarten 
Bauschutt und Bodenaushub außer Be
tracht, so ist fast die Hälfte der gesamten 
Abfälle im Produzierenden Gewerbe 
wiederverwertet worden. Eine beson
ders hohe Recycling-Quote verzeichne
te im Verarbeitenden Gewerbe die Nah
rungs- und Genußmittelindustrie, die et
wa 73 Prozent der Abfälle anderen Be
trieben zur Wiederverwendung zuführte. 
Im Vergleich zu 1980 bemerkenswerte 
Fortschritte auf diesem Gebiet sind be-

Tabelle 3 An weiterverarbeitende Betriebe und an Altstoffhandel abgegebene Abfälle (ohne Bauschutt 
und Bodenaushub) von Betrieben des Produzierenden Gewerbes und von Krankenhäusern 
1980 und 1982 

Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 

Abfälle Abfälle 

darunter darunter 
abgegeben an abgegeben an 

insgesamt weiterverar- insgesamt weiterverar-
Wirtschaftsbereich beitende beitende 

Betriebe und Betriebe und 
Altstorfhandel Altstorfhandel 

1982 1980 

t % t % 

Energie- und Wasserversorgung 61 008 52 814 a6;6 1 )8 599 7 )68 5,) 
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe )16 680 112 585 35,6 401 920 52 712 13,1 
Investitionsgütergewerbe 158 898 75 724 47.7 168 779 68 071 40,) 
Verbrauchsgütergewerbe 51 089 25 800 50,5 78 238 28 852 )6,9 
Nahrungs- und GenuSmittelgewerbe 127 721 92 811 72,7 144 120 96 673 67,1 

Verarbeitendes Gewerbe zusammen 654 387 306 920 46,9 793 056 246 308 31,1 

Bauhauptgewerbe 59 292 10 388 17,5 117 819 9 173 7,8 
Ausbaugewerbe 13 630 3277 24,0 15 74) 2 73) 17,4 

Baugewerbe zusammen 72 922 1' 665 18,7 133 561 11 907 8,9 

Produzierendes Gewerbe zusammen 788 )16 )73 400 47.4 1 065 217 265 58) 24,9 

Krankenhäuser 31 109 978 3,1 41 129 1 060 2,6 

Abfälle insgesamt 819 425 374 378 45.7 1 106 346 266 643 24,1 
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sonders bei Betrieben der Energie- und 
Wasserversorgung festzustellen, deren 
Wiederverwertungsanteil von fünf Pro
zent ( 1980) auf 87 Prozent im Jahr 1982 
zugenommen hat. Der Anstieg ist damit 
zu erklären, daß die bei der Kohlever
stromung entstehenden und früher 
auf Bauschuttdeponien abgelagerten 
Schlacken 1982 fast ausschließlich an 
weiterverarbeitende Betriebe, in erster 
Linie an Straßenbaufirmen, abgegeben 
wurden. Hervorzuheben ist auch das 
Grundstoff- und Produktionsgüterge
werbe, bei dem der Anteil wiederver
wendeter Stoffe um 23 Prozentpunkte 
auf 36 Prozent im Jahr 1982 stieg. 
Abfallwirtschaftliche Verwertungsmaß
nahmen konzentrieren sich hauptsäch
lich auf Rückstände, die weitgehend ho
mogen sind und in größeren Mengen an
fallen. So wurden Metallabfälle, Papier 
und Pappe sowie Eisen-, Blei-, Zink- und 
Zinnschlämme bis zu 100 Prozent wei
terverarbeitet und zum großen Teil auch 
organische Abfälle aus dem Nahrungs
mittelbereich (86 Prozent), nichteisen
metallhaltige Krätzen (86 Prozent) sowie 

Holz- und Mineralölabfälle (48 Prozent 
bzw: 26 Prozent). 

Ein Fünftel des Abfalls 
Produktionsrückstände 

Zusätzliche Aufschlüsse ermöglicht die 
tabellarische Übersicht über die Struktur 
der Abfälle insgesamt und innerhalb der 
ausgewählten Wirtschaftszweige. Man 
darf jedoch nicht aus dem Auge verlie
ren, daß die am Gewicht gemessenen 
Anteile der einzelnen Abfallarten ledig
lich zur Planung von abfalltechnischen 
Kapazitäten beitragen können, aber kei
ne unmittelbaren Aussagen über die 
Umweltbelastung zulassen. 
Neben dem außerordentlich hohen An
teil an Bauschutt bzw. Bodenaushub (74 
Prozent) ergaben sich im Grunde ge
nommen zwei Hauptmengen: die unter 
Beseitigungsaspekten oftmals proble
matischen Produktionsrückstände so
wie die in allen Branchen vorkommen
den allgemeinen Betriebsabfälle, die 
sich aus hausmüllartigen Stoffen und 

Verpackungsmaterialien jeglicher Art 
zusammensetzen. 1982 belief sich das 
Gesamtgewicht der Produktionsabfälle 
auf 601 000 Tonnen; dies entspricht 19 
Prozent des Abfallaufkommens insge
samt. Relativ hoch waren dabei die Men
gen an metallurgischen Schlacken 
(98 000 Tonnen), Metallrückständen 
(71 000 Tonnen), mineralölhaltigen Ab
fällen (68 000 Tonnen) sowie Schläm
men aus der Wasseraufbereitung und 
Abwasserreinigung (64 000 Tonnen), 
die gegenüber 1980 infolge verstärkter 
Anstrengungen bei der Reinigung von 
Produktionsabwässern eine starke Zu
nahme verzeichnen konnten. 
Bei den allgemeinen Betriebsabfällen 
wurde 1982 ein Volumen von 218 000 
Tonnen registriert, das sind sieben Pro
zent des Gesamtaufkommens. 195 000 
Tonnen bestanden aus hausmüllartigen 
Stoffen und weitere 23 000 Tonnen aus 
Papier und Pappe, die zusammen vor
nehmlich Mengenprobleme verursa
chen, aber in der Regel relativ umwelt
unschädlich verbrannt oder abgelagert 
werden können. 

Tabelle 4 Abfallaufkommen in Betrieben des Produzierenden Gewerbes und in Krankenhäusern 1980 und 1982 
nach Abfallhauptgruppen 

Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 

Abfälle 

im 

in der Grund- im im 

Energie- stoff- Investi- im Ver- Nahrungs- in U1ld brauche- U1ld im Bau-U1ld Produk- tions- güter- GenuS- gewerbe Kranken- insgesamt 
Abfallhauptgruppe Wasser- güter- häusern Verän-

tions- gewerbe gewerbe mittel- derung versorgung güter- gewerbe in% 
gewerbe 

1982 1982 1980 

t 

Bauschutt, Bodenaushub 51 374 32 730 5 039 2 516 65 705 2 119 530 6 152 2 283 046 2 6;6 987 - 13,4 
Ofenausbruch, Hütten- U1ld 
Gießereischutt - 14 070 - - - - - 14 070 74 235 - 81 ,o 
Formsand, Kernsand, Stäube, andere 
feste mineralische Abfälle 353 9 142 5 766 451 2 717 4 582 469 23 480 32 723 - 28,2 
Asche, Schlacke, Ruß aus 
der VerbrennU1lg 54 194 3 393 7 19 28 321 60 58 022 132 954 - 56,4 
Metallurgische Schlacken 
U1ld Krätzen - 97 354 442 3 - - - 97 799 110 904 - 11,8 

Metallabfälle 1 228 8 118 56 271 289 1 553 3 263 81 70 804 88 307 - 19,8 
Oxide, Hydroxide, Salze, radio-
aktive Abfälle, sonstige feste 
produktionsspezifische Abfälle - 66 131 19 - - 0 216 176 + 22,7 
Säuren, Laugen, Schlämme, Labor-
abfälle, Chemikalienreste, 
Detergentien, sonstige flüssige 
produktionsspezifische Abfälle 18 1 892 2 057 7 396 2 3 204 11 572 19 629 - 41,0 
Lösungsmittel, Farben, Lacke, 
Klebstoffe 10 6 965 1 666 642 2 52 2 9 339 9 001 + ;,a 
~lineralölabfälle, Öl schlämme, 

6,4 Phenole 370 50 772 16 277 115 3 915 2 117 12 67 576 72 232 -
Kunststoff-, Gummi- und 
Textilabfälle 15 15 232 5 171 2 162 693 652 190 24 114 28 067 - 14,1 
Schlämme aus Wasseraufbereitung 1 628 351 14 - 143 - - 2 136 3 495 - 38,9 
Sonstige Schlämme (einschließlich 
AbwasserreinigUllg) 16 47 412 2 891 2 41 11 160 70 61 590 42 990 + 43.3 
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 3 086 37 016 66 476 16 764 28 906 17 188 25 498 194 93) 269 240 - 27,6 
Papier- und Pappeabfälle 90 1 801 361 20 697 140 4 - 23 092 27 133 - 14,9 
Sonstige organische Abfälle - 14 981 7 316 2 506 89 342 29 379 677 144 201 190 264 - 24,2 
Krankenhausspezifische Abfälle - - - - - - 3 830 3 830 4 999 - 23,4 
Andere Abfälle - B 117 53 24 238 4 202 16 12 650 2 X 

Abfallaufkommen insgesamt 112 382 349 410 163 937 53 605 193 426 2 192 452 . 37 261 3 102 471 3 743 3)3 - 17' 1 
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Untergliedert man nach Wirtschaftsbe
reichen, so ist die Verteilung der Abfall
arten entsprechend ihrer Produktionstä
tigkeit sehr unterschiedlich. 
Hervorzuheben in der Grundstoff- und 
Produktionsgüterindustrie sind metall
urgische Schlacken (98 000 Tonnen), 
Mineralölabfälle (51 000 Tonnen) sowie 
große Mengen an Schlämmen (48 000 
Tonnen), die hauptsächlich in der Nicht
eisen-Metallerzeugung und in der Ei
senschaffenden Industrie angefallen 
sind. Durch rege Bautätigkeit an eig,enen 
Sachanlagen läßt sich das relativ hohe 
Volumen an Baumüll vor allem in der 
Nahrungs- und Genußmittelbranche 
(66 000 Tonnen) erklären. Im Grund
stoff- und Produktionsgütersektor stam
men die 33 000 Tonnen Bauschutt über
wiegend aus der Industrie "Steine und 
Erden". Bei den Betrieben der Energie
und Wasserversorgung sowie in den 
Krankenanstalten ist das vergleichswei-
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se große Baumüllaufkommen ebenfalls 
auf betriebsinterne Bau- und Renovie
rungsmaßnahmen zurückzuführen. 
ln der lnvestitionsgüterindustrie, und 
hier vor allem im Schiff- und Maschinen
bau, sind in erster Linie Metallabfälle zu 
nennen. Von Bedeutung war in diesem 
Sektor auch das Aufkommen von mine
ralölhaltigen Abfällen, die aus dem Be
trieb von Maschinenfahrzeugen stam
men. Saure Abfälle wurden schwe~
punktmäßig im Verbrauchsgütergewer
be verzeichnet, vorwiegend in den Wirt
schaftszweigen "Druckerei und Verviel
fältigung" sowie "Papier- und Pappever
arbeitung". Organische Abfälle fielen 
zum größten Teil in der Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie an (89 300 Ton
nen), wobei es sich überwiegend um 
Rückstände aus der Bierherstellung 
handelte, die vielfach bei der Futtermit
telproduktion Wiederverwendung fan
den. 

Fast allen Branchen gemeinsam war der 
verhältnismäßig hohe Anteil·an Beleg
schaftsabfall. Innerhalb des Verarbei
tenden Gewerbes war diese Abfallart im 
Verbrauchsgütersektor mit 70 Prozent 
und in der Investitionsgüterindustrie mit 
41 Prozent vertreten. Im Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe und im Grundstoff
und Produktionsgütersektor lagen die 
Anteilswerte bei 15 Prozent bzw. elf Pro
zent. Zieht man im Baugewerbe den 
Bauschutt ab, so besteht auch hier ein 
erheblicher Teil der Abfälle aus norma
lem Gewerbemüll (17 200 Tonnen, 24 
Prozent). Entsprechend der Dienstlei
stungsfunktion und der beschäftigungs
intensiven Tätigkeit wurde auch in den 
46 Krankenhäusern in Harnburg das Ab
fallvolumen zu mehr als zwei Dritteln 
(25 000 Tonnen) von allgemeinen Be
triebsabfällen, vorzugsweise Küchenre
sten, bestimmt. 

Johannes Marx 
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Die h~imlichen Volkszählungen1) 

Vorbemerkung 

Wie viele andere Rechtsgrundlagen, die 
kurz nach dem Krieg geschaffen wur
den, war auch das "Gesetz über die Sta
tistik für Bundeszwecke" von der Idee 
getragen, den Wiederaufbau der Ver
waltung bei Bund und Ländern zu beson
ders fortschrittlichen Lösungen zu nut
zen. Kaum ein anderes Land in der Weit, 
das so viel Mühe darauf verwendete, mit 
sorgfältig überdachten Regelungen eine 
reibungslose Organisation der Statistik 
sicherzustellen und jeden Mißbrauch 
auszuschließen. 

Es ist eine Frage des Standpunkts, wie 
man zu den Prinzipien der amtlichen 
Statistik steht. Zum Teil haben sie sich 
bewährt, zum Teil nicht. Sie sind jeden
falls Ursache für manche Eigenart der 
amtlichen Statistik, die Befürworter und 
Gegner auf den Plan ruft. Diejenigen, die 
mit der Statistik arbeiten, also die Kon
sumenten, sind ihre kritischsten Beob
achter. Der Blick schärft sich mit zuneh
mender fachlicher Nähe. Und so sind es 
denn vor allem die Bundesressorts, die 
im ständigen Kontakt mit den Statisti
schen Ämtern, vor allem mit dem Stati
stischen Bundesamt, am deutlichsten 
die Eigenarten der amtlichen Statistik 
als Vor- und Nachteile zu spüren bekom
men, um die es im folgenden geht. 

Vor- und Nachteile der amtlichen 
Statistik 

Ihre beste Eigenschaft ist noch ihre Ge
nauigkeit. Ganz exakt und genau ist 
zwar keine Statistik, aber amtliche Stati
stiken sind dank der Auskunftspflicht, ih
res Erhebungsumfanges, einer meist 
ausgefeilten und erprobten Methodik 
und nicht zuletzt dank der soliden Aus
bildung derjenigen, die solche Erhebun
gen durchführen, im allgemeinen so ge
nau wie möglich - mindestens aber 
ausreichend genau. 

') Dieser Beitrag ist der Nachdruckeines Artikels aus dem 
Heft 2/84 der Monatsschrift ,,Berliner Statistik" des 
Statistischen Landesamtes Berlin. Es handelt sich um 
die schriftliche Fassung eines Vortrages, den der Au
tor, Ministerialrat im Bundesministerium für Verkehr, 
im Statistischen Landesamt Berlin gehalten hat. Im 
Hinblick auf die allgemeine Bedeutung der Ausführ.un
gen soll der vollständige Text auch den Lesern von 
"Hamburg in Zahlen" unterbreitet werden. 
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Ihre zweitbeste Eigenschaft ist ihre Ver
bindlichkeit. Die amtliche Statistik kann 
dieses Prädikat aufgrund ihrer Ver
pflichtung zur Objektivität und Neutrali
tät in Anspruch nehmen. Unabhängig 
von der Frage, ob die Statistik die Wirk
lichkeit exakt abgebildet hat oder nicht, 
überdeckt das Siegel der Amtlichkeil 
manche Unzulänglichkeiten: die tat
sächlichen und die vermeintlichen. 

Für die politische Willensbildung und für 
streitige Argumentationen hat dies den 
nicht zu unterschätzenden Vorteil, daß 
alle Beteiligten mit den gleichen Zahlen 
operieren. Die Daten aus der amtlichen 
Statistik werden im Gegensatz zu ande
ren Zahlen, die gelegentlich aus der Ta
sche gezogen werden, kaum dem Ver
dacht ausgesetzt, sie dienten dazu, Po
sitionen bestimmter politischer Gruppie
rungen opportunistisch untermauern zu 
wollen. 

Ihre drittbeste Eigenschaft aus der Sicht 
von Sonn auf Wiasbaden ist die Service
leistung zum "Null-Tarif". Selbst dann, 
wenn die Durchführung einer Statistik 
beim Statistischen Bundesamt und bei 
den Statistischen Landesämtern Millio
nenbeträge notwendig machen sollte, 
wird dasjenige Ressort, das für diese 
Statistik den entscheidenden Anstoß 
gab, nie zur Kasse gebeten. 

Die Nachteile der amtlichen Statistik be
ginnen mit ihrer säumigen Berichterstat
tung. Genauigkeit und Schnelligkeit 
schließen sich offenbar gegenseitig aus. 
Es gab Fälle, bei denen die Ergebnisse 
erst 4 Jahre nach Abschluß der Erhe
bungen vorlagen. Die Ursachen liegen 
dabei selten beim Statistischen Bundes
amt, sondern meist bei den Statistischen 
Landesämtern. Bei der gegebenen Kon
stellation der föderativen Arbeitsteilung 
ist die amtliche Statistik immer nur so 
schnell, wie das langsamste Statistische 
Landesamt 

Ein weiterer Nachteil der amtlichen Sta
tistik: ihre mangelnde Flexibilität. Im all
gemeinen besteht eine erhebliche Dis
krepanz zwischen dem, was auf der 
Grundlage der erhobenen Einzelinfor
mationen ausgewertet werden könnte 
und dem, was tatsächlich ausgewertet 
wird. Ad-hoc-Auswertungen, die über 
das übliche Maß an tabellarischen Über
sichten hinausgehen, können oft aus 
Gründen der beschränkten Kapazität 
des Behördenapparates nicht durchge
führt werden. 

Datengrundlage für die Planung 
von Verkehrsinvestitionen in Mil· 
liardenhöhe lückenhaft 

Die nächste Schwachstelle: die lücken
hafte Datendarbietung. Wer immer der 
Meinung ist, es gebe zu viele Statistiken, 
der sollte sich die Mühe machen, einmal 
festzustellen, wie es mit dem statisti
schen Gesamtbild auf dem Gebiet des 
Verkehrs bestellt ist. Hier wird nur ge
zählt, was es mehr oder weniger zufällig 
an Papieren gibt: Fahrscheine, Flugtik
kets, Fahrkarten, Frachtbriefe und Ver
kehrsunfallanzeigen. 

Die Datendecke ist entsprechend lük
kenhaft. Für 80% der an sich notwendi
gen Informationen auf dem Gebiet des 
Personenverkehrs, nämlich für den mo
torisierten Individualverkehr, gibt es kei
ne Statistiken. Es ist nicht viel, was man 
mit dem Rest anfangen kann, wenn es 
darum geht, die Milliardenbeträge für 
den Aus- und Neubau der Verkehrswege 
mit hieb- und stichfesten Zahlen zu be
gründen. 

Es hat durchaus nicht an Bemühungen 
gefehlt, solche Lücken zu schließen. Es 
gab das Vorhaben einer bundesweiten 
Befragung von einigen Promille der 
Haushalte zur erstmaligen Durchleuch
tung der Erklärungsgründe für den Per
sonenverkehr. Es gab das Vorhaben ei
ner Mikrozensus-Erhebung über Zahl 
und Ausnutzung der Führerscheine. Es 
gab das Vorhaben einer aktualisierten 
Bestandsaufnahme der Straßen in den 
Gemeinden. Es gab das Vorhaben einer 
repräsentativen Pkw-Halter-Befragung 
über die Fahrleistungen ihrer Autos, und 
natürlich die Volkszählung. 

Bemühungen, aber kein Erfolg. Die Ini
tiativen der letzten 1 0 Jahre scheiterten 
alle irgendwo: bei der Ressortabstim
mung, im Bundesrat, im Bundestag oder 
sonstwo. Seit den 70er Jahren läuft 
überhaupt nichts mehr. 

Dieselben Statistik-Projekte, die einige 
Jahre zuvor in Fachaufsätzen als wert
volle und unverzichtbare Ergänzungs
bausteine zum statistischen Gesamtbild 
bejubelt wurden, stießen nun auf eine 
konzertierte Abwehrhaltung, an der sich 
die statistischen Ämter ebenso beteilig
ten wie ihre Dienstaufsichtsbehörden, 
die obersten Finanzbehörden und 
schließlich auch die Mehrheiten in Bun
desrat und Bundestag. Der Zwang zur 
Sparsamkeit und zur Rationalisierung 
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änderte allmählich auch den Sprachge
brauch. War früher von der notwendigen 
"Ergänzung", "Vervollständigung" und 
"Harmonisierung" der Statistik die Rede, 
so waren es nun · Schlagworte wie 
"durchforsten" und "ausmisten", die das 
öffentliche Handeln bestimmten. Und es 
gab schließlich als Summe dieser Bemü
hungen das "Erste Statistik-Bereini
gungsgesetz". 

Was die einen als gefundenen Auftakt zu 
weiteren Bereinigungsaktionen feierten, 
gab den anderen Veranlassung, darüber 
nachzudenken, wie man ohne Statistik 
auskommen kann. Indes, viel nachzu
denken gibt es nicht: Entweder man 
kann auf die Statistik verzichten oder 
man kann es nicht. 

Ergebnis der sogenannten Stati
stikbereinigung fragwürdig 

Das Bundesverkehrsministerium (BMV) 
kann z. B. nicht verzichten. Seine Aufga
be besteht unter anderem darin, einen 
zweistelligen Milliardenbetrag für den 
Aus- und Neubau der Verkehrswege zu 
verwalten, eine Aufgabe, der man 
schlecht nachkommen kann, wenn man 
nicht weiß, was sich abspielt auf den 
Straßen, auf den Schienen und in der 
Luft. 

Hier sind sogar Informations- und Ent
scheidungshilfen von großer Genauig
keit gefordert. Was von der Verkehrs
verwaltung nicht selbst analysiert, pro
gnostiziert und bewertet werden kann, 
wird von draußen zugearbeitet. Das 
BMV verfügt dafür über einen For
schungsetat von rund 30 Millionen DM. 
Nur eben: Was nutzt die ganze For
schung, wenn es an fundamentalen ana
lytischen Erkenntnissen über die Ver
kehrserzeugung und -verteilung fehlt? 

Die Lösung des Problems ließ nicht lan
ge auf sich warten: wenn nicht die amtli
che Statistik, dann eben eine andere. Es 
bestätigte sich hier wie anderswo, daß 
überzogene Restriktionen ungewollte 
Nebeneffekte hervorbringen. Die amtli
che Statistik bekam einen nichtamtli
chen Konkurrenten. Ein zehnjähriger 
Wachstums- und Anpassungsprozeß 
hat in aller Öffentlichkeit eine ganze 
Branche entstehen lassen, deren Ge
schäft es ist, statistische Erhebungen 
durchzuführen. 

Es sind dies Firmen, die schon auf dem 
Gebiet demoskopischer Umfragen be
stens eingeführt sind. Hinzu kommt eine 
Vielzahl von Ingenieurbüros als Anbieter 
ganzer Dienstleistungspakete für Zwek
ke der Verkehrs- und Regionalplanung. 
Und schließlich als ausgesprochene 
Profis auf diesem Gebiet: Befragungsfir-
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men mit dem Anspruch einer sozialem
pirischen Fachreputation. 

Im Umgang mit solchen Firmen reduzie
ren sich die für die amtliche Statistik gel
tenden Grundsätze und Prinzipien auf 
ein simples Vertragsverhältnis zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer. Weil 
es um Befragungen geht, wird man die 
Datenschutzbestimmungen beachten 
müssen. Ansonsten interessiert es kaum 
jemanden. Die Statistik wird gewisser
maßen zu einer reinen Geldfrage. Und 
Geld ist da: Bei den Millionen aus den 
Forschungsmitteln kann man schon 
allerhand zählen lassen. 

Die Vorteile- zum Beispiel für den mini
steriellen Auftraggeber in Bonn- liegen 
auf der Hand: 
- Hatte er es vorher mit Stellen und 

Ausschüssen zu tun, bei denen er als 
Bittsteller auftreten mußte, so wird er 
jetzt zum hofierten Kunden, der auch 
hier König ist. 

- Fühlte er sich früher gequält von Kol
legen aus anderen Ressorts und von 
Vertretern der "pluralistischen Ge
sellschaft", die bei allem und jedem 
mitreden wollten, so hat er jetzt ganz 
allein das Sagen. 

- War er früher gewohnt, Dienst nach 
Vorschrift zu erleben und von den 
Statistikern zu hören, daß dies und je
nes nicht ginge, so erlebt er jetzt als 
Folge des Konkurrenzkampfes der 
Anbieterwahre Wunder an methode
logischen Innovationen. 

- Wagte er früher kaum, Ergebnis-Ta
bellen beim Statistischen Bundesamt 
anzumahnen, weil dies als unbotmä
ßige Kritik am föderativen Verfas
sungsprinzip ausgelegt werden konn
te, so wird er jetzt gefragt, wann und 
wie er die Ergebnisse haben will. 

- War er früher gelegentlich entnervt 
von Auswüchsen einer übertriebenen 
Amtspedanterie, wenn es um Fragen 
der Weiterleitung von anonymisierten 
Einzelangaben für Zwecke wissen
schaftlicher Auswertung ging, so ist 
dies nun kein Thema mehr. Stellt sich 
diese Frage doch einmal, so ist man 
gemeinsam um eine flexible Ausle
gung der einschlägigen Vorschriften 
bemüht. 

Amtliche Statistik ohne Chancen 
gegenüber nichtamtlicher Statistik 

Die Unterschiede fallen so deutlich aus, 
daß man der amtlichen Statistik kaum 
noch Chancen geben mag, wenn sie
gesetzt den Fall - mit der nichtamtli
chen, privatisierten Statistik einmal kon
kurrieren wollte. 

Der Referatsleiter im Bundesverkehrs
ministerium, der eingedenk seiner Auf-

gaben darüber nachdenken muß, wie die 
unabweisbare Aktualisierung der fast 
dreißig Jahre alten Zahlen über die An
zahl und die Ausnutzung der Führer
scheine. in der Bundesrepublik bewerk
stelligt werden soll, würde sich theore
tisch entscheiden können zwischen der 
amtlichen Statistik und der nichtamtli
chen. 

Im ersten Falle würde dies einen rheto
rischen Überzeugungsaufwand von 
zwanzig schwierigen Verhandlungen mit 
den unterschiedlichsten Stellen und die 
Geduld einer halben Legislaturperiode 
bedeuten, bis die statistischen Behör
den den ersten Fragebogen verschik
ken. Im anderen Fall reichen seine Un
terschrift im Forschungsvertrag und die 
Androhung der Zurückhaltung der For
schungsmittel, um sich darauf verlassen 
zu können, schon in einem halben Jahr 
die ersten Ergebnisse zu bekommen. 

Es kann nun eigentlich keinen mehr 
wundern, daß die nichtamtliche Statistik 
die amtliche auf manchen Gebieten 
längst überrundet hat. Dies gilt vor allem 
für solche Erhebungen, die das Mobili
tätsverhalten als Erklärungsgrund für 
den Personenverkehr zum Inhalt haben 
und im wesentlichen auf das Grundmu
ster der Volkszählung hinauslaufen. Es 
sind dies Haushaltsdaten, Personenda
ten und Wegedaten. 

Permanente Volkszählungen, un
abgestimmt, im Miniformat; nur 
von wenigen nutzbare Daten 

Der Fragebogen der Volkszählung ist 
freilich eine Bagatelle verglichen mit 
dem, was bei einer typischen Haushalts
Verkehrs-Erhebung erfragt wird. Die 
Forschungsgesellschaft für das Stra
ßen- und Verkehrswesen empfiehlt in ih
rem "Merkblatt über die vereinheitlich
ten Haushaltsfragebogen für Verkehrs
erhebungen" für alle erwachsenen 
Haushaltsmitglieder eine genaue Anein
anderreihung ihrer Fahrten und Wege 
für die Dauer mehrerer Tage und jedes
mal mit den Fragen 
- von wo nach wo? 
- mit welchem Verkehrsmittel? 
- zu welchem Zweck? 
-und wann? 

Zwei andere Unterschiede zur Volks
zählung wird man allerdings auch nen-
nen müssen: 
- Es handelt sich durchweg um Stich

proben im Mini-Format, wenn sie 
nicht überhaupt schon auf das Erhe
bungsgebiet einer einzigen Stadt 
oder Region beschränkt sind, 

- und die Beantwortung der·Fragen ist 
freiwillig. 
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Nun trotzdem: Es gibt soviel davon, daß 
eine mehr als dreihundertseitige Daten
blattsammlung der Zentralen Informa
tionsstelle für Verkehr bei der Deut
schen Verkehrswissenschaftlichen Ge
sellschaft gerade ausreicht, um einen 
Teil der innerhalb eines einzigen Jahres 
durchgeführten Verkehrserhebungen 
bei Bund, Ländern und Gemeinden zu 
dokumentieren. 

Im Grunde genommen findet in aller Stil
le eine permanente Volkszählung statt. 
Indes, jeder zählt für sich allein: 
-die Städte, wenn es gilt, ihre Stadt

und Verkehrsplanung fortzuschrei
ben, 

- die Länder mit flächendeckenden Er
hebungen, bei denen manchmal eine 
Million Menschen und mehr befragt 
werden, 

- und schließlich auch der Bund, sei es, 
daß er sich für Zwecke der Fortschrei
bung des Bundesfernstraßen-Be
darfsplanes an den Länder-Erhebun
gen beteiligt, sei es, daß er eigene, 
bundesweite Haushaltsbefragungen 
durchführt. Das Fachkürzel dafür 
heißt KONTIV (kontinuierliche Ver
kehrsbefragu ng). 

Für einen Bruchteil der Mittel, die dafür 
insgesamt ausgegeben werden, könnte 
man natürlich auch den statistischen 
Behördenapparat in Schwung bringen 
und dieselben Haushaltsbefragungen 
von ihm durchführen lassen. Und man 
könnte schließlich den größten Teil die
ser Erhebungen ganz überflüssig ma
chen, wenn man sich entschlösse, die 
Volkszählung -wenn sie einmal durch
geführt werden sollte - um ein paar 
Merkmale zu erweitern. Aber niemand 
hat ein Interesse daran: 
- die amtlichen Statistiker nicht, die im

mer noch über das "Ausforsten" ver-. 
meintlieh überflüssiger Statistiken 
nachdenken müssen, 

- die Auftraggeber nicht, solange sie 
über ausreichende Forschungsmittel 
verfügen, 

- und die Befragungsinstitute nicht, 
weil sie nicht arbeitslos werden wol
len. 

Amtliche Statistik ohne politischen 
Anwalt 

Gäbe es jemanden, der Mut und Mandat 
hätte, sich zum Anwalt für die amtliche 
Statistik zu machen, so könnte man ihm 
neben dem Hinweis auf die überhöhten 
Ausgaben von Steuergeldern auch noch 
andere Argumente an die Hand geben. 

Da ist zum einen die allmähliche Rück
entwicklung der statistischen Methodo
logie durch unzureichende Erfahrungen 
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und Vorkenntnisse von Firmen, die sol
che Erhebungen zum ersten Mal durch
führen. Auch Statistik will gelernt sein. 
Bei der amtlichen Statistik gibt es Fach
ausschüsse und Arbeitskreise, die nicht 
selten Wochen damit zubringen, einem 
Fragebogenmuster den letzten Schliff 
zu geben. Die Ingenieure in den Pla
nungsbüros werden sich damit nicht lan
ge aufhalten können und das "Merkblatt 
über die vereinheitlichten Haushaltsfra
gebogen für Verkehrserhebungen" ist 
auch nicht überall bekannt. 

Zum zweiten gibt es manche zwielichti
ge Praktiken bei der AdressenauswahL 
Eigentlich müßten die ausgesuchten 
Haushalte den Querschnitt aller Haus
halte repräsentieren. Indes, vor Ort sieht 
alles anders aus. Schwach wie Men
schen sind, wenn die Mühen zu groß 
werden, lädt der Student, der als Inter
viewer angeworben wurde, schon mal 
alle Fragebogen, die er bei sich hat, in 
einem einzigen Hochhaus ab, statt wie 
vorgesehen, 20 Haushalte in 20 ver
schiedenen Ecken der Stadt aufzusu
chen. Wegen des Datenschutzes kann 
das sowieso keiner nachprüfen. 

Zum dritten sind dies die bedenklich ge
ringen Befragungserfolge. Befragungs
firmen, die Anschlußaufträge akquirie
ren müssen, werden nur ungern mit der 
Wahrheit herausrücken. Eine hohe 
Rücklaufquote, von der man behauptet, 
daß man sie üblicherweise erreicht, ist 
ein billiger Wettbewerbsvorteil gegen
über anderen Firmen, die ehrlicher 
sind. 

Die "Dokumentation der Verkehrserhe
bungen von Bund, Ländern und Gemein
den" belegt nach eigenen Angaben der 
Befragungsinstitute Rücklaufquoten 
zwischen 7 und 100%. Guter Durch
schnitt sind 35%. Der Verdacht auf 
phantasiereiche, gleichwohl unnach
prüfbare Erfolgsbehauptungen beginnt 
bei 60%. 

Im übrigen: Kommen die Fragebogen, 
die man verteiLt oder verschickt hat, tat
sächlich ausgefüllt zurück, so müßte 
man sie eigentlich nun noch einmal sor
tieren nach "brauchbar" und "unbrauch
bar". Bei jeder Befragung gibt es statisti
sche Saboteure oder Spaßvögel, die 
statt Antworten Blödeleien von sich ge
ben, z. B. "aufrechtsitzend am Schreib
tisch" auf die Frage "Stellung im Be
ruf". 

Die Aufbereitungsmethoden mögen 
noch so pfiffig sein, sie können nichts 
ausrichten, wenn von der ohnehin sehr 
klein dimensionierten Stichprobe nun 
kaum noch etwas übrigbleibt Wo keine 
"statistische Masse" zusammenkommt, 
läßt sich auch nichts "signifikant" aus-

werten. Die amtlichen Statistiker würden 
einem das vor der Erhebung sagen und 
erst gar nicht anfangen. Der Vertreter 
der kommerziellen Branche denkt da an
ders: besser ein unsinniger Auftrag als 
gar keiner. Wer wollte ihm das verden
ken? 

Kompletter Unsinn wird freilich nie her
auskommen. Wer immer den Auftrag be
kommt, die durchschnittlichen Jahres
fahrleistungen der Personenkraftwagen 
durch eine Haushaltsbefragung zu er
mitteln, wird vor der Preisgabe seiner 
Ergebnisse ein paar Plausibilitätsüber
legungen anstellen. Der Jahresabsatz 
an Benzin, dividiert durch die Zahl der 
zugelassenen Personenkraftwagen mal 
durchschnittlichem Benzinverbrauch 
ergibt schon mal einen ersten Anhalts
punkt. 

Indes, was soll das? 

Wer bei der Verwertung solcher Informa
tions- und Entscheidungshilfen nicht 
mehr sicher ist, wo die empirisch gesi
cherten Tatbestände aufhören und die 
bloße Vermutung anfängt, kann sich 
nicht mit der schrecklichen Dummheit 
beruhigen, daß eine schlechte Statistik 
immer noch besser sei, als gar keine. 

Von Rechts wegen müßte man solche 
Erhebungsflops zur Seite tun und sich zu 
ihrem Mißerfolg bekennen. Die Dinge 
werden nicht besser, wenn man solche 
Ergebnisse zu Prognosen aufmotzt und 
womöglich Investitionsentscheidungen 
damit begründet. 

Nicht alle Befragungsinstitute gehören 
in diesen Topf. Mit der Zeit spricht sich 
herum, wer seriös und wer unseriös ar
beitet. Aber selbst die besten unter ih
nen könnten nicht mit der amtlichen Sta
tistik konkurrieren, wenn diese sich nur 
mit halb soviel Elan für solche Dienstlei
stungen anböte. 

Schlußbemerkung 

Vier Dinge wenigster.s sollten gesche
hen: 
1. Der weitere Abbau von amtlichen Er

hebungen, die bisher regelmäßig oder 
in größeren Zeitabständen· durchge
führt wurden, sollte gestoppt werden, 
wenn abzusehen ist, daß man die Sta
tistiken dadurch nicht abschafft, son
dern nur auf die kommerzielle Bran
che verlagert. 

2. Auf die heimlichen Volkszählungen 
sollte überall dort verzichtet werd~n. 
wo eine angemessene Erweiterung 
des Merkmalkatalogs der echten 
Volkszählung die billigere und ver
nünftigere Alternative wäre. 
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3. Die Dienstaufsichtsbehörden der sta
tistischen Amter in Bund und Ländern 
sollten stärker ihre Verantwortung in 
der Fürsorgepflicht gegenüber der 
amtlichen Statistik erkennen. Im In
teresse einer leistungsfähigen, 
gleichwohl aber auch öffentlich kon
trollierbaren Statistik sollten sie sich 
mit allem Nachdruck einsetzen 
- für eine bessere Finanz- und Per

sonalausstattung, 
- für einen größeren, selbständigen 

und entbürokratisierten Hand
lungsspielraum 
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- und für eine spürbar bessere Ima
gepflege der statistischen Behör
den. 

4. Diejenigen, die für ihre Arbeit auf In
formationen angewiesen sind, sollten 
die Gefahr erkennen, daß eventuell 
die überregional und bundesweit ver
fügbaren Statistikdaten auf der Strek
ke bleiben. Vergleichende Analysen 
für Bund, Länder und Gemeinden wä
ren nur noch mit sehr hohem Aufwand 
möglich. 

Es wäre höchste Zeit, etwas zu tun, 

denn e~ gibt immer mehr Stimmen, 
die das öffentliche Meinungsspek
trum mit dem Vorschlag bereichern, 
die amtliche Statistik ganz abzu
schaffen. Warum auch nicht: "Das 
wichtigste, was man so an Zahlen 
braucht, steht doch sowieso im Stati
stischen Jahrbuch für die Bundesre
publik Deutschland". 

Wilfried Legat 
Bundesministerium für Verkehr 

Harnburg in Zahlen 8. 1984 



Im Juli 1984 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung in den Bezirken, Kern- und Ortsamtsgebieten 4. Vierteljahr 1983 

Bevölkerungsstand und -entwicklung in den Bezirken, Kern- und Ortsamtsgebieten, Stadt
und Ortsteilen 1983 

Rechtspflege und öffentliche Sicherheit 

Rechtskräftig Abgeurteilte 1983 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe April 1984 

Bauhauptgewerbe April 1984 

Ausbaugewerbe Apri I 1 984 

Handwerk 1. Vierteljahr 1984 

Bautätigkeit 

Hochbautätigkeit April 1984 

Hochbautätigkeit Mai 1984 

Wohngebäude und Wohnungen nach Gebietseinheiten 1983 

Handel und Gastgewerbe 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg Februar 1984 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg März 1984 

Außenhandel Hamburger Im- und Exporteure über Harnburg und andere Grenzstellen 
1. Vierteljehr 1984 

Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg Februar 1984 

Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg März 1984 

Einzelhandel April 1984 

Großhandel April 1984 

Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Januar 1984 

Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Februar 1984 

Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr März 1984 

Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr April 1984 

Gastgewerbe Apri I 1 984 

Verkehr 

Seeverkehr des Hamburger Hafens Januar 1984 

Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens April 1984 

Kraftfahrzeugbestand und Zulassungen von fabrikneuen Kraftfahrzeugen 1983 

Straßenverkehrsunfälle März 1984 

Straßenverkehrsunfälle April 1984 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten in Harnburg 1. Vierteljehr 1984 

Öffentliche Sozialleistungen 

Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und weitere Leistungen 
des Trägers der Sozialhilfe 1983 (Teil 1) 

Kriegsopferfürsorge 1 983 

Öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen April 1984 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen Mai 1984 

Preise 

Preisdizes für Bauwerke Mai 1 984 
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Harnburg ·heute 
und gestern 
Ende 1983 gab es in Harn
burg 799 000 Wohnungen; 
seit der letzten Gebäude
und Wohnungszählung 1968 
vergrößerte sich der Bestand 
damit um 19 Prozent. ln den 
sieben Bezirken der Hanse
stadt zeigten sich dabei un
terschiedliche Tendenzen: 
Den relativ größten Anstieg 
(plus 35 Prozent) verbuchte 
der Bezirk Wandsbek. Eben
falls beträchtlich war die 
Schaffung neuen Wohnrau
mes bei einem Zuwachs von 
29 Prozent im Bezirk Berge
dorf, während die Bezirke 
Eimsbüttel (plus 21 Prozent), 
Harburg (plus 18 Prozent) 
sowie Harnburg-Mitte und Al
tona mit jeweils 16 Prozent 
mittlere Plätze einnahmen. 
Den mit weitem Abstand ge
ringsten Zuwachs von nur 
sieben Prozent verzeichnete 
der Bezirk Hamburg-Nord. 

Die Anzahl der Betriebe des 
Verarbeitenden Gewerbes 
in Harnburg ist von 1977 bis 
1983 von 1 088 auf 897 zu
rückgegangen (minus 17,6 
Prozent). Neben Stillegun
gen und Abwanderungen 
verkleinerten Betriebe ihren 
Personalbestand, so daß sie 
aus dem statistischen Beob
achtungskreis (20 und mehr 
Beschäftigte) ausschieden. 
Die weltweite Rezession und 
die anhaltende Konjunktur
schwäche auf dem Binnen
markt führte in den vergan
genen sechs Jahren auch zu 
einem Abbau des Personal
bestandes. Insgesamt gese
hen lag die Zahl der 1983 
durchschnittlich eingesetz
ten Arbeitskräfte bei 
150 800, das waren 22 920 
Personen oder 13,2 Prozent 
weniger als 1977. Von dieser 
Einschränkung waren die Ar
beitsplätze für Arbeiter (mi
nus 16,8 Prozent) etwa dop
pelt so stark betroffen wie die 
für Angestellte (minus 8,1 
Prozent). 
Dementspechend verringer
te sich auch die Anzahl der 
geleisteten Arbeiterstunden 
um 21 ,3 Prozent. Betrachtet 
man die vier großen Haupt
gruppen des Verarbeitenden 
Gewerbes, so ergeben sich 

folgende Stelleneinsparun
gen: Grundstoff- und Pro-. 
duktionsgütergewerbe 4122 
(minus 9,5 Prozent), Investi
tionsgüterherstellung 1 0 642 
(minus 12,1 Prozent), Ver
brauchsgüterherstellung 
3718 (minus 21,9 Prozent), 
Nahrungs- und Genußmittel
gewerbe 4437 (minus 17,5 
Prozent). 

-------
Werden die Hamburger AM
Preise vom Februar 1934 
den DM-Preisen vom Febru
ar 1984 - trotz aller bekann
ten Problematik der Ver
gleichbarkeit - für einige 
Verbrauchsgüter bzw. 
Dienstleistungen einander 
gegenübergestellt, so zeigt 
es sich, daß die nominellen 
Steigerungsraten recht un
terschiedlich ausfallen. So 
sind zum Beispiel die Preise 
für Querrippe, Schweinenak
ken und Edamer Käse in die
sen 50 Jahren etwa um das 
sechseinhalbfache gestie
gen, der Roastbeef-Preis 
aber um beinahe das acht
zehneinhalbfache. Dagegen 
erhöhte sich der Preis für 
Zucker nur um etwa 160 Pro
zent, für Butter um 250 Pro
zent und für Blumenkohl um 
300 Prozent. 
Besonders hohe Verände
rungsraten zeigen sich auch 
bei den Preisen für Boxcalf
Herrenschuhe und Rindbox
Kinderschuhe, die jeweils et
wa um das zwölfeinhalbfache 
anstiegen. 
Die Tageszeitung wurde im 
Monatsbezug um 770 Pro
zent teurer und die Kinokarte 
um fast 850 Prozent. 
Von den Dienstleistungen 
soll nur das Haareschneiden 
genannt werden; im Februar 
1934 kostete es 0,65 RM und 
im Februar 1984 14,60 DM. 
Die nominelle Steigerung um 
das einundzwanzigeinhalb
fache zeigt die Verteuerung 
der menschlichen Arbeits
kraft infolge erheblicher no
mineller Lohnsteigerungen in 
diesen 50 Jahren, die vor al
lem der hohen Verände
rungsrate zugrunde liegen 
dürfte. 

Statistik der 
anderen 
Im Heft 19 ihrer medizinalsta
tistischen Informationen hat 
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die Gesundheitsbehörde 
Hamburg vielfältige statisti
sche Daten für die Jahre 
1979 bis 1981 zusammenge
stellt Neben einer eingehen
den Analyse der hamburgi
schen Bevölkerungsstruktur 
und ihrer Entwicklung als 
Grundlage aller Planungen 
im Gesundheitswesen ist be
sonders auf die ausführli
chen Tabellen über die To
desursachen, die melde
pflichtigen übertragbaren 
Krankheiten und die Schul
gesundheitspflege hinzuwei
sen. Unter den zum Teil län
geren DateQreihen ist die 
Müttersterblichkeit in Ham
burg an Komplikationen der 
Schwangerschaft, der Ent
bindung und des Wochen
bettes bemerkenswert. Dar
aus geht folgende Entwick
lung hervor: 

je 100 000 
Todes- Lebend-

Jahr fälle geborene 

1940 80 260 
1950 30 173 
1960 9 37 
1970 7 38 
1980 2 15 

1900 waren es - in der Ge
bietsabgrenzung vor dem 
Groß-Hamburg-Gesetz 
517 Todesfälle je 100 000 
Lebendgeborene, und wei
tere 30 Jahre zuvor, 1871, 
betrug die Zahl der an ent
sprechenden Komplikatio
nen gestorbenen Mütter so
gar 904 je 1 00 000 Lebend
geborene. 
Besonders erschreckend 
hoch aber l'agen die Werte im 
letzten Jahr des Ersten Welt
krieges (1918) und 1925, al
so kurz nach der Inflation: Auf 
1 00 000 Lebendgeborene 
kamen damals 1700 bzw. 
1170 Müttersterblichkeits
fälle. 

Statistische 
Woche 1984 
Die jährlich vom Verband 
Deutscher Städtestatistiker 
(VDSt) und der Deutschen 
Statistischen Gesellschaft 
(DStG) veranstaltete wissen
schaftliche Fachtagung Sta
tistische Woche findet in 
diesem Jahr in der Zeit vom 
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22. bis 26. Oktober in Augs
burg statt 
Im Mittelpunkt der Veranstal
tungen des VDSt steht die 
Hauptversammlung am 23. 
Oktober, die sich mit den- in 
diesem Jahr besonders aktu
ellen - Themen "Statistik im 
Spannungsfeld der Gesell
schaft'' und "Tendenzen und 
Wege einer Weiterentwick
lung der Statistik zur Erfül
lung des lnformationsbedar
fes" befaßt Als Referenten 
zum ersten Themenkreis 
konnten der Oberbürgermei
ster der Stadt Augsburg, 
Hans Breuer, sowie der Chef 
des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung Berlin, 
Professor Dr. Krupp, gewon
nen werden. Über die Ten
denzen zur Weiterentwick
lung der Statistik berichtet 
der Direktor des Statisti
schen Landesamts Berlin, 
Günter Appel. 
Der Mittwoch steht im Zei
chen der Stadt- und Regio
nalforschung mit Sitzungen 
der zuständigen Fachaus
schüsse beider Vereinigun
gen; im Rahmen der DStG
Veranstaltungen tagen fer
ner die Ausschüsse für 
Empirische Wirtschaftsfor
schung und angewandte 
Okonometrie, für Unterneh
mens- und Marktforschung 
sowie für Technische Stati
stik. 
Die DStG hat "Qualität stati
stischer Daten" als General
thema ihrer Hauptversamm
lung am 25. Oktober gewählt 
und befaßt sich dabei unter 
anderem mit Problemen der 
Aktualität und Genauigkeit 
von Stichproben aus dem 
Bereich der Bevölkerung und 
des Erwerbslebens sowie 
mit der Beschäftigtenstatistik 
derBundesanstaltfür Arbeit 
Ebenfallsam Donnerstag be
rät der Ausschuß für Automa
tion und Datenschutz des 
VDSt unter anderem über 
Konsequenzen aus dem 
Volkszählungsurteil des 
Bundesverfassungsgerichts 
für die Kommunen, während 
der letzte Tag der Statisti
schen Woche dem Ausschuß 
der DStG für Neuere Statisti
sche Methoden vorbehalten 
ist Einzelheiten des wissen
schaftlichen Programms auf 
Seite 236. 

,------------.-------------,-------------,~~ 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni März April Mai Juni 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte 1) 

hPa') Luftdruck 1 015,7 1 015,1 1 007,9 1 009,2 1 019,2 1 017,4 1 020,3 1 009,1 1 013,7 
Lufttemperatur "C 10,0 10,3 9,1 12,6 17,1 3,0 8,8 12,7 14,0 
Relative Luftfeuchtigkeit % 76,3 75,3 77 74 63 70 64 71 77 
Windstärke Meßzahl3

) 3,2 3,5 4 3 3 3,3 2,5 3 4 
Bewölkung 

" 
') 4,8 5,1 5,9 6,1 3,9 5,0 4,2 5,7 6,3 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 54,9 63,5 102,0 66,0 43,9 24,5 17,2 80,9 89,2 
Sonnenscheindauer Std. 140,9 124,8 108 108,5 241 118,5 217,4 170,9 108,2 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,3 7,4 6 5 1 9 3 5 6 
Tage mit Niederschlägen 

" 
18,0 19,2 25 25 13 12 10 23 26 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 630,5 1 617,0 1 620,4 1 619,7 1 617,8 1 605,5 ... ... ... 
und zwar männlich 

" 
762,7 756,2 757,9 757,5 756,5 751,5 ... ... ... 

weiblich 
" 

867,8 860,8 862,5 862,2 861,3 854,0 ... ... ... 

Ausländer 
" 

157,2 157,1 157,7 155,8 157,1 156,3 ... ... ... 
Bezirk Harnburg-Mitte 

" 
223,6 219,7 220,4 220,2 219,9 216,3 ... ... 

Bezirk Altona 
" 

229,1 226,9 227,2 226,9 226,3 225,3 ... ... ... 
Bezirk Eimsbüttel 

" 
235,4 233,8 234,3 234,0 234,0 231,9 ... ... ... 

Bezirk Harnburg-Nord 
" 

291,7 289,7 290,4 290,5 290,2 287,2 ... ... ... 
Bezirk Wandsbek " 

377,4 375,3 376,0 376,0 375,5 372,6 ... ... ... 
Bezirk Bergedorf " 

87,9 88,1 88,1 88,1 88,0 88,0 ... ... 
Bezirk Harburg 

" 
185,4 183,5 184,0 184,0 183,9 181,4 ... ... ... 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 
• Eheschließungen') Anzahl 749 767 543 1177 887 667 ... ... .. . 
• Lebendgeborene7

) 
" 

1 105 1 068 1 024 1 202 1 120 1 029 ... ... ... 
• Gestorbene8

) (ohne Totgeborene) 
" 

1 980 1 878 1 646 1 754 1 664 1 812 ... ... ... 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 
13 12 20 11 11 3 ... ... 

• Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 875 - 810 - 622 - 552 - 544 - 783 ... ... ... 
• Eheschließungen je 1000 5,5 5,7 4,1 8,6 6,7 4,9 ... ... ... 
• Lebendgeborene Einwohner 8,1 7,9 7,7 8,7 8,4 7,5 ... ... 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,6 13,9 12,4 12,8 12,5 13,3 ... ... .. . 
• Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,4 - 6,0 - 4,7 - 4,0 - 4,1 - 5,7 ... ... ... 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 11 ,4 11,3 12,7 9,6 10,1 2,8 ... ... . .. 
Wanderungen 
• Zugezogene Personen Anzahl 4 370 4174 3219 3 857 3 952 4 450 ... ... ... 
• Fortgezogene Personen 

" 
4 602 4 557 3 961 4 031 5 317 5 012 ... ... ... 

• Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 232 - 383 - 742 - 174 - 1 365 - 562 ... ... ... 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 11 391 11 519 11 455 9 831 10 756 12 474 ... ... ... 
Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 1 352 1 337 1 165 1 422 1 383 1 434 ... ... .. . 
dar. angrenzende Kreise') 954 1 002 960 1 091 976 1117 ... ... ... 
Niedersachsen " 

763 741 652 754 717 796 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise10

) 
" 

306 334 317 356 333 412 ... ... ... 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 995 844 631 765 871 797 ... ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1 260 1 252 771 916 981 1 423 ... ... ... 
b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 1 568 1 609 1 593 1 578 1 766 1 743 ... ... ... 
dar. angrenzende Kreise') 1 183 1 254 1 187 1 248 1 328 1 362 ... ... ... 
Niedersachsen 930 884 819 896 1 006 894 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise' 0

) 478 466 434 485 511 484 ... ... ... 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 919 760 650 612 891 782 ... ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1185 1 304 899 945 1 654 1 593 ... ... .. . 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein - 216 - 272 - 428 - 156 - 383 - 309 ... ... .. . 
dar. angrenzende Kreise') - 229 - 252 - 227 - 157 - 352 - 245 ... ... ... 
Niedersachsen - 167 - 143 - 167 - 142 - 289 - 98 ... ... .. . 
dar. angrenzende Landkreise' 0

) 
" 

- 172 - 132 - 117 - 129 - 178 - 72 ... ... .. . 
Umland insgesamt") - 401 - 384 - 344 - 286 - 530 - 317 ... ... .. . 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" + 76 + 84 - 19 + 153 - 20 + 15 ... ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" + 75 - 52 - 128 - 29 - 673 - 170 ... ... .. . 

Bevölkerungsbewegung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 1 107 - 1193 + 1 364 - 726 - 1 909 - 1 345 ... ... ... 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 8,1 - 7,4 - 10,2 - 5,3 - 11,8 8,3 ... ... ... 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser") 
Patienten 13

) Anzahl 12 519 12 560 12 584 13172 12 564 12 803 12 388 12 862 12 280 
Betten 13

) 

o/o 
15128 14 964 14 960 14 960 14 960 14974 14 974 14 974 14 934 

Bettenausnutzung 85,0 85,2 84,4 84,8 84,9 89,6 851 86,9 83,9 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 669 882 665 609 520 586 503151 1 085 629 466 744 455 353 490 960 469 014 

1
) errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2

) reduziert auf 0' C, Normalschwere und Meeresspiegel.- 3
) Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.

') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - ') nach dem 

Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- 8
) mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9

) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-
10

) Landkreise Harburg und Stade. - 11
) die sechs angrenzenden Kreise zusammen.- 12

) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13

) Bestand am 
Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt April Mal Juni März April Mai Juni 

Büchereien und Museen 
Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 682 069 703 641 707 178 743 226 691 694 812 900 713 042 743 538 772 257 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 43 484 50 267 57 983 55 835 53 828 54 779 62 417 57 635 63 809 
Besucher der Lesesäle 

" 
12186 23 503 24 508 24 593 24 624 32 221 28 345 31 720 27 614 

HWWA - Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive " 3 971 4 272 4 287 4 707 3 911 4 583 4 424 4 665 3 416 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 

" 
3 065 3378 3 002 3 645 3 221 3 887 3237 3 595 3 466 

Lesesaalbesucher und Entleiher 1 330 1 357 1 283 1 403 1198 1 525 1 412 1 438 1 315 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
. Besucher insgesamt 

" 
104 435 94 592 80 453 79 934 95 386 125 478 ... ... ... 

davon Hamburger Kunsthalle 
" 

26 783 21 341 18 850 . 8 421 8 825 51 666 62 428 26 928 ... 
Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 

" 9 869 8 776 9 679 9 258 8 961 10 271 7 481 6 915 ... 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde 

" 8 229 6 667 6 383 4 386 3 973 6 078 4152 3 723 ... 
Helms-Museum 8 893 8 550 8 870 12 322 11 015 5 692 9 077 10 046 ... 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 

" 
7 077 6 386 7 857 11 240 10106 4 375 7 599 8 832 ... 

Museum für Harnburgische Geschichte 
" 

26 201 26 933 26 650 37 747 37 495 19 697 17 478 20 090 ... 
Museum für Kunst und Gewerbe " 13124 14 776 7 711 5 557 23 256 11 502 8 563 4 376 ... 
Planetarium 

" 9 648 5 915 - - - 18 673 ... ... ... 
Bischofsturm 

" 
1 686 1 634 2 310 2 243 1 861 1 899 ... ... ... 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose und Kurzarbeiter 
* Arbeitslose insgesamt Anzahl 52 662 72 484 73 481 70 680 70198 79 694 78 852 76 769 77 527 
* davon Männer 

" 32 769 44 963 45 875 43 995 43 378 50 359 49 429 47 980 48 093 
Frauen 

o/o 
10 893 27 521 27 624 26 685 26 820 29 335 29 423 28 789 29 434 

Arbeitslosenquote 7,4 10,2 10,3 9,9 9,9 11,2 11,0 10,8 10,9 
Kurzarbeiter Anzahl 9 840 18 690 21 924 19 027 16 265 18 855 17165 16 570 17 353 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 

" 
62 171 81 240 81 442 79 222 79188 92 223 89 721 88 021 89 304 

dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 
" 

5 940 6 828 6 905 6 898 6 927 6 816 6 833 6 837 6 491 
Offene Stellen " 3 308 2194 2 208 2 253 2 343 2 233 2 137 2 553 2 924 

Landwirtschaft 
Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
*Kuhmilch t 1 259 1 296 1 612 1 642 1 418 1 603 1 615 1 605 1 360 
* dar. an Molkereien geliefert % 94,0 94,4 96,9 98,1 97,9 94,1 96,6 97,7 98,0 
* Milchleistung je Kuh und Tag kg 12,1 12,5 15,8 15,6 13,9 14,3 14,9 14,3 12,6 

Schlachtungen von lnlandtieren2
) 

* Rinder (ohne Kälber) 1000 SI. 5,5 5,5 4,5 4,9 5,1 5,1 5,0 5,6 4,8 
*Kälber 1,6 1,7 1,7 1,8 1,6 2,5 2,9 2,0 2,1 
*Schweine 18,7 17,1 17,1 17,4 15,5 16,6 18,0 17,8 17,0 
* Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen3

) t 3281 3197 2 898 3 092 2 921 3163 3 274 3 298 2 978 
: dar. Rinder (ohne Kälber) 1 509 1 532 1 250 1 397 1 423 1 451 1 385 1 533 1 299 

Kälber 202 234 206 231 213 318 368 267 276 
* Schweine 1 546 1 407 1 426 1 447 1 266 1 352 1 490 1 484 1 387 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
Verarbeitendes Gewerbe') 5

) 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
* Beschäftigte Anzahl 159 383 150 824 151 294 150 997 150 961 144 019 143 413 142 740 142 296 
* dar. Arbeiter') 

1000 
91 114 84 915 85 243 84 968 84 957 80 297 80 020 79 349 79 055 

* Geleistete Arbeiterstunden') 12 727 139 467 11 673 11 615 11 596 11 714 10 668 11 193 10 683 
* Bruttolohnsumme Mio. DM 272 3 085 246 261 260 237 230 244 238 
* Bruttogehaltssumme 304 3 669 301 313 322 307 284 303 315 
* Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)8

) 
" 6 969 81 128 6 329 6 868 6 406 7 220 6 587 7 037 6 698 

dar. Auslandsumsatz 
10oo"tsK'l 

832 9 691 615 1 177 818 837 781 729 819 
·• Kohleverbrauch 3 38 3 3 3 3 2 2 2 
* Gasverbrauch 1000 m3 27 097 290 215 21 071 19 469 18 690 29 634 30 529 27 744 22 256 
* Heizölverbrauch 1000 t 34 410 34 28 31 37 32 25 28 
* davon leichtes Heizöl 

" 
4 44 4 3 2 5 4 3 2 

* schweres Heizöl 30 366 30 25 29 32 28 22 26 
* Stromverbrauch Mio."kWh 360 4 326 355 349 353 383 340 355 349 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - ') gewerbliche und Hausschlachtungen. -
3

) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.- 4
) Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 

Beschäftigten.- 5
) einschl. Bergbau.- 6

) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7
) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 8

) ohne Umsatz
steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- ') 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 I Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt April Mal Juni März April Mal Juni 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3 497 40 825 2 936 3 632 3529 3 384 3 211 3 306 3 261 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe 
" 

1 815 20 725 1 505 1 620 1 789 1 809 1 674 1 852 1 714 
Investitionsgütergewerbe 

" 
947 11 386 727 1 298 1 009 884 855 774 919 

Verbrauchsgütergewerbe 
" 

138 1 599 125 127 140 143 117 132 118 
Nahrungs- und GenuSmittelgewerbe 

" 
597 7 115 579 587 591 548 565 548 510 

Bauhauptgewerbe') 
* Beschäftigte Anzahl 27 489 26 456 26 145 26 488 26 837 25 004 25 275 25 656 

dar. Arbeiter') 21 539 20 592 20 224 20 598 20 958 19 235 19 542 19 935 ... 
* Geleistete Arbeitsstunden 1000 2 941 2 761 2 762 2 992 3206 2 550 2 580 3 013 ... 
* davon für Wohnungsbau 

" 
832 832 793 915 976 840 858 996 ... 

gewerblichen und industliellen Bau 
" 

1146 1 048 1 094 1 098 1 202 949 931 1 060 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 964 881 875 979 1 030 761 791 957 
Mio:·DM 

. .. 
* Bruttolohnsumme') 73 70 67 74 77,1 59 65 75,2 ... 
* Bruttogehaltsumme') 

" 
21 21 19 20 21,2 19 20 20,1 ... 

* Baugewerblicher Umsatz5
) 

" 
268 255 192 229 344,1 219 236 220,6 ... 

davon im Wohnungsbau " 69 70 46 67 107,1 58 72 72,6 ... 
gewerblichen und industriellen Bau 

" 
111 98 81 85 128,4 94 108 80,0 ... 

öffentlichen und Verkehrsbau " 
89 88 65 78 108,6 67 56 68,0 ... 

Ausbaugewerbe') 
Beschäftigte Anzahl 10 807 10 568 10 276 10 402 10 553 10 262 10180 10 385 ... 
dar. Arbeiter') 

1000 
8 585 8 372 8114 8 229 8 318 8 041 7 981 8181 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 308 1 266 1 201 1 207 1 267 1 218 1 159 1 279 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 26 25 23 23 26 23 23 25 ... 
Bruttogehaltsumme') " 8 8 7 8 8 8 8 8 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz5

) 
" 

88 86 69 72 101 81 68 73 ... 
Öffentliche Energieversorgung 
* Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 445 430 623 488 348 319 222 116 85 
* Stromverbrauch 

" 
910 925 906 852 777 1 080 892 845 800 

* Gasverbrauch7
) " 2 095 2 001 2198 1 724 1155 2 693 1 771 1139 894 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976""100 96,2 92,6 99,3 90,0 96,7 93,5 91,8 83,3 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe 
" 

106,2 101,9 101,8 82,7 107,4 115,9 108,8 86,3 ... 
Investitionsgütergewerbe 

" 
94,8 90,5 96,7 94,4 89,9 92,3 88,6 89,4 ... 

Verbrauchsgütergewerbe 
" 

91,0 87,6 92,2 88,1 92,7 91,2 84,5 85,9 ... 
Nahrungs- und GenuSmittelgewerbe 

" 
83,5 81,0 94,0 89,2 88,4 63,8 73,0 68,3 ... 

Bauhauptgewerbe 
" 

89,4 88,5 97,2 100,3 102,2 79,9 93,8 99,4 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
* Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 104 141 167 147 111 194 161 116 141 
* dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

100Ö m' 
72 101 113 123 83 131 115 98 124 

* Rauminhalt 198 230 297 211 170 388 235 130 163 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 65,8 79,9 111,5 69,6 59,4 141,6 83,2 46,0 54,7 
* Wohnfläche 1000 m' 37 44 62 40 32 78 44,2 25 30 

Nichtwohnbau 
* Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 23 23 32 . ., 16 17 9 7 11 33 
* Rauminhalt 1000 m' 213 198 269 120 90 44 29 36 334 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 46,5 53,0 37,7 36,4 46,0 9,4 21,0 12,6 103,7 
* Nutzfläche 1000 m2 32 32 41 25 19 7 5,4 7 70 
Wohnungen 
* Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 484 541 697 486 401 1 173 589 294 352 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 119 106 54 72 66 67 59 100 67 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 26 23 11 7 14 7 2 12 11 
Rauminhalt 1000 m' 270 223 46 139 78 99 113 57 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 462 478 185 423 283 259 155 427 230 

Gebäude- und Wohnungsbestand') 
Bestand an Wohngebäuden 1000 200 201 201 201 201 202 202 202 202 

Wohnungen " 
794 799 795 796 797 800 800 800 800 

1
) ohne Umsatzsteuer.- 2

) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3
) einschließlich Umschüler und Auszubildende.

')einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5
) ohne Umsatzsteuer.- 6

) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.- 7
) 1 Mio. 

kWh..;. 3 600 Giga Joule. - 8
) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfamiliengebäude 
Gemischt genutzte Gebäude 

Bürogebäude 
Gewerbliche Betriebsgebäude 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Hamburg 2

) ') 

• und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 
• Waren der Gewerblichen Wirtschaft 
• davon Rohstoffe 
• Halbwaren 
• Fertigwaren 
• davon Vorerzeugnisse 
• Enderzeugnisse 

nach Europa 
dar. EG-Länder 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure') 
Einfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Ausfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Umsatz-Meßzahlen im Großhandel 
• Großhandel insgesamt 
• davon Binnengroßhandel 
• Außenhanael 

. Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 

darunter Warenhäuser 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 

darunter Seherbergungsgewerbe 
Gaststättengewerbe 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 
• dar. von Auslandsgästen 
• Fremdenübernachtungen 
• dar. von Auslandsgästen 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

dar. Sack- und Stückgut 
Versand 
dar. Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container') 
in Containern umgeschlagene Güter') 

Binnenschiffahrt 
• Güterempfang 
• Güterversand 

Luftverkehr') 
Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr9
) 

Schnellbahnen 
Busse (ohne Private) 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit 1-----'----t----,------'-'-r---+---,----~---,-----{ 

1980 "-100 

Anzahl 
1000 DM 

Mio. DM 

1980 "-100 

1980"'" 100 

1000 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 
1000t 

Anzahl 

1000 

Monatsdurchschnitt 

109,5 
109,5 
109,6 
109,7 

112,1 
111,9 
112,2 
112,3 

April Mai 

111,7 
111,5 
111,8 
111,9 

Juni März April Mal 

114,3 
114,0 
114,4 
114,6 

11 0,2 113,1 112,6 115,7 
11 0,5 113,1 112,7 115,4 

Juni 

60 003 55 482 54 865 56 271 57 976 53 148 53 075 54 470 55 660 
6 547,1 6 201,7 6 097,2 6 342,8 6 644,4 6 255,5 6 259,5 6 467,2 6 647,2 

888 
133 
755 

6 
146 
603 

85 
518 

570 
367 

6 204 
3 201 
2 477 
3 003 

2 677 
1 902 
1 400 

775 

112,3 
117,6 
108,0 

102,4 
93,5 

103,3 
99,2 

103,5 

124,2 
39,4 

229,5 
79,9 

1 302 
5 132 
3 207 

641 
1 925 

893 
74104 

653 

345 
375 

5 298 
344133 
2 027,4 

883,6 

28 340 
22 402 

1 000 
108 
892 

6 
138 
748 

83 
665 

573 
396 

5 433 
3170 
2 347 
2 263 

2 533 
1 731 
1 204 

802 

118,6 
120,8 
116,9 

105,0 
94,5 

103,7 
98,6 

102,7 

129,2 r 
40,4 r 

242,1 r 
80,4 r 

1180 
4 219 
2 495 

671 
1 725 

938 
77 528 

725 

5170 
343 331 
2189,7 

957,4 

28 265 
22 291 

734 
100 
634 

6 
112 
516 

78 
438 

495 
333 

5124 
2 891 
2 076 
2 233 

2 089 
1 407 

843 
682 

116,2 
119,6 
113,4 

101,7 
82,1 

102,7 
96,1 

102,5 

121 
42 

232 
85 

1 242 
4442 
2 633 

720 
1 809 

878 
74 732 

690 

349 
467 

5143 
331 273 
2126,1 

900,9 

28 577 
22 368 

1 340 
119 

1 221 
6 

131 
1 083 

78 
1 005 

613 
368 

5 363 
3403 
2 610 
1 960 

2 649 
1 497 

946 
1 152 

115,4 r 
117,4 r 
113,7 r 

98,9 r 
85,0 

109,4 r 
108,2 r 
108,3 r 

143 r 
44 r 

263 r 
86 r 

1 154 
3 665 
2 225 

679 
1 440 

866 
78 339 

741 

461 
361 

5 565 
375112 
2 079,2 

863,4 

28 467 
22 693 

911 
106 
805 

5 
114 
686 

77 
609 

525 
352 

5 342 
3 208 
2 369 
2134 

2 681 
1 950 
1 498 

731 

116,1 
121,2 
111,9 

97,5 
84,1 

106,7 
102,4 
105,2 

143 
46 

266 
88 

1 230 p 
3 973 p 
2 417 p 

652 p 
1 556 p 

973 p 
73 695 

676 

469 
388 

5 708 
397 848 
2111,8 

841,0 

25 941 
21 219 

1 088 
114 
974. 

10 
185 
779 
102 
677 

665 
410 

6 029 
3 618 
2 748 
2 411 

2 897 
2 098 
1 499 

799 

126,8 
125,1 
126,8 

112,6 
81,5 

104,4 
98,6 

104,1 

108 
29 

207 
62 

1 200 p 
5130 p 
3 080 p 

784 p 
2 049 p 
1 192 p 

92 251 
868 

425 
449 

5 263 
341114 
2 456,8 
1 055,1 

26 898 
21 230 

1 401 
111 

1 290 
6 

142 
1 135 

87 
1 048 

580 
392 

6 011 
3 317 
2 575 
2 694 

3 001 
1 914 
1 346 
1 087 

115,2 
108,7 
120,5 

104,1 
84,2 

111,2 
106,8 
110,9 

125 
45 

241 
91 

1 105 p 
4 622 p 
3 037 p 

753 p 
1 585 p 

871 p 
88 432 

806 

437 
403 

104,7 
81,7 

115,4 
117,2 
112,8 

148 
45 

273 
86 

1 200 p 
4 468 p 
2 772 p 

739 p 
1 696 p 
1 045 p 

89 899 
835 

470 p 
408 p 

1100 
4 052 
2 642 

623 
1 410 

960 
82 367 

778 

437 
377 

5 660 p 6 362 
336455 p412930 
2 297,7 p 2 321,7 

937,0 p 1 016,6 

p 6 246 
p398 442 
p 2 048,0 
p 929,5 

27 612 28 230 
20 983 21 502 

')für Neubau in konventioneller Bauart. - 2
) Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3

) Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Hamburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden. 5

) ohne Massen- und Privatquartiere.-') umgerechnet auf 20 Fuß-Basis. - 7
) einschließlich Eigengewicht der 

beladenen Container. -')gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9
) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinhell 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni März April Mai Juni 

Verkehr 
(Fortsetzung) 

Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen') 1000 631,9 640,1 637,9 640,5 643,1 650,8 655,7 658,9 660,0 
dar. Personenkraftwagen') 

je 1'ooo 
555,2 560,5 559,1 561,0 562,8 569,2 572,9 575,4 575,9 

Einwohner 342 347 345 346 348 p 353 p 356 p 358 p 359 
• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge Anzahl 5 656 6 009 7 442 7 167 7 426 8 299 7 480 7 888 p 4 570 
: dar. Personenkraftwagen') 

" 
4 828 5 216 6 263 6 087 6 540 7 111 6 301 6 987 p 3 893 

Lastkraftwagen 
" 

322 352 396 345 296 537 422 333 p 226 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 

" 
850 893 915 964 1 072 681 821 1 040 p 985 

• Getötete Personen 
" 

15 15 10 17 20 13 9 7 p 9 
• Verletzte Personen 

" 
1 090 1 151 1 164 1 230 1 341 883 1 072 1 290 p 1 286 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt5) Mio. DM 94 931,0 101 409,2 95 824,4 96 524,5 96 607,3 100157,7 100 828,3 102165,1 102 575,7 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 

" 
90 627,6 97 044,0 91 473,6 92156,7 93 275,2 95 875,6 96 536,8 97 890,4 98 252,4 

• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
" 

17 520,5 18 742,6 16 444,6 16 752,8 17150,6 17 531,0 17 955,41 18 243,6 17 972,5 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
16 875,2 17 904,9 15 575,6 16115,1 16 612,3 17 440,2 17 531,7 18107,4 17 816,3 

• an öffentliche Haushalte 
" 

645,3 837,7 869,0 637,7 538,3 90,8 423,7 ' 136,2 156,2 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
" 

11 275,0 11 122,2 11 610,7 11 723,6 11 523,8 10 577,0 10 722,5 11 333,3 11 740,9 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
7 195,8 7 192,0 7 088,0 7 146,4 7 075,2 7 117,9 7 074,7 7173,9 7 414,5 

• an öffentliche Haushalte 
" 

4 079,2 3 930,2 4 522,7 4 577,2 4 448,6 3 459,1 3 647,8 4 159,4 4 326,4 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
" 

61 832,1 67 179,2 63 418,3 63 680,3 64 600,8 67 767,6 67 858,9 68 313,5 68 539,0 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
45 797,2 49 662,7 46 631,4 46 912,9 47 753,0 49 771,1 49 753,8 50 035,0 50 247,8 

• an öffentliche Haushalte 
" 

16 034,9 17 516,5 16 786,9 16 767,4 16 847,8 17 996,5 18105,1 18 278,5 18 291,2 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5) 

" 
54 008,1 57 189,8 53 308,7 54 102,9 54195,4 54 642,0 55 158,7 55 931,5 56 298,1 

• Sichteinlagen und Termingelder 
" 

38 993,6 41 658,4 38 290,6 39 039,1 39 211,3 39 521,3 40 091,8 40 877,5 41 316,1 
• von Unternehmen und Privatpersonen 

" 
31 552,9 34 458,8 30 975,3 31 333,0 31 766,7 32 984,0 33 491,0 33 976,1 34 516,6 

• von öffentlichen Haushalten 
" 

7 440,7 7 199,6 7 315,3 7 706,1 7 444,6 6 537,3 6 600,8 6 901,4 6 799,5 
• Spareinlagen 

" 
15 014,5 15 531,4 15 018,1 15 063,8 14 984,1 15120,7 15 066,9 15 054,0 14 982,0 

• bei Sparkassen 
" 

9 537,5 9 914,0 9 551,2 9 564,1 9 525,2 9 674,3 9 616,3 9 578,4 9 549,1 

• Gutschriften auf Sparkonten') 
" 

1 832,8 1 685,9 1 106,2 932,9 932,1 1 057,8 851,0 867,2 885,9 
• Lastschriften auf Sparkonten 

" 
902,6 976,8 1 053,2 887,3 1 009,8 1119,5 904,8 880,1 957,9 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) Anzahl 39 40 30 45 45 47 30 43 34 
• Vergleichsverfahren " 

- - - - - - - - -
• Wechselproteste (ohne die bei der Post) 

Mio:·DM 
357 351 305 356 311 330 336 361 371 

• Wechselsumme 3,9 5,0 3,8 3,9 6,3 4,8 4,4 4,3 3,8 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides Anzahl 31 068 32 524 28156 30130 32 903 32 092 27 998 33424 31 370 

Steuern I 

Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern Mio. DM 1 561,9 1 607,9 1 344,0 1 346,1 1 912,9 1 977,2 1 316,9 1 662,1 2 007,4 
• Steuern vom Einkommen 853,3 863,0 596,3 627,4 1 301,3 1 267,4 631,3 844,4 1 338,2 
• Lohnsteuer') 577,6 600,2 531,3 531,2 671,3 607,4 560,5 582,9 619,5 
• Veranlagte Einkommensteuer') 131,3 134,7 - 9,1 4,6 342,2 358,1 - 20,5 19,1 347,5 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 50,1 41,0 33,9 41,2 49,7 11 ,4 43,5 39,5 47,4 
• Körperschaftsteuer') ') 94,4 87,0 40,3 50,4 238,1 290,4 47,8 203,0 323,9 
• Steuern vom Umsatz 708,6 744,9 747,6 718,7 611,7 709,8 685,6 817,7 669,2 
• Umsatzsteuer - 264,7 299,8 301,5 305,8 221,2 209,9 161,6 320,6 217,8 
• Einfuhrumsatzsteuer 443,9 445,2 446,1 412,9 390,5 499,9 524,1 497,1 451,4 
• Bundessteuern 1 055,2 1 033,1 954,5 906,2 1 018,8 956,6 965,2 1 081,5 1 056,8 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 81,2 75,3 89,2 70,7 71,4 81,2 83,4 70,9 79,9 
• Verbrauchsteuern 944,5 926,4 834,9 812,7 912,6 844,1 854,3 978,7 952,7 

• Landessteuern 65,5 68,0 44,5 104,8 68,1 48,4 35,0 104,4 44,7 
• Vermögensteuer 28,8 27,0 4,2 74,7 3,7 1,5 0,6 66,1 6,2 
• Kraftfahrzeugsteuer 13,9 14,3 12,6 13,2 22,8 12,7 16,5 16,8 20,2 
• Biersteuer 2,7 2,7 3,0 2,6 3,1 2,0 2,2 2,7 2,7 

• Gemeindesteuern 
" 

134,5 135,3 14,7 296,0 83,8 42,7 40,5 368,8 48,4 
• Grundsteuer A 't " 

0,1 ' 0,1 0,0 0,2 r 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
• Grundsteuer B' ) 

" 
18,5 20,8 1,7 47,8 12,1 1,9 0,8 53,4 9,3 

• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 
" 

115,4 113,9 12,9 247,9 71,6 37,1 36,2 310,7 35,4 

') Im Verkehr befindliche Kraftfahrze~ge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr
zeuge. - 2

) einschließlich Kombinationskraftwagen.- 3
) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich

tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. - ') einschließlich durchlaufender Kredite. - 5) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12., und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6

) einschließlich Zinsgutschriften. -')vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.-
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen. - 9

) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- ' 0
) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter

wohnstätten. - 11
) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 

230 Harnburg in Zahlen 8. 1984 



Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt April Mal Juni März April Mal Juni 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
• Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 839,1 1 839,2 1 622,3 1 613,5 1 929,7 1 901,6 1 606,1 1 945,3 2 012,5 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 373,5 376,4 259,0 273,5 574,6 561,3 275,2 377,1 596,6 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 478,3 495,4 497,2 477,9 406,8 464,9 449,1 535,6 438,3 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 12,5 8,9 - 26,2 - - - 21,8 -
• Steuereinnahmen des Landes 

" 
429,0 438,1 210,6 445,6 789,5 112,4 566,1 779,9 

• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3
} 

" 
281,0 288,3 54,3 273,5 564,6 24,2 372,3 593,3 

• Anteil an den Steuern vom Umsatz 
" 

70,1 72,9 111,8 41,1 156,9 53,3 67,6 141,9 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,5 8,9 - 26,2 - - - 21,8 -

• Steuereinnahmen der Gemeinde 
" 

189,2 199,1 14,3 324,0 235,8 32,3 415,6 193,5 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital'} 

" 
90,4 96,2 12,9 195,5 71,6 37,1 36,2 267,2 35,4 

• Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer)') 
" 79,7 81,6 - 0,4 80,4 152,0 - 8,2 90,3 145,0 

Hamburg verbleibende Steuereinnahmen5) 
" 

586,4 608,1 152,0 768,2 991,7 143,5 980,4 954,3 

Löhne und Gehälter•) 
Arbeiter in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 737 747 737 743 
• dar. Facharbeiter 

" 
769 776 765 768 

• weibliche Arbeiter 486 508 501 521 
• dar. Hilfsarbeiter 452 468 462 484 
Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 

" 
17,69 18,30 18,17 18,42 

• dar. Facharbeiter 
" 18,42 19,03 18,89 19,12 

• weibliche Arbeiter 
" 

12,14 12,76 12,68 13,02 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
11,23 11,74 11,67 12,08 

Angestellte in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
• männlich 

" 
4 339 4 565 4 524 4 686 

• weiblich 3 042 3175 3146 3 251 
Technische Angestellte und Meister 
• männlich 

" 4127 4 279 4 247 4 350 
• weiblich 

" 
2 873 2 974 2 955 3 012 

Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 3 645 3 763 3 738 3 820 
• weiblich 2 670 2 755 2 729 2 824 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 

Straftaten insgesamt Anzahl 19 487 20 093 18 034 18 903 22 302 19 611 18 542 21 675 21 889 
dar. Straftaten wider das Leben 

" 
8 8 6 11 11 3 8 7 11 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 147 160 151 114 168 202 120 174 188 

Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 

" 
1 217 1 222 1 074 1 078 1 413 1 098 1 063 1 313 1 174 

Vermögens- und Fälschungsdelikte 
" 

2 665 2 262 2 017 2 324 2 623 2 583 2 975 3 326 3142 
Diebstahl 

" 12 668 13 480 12 054 12 663 14 859 12 585 11 743 13 909 14 427 
dar. unter erschwerenden Umständen 

" 
7 833 8680 7 654 8164 9 539 8 041 7 745 9187 9 923 

Außerdem Verkehrsvergehen 
" 

1140 1 055 1 101 1152 1 139 1 132 979 1 115 1 010 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 

Alarmierungen insgesamt 16 748 16 438 15 435 17 050 16 581 15 579 15 822 16 347 16 394 
dar. Feueralarme 643 664 553 554 603 948 895 642 464 
dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 161 163 136 130 166 219 212 164 140 
Rettungswageneinsätze 14 995 14 683 13 884 15 396 14 754 13 830 14 091 14 803 14 629 
dar. für Krankenbeförderungen 2 435 2 322 2 284 2 381 2 210 2 213 2 319 2 210 2 089 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 270 318 237 221 265 378 407 315 279 

1
) ohne EG-Anteil Zölle.-') nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3

} nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.-
4

) nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5
) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab

gaben (§ 6 LAG). - 6
) ab 1983 neuer Berichtsfirmen kreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamllurg im groBräumlichen Vergleich 

Berichtsmonat1
) 

1984 

Merkmal Maßeinheit Berichts-
Hamburg, Bundesgebiet 

zelt 
Harnburg 

Schi.·Holsteln, Insgesamt-
Harnburg Nledersachsen, elnschl. 

Bremen Berlln (West)-

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 März 1 605,5 12136,2 61 249,3 1 621,6 

Lebendgeborene Anzahl 1 029 9 080 47 943 1 043 
Gestorbene " 

1 812 12 525 62 024 2 023 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) - 783 - 3 445 - 14 081 - 980 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 4 450 20 960 44 475 4 482 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 5 012 22 842 45 693 4 047 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" 
- 562 - 1 882 - 1 218 + 435 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" 

- 1 345 - 5 327 - 15 299 - 545 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 156,3 589,3 4 548,4 156,0 

Lebendgeborene Anzahl 147 580 4 473 150 
Gestorbene " 

26 97 668 26 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) " + 121 + 483 + 3 805 + 124 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) " 
1146 4 447 25 423 1 074 

Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) " 
1 667 7 468 37 695 1 314 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) " " - 521 - 3 021 - 12 272 - 240 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" 

- 400 - 2 538 - 8 467 - 116 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Juli 80 393 550 874 2 202 179 72 263 
und zwar Männer " " 

49176 318 308 1 206 098 44 023 
Frauen " " 

31 217 232 566 996 081 28 240 
Teilzeitkräfte " " 

5 722 54 569 235 891 5 846 
Ausländer " " 

13 727 46 711 259 682 13 038 

Arbeitslosenquote % " 
11,3 11 ,4 8,9 10,1 

Offene Stellen Anzahl 
" 

2 485 16 928 98 646 2 236 
Kurzarbeiter " 

13 987 45 870 262 327 15 384 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl April 143 413 1 006 770 6814016 151 493 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 " 

10 663 95 397 636 076 11 673 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio.DM 

" 
514 3118 20 906 547 

Umsatz aus Eigenerzeugung') " 
3211 17 125 98174 2 871 

Gesamtumsatz') 6 587 22 685 112 411 6 545 
darunter Auslandsumsatz 781 5 331 31 316 615 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl März 25 004 201 024 1 063 388 25 757 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 " 2 550 21 215 114 299 2 468 
Bruttolohn· und -gelialtssumme Mio. DM 

" 
79 501 2 754 76 

Baugewerblicher Umsatz') " " 
219 1 242 6 854 175 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen6

) 1000 März 108 655 ... r 115 
darunter von Auslandsgästen " " 

29 81 ... r 31 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw7

) Anzahl April 6 301 49 731 257 054 6 263 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM Januar-März 7 474 19 848 99 298 7 234 
darunter 

Gemeinschaftsteuern 4 772 14 311 75 147 4 550 
Landessteuern 194 876 4 776 199 
Gemeindesteuern " 

398 1 650 9 382 377 

')Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2) Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3
) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

7) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- 8
) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.)2
) 

1983 1984 1983 Veränderung 1984 gegenüber 1983 in % 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bu ndesgeblet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Niedersachsen, elnschl. Nledersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. 
Bremen Berlin (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) -

12174,1 61 471,5 1 606,2 12 138,8 61 256,7 1 622,0 12 175,7 61 484,6 - 1,0 - 0,3 - 0,4 

9 476 50 390 2 969 25 490 138 679 3 066 26 228 143 924 - 3,2 - 3,0 - 3,6 
13 264 66 727 5 505 35 909 177 597 5 794 38192 191 954 - 5,0 - 6,0 - 7,5 

- 3 788 - 16 337 - 2 536 - 10 419 - 38 918 - 2 728 - 11 964 - 48 030 X X X 

22 544 29126 13 760 59 617 106 313 12121 62 502 82 199 + 13,5 - 4,6 + 29,3 
21 928 39 519 15 239 64 646 126 904 11 483 60 621 110 728 + 32,7 + 6,6 + 14,6 

+ 616 - 10 393 - 1 479 - 5 029 - 20 591 + 638 + 1 881 - 28 529 X X X 

- 3172 - 26 730 - 4 015 - 15 448 - 59 509 - 2 090 - 10 083 - 76 559 X X X 

603,0 4 649,8 156,5 592,6 4 552,6 157,9 603,1 4 653,3 - 0,9 - 1,7 - 2,2 

645 5 329 472 1703 13 023 523 1 980 15 293 - 9,8 - 14,0 - 14,8 
86 706 75 253 1 866 76 276 2 041 - 1,3 - 8,3 - 8,6 

+ 559 + 4 623 + 397 + 1 450 + 11 157 + 447 + 1 704 + 13 252 X X X 

4137 21 387 3 746 12 964 70 597 2 921 11 291 59 575 + 28,2 + 14,8 + 18,5 
4 944 33 033 5 335 19 694 109 886 3 936 14 712 94 884 +· 35,5 + 33,9 + 15,8 

- 807 - 11 646 - 1 589 - 6 730 - 39 289 - 1 015 - 3 421 - 35 309 X X X 

- 248 - 7 023 - 1 192 - 5 280 & 28132 - 568 - 1 717 - 22 057 X X X 

520 441 2 202 223 79 084 568 170 71 771 540 557 2 307 332 + 10,2 + 5,1 + 0,6 
293 602 1 195 999 49 540 340 859 1 336 866 44 805 320 891 1 332 638 + 10,6 + 6,2 + 0,3 
226 839 1 006 224 29 544 227 311 983 708 26 966 219 666 974 694 + 9,6 + 3,5 + 0,9 

56 948 246 635 5 727 55 667 238 282 5 785 58 336 249 306 - 1,0 - 4,6 - 4,4 
47 524 280 464 14 164 49 820 284 466 13154 49 080 300 929 + 7,7 + 1,5 - 5,5 

10,8 8,9 11,3 11,8 9,4 10,1 11,2 9,3 X X X 

13 461 82 498 2 349 15 983 87 660 2 106 13 951 76 640 + 11,5 + 14,6 + 14,4 
58 487 434 698 17 693 102 862 472 067 20 839 157 963 813 473 - 15,5 - 34,9 - 42,0 

1 041 874 6 917 659 144 318 1 009 653 6 820 998 152 914 1 047 253 6 955 082 - 5,6 - 3,6 - 1,9 
100 690 661 608 45 461 405 123 2 686 454 48 606 411 038 2 674 323 - 6,5 - 1,4 + 0,5 

3161 20 936 2 139 13 051 85 443 2 102 12154 81 472 + 1,8 + 7,4 + 4,9 

15 981 90 965 12 816 68 856 397 986 12 507 64 924 366 791 + 2,5 + 6,1 + 8,5 
21 516 104 610 26 927 91 898 455 212 27 061 86 571 420 230 - 0,5 + 6,2 + 8,3 

4 381 27 444 2 948 21 589 128 773 2 693 18 112 113132 + 9,5 + 19,2 + 13,8 

205 542 1 064 477 25 072 197 987 1 041 871 25 519 197 745 1 036 635 - 1,8 + 0,1 + 0,5 
22 092 121 814 6 585 51 273 280 384 6 471 49135 267 813 + 1,8 + 4,4 + 4,7 

505 2 788 217 1 276 7 191 213 1 210 6 808 + 1,9 + 5,5 + 5,6 
1 205 6 477 556 3 230 18102 513 3103 17 230 + 8,6 + 4,1 + 5,1 

r 709 000 278 r 1 634 000 r 282 r 1 688 000 - 1,4 - 3,2 000 

r 80 73 195 oOO r 77r 191 000 - 4,2 + 2,4 000 

47 839 244 317 23 248 184 506 944 486 22 574 175 264 899 076 + 3,0 + 5,3 + 5,1 

18 767 91 857 7 474 19 848 99 298 7 234 18 767 91 857 + 3,3 + 5,8 + 8,1 

13 328 69 334 4 772 14 311 75 147 4 550 13 328 69 334 + 4,9 + 7,4 + 8,4 
833 4 280 194 876 4 776 199 833 4280 - 2,5 + 5,2 + 11,6 

1 604 8 639 398 1 650 9 382 377 1 604 8 639 + 5,6 + 2,9 + 8,6 

und mehr Beschäftigten. -')ohne Umsatzsteuer. - 5) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 6
) für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg (West) Maln dorl 

Bevölkerung 

Bevölkerung') 1000 4. Vj. 83 1 610 1 855 1 284 997 636 615 580 564 540 ') 544 474 
3. Vj. 83 1 613 1 857 1 284 1 000 638 615 581 566 543 ') 544 475 

darunter Ausländer % 4. Vj. 83 9,8 12,5 16,3 14,4 5,6 21,8 12,8 17,4 6,9 9,4 12,0 
3. Vj. 83 9,5 16,4 14,5 5,6 21,9 12,9 17,3 6,9 9,4 12,0 

Lebendgeborene Anzahl 4. Vj. 83 3 038 4 262 2 268 2 050 1 339 1 259 1 215 1 060 1 082 1 079 908 
3. Vj. 83 3 368 4 674 2 549 2 173 1 369 1 352 1 151 1 378 1 141 1 122 1 097 

darunter Ausländer % 4. Vj. 83 16,3 19:'1 18,7 21,3 11 ,4 32,2 19,7 24,6 11,3 16,0 17,4 
3. Vj. 83 16,7 20,4 16,7 22,1 11,9 32,2 21,5 26,5 10,7 16,8 18,0 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 7,5 9,1 7,0 8,2 8,3 8,1 8,3 7,5 7,9 7,9 7,6 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 8,3 10,0 7,9 8,6 8,5 8,7 7,9 9,7 8,3 8,2 9,2 

Gestorbene Anzahl 4. Vj. 83 6 337 8 499 3 259 2 849 2 217 1 947 1 969 1 589 1 742 1 422 1 510 
3. Vj. 83 5 342 7 902 3122 2 674 1 957 1 742 1 805 1 558 1 641 1 900 1 529 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 15,6 18,2 10,1 11,3 13,8 12,6 13,5 11,2 12,8 10,4 12,6 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 13,1 16,9 9,6 10,6 12,2 11,2 12,3 10,9 12,0 13,9 12,8 

Geborenen-(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 4. Vj. 83 - 3299 - 4237 - 991 - 799 - 878 - 688 - 754 - 529 - 660 - 343 - 602 
überschuß (-) 3. Vj. 83 - 1 974 - 3228 - 573 - 501 - 588 - 390 - 654 - 180 - 500 - 778 - 432 

Zugezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 14 786 16 358 22 486 10 914 5 001 9 720 7 761 8 808 4115 7 302 7 030 
3. Vj. 83 12 152 16 788 21 842 9 755 5 016 9 733 7 554 10 506 4 369 6 875 7195 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 36,4 35,0 69,5 43,4 31,2 62,7 53,1 61,9 30,2 53,2 58,9 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 29,9 35,9 67,5 38,7 31,2 62,8 51,6 73,6 31,9 50,2 60,2 

Fortgezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 14 g11 15 107 21 120 12 897 5 281 9 437 8145 10 445 5 947 6 301 7 323 
3. Vj. 83 14 982 16 524 21 924 13 407 6150 10 377 8 322 12 434 5 990 9 901 8125 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 36,8 32,3 65,2 51,3 32,9 60,9 55,7 73,5 43,7 45,9 61,3 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 36,8 35,3 67,8 53,2 38,3 66,9 56,8 87,1 43,8 72,3 67,9 

Wanderungs- Anzahl 4. Vj. 83 - 125 + 1 251 -1 366 -1 983 - 280 + 283 - 384 -1 637 -1 832 + 1 001 - 293 
gewinn(+) I-verlust(-) 3. Vj. 83 -2 830 + 264 - 82 - 3652 - 1 134 - 644 - 768 -1 928 -1 621 - 3 026 - 930 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 - 0,3 + 2,7 + 4,2 - 7,9 - '1 ,7 + 1,8 - 2,6 - 11,5 - 13,4 + 7,3 - 2,5 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 - 7,0 + 0,6 - 0,3 - 14,5 - 7,1 - 4,2 - 5,2 - 13,5 - 11,8 - 22,1 - 7,8 

Bevölkerungszu- (+) I Anzahl 4. Vj. 83 - 3424 -2 986 + 375 - 2 782 - 1 158 - 405 - 1138 -2 166 -2 492 + 658 - 895 
-abnahme (-) 3. Vj. 83 - 4804 -2 964 - 655 - 4153 - 1 722 - 1 034 - 1 422 -2 108 -2 121 -3 804 - 1 362 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 - 8,4 - 6,4 + 1,2 - 11,1 - 7,2 - 2,6 - 7,8 - 15,2 - 18,3 + 4,8 - 7,5 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 - 11,8 - 6,3 - 2,0 - 16,5 - 10,7 - 6,7 - 9,7 - 14,8 ..., 15,5 - 27,8 - 11,4 

Umgezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 33 729 60 850 29 085 23 203 13 147 10 275 12 553 10129 17 662 11 292 10146 
innerhalb der Stadt 3. Vj. 83 35 203 59 626 27 386 21 804 13 097 11 346 12 447 9 843 8 685 11 312 9 773 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 83,1 130,2 89,9 92,3 81,9 66,3 85,9 71,2 129,6 82,3 85,0 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 86,6 127,3 84,6 86,5 81,5 73,2 85,0 69,0 63,5 82,5 81,7 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 4. Vj. 83 77 655 82 850 3)58 559 50 231 29 890 3)33 543 26 898 15 375 29 540 38 797 25187 
3. Vj. 83 71 152 76 804 3)53 035 50186 28 536 3)32 755 26 937 15 300 28 455 37 309 24 305 

und zwar Männer 
" 

4. Vj. 83 48 845 47 989 3)31 952 29 976 18 567 3)19 093 16 935 8421 17 995 22 277 13194 
3. Vj. 83 43 480 43 241 3)26 773 29 854 17 341 3)18 312 16 856 8246 16 512 20 786 11 938 

Frauen 
" 

4. Vj. 83 28 810 34 861 3)26 607 20 255 11 323 3)14 450 9 963 6 954 11 545 16 520 11 993 
3. Vj. 83 27 672 33 563 3)26 262 20 332 11 195 3)14 443 10 081 7 054 11 943 16 523 12 367 

Teilzeitkräfte 
" 

4. Vj. 83 5 744 4 864 3) 7 072 3 772 2 327 3
) 3189 1 749 1 150 2 755 3 758 2 743 

3. Vj. 83 5 615 4 650 3
) 7 186 3 747 2 280 3

) 3119 1 675 1 115 2 853 3 776 2 908 

Arbeitslosenquote % 4. Vj. 83 10,9 10,3 ') 6,4 12,6 12,9 ') 6,4 ') 10,7 5,7 13,1 11,7 10,4 
3. Vj. 83 10,0 9,6 ') 5,8 12,6 12,3 ') 6,2 ') 10,7 5,7 12,6 11,2 10,0 

Arbeitslose Anzahl 4. Vj. 83 14113 15 586 3)15417 11 988 2 654 ') 8 299 5 613 4 820 3 824 5 957 6 335 
Ausländer 3. Vj. 83 13137 14173 3)12129 11 924 2 566 ') 7 857 5 368 4 807 3 589 5 765 6 064 
Offene Stellen 

" 
4. Vj. 83 2 079 2 484 3

) 3 093 1174 499 ') 2 500 1 073 1 956 838 896 956 
3. Vj. 83 2 501 3 324 3

) 4 346 1 303 628 ') 2 972 1 337 2 456 864 1 007 2 386 

Kurzarbeiter 
" 

4. Vj. 83 18 690 12 519 3
) 9 960 9 266 3 078 ') 5 048 5 807 2 804 9 249 16 854 12 944 

3. Vj. 83 13 822 5 924 3
) 6 660 3 347 3 690 ') 5 834 6 747 2 722 4 755 2 090 3 557 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Maln dorf 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 
Handwerk) 4) 

Beschäftigte') Anzahl 4. Vj. 83 147 225 157 231 169 682 106 916 53 596 97 761 81 672 118 980 66 489 82 020 87 304 
3. Vj. 83 150 787 159 387 171 905 108 418 54 855 98 671 82 625 119 881 67 699 83120 87 991 

je 1000 4. Vj. 83 91 85 132 107 84 159 141 211 123 151 184 
Einwohner 3. Vj. 83 93 86 134 108 86 160 142 212 125 153 185 

Bruttolohn- und Mio. DM 4. Vj. 83 1 838 1 661 2 121 1 491 682 1 333 1 070 1 611 795 952 891 
-gehaltssumme 3. Vj. 83 1 657 1 504 1 931 1 300 599 1 093 928 1 437 678 911 818 

1000 DM 
je Beschäftigten 4. Vj. 83 50 42 50 55 50 54 52 54 47 46 40 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 44 37 45 48 43 44 45 48 40 43 37 

Umsatz aus Mio. DM 4. Vj. 83 11 073 10 294 11 287 7177 2 815 4 328 4 450 8 727 4130 3 695 3 051 
Eigenerzeugung5

) 3. Vj. 83 9 722 9 442 9 862 6 337 2 432 3 960 3 907 7739 3 309 3299 2 656 

Gesamtumsatz5
) Mio. DM 4. Vj. 83 22 057 10 634 12 363 8 458 3 476 6 616 5 006 9 966 4 820 3 984 3 332 

3. Vj. 83 20 325 9 766 10 802 7 422 2 949 6136 4 428 8 824 3 947 3571 2 937 
darunter 
Auslandsumsatz5

) Mio. DM 4. Vj. 83 2 866 1 479 5 025 2 729 562 1 972 1 631 4 087 1 228 1 307 936 
3. Vj. 83 2141 1 074 4 384 2128 439 1 799 1 423 3 319 1112 1 074 580 

Gesamtumsatz5
) 1000 DM 

je Einwohner 4. Vj. 83 54 23 38 34 22 43 34 70 35 29 28 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 50 21 33 29 18 40 30 62 29 26 25 

1000 DM 
je Beschäftigten 4. Vj. 83 594 268 289 314 257 268 243 332 288 193 151 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 535 243 249 272 213 247 213 292 231 170 132 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte') Anzahl 4. Vj. 83 20 976 33150 31 721 11 757 9 390 17 158 11 892 13164 8 276 7 411 8 855 
3. Vj. 83 22100 35 420 32 609 12 231 9 579 17 543 11 908 13 276 8 598 7 960 9 317 

Baugewerblicher Mio. DM 4. Vj. 83 769 1 119 999 409 255 515 559 468 393 256 234 
Umsatz') 3. Vj. 83 754 1 208 992 339 248 495 403 391 257 254 229 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 4. Vj. 83 338 048 372 621 582 007 184 353 61182 378 498 184 888 118 017 68 254 88 592 153 543 
3. Vj. 83 464 920 411 838 792 654 268 871 43425 472 665 163 070 106 861 73 955 91 969 152 315 

Fremden- 4. Vj. 83 626 465 983 108 1188292 391 027 113 371 652 744 392 729 253 584 123120 149117 268 208 
Übernachtungen 3. Vj. 83 829 944 1123100 1 652484 474112 113 417 806 003 305 307 232 124 135178 145 850 253 031 

darunter von 
" 

4. Vj. 83 196 930 172 344 433 127 134105 20 712 361 106 157 070 69 330 26 481 27 124 57 438 
Auslandsgästen 3. Vj. 83 288 273 230 383 791 078 226 584 14 732 481 248 125 236 82 484 37 327 39 339 82 487 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 4. Vj. 83 1 544 2103 3 671 1 556 707 4 212 2 688 1 783 904 1 087 2 246 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 2 041 2 399 5114 1 881 706 5198 2 085 1 585 988 1 064 2 115 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 4. Vj. 83 15 415 11 261 15113 12 365 4 663 4243 3 973 
fabrikneuer Pkw') 3. Vj. 83 15 602 11 246 13 442 10 588 4 813 4110 4114 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 4. Vj. 83 256 59 249 183 81 222 106 84 72 85 52 
Ertrag und Kapital 3. Vj. 83 299 83 270 145 65 321 120 136 84 75 77 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 4. Vj. 83 630 127 770 726 506 1 429 727 591 532 616 435 
steuer und 1 Jahr 3. Vj. 83 735 '178 837 576 407 2 069 823 930 617 546 645 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 4. Vj. 83 296 156 339 239 140 159 159 163 74 120 128 
kommensteuer 3. Vj. 83 238 113 153 99 58 72 66 70 63 49 51 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 4. Vj. 83 729 333 1 048 951 872 1 024 1 091 1 146 541 876 1 075 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 585 239 475 392 360 465 450 480 461 359 430 

') am Ende des Berichtszeitraum es.- 2) wohnberechtigte Bevölkerung. - 3
) Arbeitsamtsbezirk. - ') Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf

tigten. - 5) ohne Umsatzsteuer.- 6
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post 
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Das wissenschaftliche Veranstaltungsprogramm der Statistischen Woche 1984 in Augsburg (vergl. auch Seite 225) 

DIENSTAG, 23. OKTOBER 1984 

Hauptversammlung VDSt 
Vorsitz: Dr. Erhard Hruschka, Harnburg 
1 . Statistik im Spannungsfeld der Gesellschaft 

- Forderungen und Vorstellungen von Politik, Verwaltung und 
Bürgerinteressen 
Oberbürgermeister Hans Breuer, Augsburg 

2. Statistik im Spannungsfeld der Gesellschaft 
- Perspektiven der Anforderungen von Wissenschaft und Forschung 

Prof. Dr. Krupp, Berlin 
3. Tendenzen und Wege einer Weiterentwicklung der Statistik zur Erfüllung 

des Informationsbedarfes 
Direktor Günter Appel, Berlin 

Ausbildungsausschuß DStG 
Vorsitz: Prof. Dr. H. Stenger, Mannheim 

MITTWOCH, 24. OKTOBER 1984 

Ausschuß "Stadtforschung", VDSt 
Vorsitz: Dr. Othmar J. Viererbl, Leverkusen 
1. Stadt- und Regionalforschung 
1.1 Die Anforderungen der Regionalwissenschaft an Stadtforschung und 

Regionalstatistik 
Prof. Dr. C. Heidemann, Universität Karlsruhe 

1.2 Aktuelle Schwerpunkte des Datenbedarfs für die politische 
Entscheidungstindung in den Städten 
Dipi.-Sozw. R. Duss, Planungsstab für Stadtentwicklung, Karlsruhe 

2. Forschung und Praxis 
2.1 Sozialökologische Ansätze der Großstadtforschung 

Dr. B. Blinkert, Universität Freiburg i. Br. 
2.2 Möglichkeiten einer effektiven Zusammenarbeit zwischen kommunaler 

Stadtforschung und Universität 
Dipi.-Soz. R. Tresse!, Amt für Statistik und Einwohnerwesen, 
Freiburg i. Br. 

3. Städtische Aktionsräume und Wohnfunktionen 
3.1 Anforderungen der Wissenschaft an die Statistik des Wohnungswesens 

und der Bautätigkeit, dargestellt am Beispiel Augsburgs 
Prof. Dr. Schaffer, Universität Augsburg 

3.2 Möglichkeiten der Datenbereitstellung in den Bereichen 
Wohnungswesen und Bautätigkeit 
Dipi.-Vw. H. Glöckner, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, Augsburg 

Ausschuß "Regionalstatistik" DStG 
Vorsitz: Dr. Dr. F. Schneppe, Hannover 
ADV-unterstütz1e Kartierung und Regionalstatistik 
1. Bedarf und Nutzung thematischer Karten in der räumlichen Forschung 

Dr. G. Peyke, Universität Augsburg 
2. ADV-unterstützte Kartierung in den Statistischen Landesämtern 

Dr. P. Bauer, Bayerisches Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung, München · 

3. ADV-unterstützte Kartierung in Stadtforschung und Stadtverwaltung 
Dipi.-Geogr. E. Rothgang, Amt für Stadtentwicklung und Stadtforschung, 
Wuppertal 

4. ADV-unterstütz1e Kartierung in der Raumforschung und Landesplanung 
Dipi.-Geogr. Rase, Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und 
Raumforschung 

Ausschuß für Empirische Wirtschaftsforschung und angewandte 
Okonometrie, DStG 
Vorsitz: Prof. Dr. G. Hansen, Kiel 
1. Ein Modell der Energienachfrage privater Haushalte mit 

unbeobachtbaren Variablen 
Dr. G. Flaig, BASYS, Augsburg 

2. Probleme bei der Schätzung fehlerbehafteter Anteilsgleichungen 
Prof. Dr. G. Ronning, Universität Konstanz 

3. Fehlende Daten und Datenfehler in der Input-Output-Analyse 
Prof. Dr. G. Lorenzen, Universität Harnburg 

4. Preisbereinigung der Ersparnis und des verfügbaren Volkseinkommens 
der Bundesrepublik Deutschland 1960-1980. 
Preisbereinigung kompletter Kontensysteme 
Priv.-Doz. Dr. F. Müller, Universität Tübingen 

Ausschuß für Unternehmens- und Marktstatistik, DStG 
Vorsitz: Dr. H. Kriegbaum, Frankfurt 
Diskrepanzen zwischen Meldetheorie und Meldepraxis 
1 . Meldeprobleme der Betriebe 

H. Stinzing, Siemens, München 
2. Mängel der Statistik als Instrument der Branchenanalyse 

Dipi.-Vw. U. Scheinest, Verband der Chemischen Industrie, Frankfurt 
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Ausschuß für Technische Statistik, DStG 
Vorsitz: Prof. Dr. P.-Th. Wilrich, Berlin 
1. Statistische Methoden bei der Kernmaterialüberwachung 

Prof. Dr. R. Avenhaus, Hochschule der Bundeswehr, München 
2. Minimax-Pläne der Vorinformationen 

Priv.-Doz. Dr. E. von Collani, Universität Würzburg 
3. Parameterschätzungen bei Gamma-Verteilungen 

Dr. W. Schäfer, Universität Gießen 
4. Metrische Kriterien bei der Versuchsplanung- Faktorielle Designs 

Prof. Dr. B. Streitberg, Universität Harnburg 
5. Gütebewertung von Zufallszahlgeneratoren 

Dr. L. Afflerbach, Technische Hochschule Darmstadt 

DONNERSTAG, 25. OKTOBER 1984 

Hauptversammlung DStG 
Tagungsleiter: Prof. Dr. H. Rinne, Gießen 
Qualität statistischer Daten 
1. Einführung 

Prof. Dr. H. Rinne, Universität Gießen 
2. Vom theoretischen Konzept zum statistischen Begriff: 

Das Adäquationsproblem 
Prof. Dr. H. Grohmann, Universität Frankfurt 

3. Aktualität und Genauigkeit der repräsentativen Statistik der Bevölkerung 
und des Erwerbslebens 
Prof. L. Herberger, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 

4. Probleme der Genauigkeit der Beschäftigtenstatistik 
Dr. U. Cramer, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg 

5. Aktualität und Genauigkeit kurzfristiger Statistiken im Produzierenden 
Gewerbe 
Abteilungspräsidentin M. Jäger, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 

6. Genauigkeit statistischer Daten in der Technik 
Prof. Dr. P.-Th. Wilrich, Freie Universität Berlin 

7. Statistische Behandlung von Modellen mit fehlerbehafteten Daten 
Prof. Dr. H. Schneeweiß, Universität München 

Ausschuß Automation und Datenschutz, VDSt 
Vorsitz: Dipi.-Kfm. Alfred Christmann, Berlin 
1. Kooperation und Arbeitsteilung zwischen Landes- und Kommunalstatistik 

im Vorfeld der rechtlichen Fundierung 
H. Bensch, Duisburg 

2. Rechtsgrundlagen der Kommunalstatistik 
H. Trutze!, Nürnberg 

3. Empfehlungen zur Weitergabe von Teilen kommunaler räumlicher 
Bezugssysteme 
Dr. Evers, Berlin 

4. DV-Unterstützung für die kommunale Wahlorganisation 
Dr. Wienen, Bochum 

FREITAG, 26. OKTOBER 1984 

Ausschuß für Neuere Statistische Methoden, DStG 
Vorsitz: Prof. Dr. S. Heiler, Dortmund 
Robuste Verfahren 
1. Ein maßtheoretisches Robustheilskonzept für deskriptive statistische 

Maßzahlen 
Dr. I. Klein, Universität Kiel 

2. Robustheil gegenüber der Schadensfunktion 
Dr. K. Mosler, Hochschule der Bundeswehr, Harnburg 

3. Robustheil von t- und F-Tests in linearen Regressionsmodellen bei 
symmetrisch abhängigen Störtermen 
Prof. Dr. F. Schmid, Universität Harnburg 

4. Robuste Regression mit M-, L- und R-Schätzern 
- Eine vergleichende Studie -
Dr. N. Kuhlmeyer, Universität Dortmund 

5. Robuste Regression mit Ausreißern in den erklärenden Variablen 
Prof. Dr. P. Rousseeuw, Universität Brüssel 

6. Robuste Schätzung bei Zeitreihen und in dynamischen ökonorneirischen 
Modellen 
Prof. Dr. S. Heiler, Universität Dortmund 

7. The Robustnass of Tests in Linear Regression with Outliers 
Dr. Z. Wasilewski, Lodz, derzeit: Institut für Höhere Studien, Wien 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. in einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die "langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte.Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistischßs Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Ang~be des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970-
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972 -
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe .1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellunaen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschafi und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Hambu rg 11 
Telefon: (040) 3681 -719 
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Zeichenerklärung . 
= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x = Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD = Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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Das Stichwort 
Saisonbereinigung 
Saisonschwankungen sind periodisch 
regelmäßig innerhalb bestimmter Zeit
abschnitte wiederkehrende Verände
rungen einer Zeitreihe. Ein bekanntes 
Beispiel ist die saisonale Arbeitslosig
keit bei Maurern, mit witterungsbeding
ter hoher Arbeitslosigkeit im Winter und 
sinkender Arbeitslosigkeit mit Beginn 
des frostfreien Wetters im Frühjahr. Eine 
Beurteilung des Einflusses der Baukon
junktur auf die Beschäftigung von Mau
rern ist erst dann möglich , wenn diese 
saisonalen Schwankungen durch eine 
Saisonbereinigung aus der Zeitreihe 
herausgerechnet werden . 
Es gibt mehrere zum Teil sehr aufwendi
ge Verfahren zur Saisonbereinigung, die 
bei der Analyse von statistischen Zeit
reihen zur Ausschaltung von Saison
schwankungen angewendet werden 
können . "Klassisch" ist die Methode der 
gleitenden Durchschnitte. Das Verfah
ren bringt bei geringem rechnerischen 
Aufwand , der auch noch "von Hand" zu 
bewältigen ist, schon eine ver
gleichsweise gute Bereinigung der Zeit
reihen . Zur Methode: Bei der Berech
nung zum Beispiel eines gleitenden 
Fünfmonatsdurchschnittes wird aus den 
ersten fünf Monatswerten einer Zeitrei
he das arithmetische Mittel berechnet 
und als geglätteter Wert für den dritten 
Monat verwendet. Der geglättete Wert 
für den vierten Monat ist dann das 
arithmetische Mittel des zweiten bis 
sechsten Monatswertes usw. Für die 
beiden ersten und die beiden letzten Mo
nate der Zeitreihe kann nach diesem 
Verfahren keine Saisonbereinigung vor
genommen werden . 
Wenn eine zyklische Saisonschwan
kung vorliegt, die sich im Durchschnitt 
alle zwölf Monate wiederholt, kann eine 
die Monatswerte mehrerer Jahre enthal
te de Zeitreihe durch einen gleitenden 
Zwölfmonatsdurchschnitt geglättet wer
den. Für die ersten und letzten sechs 
Monate der Reihe sind dabei allerdings 
keine geglätteten Werte definiert. Dies 
ist dann von großem Nachteil, wenn die 
letzte ermittelte Monatszahl daraufhin 
untersucht werden soll , ob ihre Abwei
chung zum Vormonat noch durch die 
Saisonbewegung erklärbar ist oder ob 
sich hier beispielsweise bereits ein Kon
junktureinbruch ankündigt. 
Die Unsicherheit in der Beurteilung des 
Verlaufs der saisonbereinigten Kompo
nente am "aktuellen Rand" einer Zeitrei
he ist ein Nachteil der Methode der glei
tenden Durchschnitte, der aber in abge
schwächter Form auch aufwendigeren 
Verfahren zu eigen ist. Selbst wenn die 
glatte Komponente bei anderen Verfah
ren auch noch für den letzten Monat be
rechnet wird , ist dies gleichwohl nur eine 
von der jeweils verwendeten Methode 
abhängige Schätzung, die stets mit ei
ner größeren Unsicherheit behaftet ist. 

Joachim Müller 
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Einwohnerdichte in den Hamburger Stadtteilen 1984 

Emwohner Je km2 

C:=J umer 500 

c=:J 500 b•S 2 499 

C:=J 2 500 ' 4 999 

C:=J 5 000 •• 9 999 

r=:J 10 000 und mehr 

Anfang 1984 lebten auf jedem Quadratkilometer des hamburgischen 
Stadtgebiets im Durchschnitt 2133 Menschen; stellt man die Berech
nung auf Einwohner ab, so entfällt auf jeden Hamburger eine Fläche von 
nahezu 470 Quadratmetern . Für die einzelnen Stadtteile bestehen dabei 
große Unterschiede in der Besiedlungsdichte. in den Industriegebieten 
des Bezirks Harnburg-Mitte und in den landwirtschaftlich genutzten Tei
len der Bezirke Bergedorf und Harburg wohnen jeweils nur wenige hun
dert , vereinzelt sogar weniger als 100 Menschen auf einem Quadratkilo
meter. Demgegenüber ergibt sich für die Stadtteile mit intensiver Wohn
bebauung von Barmbek bis Hamm sowie für Hoheluft, Eimsbüttel und 
Ottensen eine Zahl von mehr als 10 000 Personen pro Quadratkilometer. 
Die am dichtesten besiedelten Hamburger Stadtteile sind Hoheluft-West 
mit 19 900 und Eimsbüttel mit 17 500 Einwohnern je Quadratkilometer. 

Statistik aktuell 

Einbürgerungen 1983 
Im vergangenen Jahr haben in Harnburg 
1441 Personen durch Einbürgerung die 
deutsche Staatsbürgerschaft erworben, 
gegenüber 1982 ist dies eine Zunahme 
von mehr als 20 Prozent. 1982 wurde 
gegenüber dem Vorjahr noch ein Rück
gang von dreieinhalb Prozent registriert. 
in 876 Fällen bestand ein Anspruch auf 
Erwerb der deutschen Staatsbürger
schaft , während die restlichen 565 Fälle 
in das Ermessen der Staatsangehörig
keitsbehörde gestellt waren . Im Septem
ber 1983 lebten in der Hansestadt 
170 000 Ausländer, von denen 7 4 000 
seit mindestens zehn Jahren im Bundes
gebiet ansässig sind und nach dieser 
Frist unter bestimmten Voraussetzun
gen die deutsche Staatsbürgerschaft er
werben können ; im Verhältnis zu der 

Zahl 74 000 sind die Ermessenseinbür
gerungen als sehr gering zu bezeichnen. 
Bei einer Aufgliederung der Einbürge
rungen nach den ehemaligen Staats
angehörigkeiten ist der Anteil der aus 
Polen kommenden Personen bemer
kenswert hoch: Mit 654 Fällen machen 
sie über 45 Prozent aller Einbürgerun
gen aus. 
Die zweit- und drittstärksten Gruppen 
bilden die "Staatenlosen" (178) und die 
Rumänen (63); geht man davon aus, daß 
es sich bei den Staatenlosen überwie
gend ebenfalls um Personen aus Polen 
und Rumänien handelt, weil die legale 
Ausreise Bürgern dieser Länder erleich
tert wird, wenn sie vorher ihre Staatsbür
gerschaft ablegen, so kommen aus die
sen beiden Ostblockländern fast zwei 
Drittel aller eingebürgerten Personen, 
davon sind über 90 Prozent Anspruchs
einbürgerungen . Zählt man die nächst 
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stärksten Nationalitäten der Südkorea
ner (61 ), der Tschecheslowaken (50) 
und der Jugoslawen (40) hinzu, sind da
mit knapp drei Viertel aller im Vorjahr in 
Hamburg eingebürgerten Personen er
faßt. 
Von den in der Hansestadt lebenden 
Bürgern aus den ehemaligen Anwerbe-' 
Iändern wurde nur in geringem Maße die 
deutsche Staatsbürgerschaft erworben: 
Der Anteil der Türken, Jugoslawen, Por
tugiesen, Italiener, Griechen und Spa
nier an allen Ausländern betrug 60 Pro
zent, der Anteil der aus diesen Ländern 
stammenden eingebürgerten Personen 
dagegen machte nur acht Prozent aller 
Einbürgerungen aus. Die verbleibenden 
395 Fälle verteilten sich auf Bürger aus 
59 Staaten aller fünf Erdteile. 

Heinz Lohmann 

Straßenverkehrsunfälle 
mit Fußgängern 
Im Jahr 1983 waren in Hamburg 2289 
Fußgänger an Verkehrsunfällen mit Per
sonenschaden beteiligt. Dabei wurden 
93 getötet, 811 schwer- und 12971eicht
verletzt. Gegenüber 1982 hat sich damit 
die Zahl der unfallbeteiligten Fußgänger 
um 2,5 Prozent, die der dabei Verun
glückten um drei Prozent erhöht. Dies ist 
fast ausschließlich auf den Anstieg bei 
den Schwerverletzten (plus 7,1 Prozent) 
zurückzuführen, die Zahl der Getöteten 
war dagegen um drei Prozent rückläufig. 
Eine Aufgliederung der Verunglückten
zahl nach dem Lebensalter zeigt, daß -
wie in den vorangegangenen Jahren -
vor allem zwei Gruppen den Gefahren 
des Straßenverkehrs am wenigsten ge
wachsen sind: Mit jeweils rund einem 
Fünftel sind die schulpflichtigen Kinder 
sowie die älteren Leute (65 Jahre und 
darüber) am häufigsten unter den Ver
unglückten zu finden. 
Differenziert man nach der Schwere der 
Unfallfolgen, so entfallen 62 Prozent der 
getöteten Fußgänger auf die Gruppe der 
über 65jährigen. Dagegen waren "nur" 
knapp acht Prozent der Getöteten schul
pflichtige Kinder. Fast die Hälfte der 
Schwerverletzten (44 Prozent) war über 
45 Jahre und gut ein Viertel unter 15 
Jahre alt. Die Unfallbilanz weist insge
samt einen Anteil von 53,5 Prozent 
männlicher und 46,5 Prozent weiblicher 
Personen aus. 
Nach den vorläufigen Feststellungen 
der Polizei waren von den unfallbeteilig
ten Fußgängern insgesamt 53 Prozent 
als hauptsächliche Verursacher anzu
sehen, das heißt daß sie selber die 
Schuld an ihrem Unfall tragen. Von den 
dabei festgestellten häufigsten Unfallur
sachen überwiegt mit 31 Prozent das 
"Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf 
den Fahrzeugverkehr zu achten", ge
folgt von dem "plötzlichen Hervortreten 
hinter Sichthindernissen" ( 18 Prozent) 
und mit jeweils 15 Prozent "Aikoholein
fluß" und "Nichtbeachtung der Ver
kehrsregelung durch Polizeibeamte 
oder Lichtzeichen". Grete Warncke 
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Mehr Verurteilungen 
Im Jahr 1983 wurden in Hamburg insge
samt 23 022 Personen wegen Straftaten 
(einschließlich Straftaten im Straßen
verkehr) rechtskräftig verurteilt; das 
sind 2,9 Prozent mehr als 1982 (22 379). 
Unter den Verurteilten waren 939 (1982: 
928) Jugendliche von 14 bis unter 18 
Jahren und 1924 (1982: 2001) Heran
wachsende von 18 bis unter 21· Jahren. 
Während bei den Jugendlichen ein An
stieg von 1,1 Prozent und bei den Er
wachsenen von 3,6 Prozent zu verzeich
nen war, konnte bei den Heranwachsen
den ein Rückgang um 3,8 Prozent fest
gestellt werden. Die Anzahl verurte[lter 
Frauen ist gegenüber d.em Vorjahr 
gleich geblieben (3244/3245). 
Auf Straftaten ohne Straßenverkehrs
delikte entfielen 14 973 ( 1982: 14 087) 
Verurteilungen (65 Prozent der gesam
ten Straftaten), darunter 6530 (1982: 
6218) Diebstahlsdelikte; 312 Fälle oder 
fünf Prozent mehr gegenüber 1982. We
gen Straftaten im Straßenverkehr wur
den 8049 Personen verurteilt. Gegen
über 1982 (8292) bedeutet dies einen 
Rückgang von 2,9 Prozent. 
Detaillierte Angaben über rechtskräftig 
Abgeurteilte und Verurteilte nach allge
meinem Strafrecht und nach Jugend
strafrecht, nach der strafbaren Hand
lung, nach dem Alter und dem Strafmaß 
enthält der Statistische Bericht, Reihe B, 
Nr. 3 "Rechtskräftig Abgeurteilte 1983". 

Günther Wettern 

Industriebeschäftigte in 
den Bezirken 
Nach dem Stand vom September 1983 
gab es in Hamburg 1293 Industriebetrie
be (ohne Handwerk), in denen rund 
143 170 Personen tätig waren. Im Ver
gleich zum entsprechenden Vorjahres
monat verringerte sich die Zahl der Be
triebe um 37 (minus 2,8 Prozent) und die 
der Beschäftigten um 8880 (minus 5,8 
Prozent). 
Die meisten Betriebe (352) hatten ihren 
Standort im Bezirk Hamburg-Mitte; sie 
beschäftigten insgesamt 53 080 Perso
nen, von denen 32 980 in der Investi
tionsgüterindustrie (darunter 10 430 im 
Schiffbau) und 11 040 in der Grundstoff
und Produktionsgüterherstellung tätig 
waren. 
Im Bezirk Harburg, in dem die großen Mi
neralölfirmen und Ölmühlen angesiedelt 
sind, wurden in 127 Betrieben 22 210 
Personen beschäftigt. 11 620 von ihnen 
waren in der Grundstoff- und Produk
tionsgüterherstellung und 7690 in der ln
vestitionsgüterindustrie eingesetzt. 
Der Bezirk Hamburg-Nord war Standort 
'für 190 Betriebe mit 19 920 Beschäftig
ten. Über die Hälfte der Arbeitsplätze 
( 10 960) befanden sich in der lnvesti
tionsgüterindustrie, nicht ganz ein Drit
tel (641 0) in der Grundstoff- und Produk
tionsgüterherstellung. 
ln den Bezirken Altona und Wandsbek 
waren die Industriebetriebe etwa gleich 
stark vertreten (202 bzw. 208). Mit 

14 990 Beschäftigten hatte Altona je
doch 2280 Arbeitsplätze mehr als 
Wandsbek (12 71 0). Der Schwerpunkt 
der Beschäftigung lag in Wandsbek in 
der Investitionsgüterherstellung (5340 
Personen) und in Altona im Nahrungs
und Genußmittelgewerbe (5190 Perso-
nen). · 
ln Eimsbüttel befanden sich 179 Betrie
be, in denen 15 890 Personen tätig wa
ren; von ihnen hatten die meisten ihren 
Arbeitsplatz in der Grundstoff- und Pro
duktionsgüterherstellung (5560) und in 
der Investitionsgüterindustrie ( 431 0). 
Das Verbrauchsgüter- sowie das Nah
rungs- und. Genußmittelgewerbe waren 
mit 3110 bzw. 2920 Erwerbstätigen na
hezu gleich stark vertreten. 
Bergedorf hatte mit 33 B.etrieben und 
4300 Beschäftigten die geringste indu
strielle Besetzung. 3770 oder 87 Prozent 
aller Industriebeschäftigten dieses Be
zirks arbeiteten in der Investitionsgüter
industrie. Mit weitem Abstand folgte das 
Verbrauchsgütergewerbe, . in dem 360 
Personen tätig waren. Günther Neuß 

Güterverkehr mit Eisen
bahnen 1983 
Im Verkehr mit Eisenbahnen nach und 
von Hamburg wurden im vergangenen 
Jahr 22 Millionen Tonnen Güter beför
dert, zwölf Prozent weniger als im Jahr 
zuvor. Damit haben die sich bereits 1982 
in einzelnen Bereichen abzeichnenden 
Tendenzen im Berichtsjahr verstärkt 
fortgesetzt. 
Der Güterempfang hatte eine Einbuße 
von sechs Prozent zu verzeichnen und 
verringerte sich auf 12,1 Millionen Ton
nen. Ausschlaggebend dafür waren vor 
allem die geringeren Ankünfte von Mine
ralölprodukten, die auch durch das ge
stiegene Aufkommen bei Eisen- und 
Stahlerzeugnissen nicht kompensiert 
werden konnten. Der Rückgang betraf 
insbesondere den Verkehr mit der DDR 
sowie mit dem Gebiet Braunschweig I 
Hannover. 
Mit einem Minus von 19 Prozent war die 
Einbuße im Versand noch weitaus stär
ker. Der von Hamburg ausgehende Ver
kehr erreichte nur 9,9 Millionen Tonnen 
und fiel damit fast auf das· Niveau des 
Jahres 1975 zurück. Stark rückläufig 
waren die Versendungen von Eisen
erzen in den Raum Braunschweig sowie 
nach Österreich. Geringere Bezüge 
österreichischer Firmen über Hamburg 
waren auch die Ursache für die starke 
Abnahme der Kohleverladungen. Die er
hebliche Einbuße bei Futtermitteln geht 
fast ausschließlich zu Lasten der CSSR, 
die die Importe dieser Güter über den 
Hamburger Hafen stark reduzierte. 
Nach den bisher bekannten Ergebnis
sen kahn damit gerechnet werden, daß 
der negative Trend im Güterverkehr auf 
der Schiene sich 1984 nicht fortsetzen 
wird. Die vorliegenden Daten lassen dar
auf schließen, daß das Verkehrsaufkom
men sowohl im Empfang als auch im 
Versand am Ende dieses Jahres Zu
wachsraten gegenüber 1983 aufweisen 
wird. Horst Schlie 
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Wahlverhalten der Hamburger 
beiderEuropawahl1984 

Zusammenfassung 

Bei der Eur.opawahl am 17. Juni 1984 blieb in Harnburg von den jüngeren Wahlberechtigten jeder zweite der Wahl fern, bei den 
älteren war es jeder dritte. Gegenüber der Europawahl1979 hatte die ,.Nichtwählerpartei" in allen Altersgruppen Zuwächse, die 
in den mittleren Jahrgängen besonders hoch waren. 
Die SPD blieb in allen Altersgruppen stärkste Partei, mußte sich aber mit relativen Mehrheiten begnügen. Die CDU wurde bei den 
unter 35jährigen vo(J den GRÜNEN auf den dritten Platz verwiesen, die hier die 30-Prozent-Marke übe,rspringen konnten. Die 
F.D.P. kam nur in den mittleren Altersgruppen_ auf mehr als fünf Prozent der gültigen Stimmen. Langfristig gesehen haben sich 
seit 1972 im Jungwählerverhalten erhebliche Änderungen vollzogen, und die GRUNEN sind auch für die höheren Altersgruppen 
,.wählbar" geworden. 
Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gab es in Harnburg keine wesentlichen Unterschiede in der Wahlbeteiligung, wohl aber im 
Abstimmungsverhalten: Die Stimmenanteile für SPD und GRÜNE lagen in Harnburg in allen Altersgruppen über den Bundes
werten, für die CDU darunter. Gegenüber früheren Wahlen hob sich der SPD-Anteil nicht mehr so stark ab. 
Bei jeder zweiten ungültigen Stimme wurde - wie schon 1979 - ein leerer Stimmzettel abgegeben. 

Wahlbeteiligung 

Nichtwähler hatten bei den 
jüngeren Wahlberechtigten 
eine absolute Mehrheit 
Die ,.Partei der Nichtwähler" konnte bei 
der Europawahl am 17. Juni 1984 in 
Harnburg erheblich mehr ,.Stimmen" er
zielen als jede andere auf dem Stimm
zettel vertretene Partei. Die 520 900 
Nichtwähler repräsentierten fast 42 Pro
zent der Wahlberechtigten. Zum Ver
gleich: Die SPD als stärkste Partei in 

Harnburg mußte sich mit 302 800 Stim
men begnügen. 
Bei den Frauen haben sich ziemlich ge
nau 40 Prozent nicht an der Wahl betei
ligt. Von den unter 30jährigen Hambur
gerinnen haben sogar mehr als 50 Pro
zent nicht gewählt. Die meisten·weibli
chen ,.Wahlmuffel" waren in der Alters
gruppe der 21- bis unter 25jährigen zu 
verzeichnen. ln dieser Altersgruppe 
blieben fast 54 Prozent der Wahl fern. 
Mit zunehmendem Alter sank der Nicht
wähleranteil beständig ab und erreichte 
bei den über 60jährigen Frauen seinen 

Schaubild 1 Nichtwähler bei der Europawahl in Harnburg 1984 
nach Alter und Geschlecht 

Anteil in Prozent 
der Wahlberechtigten 

geringsten Wert. Von diesen enthielt 
sich nur ein knappes Drittel ihrer Stim
me. Bei den Männern, die insgesamt ge
sehen etwas weniger wahlfreudig als die 
Frauen waren, verteilten sich die höch
sten Werte der Nichtwähleranteile auf 
die Altersgruppen der 21- bis unter 
45jährigen. ln diesen Altersgruppen 
verzichtete die Mehrheit der Wahlbe
rechtigten auf das Wahlrecht, wobei die 
50-Prozent-Marke aber nur knapp über-" 
sprungen wurde. Auch bei den Männern 
sank die Nichtwählerkurve mit zuneh
mendem Alter beständig ab. 

8DI Frauen 

[]]] Männer 

18 -21 21-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-60 60-70 70undälter 
Alter von ... bis unter ... Jahre 
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Insgesamt bestanden nur geringfügige 
Unterschiede in der Wahlbeteiligung der 
Frauen und Männer. Bemerkenswerte' 
Abweichungen gab es bei den 18- bis 
unter 21jährigen und bei den 40- bis un
ter 45jährigen. Bei den Erstwählern wa
ren die Männer deutlich wahleifriger als 
die Frauen, umgekehrt war es in der Al
tersgruppe der 40- bis unter 45jährigen. 
Hier gab es in nennenswerter Zahl mehr 
Nichtwähler unter den Männern. 

Gegenüber 1979 blieben die 
mittleren Jahrgänge mehr zu Hause 

die Männer. Ein Vergleich mit den übri
gen Wahlen seit 1979 in Harnburg macht 
deutlich, daß bei keiner anderen Wahl 
so hohe Nichtwähleranteile wie bei der 
Europawahl 1984 registriert wurden. 
Schien bislang das Maximum mit der 
Europawahl 1979 erreicht, deren Werte 
sich sichtlich von den Nichtwählerantei
len der Bürgerschaftswahlen und der 
Bundestagswahlen abhoben, so setzte 
die Europawahl 1984 hinsichtlich des 

Gegenüber der Europawahl 1979 konn
te die "Nichtwählerpartei" bei den 
Frauen und Männern aller Altersgrup
pen Zuwächse verzeichnen. Die höch
sten Zuwächse - mit zehn bis 15 Pro
zentpunkten - gab es in den Jahrgän
gen der 35- bis unter 60jährigen. Dies 
galt sowohl für die Frauen als auch für 

Tabelle 1 Wähler und Nichtwähler bei Wahlen in Harnburg 1979 bis 1984 nach Alter und Geschlecht 

Von 1000 Wahlberechtigten der nebenstehenden Altersgruppe waren 

Alter Wähler im Wahllokal Briefwähler Nichtwähler 
von ... bis Bürger- Bürger- Bundes- Bürger- Bundes-unter ... Jahre Europa- schafts- Bundes- Europa- Europa- schafts- Europa- Europa- schafts-

wahl wahl tags- wahl wahl wahl tags- wahl wahl wahl tags-
wahl wahl wahl 

1979 Dezember 1983 1984 1979 Dezember 1983 1984 1979 Dezember 1983 1982 1982 1982 

- Frauen und Männer -

18 - 21 507 708 726 460 66 67 94 71 427 225 180 

21 - 25 430 653 706 392 88 93 123 80 482 255 171 

25 - 30 450 671 710 396 87 90 139 84 463 239 152 

30 - 35 492 724 764 414 81 77 110 79 426 200 126 

35 - 40 525 741 778 437 81 76 103 64 394 183 119 

40 - 45 587 778 788 460 78 71 110 74 335 152 102 

45 - 50 585 785 804 493 97 68 113 77 318 148 83 

50 - 60 604 811 800 521 122 84 132 108 274 105 69 

60 - 70 620 821 797 551 144 86 132 143 236 94 71 

70 und älter 596 733 724 557 159 127 169 148 245 140 108 

Insgesamt 562 755 763 490 112 88 130 104 326 158 107 

- Frauen -

18 - 21 490 689 713 426 68 72 98 67 442 239 189 

21 - 25 410 640 678 377 98 105 144 85 492 256 •178 

25 - 30 455 669 715 378 SB 81 135 90 457 251 150 

30 - 35 504 749 787 428 79 69 100 77 417 182 113 

35 - 40 558 756 789 445 76 73 103 61 366 171 107 

40 - 45 608 798 806 4~3 76 71 103 77 316 131 90 

45 - 50 589 797 803 500 101 62 116 84 309 141 81 

50 - 60 601 807 801 523 126 87 131 112 273 107 68 

60 - 70 614 817 785 558 145 83 136 139 241 100 79 
70 und älter 588 707 709 550 158 138 174 146 254 156 117 

Zusammen 567 754 759 496 117 91 134 108 316 156 107 

- Männer -

18 - 21 524 725 739 497 64 63 90 75 412 212 171 

21 - 25 450 665 735 408 79 81 100 74 472 254 165 

25 - 30 445 672 704 414 86 100 142 78 469 228 154 

30 - 35 480 698 742 400 84 85 120 81 436 218 138 

35 - 40 494 728 767 429 86 79 104 68 420 194 130 .. 
40 - 45 567 757 769 428 80 72 117 71 353 172 114 

45. - 50 580 772 804 487 92 74 110 69 328 155 86 

50 - 60 608 816 795 519 116 80 134 103 276 104 71 
60 - 70 629 826 81"5 540 142 89 126 149 229 85 59 
. 70 und älter 612 784 753 571 161 107 157 151 227 110 90 

Zusammen 555 756 768 482 107 84 124 98 339 161 107 
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Schaubild 2 Nichtwähler bei Wahlen in Harnburg 1979 bis 1984 nach Alter 

Anteil in Prozent 
der Wahlberechtigten 
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Erfolgs der "Nichtwähler" einen neuen 
Meilenstein. 

Nur etwa jeder Zweite ging ins 
Wahllokal 

Gliedert man die Wahlberechtigten da
nach auf, ob sie im Wahllokal gewählt 
haben, sich haben Briefwahlunterlagen 
geben lassen - was in dieser Untersu
chung "Briefwählern" gleichgesetzt 
wurde- oder ob sie sich in keiner Form 
an der Wahl beteiligten, mithin also 
Nichtwähler waren, so kann festgestellt 
werden, daß insgesamt die Wahlbeteili
gung der Frauen im Wahllokal mit fast 
50 Prozent etwas besser war als die der 
Männer (48 Prozent). in der Aufgliede
rung nach dem Alter war die höchste 
Wahlbeteiligung im Wahllokal bei den 
über 70jährigen Männern festzustellen 
(57 Prozent) und die geringste bei den 
21- bis unter 25jährigen Frauen (38 Pro
zent). Die Männer beteiligten sich nicht 
nur weniger bei der Stimmabgabe im 
Wahllokal, sondern auch bei der Brief
wahl. Insgesamt gesehen unterschie
den sich die Briefwähleranteile bei 
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Alter von ... bis unter · ... Jahre und älter 

Frauen und Männern aber nur geringfü
gig. in beiden Gruppen wählte etwa je
der zehnte per Brief. 

Stimmverhalten in den 
Altersgruppen 

SPD: ln allen Altersgruppen 
stärkste Partei, aber keine 
absolute Mehrheit 

Bei der Europawahl1984 entschied sich 
in allen Altersgruppen die Mehrheit der 
Hamburger Wähler für die SPD. in der 
Aufgliederung nach Frauen und Män
nern war das Stimmenergebnis der SPD 
bei den Frauen mit gut 45 Prozent etwas 
besser als das der Männer. Ihr bestes 
Ergebnis erzielte die SPD mit über 48 
Prozent bei den 60jährigen und älteren 
Frauen, ihr schlechtestes bei den unter 
25jährigen Männern. in dieser Alters
gruppe gaben nur 38 von 100 Wählern 
ihre Stimme den Sozialdemokraten. 
Im Vergleich zu den vergangenen Wah
len seit 1979 hat die SPD einen kontinu-

ierlichen Rückgang in der Gunst der 
Wählerschaft zu verzeichnen. Bei der 
Eu'ropawahl 1979 befand sie sich noch 
im Aufwind und konnte in allen Alters
gruppen deutlich die absolute Mehrheit 
erzielen. Ihr bestes Ergebnis hatte sie 
damals mit fast 58 Prozent bei den weib
lichen Jungwählern. Seither mußte sie 

· in dieser Altersgruppe jeden dritten 
Wähler einbüßen. Wie weiter unten dar
gestellt, kann dieser Rückgang in Ver
bindung mit dem entsprechenden Zu
wachs des Stimmenanteils der GRÜ
NEN gesehen werden. 

CDU: Bei den unter 35jährigen 
nur noch auf Platz dre1 

Die CDU kam am 17. Juni 1984 bei den 
Frauen und Männern auf ein gutes Drit
tel der gültigen Stimmen. Auch hier war, 
ähnlich wie bei der SPD, der Stimmen
anteil unter den Frauen geringfügig hö
her als der entsprechende Wert unter 
den Männern. Über die 40-Prozent
Grenze kam die CDU nur bei den Wäh
lern im Alter von 60 und mehr Jahren. Ihr 
Spitzenwert lag bei den Männern dieser 
Altersgruppe (fast 44 Prozent). Ihre ge-
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Schaubild 3 Stimmenanteile der Parteien bei der Europawahl 
in Harnburg 1984 nach Alter der Wähler 

ohne Briefwahl 

Anteile der Parteien 
in Prozent 

50 
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Veränderungen gegenüber der Bundestagswahl 1983 (Zweitstimmen) 

Prozentpunkte 
Veränderungen gegenüber der Bürgerschaftswahl im Dezember 1982 

Veränderungen gegenüber der Europawahl 1979 

Alter von ... bis unter ... Jahre 

(1982: Grün-Alternative Liste) 

ringsten Werte waren bei den jüngeren 
Wählern im Alter zwischen 25 und unter 
35 Jahren zu registrieren. ln dieser Al
tersgruppe gab nur jeder fünfte seine 
Stimme den Christdemokraten. Bei den 
Jungwählern unter 25 Jahren war der 
Stimmenanteil für die CDU bei den Män
nern etwas besser; denn immerhin gab 
jeder vierte männliche Jungwähler die
ser Partei seine Stimme. 
Der Stimmenanteil der CDU hat sich im 
Vergleich zu den hier dargestellten ver
gangenen Wahlen insgesamt bei 
Frauen und Männern kaum verändert. 
Geringfügige Gewinne gab es für die 
CDU bei den 60jährigen und älteren 
Frauen mit gut vier Prozentpunkten, wo
mit der Stimmenanteil die Werte von der 
Europawahl 1979 und der Bundestags
wahl1983 übertraf und das Ergebnis der 
Bürgerschaftswahl vom Dezember 1982 
fast erreichte. Verluste waren demge-
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genüber für die CDU bei den 25- bis un
ter 35jährigen Wählerinnen mit knapp 
sieben Prozentpunkten gegenüber 
1979 festzustellen. · 

Die CDU konnte ihren zweiten Platz 
nach der SPD bei den unter 35jährigen 
nicht behaupten, sondern wurde hier 
von den GRUNEN auf den dritten Platz 
verwiesen. Der führenden SPD kam sie 
mit einem Abstand von knapp zwei Pro
zentpunkten bei den 60jährigen und äl
teren Männern besonders nahe. 

GRÜNE: Mehr als 30 Prozent bei 
den 25- bis unter 35jährigen 

Anders als die bisher beschriebenen 
Parteien wurden die GRÜNEN v.on den 
Männern mit etwas höheren Stimmen-

anteilenals von den Frauen gewählt: Je
der achte Mann, aber nur jede zehnte 
Frau gaben dieser Partei ihre Stimme. 
Ihre höchsten Stimmenanteile erzielten 
die GRÜNEN mit fast 32 Prozent bei den 
25- bis unter 35jährigen Männern, konn
ten aber auch bei den gleichaltrigen 
Frauen und bei den Jungwählerinnen 
die 30-Prozent-Marke überspringen. ln 
den höheren Altersgruppen fiel der 
Stimmenanteil kontinuierlich bis auf we
niger als drei Prozent der gültigen Stim
men bei den 60jährigen und Älteren. 
Vergleichsweise hoch lag der Stimmen
anteil noch bei den 35- bis unter 45jähri
gen; denn in dieser Altersgruppe gab je
de achte Frau und jeder siebente Mann 
seine Stimme für die GRÜNEN. 
Gemessen an den vergangenen Wahlen 
waren in allen Alters9.ruppen erhebliche 
Gewinne für die GRUNEN zu registrie
ren. So konnten sie beispielsweise ge-
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Tabelle 2 Stimmenanteile der Parteien bei Wahlen in Harnburg 1979 bis 1984 nach Alter und Geschlecht der Wähler 

ohne Briefwahl 

Frauen und Männer Frauen Männer 

Alter 
von ••• bis Wahl Von 1000 gültigen Stimmen der nebenstehenden Altersgruppe entfielen auf 

unter ••• Jahre 
GRIJNE 

SPD CDU GRÜNE F.D.P. 
übrige 

SPD CDU 
1) Parteien 1) 

18 - 25 Europavahl 197.9 563 218 132 72 16 577 208 125 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 533 256 186 18 (7) 549 244 186 
Bundestagsvahl 1983 2) 507 248 199 40 (7) 533 236 187 
Europavahl 1984 388 228 295 32 57 395 213 308 

25 - 35 Europavahl 1979 560 260 84 77 18 555 275 74 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 526 252 194 16 12 535 259 181 
Bundes,tagsvahl 1983 2) 493 271 188 40 (8) 504 281 171 
Europavahl 1984 393 209 310 31 57 393 208 304 

35 - 45 Europavahl 1979 535 354 23 80 (8) 535 353 18 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 512 394 59 29 ~6) 528 393 45 
Bundes tagsvahl 1983 2) 470 393 60 73 5) 478 395 53 
Europavahl 1984 433 346 133 57 32 423 358 123 

45 - 60 Europavahl 1979 525 388 16 64 8 529 390 17 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 541 401 23 28 8 549 401 18 
Bundestagsvahl 1983 2) 490 406 30 69 (5) 498 409 27 
Europavahl 1984 459 385 72 53 31 467 386 67 

60 und älter Europavahl 1979 549 393 6 42 10 567 380 (6) 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 525 431 12 25 6 541 423 10 
Bundes tagsvahl 1983 2) 507 425 13 50 6 522 417 11 
Europavahl 1984 474 428 27 42 29 484 422 26 

Insgesamt Europavahl 1979 543 354 32 61 10 551 354 27 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 528 373 68 24 7 541 374 57 
Bundestagsvahl 1983 2) 494 375 69 56 6 508 378 58 
Europavahl 1984 446 359 114 45 36 454 364 103 

1) Bürgerschaftswahl Dezember 1982: Grün-Alternative Liste 
Bundestagsvahl 1983 und Europavahlen 1979 und 1984: DIE GRÜNEN. 

2) Zweitstimmen •. 

genüber 1979 in der mittleren Alters
gruppe der 35~ bis 45jährigen ihren An
teil bei den Frauen versiebenfachen und 
in den übrigen Altersgruppen minde
stens verdoppeln. Die Stimmenanteile 
lagen damit auch höher als bei allen hier 
in die Untersuchung einbezogenen 
Wahlen. So kamen die GRÜNEN bei den 
unter 35jährigen auf den zweiten Rang 
in der Wählergunst und konnten die 
CDU von ihrem angestammten zweiten 
Platz verdrängen. Bei den 35- bis unter 
60jährigen lagen die GRÜNEN an dritter 
Stelle, und nur bei den 60jährigen und 
Älteren mußten sie sich mit dem vierten 
Platz nach der F.D.P. begnügen. 

F.D.P.: Fünf-Prozent-Hürde nur in 
den mittleren Altersgruppen über
sprungen 

Die F.D.P. wurde insgesamt von den 
Männern (fast fünf Prozent) mit etwas 
höheren Stimmenanteilen als von den 
Frauen (gut vier Prozent) bedacht. Ihre 
Stimmenanteile bewegten sich nur bei 
den 35- bis .unter 60jährigen Männern 
und bei den 35- bis unter 45jährigen 
Frauen über die Fünf-Prozent-Hürde 
hinweg. Ihre geringste Resonanz fand 
die F.D.P. unter den jüngeren Wählern 
bis 35 Jahre mit gut drei Prozent der gül
tigen Stimmen. Damit lag sie in diesen 
Altersgruppen noch deutlich unter den 
Stimmenanteilen·, die für die sonstigen 
Parteien und politischen Vereinigungen 
abgegeben worden waren. 
Im Vergleich mit den vergangenen Wah
len ist ein erheblicher Rückgang des 
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Stimmenanteils für die F.D.P. bei den 
unter 35jährigen und in geringerem Ma
ße auch bei den unter 45jährigen festzu
stellen. Noch geringere Stimmenanteile 
als 1984 hatte die F.D.P. nur bei der Bür
gerschaftswahl im Dezember 1982. 

Erhebliche Änderungen im Jung
wählerverhalten 

Betrachtet man die Wahlbeteiligung und 
die Stimmabgabe der Jungwähler in 
Harnburg über einen längeren Zeitraum 
hinweg, so sind bemerkenswerte Verän
derungen festzustellen. Bei der vorge
zogenen Bundestagswahl des Jahres 
1972, auch als "Brandt-Wahl" bezeich
net, war bei den unter 25jährigen mit 87 
Prozent die höchste Wahlbeteiligung 
von allen zehn hier untersuchten Wah
len festzustellen. Damals konnte die 
SPD zwei Drittel aller Wähler im Alter 
zwischen 18 und 25 Jahren für sich ver
buchen. Im Gegensatz dazu lagen die 
Stimmenanteile für die CDU deutlich un
ter der 20-Prozent-Marke und hoben 
sich damit nur wenig von denen der 
F.D.P. ab. Erstmals zur Bürgerschafts
wahl 197 4 war eine beachtliche Ände
rung im Wählerverhalten zu registrie
ren. Von den zwei Dritteln der jungen 
Wahlberechtigten, die sich an der Wahl 
beteiligten, wählte nur die knappe Hälfte 
SPD, ein Viertel CDU und fast ein Fünftel 
F.D.P. Jeder zehnte Jungwähler gab 
seine Stimme einer sonstigen Partei, 
das war damals in erster Linie die DKP. 
Bei der Bundestagswahl 1976 wieder
holte sich das Ergebnis von 1972 mit ei-

GRÜNE 
F.D.P. übrige 

SPD F.D.P. übrige 
Parteien CDU 1) Parteien 

72 (19) 550 227 138 71 ( 13) 
16 (4) 518 267 187 (H) (9) 
39 (5) 482 260 209 40 (8) 

( 31) 52 382 243 282 (32) 61 

80 ~ 16) 566 224 96 74 (21) 
14 11) 517 244 208 (17) (14l 
37 (7) 482 261 206 42 (9 

(28) 67 393 210 315 (34) 48 

89 (5) 535 354 28 71 (11) 
30 (4) 496 395 72 29 (8) 
70 (3) 461 391 67 75 (6) 
58 37 443 3'33 143 55 (26) 

59 ~6) 520 386 (15) 69 (10) 
26 6) 531 401 29 29 (9) 
63 (3) 481 402 34 75 (8) 
45 36 450 384 78 62 26 

41 ~7) 520 415 (6) 45 14 
21 4) 499 444 17 32 9 
47 3) 482 437 16 56 (10) 
41 27 455 438 29 43 34 

60 8 532 353 38 63 13 
22 6 512 371 81 27 9 
53 4 477 372 82 61 8 
42 37 434 352 130 48 35 

nem leichten Dämpfer für SPD und 
F.D.P. und einem geringfügigen Zu
wachs für die CDU. Erst mit dem Auftau
chen der grünen Gruppierungen bei der 
Bürgerschaftswahl 1978 gab es eine 
noch deutlichere Umorientierung der 
Jungwähler als bei der Bürgerschafts
wahl 197 4. Die Wahlbeteiligung fiel 
1978 gegenüber der Bundestagswahl 
1976 um fast 20 Prozentpunkte, und von 
den verbliebenen Wählern gaben der 
SPD und der F.D.P. deutlich weniger ih
re Stimme, dagegen blieb der Stimmen
anteil der CDU konstant. Die damals 
kandidierende grüne Gruppierung 
"Bunte Liste I Wehrt Euch - Initiativen 
für Demokratie und Umweltschutz" wur
de auf Anhieb von jedem fünften Jung
wähler auf dem Stimmzettel ange
kreuzt. Nach einem kurzen Zwischen
hoch der SPD bei der Europawahl 1979 
und der Bundestagswahl 1980, die mit 
einem etwas schlechteren Abschneiden 

·der grünen Gruppierungen einhergin
gen, kam die SPD bei der Bürger-
schaftswahl im Sommer 1982 nur noch 
auf einen Stimmenanteil von unter 40 
Prozent. Dieser Wert wurde aber noch 
bei der letzten Europawahl im Sommer 
1984 unterboten. Die CDU kam bei der 
Bundestagswahl 1980 nur auf einen ge
nauso geringen Wert wie bei der Bun
destagswahl 1972, ein Ergebnis, das in 
verschiedenen Analysen auf die Kanz
lerkandidatur von Franz Josef Strauß 
zurückgeführt worden ist. Die Gunst der 
Jungwähler schwenkte dann bei der 
Bürgerschaftswahl im Sommer 1982 im 
erheblichen Maße zu CDU und den 
GRÜNEN, die als "Grün-Alternative Li
ste (GAL)" angetreten waren. Über 30 
Prozent der Jungwähler stimmten für 
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Tabelle 3 Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der unter 25jährigen bei Wahlen in Harnburg 
1972 bis 1984 

Von 1000 
Von 1000 Wählern 1 ) im Alter Wahlberechtigten 

im Alter von 18 bis unter 25 Jahren stimmten für 
Wahl . von 18 bis unter 

25 Jahren 
SPD CDU F. D. P. GRUNE 2) beteiligten sich 

an der Wahl 

Bundestagswahl 1972 ~ ) 873 659 174 154 

Bürger schaftswahl 1974 679 448 266 185 

Bundestagswahl 1976 3) 857 6~ 1 215 120 . 
Bürgerschaftswahl 1978 665 486 216 68 182 

Europawahl 1979 543 563 218 72 132 

Bundestagswahl 1980 ~) 805 562 174 159 9) 

Bürgerschaftswahl Juni 1982 661 397 )07 40 236 

Bürgerschaftswahl Dezember 1982 759 53> 256 18 186 

Bundestagswahl 198~ ~) 825 507 248 40 199 

Europawahl 1984 498 388 228 32 295 

2
1) Gült i ge Stimmen ohne Briefwahl. 

) Bürgerschaf tswahl 1978: Bunte Liste/ Wehrt Euoh- Initiat i ven für Demokrat i e und 
Umweltschutz 
Bürgerschaf tswahlen 1982: Grün-Alternat i ve Liste 
Bundestagswahl 1983 und Europawahlen 1979 und 19841 DIE GRtiNEN. 

3) Zweitstimmen. 

übrige 
Parteien 

( 1 ') 

101 

34 

48 

( 16) 

( 1 2) 

20 

( 7) 

(7) 

57 

die CDU und mehr als 20 Prozent für die 
GRÜNEN. Das war das beste Ergebnis 
der CDU bei allen Wahlen , und die GRÜ
NEN erzielten damit ihr zweitbestes , 
das nur bei der Europawahl 1984 noch 
überboten werden konnte . 
Im Ergebnis vermochte somit keine der 
konkurrierenden politischen Strömun-

gen die Jungwähler als sichere Stamm
wählerschaft für sich in Anspruch neh
men: Die SPD mußte nicht erst seit dem 
Auftauchen der grünen Gruppierungen 
die Wechselwähler fürchten , die CDU 
konnte auch unter den ihr sonst nicht so 
wohlgesonnenen Jungwählern zeitwei
se erhebl iche Zuwächse erzielen , die 

F.D.P. ist seit 1978 nicht mehr Hoff
nungsträger für eine qualifiz ierte Min
derheit (wobei das Zwischenhoch von 
1980 zur Hälfte auf Splittingwähler der 
SPD zurückgeführt werden konnte) , und 
die GRÜNEN erreichten zwar den zwei 
ten Platz in der Wählergunst , können 
dies aber vor dem Hintergrund der ge-
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Schaubild 4 Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der unter 25jährigen 
bei Wahlen in Harnburg 1972 bis 1984 
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Tabelle 4 Wahlberechtigte und Stimmen bei Wahlen in Harnburg 1979 bis 1984 
nach Alter und Geschlecht der Wähler 

ohne Briefwahl 

Alle 
Wahlbe

rechtigten 
1) 

Von den glil tigeil Stimmen entfielen auf 
Alter 

Wahl von bis 
unter ... Jahre 

Wahl- ~~-----,----d_a_r,u_n_t_e_r ____ ~------
vorschläge I 1 I )' 1 
insgesamt SPD J CDU GRÜNE 2 I F. D. P. 

- Frauen und Mähner -

18 - 25 Europawahl 1979 132 400 60 400 33 600 13 200 8 900 4 400 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 155 200 105 900 51 200 26 300 24 500 1 600 
Bundestagswahl 1983 3) 156 800 106 300 52 700 25 700 24 500 4 600 
Euro pawahl 1984 164 400 66 300 24 300 14 300 21 700 2 300 

25 - 35 Europawahl 1979 169 700 79 800 44 200 20 700 7 500 6 200 
Bürgerschaftswahl Deze)ber 1982 179 500 122 700 60 400 30 100 27 600 2 000 
Bundestagswahl 1983 3 180 600 121 900 58 900 32 300 26 800 5 200 
Europawahl 1984 185 200 69 200 25 500 13 600 23 700 2 300 

35 - 45 Europawahl 1979 242 900 133 300 70 700 47 100 3 400 10 800 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 223 600 172 100 84 100 66 900 12 800 5 300 
Bundestagswahl 1983 3) 222 300 165 300 76 100 63 500 11 500 13 100 
Europawahl 1984 213 300 91 000 38 100 30 500 13 700 5 700 

45 - 60 Europawahl 1979 302 100 177 500 92 300 68 800 3 100 11 400 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 295 200 241 000 126 500 96 000 7 700 6 800 
Bundestagswahl 1983 3) 296 200 240 200 115 300 95 200 8 400 17 900 
Europawahl 1984 303 000 153 200 68 800 57 800 12 700 9 000 

60 und älter Europawahl 1979 414 300 246 900 134 300 97 000 1 600 10 500 
Bürgerschaftswahl Deze')ber 1982 390 800 289 300 146 600 121 500 4 400 7 500 
Bundestagswahl 1983 • 3 390 400 317 700 157 000 131 100 4 800 17 200 
Europawahl 1984 386 100 223 700 104 200 94 800 7 200 10 500 

Insgesamt Europawahl 1979 1 261 400 697 800 375 200 246 800 24 500 43 300 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 1 244 300 931 000 468 800 340 900 77 100 23 100 
Bundestagswahl 1983 3) 1 246 300 951 500 460 000 347 6oo 76 000 58 000 
Europawahl 1984 1 252 000 603 400 261 300 210 900 79 000 29 600 

- Frauen -

18 25 Europa•ahl 1979 64 800 28 400 16 200 5 900 3 900 2 100 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

77 900 50 600 24 800 12 200 12 000 (700) 
78 700 52 800 27 500 12 100 11 500 2 200 

Europawahl 1984 82 500 33 100 12 300 6 6oo 11 300 (1 100) 

25 35 Europawahl 1979 85 800 41 200 22 600 11 300 3 400 3 400 
Bürgerschaftswahl Deze)ber 1982 
Bundestagswahl 1983 3 

90 100 62 500 31 500 15 600 13 100 (1 000) 
90 500 61 400 30 300 16 900 12 200 2 500 

Europawahl 1984 92 700 33 800 12 500 6 600 11 300 (1 000) 

35 45 Europawahl 1979 118 400 68 100 36 100 24 000 1 400 6 100 
Bilrgerschaftswahl Deze)ber 1982 
Bundestagswahl 1983 3 

111 200 87 100 44 200 33 300 5 500 2 800 
110 400 83 700 39 200 32 300 5 200 6 400 

Europawahl 1984 105 700 47 200 19 300 16 400 6 600 3 000 

45 - 60 Europawahl 1979 169 400 99 400 52 100 38 700 1 800 5 900 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

158 900 129 500 68 900 51 300 3 600 3 400 
159 000 129 500 63 100 51 600 4 000 2 900 

Europawahl 1984 160 200 81 600 37 300 30 900 6 300 4 000 

60 und älter Europawahl 1979 262 500 154 700 86 800 58 700 (1 000) 6 400 
Bilrgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

253 300 179 000 93 800 73 300 2 100 4 000 
253 200 199 800 101 600 81 000 2 600 10 200 

Europawahl 1984 251 600 144 300 69 000 60 300 4 400 6 600 

Zusammen Europawahl 1979 700 900 391 700 '213 800 138 700 11 600 23 800 
Bilrgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

691 300 508 700 263 200 185 600 36 300 11 900 
691 800 527 000 261 700 193 900 35 500 30 100 

Europawahl 1984 692 700 340 000 150 400 120 800 40 000 15 800 

- Männer -

18 25 Europawahl 1979 67 600 32 000 17 400 7 300 4 900 2 300 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

77 300 55 300 26 300 14 200 12 600 (800) 
78 200 53 600 25 200 13 600 13 000 2 300 

Europawahl 1984 81 800 33 200 12 000 7 700 10 400 (1 200) 

25 35 Europawahl 1979 84 300 38 600 21 600 9 400 4 100 2 900 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

89 500 60 100 29 000 14 500 14 500 (900) 
90 000 60 500 28 600 15 400 14 500 2 800 

Europa.wahl 1984 92 500 35 400 13 000 7 000 12 300 (1 300) 

35 45 Europawahl 1979 124 500 65 200 34 600 23 100 2 000 4 700 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 
Europawahl 1984 

112 400 84 900 39 900 33 600 7 300 2 500 
111 800 81 700 36 900 31 200 6 300 6 700 
107 600 43 700 18 700 14 100 7 100 2 600 

45 60 Euro pawahl 1979 132 200 78 100 40 200 30 100 (1 300) 5 500 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

136 300 111 500 57 600 44 800 4 100 3 300 
137 200 110 800 52 200 43 500 4 400 9 000 

Europawahl 1984 142 700 71 600 31 400 26 900 6 400 4 900 

60 und älter Europawahl 1979 151 800 92 200 47 500 38 200 (600) 4 200 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 
Bundestagswahl 1983 3) 

137 500 110 400 52 900 48 300 2 400 3 500 
137 300 117 900 55 400 50 100 2 200 7 100 

Europawahl 1984 134 500 79 400 35 700 34 500 2 700 3 900 

Zusammen Europawahl 1979 560 400 306 100 161 400 108 100 13 000 19 500 
Bürgerschaftswahl Deze)ber 1982 
Bundestagswahl 1983 3 

553 000 422 300 205 600 155 300 40 800 11 200 
554 500 424 500 198 300 153 700 40 400 27 900 

Buropawahl 1984 559 200 263 300 110 900 90 ·10o 39 000 13 900 

1) Auszählungen der Einwohner-Kartei. 
2) Bürgerschaftswahl Dezember 1982: Grün-Alternative Liste 

Bundestagswahl 1983 und Europawahlen 1979 und 1984: DIE GRÜNEN. 
3) Zweitstimmen. 
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ringen Wahlbeteiligung nicht als siche
res Polster betrachten. 

GRÜNE haben bei den Alteren 
mehr Stimmen bekommen 

Die vorangegangene Betrachtung der 
Relativzahlen kann nur unzureichend 
berücksichtigen, daß die tatsächlichen 
Stimmenzahlen aufgrund der sehr un
terschiedlichen Wahlbeteiligung erheb
lichen Schwankungen unterworfen sind. 
Will man daher feststellen, wieviele 
Wähler eine Partei in einer bestimmten 
Altersgruppe tatsächlich gewonnen 
oder verloren hat, so müssen die Ergeb
nisse der repräsentativen Stichprobe 
auf die Gesamtzahl der abgegebenen 
Stimmen hochgerechnet werden. 
ln der Parteiaufgliederung zeigen sich 
im Vergleich zur Europawahl 1979 Zu
wächse der Stimmenzahlen bei den un
ter 25jährigen in geringem Maß für die 
CDU und deutlicher für die GRÜNEN, 
bei den letzteren auch in den Alters
gruppen der 25- bis unter 35jährigen. 
Durchgängige Gewinne haben dann die 
GRÜNEN bei allen Altersgruppen der 
35jährigen und älteren seit 1979 zu ver
zeichnen. Der Wahlerfolg zur Europa
wahl 1984, bei der die GRÜNEN 2000 
bis 3000 Stimmen mehr als bei den 
Wahlen im Dezember 1982 und 1983 er
zielen konnten, ist auf einen Gewinn von 
über 9000 Stimmen bei den älteren 
Wählern zurückzuführen, der die Ein
bußen von 6000 Stimmen bei den unter 
35jährigen deutlich übertraf. 

Wählerschaft der Parteien 

Mehr Frauen bei den GRÜNEN 

Untersucht man die Wählerschaft der 
Parteien nach ihrer Aufgliederung in 
Frauen und Männer, so ist generell zu 
berücksichtigen, daß 55 Prozent aller 
Wahlberechtigten Frauen sind. Verbun-

den mit einer etwas höheren Wahlbetei
ligung von Frauen gegenüber derjeni
gen der Männer muß dies zwangsläufig 
dazu führen, daß unter den abgegebe
nen Stimmen der Anteil der weiblichen 
Wähler überwiegt. Will man den verzer
renden Einfluß des Frauenüberschus
ses in der Wählerschaft rechnerisch be
seitigen, so kann dies mit einer beson
deren Meßziffer geschehen 1 

). Nach die
sen Meßziffern wurden SPD und CDU 
etwas mehr von Frauen als von Männern 
bevorzugt, bei den GRÜNEN und bei der 
F.D.P. war es aber umgekehrt. Die letz
teren können immer noch als eindeutige 
"Männerparteien" bezeichnet werden, 
wenngleich die GRÜNEN über die hier 
dargestellten Wahlen seit 1979 hinweg. 
einen kontinuierlichen und sehr deut
lichen Zuwachs ihres Frauenanteils zu 
verzeichnen hatten. Auch die CDU 
konnte insbesondere im Vergleich zur 
Bundestagswahl 1983 den Frauenüber
schuß in der Wählerschaft dieser Partei 
noch vergrößern. Bei der SPD schwankt 
der Frauenüberschuß in seiner Höhe 
geringfügig, bei der F.D.P. zeigt sich 
beim Männerüberschuß ein Auf und Ab. 

Die GRÜNEN wurden bei den 
Alteren "wählbar" 

ln der Zusammensetzung der Wähler
schaft nach Altersgruppen bietet sich 
generell das bekannte Bild: Sozialde
mokraten und Christliche Demokraten 
sind Volksparteien, deren Wählerschaft 
den Altersaufbau der Bevölkerung recht 
genau widerspiegelt. Die Wählerschaft 
der CDU weist dabei eine leichte Ver
schiebung zugunsten der Älteren auf. 
So war beispielsweise jede zweite weib
liche Stimme der CDU bei der Europa
wahl1984 von einer Frau im Alter von 60 
und mehr Jahren abgegeben worden. 
Ein umgekehrtes Bild bot sich bei den 
GRÜNEN, deren Wählerschaft sich zu 

1) vgl. Brzoska, Asmus: Wahlverhalten der Hamburger 
bei der Bundestagswahl 1980. ln: Hamburg in Zahlen, 
2.1981, S. 46. 

mehr als der Hälfte aus unter 35jährigen 
zusammensetzte. 
Im Vergleich zu den vorangegangenen 
Wahlen ist bei SPD und CDU der Anteil 
der 35- bis unter 45jährigen zugunsten 
der älteren Wahlberechtigten leicht zu
rückgegangen. Veränderungen hat der 
Altersaufbau der GRÜNEN erfahren. 
Waren noch bei den vergangenen Wah
len seit 1979 gut zwei Drittel der Wähler
schaft jünger als 35 Jahre, so verringer
te sich der Anteil dieser Altersgruppe 
auf etwa 57 Prozent. Entsprechend ver
größerte sich das Gewicht der Älteren. 
So war bei der Europawahl 1984 jeder 
elfte Wähler der GRÜNEN 60 Jahre und 
älter. 

Vergleich mit 
Bundesergebnissen 

Kaum Unterschiede in der Wahl
beteiligung 

Vergleicht man die Wahlbeteiligung in 
Harnburg aufgrund dieser Stichprobe 
mit dem Ergebnis einer Teilstichprobe 
für das Bundesgebiet, so sind nur ge
ringfügige Unterschiede in der Aufglie
derung nach Alter und Geschlecht fest
zustellen. 
Wie schon bei der Europawahl1979 und 
der Bundestagswahl 1983 beteiligten 
sich die 60jährigen und älteren Frauen 
in Harnburg etwas stärker an der Wahl 
als die gleichaltrigen im Bundesgebiet. 
Bei den Männern war dies nur bei den 
Jungwählern der Europawahl1984 fest
zustellen. Eine leicht unterdurchschnitt
liche Wahlbeteiligung hatten bei der Eu
ropawahl1984 die 45- bis unter 60jähri
gen Hamburger Frauen und Männer. 

SPD in allen Altersgruppen über 
dem Bundesdurchschnitt, ... 

Betrachtet man die Hamburger Stim
menergebnisse in den verschiedenen 

Tabelle 5 Frauenanteile in der Wählerschaft einzelner Parteien 
bei Wahlen in Harnburg 1979 bis 1984 

Hamburg in Zahlen 9. 1984 

Auf 1000 Männerstimmen des nebenstehenden Wahl-
vorschlage entfielen ••• Frauenstimmen 

Wahl-
vorschlag Europawahl Bürger- Bundestags- Europawahl schaftswahl wahl 1983 

1979 Dezember 1982 1 ) 1984 

SPD 1 035 1 057 1 064 1 046 

CDU 1 002 1 009 1 017 1 034 

GRÜNE 2) 696 699 708 790 

F.D.P. 953 840 869 877 

1) Zweitstimmen. 
2) Bürgerschaftswahl Dezember 1982: Grün-Alternative Liste 

Bundestagswahl 1983 und Europawahlen 1979 und 1984: DIE GRÜNEN. 
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Tabelle 6 Wählerschaft der Parteien bei Wahlen in Harnburg 1979 bis 1984 nach Alter 

ohne Briefwahl 

Von 1000 Stimmen des jeweiligen Wahl-

Alter vorschlags entfielen auf neben-

von bis Wahl stehende Altersgruppe ... 
unter ••• Jahre 

GRÜNE 1) . SPD CDU F.D.P, 

18 - 25 Europawahl 1979 90 53 361 101 
Bürgerschaftswahl Deze)ber 1982 115 78 314 84 
Bundestagswahl 1983 2 115 74 323 79 
Europawahl 1984 93 68 275 76 

25 - 35 Europawahl 1979 118 84 305 144 
Bürgerschaftswahl Deze)ber 1982 132 89 380 85 
Bundestagswahl 1983 2 128 93 353 90 
Europawahl 1984 98 64 299 77 

35 - 45 Europawahl 1979 188 191 140 249 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982 179 195 161 222 
Bundestagswahl 1983 2) 165 183 152 226 
Europawahl 1984 146 144 174 191 

45 - 60 Europawahl 1979 246 279 127 263 
Bürgerschaftswahl Deze,)ber 1982 266 279 88 292 
Bundestagswahl 1983 2 251 274 110 308 
Europa.wahl 1984 263 274 161 303 

60 und älter Europawahl 1979 358 393 67 243 
Bürgerschaftswahl Dezember 1982· 308 358 57 318 
Bundestagswahl 1983 2) 341 377 63 297 
Europawahl 1984 401 449 91 353 

Insgesamt Europawahl 1979 ) 
Bürgerschaftswahl Deze)ber 1982 ) 1 000 1 000 1 000 1 000 Bundestagswahl 1983 2 ) 
Europawahl 1984 ) 

1) Bürgerschaftswahl Dezember 1982: Grün-Alternative Liste 
Bundestagswahl 1983 und Europawahlen 1979 und 1984: DIE GRÜNEN. 

2) Zweitstimmen, 

Altersgruppen im Vergleich mit dem 
Bundesdurchschnitt, so war bei der Eu
ropawahl 1984 das Stimmenergebnis 
der SPD fast sechs Prozentpunkte bes
ser, was in erster Linie auf das bessere 
Abschneiden bei den 60jährigen und äl
teren Wählern zurückzuführen war. Ver
glichen mit der Bundestagswahl 1983 
und der Europawahl 1979 ist der Ab-

stand zum Bundesdurchschnitt (damals 
zehn bis zwölf Prozentpunkte) erheblich 
gesunken. 

... CDU deutlich darunter 

Die CDU lag in Harnburg bei der Europa
wahl 1984 mit einem Abstand von neun 

Prozentpunkten unter dem Bundes
durchschnitt. Damit hatte sich der Ab
stand im Vergleich zu früheren Wahlen 
allerdings etwas verringert. Am näch
sten kam die CDU dem Bundesergebnis 
bei den ältesten Wählern, am größten 
war der Abstand mit fast 17 Prozent
punkten bei den 25- bis unter 35jähri
gen. 

Tabelle 7 Wahlbeteiligung und Stimmabgabe in Harnburg und im Bundesgebiet 1) bei den Europawahlen 1979 und 1984 
sowie der Bundestagswahl 1983 nach Altersgruppen 

Von 1000 Wahlberechtigten Von 1000 Wählern 3) der nebenstehenden 

der nebenstehenden Altersgruppe Altersgruppe stimmten für 
Alter beteiligten 2) sich SPD von ... bis Wahl-unter ••• Jahre im Differenz im Differenz in in 

Harnburg Bundes- Harnburg Harnburg Bundes- Harnburg 
gebiet ./. Bund gebiet ./. Bund 

18 - 25 Europawahl 1984 456 447 + 9 388 358 + 30 
Euro pawahl 1979 

4) 
505 522 -17 563 447 + 116 

Bundestagswahl 1983 803 826 - 23 507 390 + 117 

25 - 35 Europawahl 1984 440 436 + 4 393 352 + 41 
Europawahl 1979 515 538 - 23 560 460 + 100 
Bundestagswahl 1983 4) 842 853 - 11 493 394 + 99 

35 - 45 Europawahl 1984 484 498 - 14 433 386 + 47 
Europawahl 1979 

4) 
604 637 - 33 535 406 + 129 

Bundestagswahl 1983 878 903 - 25 470 360 + 110 

45 - 60 Europawahl 1984 565 601 - 36 459 408 + 51 
Europawahl 1979 675 691 - 16 525 414 + 111 
Bundestagswahl 1983 4) 915 925 - 10 490 396 + 94 

60 und älter Europawahl 1984 649 633 + 16 474 399 + 75 
Europawahl 1979 715 701 + 14 549 401 + 148 
Bundestagswahl 1983 4) 891 883 + 8 507 398 + 109 

Insgesamt Europawahl 1984 547 542 + 5 446 388 + 58 
Europawahl 1979 633 636 - 3 543 419 + 124 
Bundestagswahl 1983 4) 877 884 - 7 494 389 + 105 
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·Fortsetzung Tab. 7 

noch: Von 1000 Wählern 3) der nebenstehenden Altersgruppe stimmten für 

Alter CDU/CSU GRÜNE F.D.P. 
von ... bis Wahl 

unter ••• Jahre in im Differenz in 
im Differenz in 

im Differenz 

Harnburg Bilndes- Harnburg Harnburg Bundes- Harnburg Harnburg Bundes- Harnburg 
gebiet ./. Bund gebiet ./. Bund . gebiet ./. Bund 

18 - 25 Europawahl 1984 228 364 - 136 295 195 + 100 32 39 - 7 
Europawahl 1979 218 375 - 157 132 104 + 28 72 64 + 8 
Bundestagswahl 1983 4) 248 412 - 164 199 139 + 60 40 53 - 13 

25 - 35 Europawahl 1984 209 376 - 167 310 185 + 125 31 41 - 10 
Europawahl 1979 260 404 - 144 84 56 + 28 77 71 + 6 
Bundestagswahl 1983 4) 271 430 - 159 188 108 + 80 40 63 - 23 

35 - 45 Europawahl 1984 346 431 - 85 133 88 + 45 57 61 - 4 
Europawahl 1979 

4) 
354 498 - 144 23 24 - 1 80 67 + 13 

Bundestagswahl 1983 393 506 - 113 60 44 + 16 73 86 - 13 

45 - 60 Europawahl 1984 385 468 - 83 72 42 + 30 53 48 + 5 
Europawahl 1979 

4) 
388 506 - 118 16 18 - 2 64 55 + 9 

Bundestagswahl 1983 406 501 - 95 30 24 + 6 69 73 - 4 
60 und älter Europawahl 1984 428 500 - 72 27 23 + 4 42 48 - 6 

Europawahl 1979 393 535 - 142 6 8 - 2 42 47 - 5 
Bundestagswahl 1983 4) 425 526 - 101 13 . 12 + 1 50 59 - 9 

Insgesamt Europawahl 1984 359 448 - 89 114 81 + 33 45 48 - 3 
Europawahl 1979 354 485 - 131 32 31 + 1 61 59 + 2 
Bundestagswahl 1983 4) 375 485 - 110 69 53 + 16 56 67 - 11 

1) Bundesgebiet: für 1984 vorläufige Ergebnisse. 
2) ohne Personen mit Wahlschein. 
3) gültige Stimmen ohne Briefwahl. 
4) Zweitstimmen. 

GRÜNE: ln Harnburg höhere 
Anteile bei den unter 35jährigen 

Die GRÜNEN lagen in Harnburg bei der 
Europawahl 1984 zwar insgesamt nur 
um gut drei Prozentpunkte über dem 
Bundesdurchschnitt, konnten aber bei 
den unter 35jährigen einen Abstand von 
zehn und mehr Prozentpunkten erzie
len. Verglichen mit der Europawahl 
1979 waren erhebliche Zuwächse zu re
gistrieren, die vermutlich in einem Zu
sammenhang mit entsprechenden Ab
nahmen ~.ei der SPD gesehen werden 
können. Ahnliches gilt auch im Ver
gleich zur Bundestagswahl 1983. 

Ungültige Stimmen 

Bei der Europawahl am 17. Juni 1984 
wurden in Harnburg 7 417 ungültige 
Stimmen im Wahllokal abgegeben. Da
mit war jede 100. Stimme ungültig. Ver
glichen mit der ersten Europawahl im 
Jahr 1979 und der Bundestagswahl 
1983 hat diese Zahl erheblich zugenom
men. Sie entspricht aber in ihrer Größe 
dem Ergebnis der letzten Bürger
schafts- und Bezirksversammlungs
wahl im Dezember 1982. 
Im Rahmen dieser Repräsentativstati
stik konnten 265 ungültige ·Stimmen 
ausgewertet werden. Die geringe Zahl 

der in die Stichprobe einbezogenen un
gültigen Stimmen läßt zwar keine um
fassende Aufgliederung zu, aber gewis
se Strukturen erkennen. 
Etwas mehr als die Hälfte aller ungülti
gen Stimmen wurde wie schon 1979 auf 
einem leeren Stimmzettel abgegeben. 
Aber auch diejenigen Stimmzettel sind 
hier zu nennen, auf denen mit einem 
großen Kreuz das gesamte Blatt durch
gestrichen worden war. Zu dieser Pro
testhaltung hatten vereinzelt politische 
Kräfte in Harnburg aufgefordert. 
Mehr als ein Drittel der ungültigen 
Stimmzettel enthielten mehrere Kreuze, 
wobei das Wahlverhalten von Frauen 
und Männern sich kaum unterschied. 

Tabelle 8 Art der ungültigen Stimmen bei den Europawahlen in Harnburg 1979 und 1984 nach Geschlecht der Wähler 

Von 1000 ungültigen Stimmen waren von 

Art der Männern und Frauen Frauen Männern 

Ungültigkeit 
Veränderung Veränderung Veränderung 

1984 1979 gegenüber 1984 1979 gegenüber 
1984 1979 gegenüber 

1979 1979 1979 
in Punkten in Punkten in Punkten 

Stimmzettel leer oder 
durchgestrichen 543 534 +. 9 559 (471) (+ 88) 525 (605) (- 80) 

mehrere Kreuze 350 404 - 54 352 (482) (- 130) (350) (316) (+ 34) 

sonstige Ursachen ( 106) (62) (+ 44) (90) (47) (+ 43) ( 125) ( 79) (+ 46) 

Insgesamt 1 000 1 000 1 000 1 000 . 1 000 1 000 
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Ob es sich hierbei um eine fehlerhafte 
Übertragung des Stimmverhaltens bei 
der Bundestagswahl (Erst- und Zweit
stimme) oder bei der Hamburger Bür
gerschafts- und Bezirksversammlungs
wahl handelte oder ob es sich um eine 
bewußte Wahlentscheidung handelte, 
kann in dieser Untersuchung nicht fest
gestellt werden. Als politische Entschei
dung lassen sich eher diejenigen 
Stimmzettel werten, die aus sonstigen 

·Gründen für ungültig erklärt worden 
sind. Dies galt für jeden zehnten der hier 
untersuchten Stimmzettel mit einer un
gültigen Stimme; in einigen Fällen hat
ten dabei Wähler ihre ablehnende Mei
nung gegen die Europawahl ausdrück
lich zu Papier gebracht. 

Methodische Hinweise 

Die Untersuchung stützt sich im wesentli
chen auf eine statistische Auszählung von 
59 Wahlbezirken, die vom Statistischen 
Bundesamt repräsentativ für Harnburg be
stimmt worden sind. Die Auswahlbezirke 
umfaßten knapp 48 000 Hamburger Wahl
berechtigte. 
Der Bundeswahlleiter hat in einer lnforma-
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tionsschrift zur Europawahl 1984 unter an
derem folgendes zu dieser repräsentativen 
Wahlstatistik gesagt: 
" ... Statistik ist ihrem Wesen nach anonym. 
Oberster Grundsatz jeglicher Wahlstatistik 
ist die Wahrung des Wahlgeheimnisses. 
Dem entspricht die Anlage der Wahlstatistik. 
... Die wahlstatistischen Erhebungen fin
den ihre Grenzen im Wahlgeheimnis. Durch 
verschiedene Vorkehrungen bei der reprä
sentativen Wahlstatistik ist eine Verletzung 
des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen. So 
enthält der für diese spezielle Auswertung 
verwendete Stimmzettellediglich den Unter
scheidungsaufdruck nach Geschlecht und 
fünf Altersgruppen, wie jeder Stimmzettel 
also keine personenbezogenen Daten wie 
Name, Anschrift oder Geburtsdatum; denn 
das würde ja im Widerspruch zum Wahlge
heimnis stehen. Außerdem müssen die für 
die repräsentative Wahlstatistik ausgewähl
ten Wahlbezirke mindestens 300 Wahlbe
rechtigte aufweisen. Zwar kann bei der Aus
zählung beispielsweise festgestellt werden, 
wie viele Frauen oder Männer einer jeden 
der fünf gebildeten Altersgruppen eine be
stimmte Partei gewählt haben, da aber zu je
der Altersgruppe der Männer und Frauen 
zahlreiche Personen gehören, können dar
aus keinerlei Anhaltspunkte für die Stimm
abgabe einer Einzelperson gewonnen wer
den. 

. . . Die Daten aus der repräsentativ€1n 
Wahlstatistik werden von den Statistischen 
Landesämtern ... ausgewertet. 

... Zum Schutz des Wahlgeheimnisses dür
fen keine Ergebnisse für einzelne Stichpro
benwahlbezirke veröffentlicht werden. 

... Die Wahlbeteiligung der männlichen und 
weiblichen Wahlberechtigten und Wähler 
wird in den Stichprobenwahlbezirken nach 

... zehn Geburtsjahrgruppen aus den Wäh
lerverzeichnissen ausgezählt. .. " 

Eine Überprüfung der Stichprobe auf ihre 
Genauigkeit hat für Harnburg gezeigt, daß im 
Vergleich mit einer Auszählung der Einwoh
nerkartei die in die Stichprobe einbezoge
nen Personen nach Alter und Geschlecht ein 
Spiegelbild der gesamten Hamburger Wäh
lerschaft sind. Beim Vergleich der Wahler
gebnisse aus der Stichprobe mit den Ge
samtresultaten zeigt sich, daß in der Reprä
sentativstatistik die Stimmenanteile für die 
SPD etwas höher und für CDU und GRÜNE 
etwas niedriger ausfallen, als nach dem tat
sächlichen Wahlausgang. Hauptursache für 
diese - ihrer Größe nach nur wenig bedeut
samen - Abweichungen ist, daß die in den 
Stichprobenbezirken ermittelten Stimmen
anteile der Parteien keine Briefwahlstimmen 
enthalten. Asmus Rösler 
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Europawahl 1984 im Großstädtevergleich 

Bei der Beurteilung von Wahlergebnis
sen ist das Gesamtresultat einer Wahl in 
einem Gebiet wenig aufschlußreich: 
schon der Vergleich mehrerer Wahlen 
kann interessantere Informationen ge
ben und Entwicklungen des Wählerver
haltens - zum Beispiel in einer Stadt -
im Zeitablauf deutlich machen. Kommt 
dazu noch die Beobachtung der Ergeb
nisse in Teilräumen (möglichst verbun
den mit der Kenntnis der jeweiligen So
zialstruktur) und der Blick über die örtli
chen Grenzen hinaus, so läßt sich das 
Resultat im eigenen Bereich durch 
Strukturuntersuchungen und Verglei
che umfassender bewerten. Nutzt man 
zusätzlich die Möglichkeit, in repräsen
tativen Wahlbezirken Ergebnisse für 
Wahlbeteiligung und Stimmabgabe 
nach Alter und Geschlecht der Wähler 
festzustellen, so rundet sich das Bild 
weiter ab. 
Das Statistische Landesamt Harnburg 
hat in den letzten Jahren in seinen Wahl
analysen versucht, neben dem (für 
Harnburg nicht typischen) Ergebnisver
gleich mit den (Fiächen-)Ländern in er
ster Linie die Wahlresultate in den bei.
den anderen Stadtstaaten und den 
größten Städten der Bundesrepublik mit 
in die Betrachtung einzubeziehen. Sol
che Großstadtvergleiche möglichst 
frühzeitig nach einer Wahl auf einer ein
heitlichen Verfahrensgrundlage zu er
stellen, hat sich auch der Verband Deut
scher Städtestatistiker vorgenommen 
und dazu einen Fachausschuß Wahlfor
schung gebildet, der im Frühjahr 1984 
seine Arbeit aufgenommen hat. Diesem 
ist es gelungen, schon für die diesjähri
ge Europawahl ein erstes gemeinsames 
Auswertungsschema zu entwickeln und 
bei der Präsentation der Meldungen von 
mehr als 30 Großstädten zu verwenden, 
die jetzt vorliegt. 1 > 

Die Materialsammlung für die Ver
gleichsstädte enthält neben den letzten 
Wahlergebnissen Hinweise auf struktu
relle Besonderheiten der einbezogenen 
Kommunen, die Briefwahlanteile an den 
Stimmen für die einzelnen Parteien so
wie Wahlergebnisse und Wahlbeteili
gung in den innerstädtischen Gebieten 
mit unterschiedlicher Parteienstärke. 
Erwähnung verdienen daneben die 
Übersichten über die Wählerpotentiale 
der Parteien (errechnet unter Bezug der 
jeweils erreichten Stimmen auf die 
Wahlberechtigten) und über deren Mo
bilisierungserfolge bei den Europa-

') Verband Deutscher Städtestatistiker, Ausschuß 
Wahlforschung: Europawahl 1984, Materialien zur 
kommunalen Wahlforschung. Duisburg (Amt für Stati· 
stik und Stadtforschung), Juli 1984. 
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Mobilisierungsvorteile für die beiden großen Parteien 
in ausgewählten Städten bei der Europawahl 1984 

Mobilisierungsvorteile l) der 

CDU/CSU vor SPD SPD vor CDU/CSU 
Vorsprung ) 

SPD vor CDU/CSU 2 

14 12 10 8 6 0 2 6 8 

Duisburg 21,3 
Bochum 1B,5 
Dortmund 18,5 
Oberhausen 17,9 
11ü1heim/Ruhr 13,4 
Essen 13,1 
Bremen 11,4 
Kiel 9,1i 
Harnburg 8,7 
Hagen 6 •: , .. 
Saarbrücken 6,4 
Hannover 6' 1 
Hamm 5,6 
Köln 4,6 
Darmstadt 3 ., ,_ .. 
Wuppertal 3,0 
Leverkusen 2,6 
Lübeck 2,5 
Mannheim 2,1 
Remscheid 0,4 
13raunschweig 0,:5 
Düsse1dorf - 0, .1 
Wiesbaden - 0,7 
Frankfurt - 1~5 
Krefe1d - 3 ,.~ 
Freiburg - 3,5 
Stuttgart - 4,0 
Nürnberg - 4,1 
11ünchen - 4,() 
Aachen - 7,B 
Karlsruhe - 8,5 
~1ünster - 12,5 
Neuss - 13,8 
Augsburg - 15, 1 
8onn - 16, I 

1) 11obi1isierungsvorteil; definiert als Differenz der je~:~ei1igen 1·1obilisierungs
erfo1ge (siehe Text) 2) Basis: llählerpotentia1e (Z~:~eitstimmen in v.H. der \lah1berechtigten bei der 

Bundestagswahl 1903) 

wahlen 1984 und 1979 (dargestellt 
durch die Relation der Stimmenergeb
nisse der Parteien bei diesen Wahlen zu 
den Zweitstimmenresultaten bei den 
vorangegangenen Bundestagswahlen, 
jeweils bezogen auf die Zahl der Wahl
berechtigten). 

Die vom Redakteur der Veröffentlichung 
(Wolfgang Bick, Duisburg) der Material
sammlung vorangestellten Schaubilder 
zeigen, daß 

- Verluste von CDU/CSU und SPD im 
Vergleich Europawahl 1984 zur Bun
destagswahl 1983 tendenziell mit ih
rem wachsenden Stimmengewicht in 
den Städten abnehmen, 

- beide Parteien in ihren Hochburgen 
bei der Europawahl1984 auch relativ 
ihre Anhänger besser mobilisieren 
konnten als in den anderen Städten 
(siehe hierzu auch Ab b i I dun g ). 

Das vorgelegte Material bietet Gelegen
heit, dies auch für innerstädtische Teil
räume mit unterschiedlicher Parteien
stärke zu berechnen. 

Erhard Hruschka 
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Berufs-, Qualifikations- und Altersstruktur der 
Beschäftigten in Harnburg 1978 und 1983 

Die langanhaltende Rezession der ver
gangenen Jahre und die besonderen 
Strukturprobleme des Nordens haben 
die Entwicklung des Arbeitsmarktes in 
Harnburg nachhaltig beeinflußt und zu 
einem Rückgang der Zahl der Beschäf
tigten geführt. Hinter dem Beschäfti
gungsrückgang stehen naturgemäß 
verschiedene Entwicklungen. So lag 
zum Beispiel die Zahl der Beschäftigten 
mit abgeschlossener Berufsausbildung 
Ende Juni 1983 geringfügig, die Zahl der 
Beschäftigten in beruflicher Ausbildung 
sogar deutlich über dem Wert zur Jah
resmitte 1978. Diese Ergebnisse unter
streichen die Notwendigkeit, die Be
schäftigtenentwicklung nicht nur global, 
sondern auch unter strukturellen Ge
sichtspunkten zu betrachten. 
Dieser Beitrag befaßt sich mit Verände
rungen der Beschäftigtenzahl in Harn
burg nach Berufen, beruflicher Qualifi
kation und Alter im Zeitraum von Mitte 
1978 bis Mitte 1983. Er stützt sich auf 
Ergebnisse der BeschäJtigtenstatistik 
der Bundesanstalt für Arbeit, die quar
talsweise die sozialversicherungs
pflichtig beschäftigten Arbeitnehmer er
faßt; das sind in dieser Statistik grund
sätzlich alle Arbeiter und Angestellten 
(einschließlich Auszubildende). Unbe
rücksichtigt bleiben Beamte, Selbstän
dige und Mithelfende Familienangehöri
ge sowie alle geringfügig beschäftigten 
Arbeitnehmer, die nicht der Versiche
rungspflicht unterliegen. ln Harnburg 
machen die sozialversicherungspflich
tig beschäftigten Arbeitnehmer rund 85 
Prozent aller Beschäftigten aus. Ver
wendet werden Ergebnisse zum Stich
tag 30.6., da nur zu diesem Zeitpunkt die 
Beschäftigten in beruflicher Ausbildung 
gesondert nachgewiesen werden. Zu 
dieser Gruppe zählen neben den Auszu
bildenden in kaufmännischen, techni
schen und gewerblichen Lehrberufen 
zum Beispiel auch Praktikanten, Volon
täre und in der Regel Schüler an Schu
len des Gesundheitswesens sowie Teil
nehmer an den von der Bundesanstalt 
für Arbeit geförderten Umschulungs
maßnahmen. 

Gesamtentwicklung 
1978 bis 1983 
Im Berichtszeitraum weist die Entwick
lung der Beschäftigtenzahl in Harnburg 
bis zum Jahr 1980 einen Anstieg, an
schließend bis Mitte 1983 einen Rück
gang aus. Etwas anders stellt sich das 
Bild bei den Arbeitern und Angestellten 
mit abgeschlossener Berufsausbildung 
dar. 1 l Bei den Fachkräften wurde der 

1) Als abgeschlossene Berufsausbildung werden hier 
die Ausbildung in einem Lehr- oder Anlernberuf, der 
Abschluß einer Berufsfach-oderFachschule angese
hen. 

252 

höchste Beschäftigtenstand im· Jahr 
1981 erreicht. Der Beschäftigungsrück
gang in den beiden Folgejahren war nur 
halb so stark wie bei den Arbeitnehmern 
insgesamt. Aufgrund dieser Entwick
lung hat sich der Anteil der Beschäftig
ten mit Berufsausbildung an den Be
schäftigten insgesamt kontinuierlich er
höht und lag 1983 mit 61 Prozent um 
zwei Prozentpunkte über dem Wert von 
1978. Dies deutet darauf hin, daß die Ar
beitskräfte entsprechend ihrer Qualifi
kation in unterschiedlichem Maße von 
Beschäftigungsschwankungen betrof
fen sind und die Unternehmen bei rück
läufiger Gesamtbeschäftigung das grö
ßere Angebot an Fachkräften nutzen, 
um ihre Beschäftigtenstruktur zu ver
bessern. Darüber hinaus kann es ein 
Hinweis darauf sein, daß die Arbeits
plätze in Harnburg im Zuge der techno
logischen Entwicklung und der verstärk
ten internationalen Arbeitsteilung ein 
höheres Qualifikationsniveau erfordern. 

Bei der Zahl der Beschäftigten in berufli
cher Ausbildung zeigt sich in den Jahren 
1980 bis 1982 in etwa die gleiche Ent
wicklung wie bei den Arbeitnehmern ins
gesamt. Von 1978 auf 1979 und von 
1982 auf 1983 weichen beide Verände
rungsraten stärker voneinander ab. Im 
Jahresintervall mit dem höchsten Be
schäftigungsrückgang - von 1982 auf 
1983 - wurde der stärkste Anstieg der 
Ausbildungstätigkeit registriert. 
Trotz rückläufiger Beschäftigung in 
Harnburg hat also der Bestand an Aus
bildungsverhältnissen deutlich zuge-

nommen. Dies ist auf den Anstieg der 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil
dungsverträge in den Jahren 1982 und 
1983 zurückzuführen. Angesichts des 
Beschäftigungsrückgangs ist es 
wahrscheinlich, daß für die stärkere 
Ausbildungstätigkeit der Unternehmen 
nicht der sich kurzfristig abzeichnende 
eigene Personalersatzbedarf aus
schlaggebend war, sondern angesichts 
der Versorgungsengpässe auf dem 
Lehrstellenmarkt das Angebot der er
heblich gestiegenen Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen folgte und von den 
Unternehmen verstärkt eine Ausbildung 
"auf Vorrat" betrieben wurde. 
Die höhere Ausbildungsaktivität des 
Jahres 1983 kommt auch im Anteil der 
Beschäftigten in beruflicher Ausbildung 
an den Beschäftigten insgesamt zum 
Ausdruck. Nach Stagnation in den Jah
ren 1979 bis 1982 wurde 1983 erstmals 
wieder ein deutlicher Anstieg der Aus
bildungsquote verzeichnet. 

Tendenzen der 
Beschäftigtenentwicklung 
in den Berufen 
Die berufsspezifischen Veränderungen 
des Beschäftigtenstands werden in der 
Gruppierung der Berufe zu "Berufsab
schnitten" und "Berufsbereichen" be
trachtet. Die Berufsabschnitte fassen 
solche Berufe zusammen, die sich nach 
Berufsaufgabe, Tätigkeit, Art des verar
beiteten Materials oder nach anderen 
Merkmalen ähneln. Die noch stärker zu-

Tabelle 1 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 
in Harnburg 1978 bis 1983 

darunter 

mit abgeschlossener in beruflicher 
Beru.fsausbi·ldung Ausbildung 

Jahr Beschäftigte Anteil Anteil 
(30.6.) insgesamt an den an den 

Beschä.f- Beschä.f-
Anzahl tigten Anzahl tigten 

ins- ins-
gesamt gesamt 
in % in % 

1978 752 068 442 826 58,9 37 855 5,0 

1979 759 946 447 543 58,9 41 887 5,5 
1980 767 367 452 668 59,0 42 743 5,6 
1981 760 122 455 460 59.9 41 035 5,4 
1982 745 064 452 637 60,8 40 094 5.4 
1983 728 365 443 989 61,0 44 509 6,1 
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sammengefaßten Berufsbereiche um
fassen Berufe, die sich in den Arbeits
aufgaben und in der allgemeinen Art der 
Tätigkeit berühren. Einen Überblick 
über die wichtigsten zu den ausgewähl
ten Berufsabschnitten und -bereichen 
zählenden Berufsordnungen gibt Ta
b e II e 2 . Maßgebend bei den Berufs-

angaben der Beschäftigtenstatistik ist 
die ausgeübte Tätigkeit und nicht der 
erlernte Beruf. 
Die Berufsstruktur der in Harnburg be
schäftigten Arbeitnehmer wird wesent
lich durch die Besonderheiten der Wirt
schaftsstruktur geprägt. Aufgrund des 
weitgehenden Fehlens von Grundstoff-

industrien einerseits und der Dominanz 
von Handel und Hafen andererseits liegt 
der Schwerpunkt eindeutig auf den Be
rufen des Dienstleistungsbereichs. 
Zwei Drittel aller Beschäftigten waren 
1983 in Dienstleistungsberufen tätig, 
darunter die Hälfte in den kaufmänni
schen Berufen des Groß- und Einzel-

Tabelle 2 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Harnburg am 30. 6. 1983 
nach ausgewählten Berufsordnungen 

Berufsbereich / Berufsabschnitt 

Berufsordnung 

Pflanzenbauer, Tierzüchter, Fischereiberufe 
Gärtner, Gartenarbeiter 

Chemiearbeiter, Kunststoffhersteller . 
Chemiebetriebswerker 

Papierhersteller, -verarbeiter, Drucker 
Schriftsetzer 
Druckstockhersteller 

Metallerzeuger, -bearbeiter 
Schweißer, Brennschneider 
Dreher 

Schlosser, Mechaniker und zugeordnete Berufe 
Rohrinstallateure 
Maschinenschlosser 
Kraftfahrzeuginstandsetzer 

Elektriker 
Elektroinstallateure, -monteure 

Textil- und Bekleidungsberufe, Lederhereteller, 
Leder- und Fellverarbeiter 

Schneider 
Näher 

Ernährungsberufe 
Köche 

Bauberufe 
Maurer 
Betonbauer 

Bau-, Raumausstatter, Polsterer 
Isolierer, Abdichter 

Tischler, Modellbauer 
Tischler 

Maler, Lackierer und verwandte Berufe 
Maler, Lackierer (Ausbau) 

Technische Berufe 
Sonstige Techniker 
Architekten, Bauingenieure 
Ingenieure des Maschinen- und Fahrzeugbaus 
Technische Zeichner 

Warenkaufleute 
Verkäufer 
Groß- und Einzelhandelskaufleute 

Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe 
Bankfachleute 
Lebens- und Sachversicherungsfachleute 
Speditionskaufleute 

Verkehrsberufe 
Kraftfahrzeugführer 
Lager- und Traneportarbeiter 
Lagerverwalter, Magaziner 

Organisations-, Verwaltungs-, Büroberufe 
Bürofachkräfte 
Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreiber 

Gesundheitsdienstberufe 
Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen 
Sprechstundenhelfer 

Allgemeine Dienstleistungsberufe 
Raum-, Hausratreiniger 
Friseure 
Kellner, Stewards 
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Anzahl 

4 675 

6 093 

1 262 
1 201 

2 993 
2 335 

8 229 
7 740 
6 382 

10 745 

866 
541 

9 447 

1 968 

4 526 

5 068 

6 652 
4 413 
4 243 
4 151 

36 759 
15 249 

17 718 
12 806 
9 980 

17 718 
11 921 
11 505 

93 959 
24 967 

11 957 
8 627 

22 591 
4 952 
4 593 

Beschäftigte insgesamt 

Anteil an den 
Beschäftigten 
des in der 
Vorspalte 
genannten 

Berufsbereichs 
bzw •. -abschni tts 

69,8 

50,7 

16,3 
15,5 

25,7 
20,1 

16' 1 
15' 1 
12,5 

58,0 

24,3 
15,2 

53,1 

29,2 
17,8 

43,2 

92,7 

77,8 

14,0 
9.3 
9,0 
8,8 

57,2 
23,7 

34.9 
25,2 
19,6 

25,4 
17' 1 
16,5 

51,2 
13,6 

36,4 
26,3 

46,4 
10,2 
9.4 

Zu-(+) bzw. 
Abnahme (-) 

1983 
gegenüber 

1978 

+ 4.4 

+ 0,2 

- 28,3 
+ 7,5 

- 8,6 
- 5,6 

+ 6,9 
- 7,6 
- 5,6 

- 2,4 

- 18,8 
- 33,1 

+ 6,2 

- 12,8 
- 17,9 

+ 5,2 

- 4,8 

- 4,8 

+ 3,8 
+ 2,2 
+ 13,9 
+ 7,2 

- 4,5 
+ 4.9 

+ 7,8 
+ 3,9 
+ 6,4 

- 9,6 
- 11,7 
- 15,7 

+ 2,9 
- 5,6 

+ 14,9 
+ 20,3 

- 7' 1 
+ 0,9 
- 18,7 
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Tabelle 3 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Harnburg am 30. 6. 1983 
nach ausgewählten Berufsbereichen und -abschnitten 

Beschäftigte insgesamt darunter 

Berufliche Gliederung 

Pflanzenbauer,Tierzüchter, Fischereiberufe 

Fertigungsberufe 
darunter 

Chemiearbeiter, Kunststoffhereteller 
Papierhersteller, -verarbeiter, Drucker 
Metallerzeuger, -bearbeiter 
Schlosser, Mechaniker und zugeordnete 
Berufe 
Elektriker 
Textil- und Bekleidungsberufe, Leder-
hersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Ernährungsberufe 
Bauberufe 
Bau-, Raumausstatter, Polsterer 
Tischler, Modellbauer 
Maler, Lackierer und verwandte Berufe 

Technische Berufe 

Dienstleistungsberufe 
darunter 

Warenkaufleute 
Dienstleistungskaufleute und zugehörige 
Berufe 
Verkehrsberufe 
Organisations-, Verwaltungs-, Büroberufe 
Gesundheitsdienstberufe 
Allgemeine Dienstleistungsberufe 

Andere Berufe, ohne Angabe 

Insgesamt 

handelsund in den Organisations-, Ver
waltungs- und Büroberufen. 
Die Berufsstruktur unterliegt in einem 
relativ kurzen Zeitraum wie dem hier be
trachteten keinem tiefgreifenden Wan
del. Da allerdings die Zahl der in Dienst
leistungsberufen tätigen Personen ge
genüber dem Beginn des Berichtszeit
raums nur schwach, die Zahl der in Fer
tigungsberufen Beschäftigten aber 
deutlich zurückging, hat · sich der 
Schwerpunkt der Berufsstruktur noch 
etwas stärker auf die Dienstleistungs
berufe verlagert. 
Eine fortschreitende Umstrukturierung 
zugunsten der Dienstleistungsberufe 
läßt sich damit jedoch nicht nachweisen, 
da die Entwicklung in diesem Bereich 
zwischen den Berufsabschnitten sehr 
unterschiedlich verlaufen ist. Während 
der Beschäftigtenstand bei den Diensi
leistungskaufleuten sowie in den Ge
sundheitsdienstberufen gestiegen ist, 
war in den kaufmännischen Berufen des 
Handels, den "Allgemeinen Dienstlei
stungsberufen" und vor allem in den 
Verkehrsberufen ein stärkerer Rück
gang zu verzeichnen. 
Unter den Fertigungsberufen weisen al
le Berufsabschnitte gegenüber 1978 ei
ne Abnahme der Besetzung auf. Einen 
vergleichsweise günstigen Verlauf 1 

nahm die Entwicklung der Beschäftig
tenzahl in den metallverarbeitenden Be
rufen und bei den Elektrikern, für die zu
sammen annähernd 40 Prozent der Ar-
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mit abgeschlossener Berufsausbildung in beruflicher Ausbildung 
Zu-(+) bzw. 
Abnahme (-) Zu-(+) bzv. je 100 Zu-(+) bzw. Anteil an den 

Anzahl 1983 Abnahme (-) Beschäftigte Abnahme (-) Beschäftigten 
gegenüber 

Anzahl 
1983 insgesamt 1983 insgesamt 

1978 gegenüber 
1978 

1983 
% % 

6 696 + 5,8 2 894 + 9.3 43 

179 807 - 8,4 105 687 - 5,3 59 

12 025 - 7,8 3 409 + 7.9 28 
7 747 - 17.9 4 550 - 3,2 59 

11 637 - 9.4 6 410 - 9,0 55 

51 219 - 1,1 38 269 - 3,8 75 
18 521 - 0,5 13 351 - 2,3 72 

3 569 - 21,3 2 051 - 21,0 57 
17 807 - 11,0 6 538 - 4,1 37 
19 102 - 13,1 11 644 - 9,7 61 

4 553 - 4,2 3 119 - 3,9 69 
4 883 - 6,0 3 701 - 11,6 76 
6 516 - 4,1 4 657 - 4,0 71 

47 351 + 5.7 28 985 + 1, 7 61 

492 579 - 1,4 305 757 + 2,3 62 

64 312 - 3,0 45 273 - 0,6 70 

50 822 + 5,6 38 295 + 5,6 75 
69 854 - 15,0 30 534 - 6,3 44 

183 575 + 0,3 134 783 + 2,0 73 
32 833 + 13,8 21 729 + 19,5 66 
48 691 - 7.5 13 176 - 7,7 27 

1 932 - 61,2 666 - 38,3 34 

728 365 - 3,2 443 989 + 0,3 61 

beilsplätze in den Fertigungsberufen 
zur Verfügung stehen. Besonders ge
schrumpft sind die Textil- und Beklei
dungsberufe. Da der entsprechende 
Gewerbezweig in Harnburg nicht sehr 
stark vertreten ist und diese Berufe nur 
von relativ wenigen Personen ausgeübt 
werden, schlägt der Rückgang in abso
luten Zahlen nicht so stark zu Buche. 
Zahlenmäßig höher waren die Beschäf
tigungseinbußen in den Bau- und Er
nährungsberufen sowie in den Berufen 
der Bereiche Papier und Druck. 

Höherer Fachkräfteanteil 
Die Beschäftigtenentwicklung fällt bei 
den Fachkräften durchweg positiver aus 
als bei den Arbeitskräften insgesamt. ln 
nahezu allen Berufsabschnitten hat sich 
der Anteil der durch eine Berufsausbil
dung qualifizierten Arbeitnehmer an den 
Beschäftigten insgesamt erhöht. Am 
deutlichsten ist die Tendenz zur Ver
besserung der Qualifikationsstruktur in 
den Berufsfeldern, in denen bisher 
überdurchschnittlich viele Ungelernte 
tätig waren. Dies gilt zum Beispiel für die 
Berufe im Bereich Chemie und Kunst
stoff, die Ernährungsberufe und die Be
rufe der Papierherstellung und des 
Druckgewerbes. Allerdings bestanden 
auch 1983 beim Facharbeiteranteil er
hebliche Niveauunterschiede zwischen 
den Berufsabschnitten. Die Spannweite 
reichte von einer Facharbeiterquote von 
28 Prozent bei den "Chemiearbeitern, 

Anzahl gegenüber 

1978 
1978 

% 
1983 1978 

42 846 + 41,9 12,6 9.4 

57 16 320 + 30,6 9,1 6,4 

24 302 + 125,4 2,5 1,0 
50 272 + 12,9 3.5 2,6 
55 443 + 39.7 3,8 2,5 

77 7 448 + 26,7 14,5 11,4 
73 2 887 + 23,7 15,6 12,5 

57 382 + 33,6 10,7 6,3 
34 1 320 + 27,7 7.4 5,2 
59 919 + 35.5 4,8 3,1 
68 524 + 66,3 11,5 6,6 
81 712 + 70,3 14,6 8,0 
71 951 + 24,2 14,6 11,3 

64 1 196 + 32,6 2,5 2,0 

60 24 900 + 22,6 5,1 4,1 

69 4 801 + 6,4 7.5 6,8 

75 4 692 + 34,6 9,2 7,2 
40 962 + 92,0 1,4 0,6 
72 6 172 + 28,3 3.4 2,6 
63 4 346 + 19,6 13,2 12,6 
27 2 624 + 16,4 5,4 4.3 

22 1 247 - 64,9 64,5 71,5 

59 44 509 + 17,6 6,1 5,0 

1 Kunststoffherstellern" bis zu einem An
teil von 76 Prozent bei den Tischlern. 
Die Fachkräftequote wird dadurch be
einfluß!, daß in der Zahl der Beschäftig
ten insgesamt, die als Bezugsgröße für 
die Berechnung dient, auch die Auszu
bildenden enthalten sind und deren Zahl 
fast überall stark zugenommen hat. Be
rücksichtigt man bei der Berechnung 
nur die Beschäftigten, die in einem Ar
beitsverhältnis stehen, so ist die Ten
denz zur Verbesserung der Qualifika
tionsstruktur noch ausgeprägter. Sie 
zeigt sich dann auch in den Fertigungs
berufen mit den höchsten Facharbeiter
anteilen- bei den "Schlossern, Mecha
nikern und zugeordneten Berufen", den 
Elektrikern und den Tischlern - wo sich 
in den Ergebnissen auf den ersten Blick 
ein sinkendes Qualifikationsniveau ab
zuzeichnen scheint. 
Das gestiegene Qualifikationsniveau ist 
in der Regel nicht Ergebnis einer zah
lenmäßigen Ausweitung des Arbeits
platzangebots für Fachkräfte. Die Zahl 
der Arbeitnehmer mit abgeschlossener 
Berufsausbildung hat nur in einigen 
Dienstleistungsberufen nennenswert 
zugenommen. Zu dieser Gruppe zählen 
die sozialen und medizinischen Berufe 
sowie die Dienstleistungskaufleute und 
die Organisations-, Verwaltungs- und 
Büroberufe. ln den meisten Berufsab
schnitten ist der höhere Fachkräftean
teil offensichtlich darauf zurückzufüh
ren, daß qualifizierte Arbeitnehmer in 
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relativ geringerer Zahl entlassen wur
den als un- oder angelernte Arbeitskräf
te. Dies läßt sich daran ablesen, daß der 
Rückgang bei den Fachkräften nicht die 
Höhe des Beschäftigungsabbaus insge
SaJTlt erreicht. in den Fertigungsberufen 
wie auch in den Dienstleistungsberufen 
beträgt die Differenz zwischen den bei
den Veränderungsraten im Schnitt drei 
Prozentpunkte. 

Starke Ausbildungsintensität 
in Handwerksberufen 

Analog zur Veränderung der Gesamt
zahl der Beschäftigten in beruflicher 
Ausbildung ist ein Anstieg der Ausbil
dungstätigkeit auch in nahezu allen Be
rufsabschnitten feststellbar. Er war in 
den Fertigungsberufen jedoch noch hö
her als in den Dienstleistungsberufen. 
Im Bereich der Fertigungsberufe gab es 
die absolut stärksten Zunahmen der 
Zahl der Beschäftigten in beruflicher 
Ausbildung in den Abschnitten Schlos
ser, Mechaniker und Elektriker. Der An
stieg in den Dienstleistungsberufen ent
fiel vor allem auf die Dienstleistungs
kaufleute und die Organisations-, Ver
waltungs- und Büroberufe. 
Die metallverarbeitenden Berufe und 
die Elektroberufe sowie die Berufsab
schnitte, die die traditionellen Hand
werksberufe Tischler und Maler umfas
sen, weisen neben den höchsten Fach
arbeiteranteilen auch eine überdurch
schnittlich hohe Ausbildungsquote aus. 
Zum einen ist dies darauf zurückzufüh
ren, daß in Berufen, in denen die Qualifi
kationsanforderungen - gemessen am 
Fachkräfteanteil- hoch sind, auch eine 
starke Ausbildungsaktivität notwendig 
ist, um den Fachkräftenachwuchs zu si
chern. Zum anderen dürfte die hohe 
Ausbildungsquote in diesen Berufen da
mit zu erklären sein, daß das Handwerk 
traditionell überdurchschnittlich stark in 
der Berufsausbildung engagiert ist und 
über den eigenen Fachkräftebedarf hin- · 
aus ausbildet. Durch starke Zunahme 
der Zahl der Auszubildenden bei gleich
zeitig verringertem Beschäftigtenstand 
ist die Ausbildungsquote, die in diesen 
Berufsabschnitten in der Vergangenheit 
schon überdurchschnittlich war, noch 
gesteigert worden. 
Da die Ausbildung zwischen den Betrie
ben und Wirtschaftszweigen teilweise 
arbeitsteilig verläuft und die Branchen, 
die zu den Hauptarbeitgebern für Ange
hörige bestimmter Berufe zählen, nicht 
unbedingt in gleichem Maße an der Aus
bildung in diesem Berufsfeld beteiligt 
sind, müssen Arbeitsplatzverluste nicht 
notwendig zu einer Einschränkung der 
Ausbildungstätigkeit führen. Überwie
gend kleinbetrieblich strukturierte Wirt
schaftszweige wie das Ausbau- und 
Bauhilfsgewerbe sind zum Beispiel -
verglichen mit ihrem Arbeitsplatzange
bot - überdurchschnittlich an der Be
rufsausbildung beteiligt. 
Zur Erklärung der hohen Ausbildungs
aktivität in handwerklich geprägten Be-
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rufen und Wirtschaftszweigen wird im 
allgemeinen auf die besonderen Ausbil
dungsbedingungen in Kleinbetrieben 
verwiesen. Da Ausbildungs- und Ar
beitsplatz hier in der Regel identisch 
sind, können die Kenntnisse und Fertig
keiten im normalen Gewerbeablauf ver
mittelt werden. 
in den Dienstleistungsberufen liegt die 
Ausbildungsquote im Schnitt unter der 
der Fertigungsberufe. Allerdings kann 
hieraus nicht die Schlußfolgerung abge
leitet werden, daß im Dienstleistungs
sektor ein besonderer Mangel an Aus
bildungsplätzen besteht. Der Vergleich 
der Ausbildungsaktivität in den Berufs
abschnitten auf Grundlage der Daten in 
der Beschäftigtenstatistik führt zu ein
geschränkt aussagefähigen Ergebnis
sen. Zu berücksichtigen ist einmal, daß 
in die Berechnung nur die sozialversi
cherungspflichtig beschäftigten Arbeit
nehmer einbezogen werden und in Be
rufen, die in hohem Maße auch von 
Selbständigen oder Beamten ausgeübt 
werden, eine überhöhte Ausbildungs
quote nachgewiesen wird. Zum anderen 
wird die Höhe der Ausbildungsquote 
auch davon bestimmt, inwieweit die be
rufliche Ausbildung überhaupt im dua
len System erfolgt. Besonders in den 
Dienstleistungsberufen wird ein erhebli
cher Teil des Fachkräftebedarfs mit Ab
gängern aus Fachschulen oder dem 
Hochschulbereich gedeckt. Die Ergeb
nisse der Beschäftigtenstatistik geben 
diese Ausbildungsaktivität nur unvoll
ständig wieder. 

Vergleich mit dem 
Bundesgebiet 

Abqesehen von der Zunahme der Zahl 
der Beschäftigten in beruflicher Ausbil
dung waren also die meisten Bestands
veränderungen von 1978 auf 1983 mit 
einem negativen Vorzeichen versehen. 
Es wäre jedoch verfehlt anzunehmen, 
Berufsabschnitte mit stark rückläufigen 
Bestandsveränderungen umfaßten vor 
allem "gefährdete" Berufe und die weni
gen Berufsabschnitte mit expandieren
der Beschäftigtenzahl setzten sich aus 
"zukunftssicheren" Berufen zusammen. 
Neben der Kürze des betrachteten Zeit
raums und der Heterogenität der ver
wendeten beruflichen Einheiten ist auch 
die relativ geringe Größe der betrachte
ten Raumeinheit zu beachten, bei der 
schon die Veränderung einzelner Be
triebe die Daten spürbar beeinflussen 
kann. Vor dem Hintergrund der Um
schichtungen der Berufsstruktur im 
Bundesgebiet läßt sich erkennen, wie 
stark die Entwicklung in Harnburg durch 
regionale Besonderheiten gekenn
zeichnet ist. 
Während in den Fertigungsberufen die 
Beschäftigtenzahl in Harnburg und im 
Bundesgebiet die gleiche abnehmende 
Tendenz aufweist, hat die Besetzung 
der Dienstleistungsberufe im Bundes
gebiet anders als in Harnburg noch zu
genommen. Darüber hinaus bestehen 

graduelle Unterschiede darin, daß die 
Besetzung der Fertigungsberufe in 
Harnburg deutlich stärker zurückging 
als im Bundesgebiet. Besonders stark 
lief die Entwicklung in den Berufen des 
Bereichs Papier und Druck, den Ernäh
rungsberufen und den Berufen des Bau
und Ausbaugewerbes auseinander. 
Dies dürfte nicht ausschließlich auf Ar
beitsplatzverluste in den für die Be
schäftigung dieser Berufe relevanten 
Gewerbezweigen zurückzuführen sein. 
Im Falle Hamburgs mit seiner starken 
Umlandverflechtung kommt hinzu, daß 
bereits die Verlagerung eines größeren 
Betriebs zahlenmäßig in Erscheinung 
tritt, ohne daß sich an der faktischen Si
tuation der Region Harnburg I Umland 
etwas ändert. 
Das Wachstum der Dienstleistungsbe
rufe im Bundesgebiet hat in Harnburg 
keine Parallele, weil in der Hansestadt 
mit ihren vielfältigen regionalen und 
überregionalen Verflechtungen Dienst
leistungsfunktionen bereits früher über
durchschnittlich stark vertreten waren. 
Diese Funktion als Dienstleistungsme
tropole tritt in der Berufsstruktur nach 
wie vor deutlich hervor. Während die Er
gebnisse im Bundesgebiet auf eine Um
schichtung von Arbeitskräften aus dem 
Warenproduzierenden Sektor in den 
Dienstleistungsbereich hindeuten, ist 
dieser Prozeß in Harnburg bereits weiter 
fortgeschritten, so daß kaum noch 
Wachstumsraten erzielt werden konn
ten. Ferner führt die intensivierte Nut
zung technischer Möglichkeiten zur Au
tomatisierung und Mechanisierung in ei
nigen Zweigen des Dienstleistungssek
tors zu einem Anstieg der Arbeitspro
duktivität, so daß bei konstanter Ge
samtn(lchfrage weniger Arbeitskräfte 
für die Erstellung dieser Dienstleistun
gen erforderlich sind. Hinzu kommt, daß 
der Zuwachs im Dienstleistungsange
bot der Region nicht mehr so stark auf 
die Kernstadt konzentriert ist, sondern 
auch auf die Randgemeinden entfällt. 

Verflechtung von Berufs- und 
Wirtschaftsstruktur 
Eine der Ursachen für die unterschied
liche Entwicklung der Berufsabschnitte 
muß darin gesehen werden, daß sich für 
die Mehrzahl der Berufe die Beschäfti
gungsmögli_chkeiten auf weni_ge Wirt
schaftszweige konzentrieren. Anderun
gen der Wirtschaftsstruktur und kurzfri
stig auch konjunkturelle Einflüsse wir
ken sich daher häufig auf die Entwick
lung der Berufe aus. Dies gilt besonders 
für Berufe, die schon vom Inhalt her im 
wesentlichen auf bestimmte Branchen 
festgelegt sind, wie zum Beispiel die 
Bauberufe. Die Branchenentwicklung 
muß daher immer im Auge behalten 
werden, wenn Aussagen über das 
"Wachsen" und "Schrumpfen" von Be
rufen getroffen werden. 
Die enge Verflechtung von Berufs- und 
Wirtschaftsstruktur zeigt sich in der Ver
teilung der Berufsbereiche auf die Wirt
schaftsabteilungen deutlich. Fast 70 
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Tabelle 4 Berufsstruktur der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer 
in Harnburg und im Bundesgebiet am 30. 6. 1983 

Anteil ausgewählter 
Berufsbereiche und Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 

-abschnitte an der Zahl der Beschäftigten 
den Beschäftigten 

Berufliche Gliederung insgesamt am 30.6.1983 
198~ gegenüber 1978 

Hamburg Bundesgebiet Hamburg Bundesgebiet 

Pflanzenbausr, Tierzüchter, Fischereiberufe 0,9 1,5 

Fertigungsberufe 24,7 37.9 
darunter 

Chemiearbeiter, Kunststoffhersteller 1,7 2,0 
Papierhersteller, -verarbeiter, Drucker 1,1 1,4 
Metallerzeuger, -bearbeiter 1,6 3.4 
Schlosser, Mechaniker und zugeordnete Berufe 7,0 8,5 
Elektriker 2,5 3,0 
Textil- und Bekleidungsberufe, Leder-
hersteller, Leder- und Fellverarbeiter 0,5 2,2 
Ernährungs berufe 2,4 2,8 
Bauberufe 2,6 4.4 
Bau-, Raumausstatter, Polsterer 0,6 0,9 
Tischler, Modellbauer 0,7 1,3 
Maler, Lackierer und verwandte Berufe 0,9 1,2 

Technische Berufe 6,5 6,6 

Dienstleistungsberufe 67,6 53.1 
darunter 

Warenkaufleute 8,8 ·1.9 
Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe 7,0 3.7 
Verkehrsberufe 9,6 7.4 
Organisations-, Verwaltungs-, Büroberufe 25,2 18,6 
Gesundheitsdienstberufe 4.5 4.5 
Allgemeine Dienstleistungsberufe 6,7 6,1 

Andere Berufe, ohne Angabe 

Prozent der Beschäftigten, die in Harn
burg einen Fertigungsberuf ausüben, 
haben ihren Arbeitsplatz in einem Be
trieb des Verarbeitenden Gewerbes 
oder des Baugewerbes. Auf der ande
ren Seite sind 85 Prozent der in Dienst
leistungsberufen tätigen Arbeitnehmer 
in Arbeitsstätten beschäftigt, die dem 
Dienstleistungssektor zuzurechnen 
sind. 
Diese Festlegung wird dadurch mitbe
stimmt, daß die Klassifizierung der Be
rufe und die Systematik der Wirtschafts
zweige einem ähnlichen Gliederungs
schema folgen und zwischen den gro
ßen Bereichen der Gewinnung von Na
turprodukten und Rohstoffen, der Ferti
gung und der Dienstleistungen unter
scheiden. Es zeigt sich aber auch, daß 
die Ausübung der Berufe prinzipiell in 
verschiedenen Wirtschaftszweigen 
möglich ist. Dazu beigetragen haben 
unter anderem der technische Wandel 
und die sich daraus ergebenden geän
derten oder zusätzlichen Tätigkeitsin
halte der Berufe, die zum Beispiel im 
Bereich der Fertigungsberufe darin 
deutlich werden, daß- nach Ergebnis
sen des Mikrozensus 1982 - nur noch 
jeder zweite Berufsangehörige mit klas
sischen Herstelltätigkeiten befaßt ist. 
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0,3 0,9 

Insgasamt 100 100 

Die Verteilung der beiden großen Be
rufsbereiche auf die Wirtschaftsabtei
lungen ist im Zeitraum von 1978 bis 
1983 annähernd konstant geblieben. 
Der Personaleinsatz für Tätigkeiten wie 
Herstellung, Wartung, Reparatur in 
Dienstleistungsbetrieben beziehungs
weise Planung, Verwaltung oder andere 
Dienstleistungsfunktionen im Produzie
renden Gewerbe ist kurzfristig keinen 
starken Veränderungen unterworfen. 
ln den meisten Wirtschaftsabteilungen 
stimmt die Veränderungstendenz für die 
beiden großen Berufsbereiche weitge
hend überein. ln diesen Wirtschafts
zweigen ist die Besetzung der Ferti
gungs- und Dienstleistungsberufe pro
portional zum Beschäftigtenstand im 
Wirtschaftszweig insgesamt gewach
sen oder geschrumpft. Allerdings ist ein 
gradueller Unterschied darin zu sehen, 
daß auch in den einzelnen Wirtschafts
abteilungen die Beschäftigtenentwick
lung beim Dienstleistungspersonal fast 
durchweg etwas günstiger ausfiel als 
bei Personen, die in Fertigungsberufen 
tätig sind. 
Im Verarbeitenden Gewerbe sowie in 
den Bereichen Handel, Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung gingen sowohl 
für die Angehörigen der Fertigungsbe-

% 

+ 5,8 + 8,8 

- 8,4 - 5,5 

- 7,8 - 5,5 
- 17,9 - 6,3 
- 9.4 - 11 '7 - 1 '1 + 1 '1 - 0,5 + 3,0 

- 21,3 - 21,6 
- 11 ,o + 2,0 
- 13,1 - 6,3 - 4,2 - o, 1 
- 6,0 + 4.1 - 4.1 + 1,0 

+ 5,7 + 7,4 

- 1.4 + 5,1 

- 3,0 + 5,1 
+ 5,6 + 11,3 
- 15,0 - 5,9 
+ 0,3 + 5,1 
+ 13,8 + 26,3 
- 7,5 - 1.4 

- 61,2 - 42,4 

- 3,2 + 0,3 

rufe als auch für das Dienstleistungs
personal Arbeitsplätze verloren. ln Be
trieben dieser Wirtschaftszweige arbei-

. ten zwei Drittel aller Personen, die in 
Harnburg einen Fertigungsberuf aus
üben, und die Hälfte aller Arbeitnehmer, 
die in Dienstleistungsberufen tätig sind. 
Nimmt man das Baugewerbe hinzu, so 
entfallen 85 Prozent aller Arbeitsplätze, 
die von Angehörigen der Fertigungsbe
rufe eingenommen werden, auf Wirt
schaftsabteilungen, in denen sich der 
Arbeitskräfteeinsatz in Harnburg verrin
gert hat. Die Beschäftigungseinbußen in 
den Fertigungsberufen ergeben sich 
fast ausschließlich aus dem rückläufi
gen Personaleinsatz in diesen Bran
chen. 
Die Wirtschaftszweige, die gegenüber 
1978 mehr Arbeitnehmer beschäftigten, 
konzentrieren sich auf den Dienstlei
stungssektor. Besonders deutlich fiel 
der Zuwachs in der Abteilung "Andere 
Dienstleistungen" aus, der in erster Li
nie auf dem Wachstum der Zweige "Wis
senschaft und Bildung", "Rechts- und 
Wirtschaftsberatung" sowie "Gesund
heitswesen" beruht. Profitiert von dem 
größeren Arbeitsplatzangebot haben 
fast nur die Dienstleistungsberufe. Für 
Angehörige der Fertigungsberufe ist 
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Tabelle 5 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Harnburg am 30. 6. 1978 und 1983 
nach ausgewählten Berufsbereichen Ulld Wirtschaftsabteilungen 

davon in Wirtschaftsabteilung 

Dienstlei- Organi-
Verkehr Kredit- sationen Gebiets-stungen, tlbrige 

Berufsbereich Jahr Beschäftigte Verar- und institute so>reit ohne körper- Wirt-und · insgesamt beitendes Bau- Handel Nach- an der- Erwerbs- schaften schafts-
Gewerbe gewerbe richte'?-- Versiehe-. weitig charakter und abtei-über- rungs- nicht und Sozial ver- lungen 1) mittlung gewerbe genannt Private Sicherung 

Haushalte 

- Anzahl -

Alle Berufe 1983 728 365 161 190 43 844 139 131 93 143 51 548 169 369 13 825 42 289 13 270 
1978 752 068 175 105 45 724 150 794 103 483 51 504 159 559 12 878 39 776 13 219 

darunter 
Fertigurigeberufe 1983 179 807 86 573 34 517 16 797 16 570 922 16 046 955 2 569 4 810 

1978 196 274 95 922 36 381 19 357 19 078 888 16 828 532 2 499 4773 
Dienstleistungsberufe 1983 492 579 52 746 6 601 116 556 74 272 50 329 141 757 11 781 34 384 4 051 

1978 499 684 58 063 6 579 124 519 81 384 50 168 131 172 11 245 32 365 4 181 

- Anteile in Prozent -

Alle Berufe 1983 100 22,1 6,0 19,1 12,9 7' 1 23,3 1.9 5,8 1 ,B 
1978 100 23,3 6,1 20,1 13,8 6,8 21,2 1,7 5,3 1 ,B 

darunter 
Fertigungsberufe 1983 100 48,1 19,2 9,3 9,2 0,5 8,9 0,5 1.4 2,7 

1978 100 48,9 18,5 9,9 9.7 0,5 8,6 0,3 1 '3 2,4 
Dienstleistungsberufe 198~ 100 10,7 1,~ 2~.7 15,1 10,2 28,8 2,4 7,0 0,8 

1978 100 11,6 1,~ 24,9 16,~ 10,0 26,3 2,~ 6,5 0,8 

- Veränderung gegenüber 1978 in Prozent -

Alle Berufe 

I 
1983 

I 
- 3,2 

- 7.9 I _ 4.1 I - 7.71 - 9,41 o. 1 I 6,1 I 7.4 6,3 0,4 
darunter 

Fertigungsberufe 1983 -- 8,4 - 9.7 - 5,1 - 13,2 - 13,1 },B - 4,6 79.5 2,8 0,8 
Dienstleistungsberufe 1983 - 1.4 - 9,2 0,3 - 6,4 . - B, 7 0,3 . B, 1 4,8 6,2 - 3.1 

1) Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei, _Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau. 

das Arbeitsplatzangebot in diesen Be
reichen des Dienstleistungssektors 
sehr begrenzt und zahlenmäßig nicht 
nennenswert ausgeweitet worden. 
Kurzfristig hängt die Veränderung des 
Beschäftigtenstands in den Berufsbe
reichen also primär von der Entwicklung 
der Wirtschaftszweige ab, die Arbeits
plätze für die Berufsangehörigen bereit~ 
stellen. Demgegenüber vollzieht sich 
ein Wandel der Berufsstruktur langfri
stig und läßt sich in einem Zeitraum von 
fünf Jahren kaum nachweisen. 

Enger Zusammenhang von 
Berufs- und Branchen
entwicklung 

Die Verknüpfung zwischen Veränderun
gen der Besetzung eines Berufsfeldes 
und dem Beschäftigtenstand einzelner 
Wirtschaftszweige ist vermutlich umso 
enger, je stärker die Arbeitsplätze für ei
ne Berufsgruppe auf eine Branche kon
zentriert sind. Bei kombinierter Gliede
rung nach Berufsabschnitten und Wirt
schaftszweigen läßt sich erkennen, wie 
stark die Ausübung der Berufe an ein
zelne Wirtschaftszweige gebunden ist 
und in welchem Umfang die Berufe von 
den konjunkturellen und strukturellen 
Problemen der Branche betroffen sind. 
ln Berufsabschnitten, in denen die 
Mehrzahl der Berufsangehörigen nur in 
einer Branche Arbeit findet, ist die Ent
wicklung des Berufsabschnitts und da
mit das Beschäftigungsrisiko der Perso-
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nen, die diese Berufe ausüben, eng mit 
der Entwicklung des Wirtschaftszwei
ges verknüpft. Zu den Berufsabschnit
ten mit geringer Wirtschaftsbereichsfle
xibilität zählen die Bauberufe und die 
Berufe des Druckgewerbes. Der Be
schäftigungsrückgang in diesen Beru
fen ergibt sich notwendig aus dem ver
ringerten Arbeitskräfteeinsatz in den 
entsprechenden Branchen. 
Demgegenüber ist der Beschäftigten
stand in Berufsabschnitten, die eine 
größere Streuung über die Branchen 
aufweisen, nicht in gleichem Maße an 
die Entwicklung eines Wirtschaftszwei
ges gekoppelt. Trotzdem überwiegen 
auch hier Brancheneffekte. So ist zum 
Beispiel die Beschäftigung von Schlos
sern, Mechanikern und anderen in die
sem Berufsabschnitt zusammengefaß
ten Berufen im Hamburger Schiffbau 
entsprechend der Branchenentwick
lung zurückgegangen. Da nicht alle 
Branchen, die Arbeitsplätze für diese 
Berufe bereitstellen, gleich stark von 
konjunkturellen und strukturellen Pro
blemen betroffen waren, wirkt die grö
ßere Streuung über die Wirtschafts
zweige aber tendenziell ausgleichend 
auf die Beschäftigungssituation in die
sen l;ierufen. Bei Arbeitsplatzverlusten 
in einem Wirtschaftszweig bestehen für 
die Berufsangehörigen mehr Möglich
keiten, adäquate Tätigkeiten in anderen 
Branchen zu finden. 
Ein ähnlicher Zusammenhang zwischen 
der Entwicklung des Beschäftigten
stands im Wirtschaftszweig und der Be
setzung der Berufe zeigt sich auch im 

Dienstleistungsbereich. Die Beschäfti
gungseinbußen in den Verkehrsberufen 
beruhen größtenteils auf den Arbeits
platzverlusten im Handel und im Ver
kehrswesen, wobei sich in Harnburg be
sonders der Kapazitätsabbau in der 
Seeschiffahrt ausgewirkt hat. ln der he
terogenen Gruppe der Organisations-, 
Verwaltungs- und Büroberufe, die prak
tisch in allen Wirtschaftszweigen vertre
ten· ist, gleichen sich die positiven und 
negativen Brancheneffekte in etwa aus. 
Die Besetzung dieser Berufe hat sich 
gegenüber 1978 kaum verändert. Etwas 
anders stellt sich das Bild bei den 
Dienstleistungskaufleuten dar, die eine 
zunehmende Tendenz zeigten, obwohl 
von den Wirtschaftszweigen, die die 
Mehrzahl der Arbeitsplätze für diese 
Berufe bereitstellen, kaum positive Be
schäftigungseffekte ausgingen. Dies 
deutet darauf hin, daß eine Substitution 
anderer Berufe durch die Dienstlei
stungskaufleute stattgefunden hat. 
ln der Mehrzahl der Berufsabschnitte 
sind Veränderungen der Besetzung in 
dem betrachteten Zeitraum jedoch pri
mär auf die unterschiedliche Branchen
entwicklung zurückzuführen. Da vor al
lem im Warenproduzierenden Sektor 
die Brancheneffekte negativ waren, 
ging das Arbeitsplatzangebot in den 
Fertigungsberufen stärker zurück. Hier
in kommen eher die strukturellen Pro
bleme des Verarbeitenden Gewerbes 
und konjunkturelle Einflüsse zum Aus
druck als ein beruflicher Strukturwan
deL 
Bei Wertung der Ergeqnisse muß be-
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·Tabelle 6 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Harnburg 1983 
nach ausgewählten Berufsabschnitten und Wirtschaftszweigen 

Beschäftigte des 

Anteil der 
Berufean-
gehörigen, 

Berufsabschnitt die 198:5 in dem 
Wirtschaftszweig in der Vorspalte 

genannten 
Wirtschaftszweig 

beschäftigt 
waren 

Schlosser, Mechaniker und zugeordnete Berufe 
Fahrzeugbau 17,8 
darunter 

Schiffbau 8,7 
Reparatur von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, 
Lackierung von Straßenfahrzeugen 5,7 

Verkehr, ·Nachrichtenübermittlung 12,2 
Handel 10,~ 
Maschinenbau 10,1 
Ausbau- und Bauhilfegewerbe 9,2 

Elektriker 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 24,7 
Elektrotechnik {ohne EDV) 20,8 
Ausbau- und Bauhilfegewerbe 14,9 

Ernährungsberufe 
Herstellung und Verarbeitung von Nahrungs- und GenuSmitteln ~~.9 
Gaststätten und Beherbergungsgewerbe 21,5 

Bauberufe 
Bauhauptgewerbe 79,6 

Papierhersteller, -verarbeiter, Drucker 
Druckerei und Vervielfältigung 52,6 

Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe 
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 64,9 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 21 '7 

Verkehrsberufe 
Sohiffahrt, Spedition,· Luftfahrt ~2.7 
darunter 

Sohiffahrt, Wasserstraßen und Häfen 22,4 
Handel 18,1 

Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 
Handel 24,7 
Verarbeitendes Gewerbe 15,9 
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 11,~ 
Verkehr und Na~hrichtenübermittlung 

rücksichtigt werden, daß die Berufsab
schnitte Berufe mit zum Teil sehr unter
schiedlichen Tätigkeitsrryerkmalen um
fassen. Aufgrund der heterogenen Zu
sammensetzung können innerhalb die
ser Einheiten durchaus Unterschiede in 
der Auswirkung von Brancheneffekten . 
auf die Entwicklung einzelner Berufe 
auftreten. 

Altersstruktur und 
Qualifikation 

Der Beschäftigungsrückgang ergibt 
sich aus den Personalzu- und -abgän
gen im Laufe der Jahre. Selbst bei, ins
gesamt sinkendem Arbeitsplatzangebot 
kann im Rahmen der natürlichen Fluk
tuation - durch das Ausscheiden von 
Beschäftigten wegen Erreichens der Al
tersgrenze, vorzeitiger Berufs- oder Er-
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10,9 

werbsunfähigkeit, Tod, Beendigung 
oder Unterbrechung der Erwarbstätig
keit aus familiären Gründen einerseits 
und das Eintreten junger Berufsanfän
ger in das Beschäftigungsverhältnis an
dererseits - ein größerer Personalaus
tausch stattfinden. Da diese Vorgänge 
bestimmte Altersgruppen betreffen, 
werden Veränderungen im Beschäftig
tenbestand auch im Altersaufbau er
sichtlich. 

Die Altersstruktur der Beschäftigten in 
Harnburg wird durch die starke Beset
zung im mittleren Altersabschnitt ge
prägt. Veränderungen in diesen Alters- · 
gruppen ergeben sich in einem relativ 
kurzen Zeitraum vor allem durch Alte
rungseffekte, das heißt durch das Wei
terrücken der unterschiedlich besetzten 
Altersgruppen im Zeitablauf. Sichtbar 
wird dies daran, daß sich der Schwer-

Berufsabschnitts 

Zu- {+) bzw. 
Zu- {+) bzw. 
Abnahme (-) 

Abnahme {-) der Zahl der 
der Zahl der Beschäftigten 

Berufs an- in dem in 
gehörigen der Vorspalte 
in dem in genannten 

der Vorspalte Wirtschaftszweig 
genannten insgesamt 

Wirt~chaftszweig 198~ gegenüber 
198~ gegenüber 1978 

1978 

% 

- 4,8 - 2,1 

- 11 '7 - 12,7 

+ o, 1 - 1,6 

- 1,4 - 9.4 - 7,2 - 7.7 - 1,6 - :5,5 
+ 10,4 + ~.o 

- 4,0 - 9,4 
+ 0,5 - 6,9 
+ 1,8 + ~.o 

- 15,~ - 14,6 
+ 0,6 - 2,5 

- 12,1 - 8,0 

- 15,2 - 11 ,o 

+ 6,2 + o, 1 
+ 5,8 - 9.4 

- 24,2 - 14.~ 

- 24,2 - 19,1 
- 15,8 - 7.7 

- 6,7 - 7.7 - 4.9 - 7.9 
+ 5.~ + 6,~ 
+ 0,9 - 9,4 

punkt der Altersverteilung in dem Fünf
jahreszeitraum genau um ein Alters
intervall von den 35- bis 39jährigen 
(1978) zu den 40- bis 44jährigen (1983) 
verschoben hat. Bei unverändertem Be
schäftigtenstand im Zeitraum von 1978 
bis 1983 müßte der in Fünfjahresaltars
gruppen gegliederte Bestand aufgrund 
der Alterung vollständig in die nächste 
Altersgruppe gerückt sein. Vergleicht 
man die Besetzung einer Altersgruppe 
im Jahr 1978 mit dem Bestand in der 
nächsthöheren Gruppe im Jahr 1983, so 
erkennt man die Salden aus Zu- und Ab
gängen von Beschäftigten in den einzel
nen Altersgruppen: Die stärksten Bewe
gungen betreffen die Gruppen der unter 
25j~hrigen und der über 55jährigen Be
schäftigten. ln diese Altersabschnitte 
fallen in der Regel der Übergang in ein 
Beschäftigungsverhältnis beziehungs
weise das altersbedingte Ausscheiden 
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Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Harnburg am 30. 6. 1978 und 1983 
nach Altersgruppen und beruflicher Qualifikation 

Differenz zwischen der Zahl der Beschäftigten 
gleicher Geburtsjahrgruppen 1978 und 1983 

aus dem Erwerbsleben. Im mittleren Al
tersabschnitt waren die Salden negativ. 
Es überwogen Abgänge von Beschäf
tigten, die allerdings zusammen nicht 
das Volumen der ausgeschiedenen äl
teren Arbeitnehmer erreichten. 
Der Fachkräfteanteil variiert zwischen 
den einzelnen Altersgruppen nicht sehr 
stark. ln den meisten Altersabschnitten 
verfügen zwischen 60 und 65 Prozent 
der Arbeiter und Angestellten über ei
nen beruflichen Ausbildungsabschluß. 
Naturgemäß ist die Fachkräftequote bei 
den jungen Beschäftigten geringer, da 
sich eine große Zahl von ihnen noch in 
beruflicher Ausbildung befindet. Aussa
gefähiger ist hier der Anteil junger Ar
beitnehmer, die weder eine abgeschlos
sene Berufsausbildung haben noch in 
einem Ausbildungsverhältnis stehen. 
Dieser Anteil lag bei den unter 25jähri-
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gen Beschäftigten deutlich niedriger als 
die Quote der ungelernten Arbeiter und 
Angestellten in den höheren Altersgrup
pen und war gegenüber 1978 erheblich 
zurückgegangen. 
Betrachtet man die Relation von Fach
kräften zu den Beschäftigten insgesamt 
bei den fiktiven Zu- bzw. Abgängen in 
den einzelnen Altersgruppen, so fällt 
auf, daß die "Ströme" selektiv waren: 
Bei den "Abgängen" waren ungelernte 
Arbeitnehmer - gemessen an ihrem 
Anteil an den Beschäftigten der ent
sprechenden Altersgruppe - deutlich 
überrepräsentiert. Dies ist ein Hinweis 
darauf, daß das Ausscheiden nicht aus
schließlich im Rahmen der natürlichen 
Fluktuation erfolgte, sondern auch Ent
lassungen vorgenommen wurden. Bei 
den "Zugängen" handelt es sich dage
gen überwiegend um Fachkräfte und 

Auszubildende. Für ausscheidende un
oder angelernte Arbeitnehmer sind jun
ge Fach~räfte nachgerückt. 
Trotz eines insgesamt rückläufigen Ar
beitsplatzangebots vollzog sich in 
quantitativer wie in qualitativer Hinsicht 
ein stärkerer Personalaustausch als 
sich auf den ersten Blick aus den globa
len Bestandsv_eränderungen ablesen 
läßt. Basis 9ieser Veränderungen war 
offensichtlich ein starker Zustrom von 
Absolventen schulischer und betriebli
cher Ausbildungsgänge. Die gestiegene 
Zahl von Jugendlichen, die im Anschluß 
an die schulische oder berufliche Aus
bildung arbeitslos werden, zeigt jedoch, 
daß trotz dieses Generationswechsels 
bei abnehmendem Beschäftigtenstand 
der Übergang der Ausgebildeten in ein 
Arbeitsverhältnis nicht immer problem
los verläuft. Ulrich Wiemann 
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Harnburg heute 
und gestern 
ln den zehn Jahren von 1972 
bis 1982 hat sich die Er
werbsquote - das ist der 
Anteil der Erwerbspersonen 
an der jeweiligen Personen
gruppe - bei den Männern 
und den Frauen im Alter von 
15 und mehr Jahren unter
schiedlich entwickelt. Wäh
rend die Erwerbsquote in die
sem Zeitraum bei den Män
nern um 5,4 Prozentpunkte 

. auf 70,0 Prozent zurückging, 
stieg sie bei den Frauen um 
2,3 Prozentpunkte auf 42,7 
Prozent an. Der Rückgang 
bei den Männern ist beson
ders ausgeprägt bei der Al
tersgruppe 15 bis unter 30 
Jahre (minus 13,1 Prozent
punkte auf64,4 Prozent) und 
65 Jahre und älter (minus 
10,4 Prozentpunkte auf 6,0 
Prozent. Längere Schul- und 
Berufsausbildungszeiten so
wie ein früheres Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben sind 
die Ursachen hierfür. ln den 
Altersgruppen 30 bis unter 45 
Jahre (minus 3,2 Prozent
punkte auf 94,8 Prozent) und 
45 bis unter 65 Jahre (minus 
1,2 Prozentpunkte auf 87,6 
Prozent) ging dagegen die 
Erwerbsquote bei den Män
nern nur unterdurchschnitt
lich zurück. Die gestiegene 
Erwerbsquote bei den 
Frauen ist nur bei den Alters
jahrgängen 30 bis unter 45 
Jahre (plus 9,8 Prozentpunk
te auf 66,8 Prozent) und 45 
bis unter 65 Jahre (plus 4,1 
Prozentpunkte auf 48,6 Pro
zent) festzustellen. Auch bei 
den Frauen ging dagegen die 
Erwerbsquote bei den niedri
geren und den höheren Al
tersgruppen - aus den glei
chen Gründen wie bei den 
Männern - zurück. Sie lag 
allerdings bei den 15- bis un
ter 30jährigen Frauen auch 
1982 noch bei 55,7 Prozent 

. (Rückgang gegenüber 1972: 
4,8 Prozentpunkte). 

; 1983 wurde bei den seewärti
gen Verladungen von Eisen 
und Stahl (vor allem Bleche, 
Rohre) über den Hamburger 

. Hafen mit mehr als 3,2 Millio-
1 nen Tonnen ein neues Spit
zenergebnis erzielt. .Das bis
herige Rekordjahr 1981 wur- · 

de damit um mehr als ein 
Zehntel überboten. Zu dieser 
günstigen Entwicklung hat in 
erster Linie der in den letzten 
Jahren erheblich gestiegene 
Transitverkehr beigetragen; 
auf ihn entfiel nahezu die 
Hälfte des gesamten Versan
des. Vor allem die DDR weite
te ihren Export über Hamburg 
stark aus. Wichtigste Emp
fänger waren die asiatischen 
Staaten, insbesondere die 
Volksrepublik China und die 
Länder am Arabisch-Persi
schen Golf.· 
Ein Vergleich mit den Ergeb
nissen der Hafenstatistik des 
Jahres 1900 dokumentiert 
den in allen Ländern enorm 
gestiegenen Bedarf an Er
zeugnissen des Eisenverar
beitenden Gewerbes. Da
mals wurden nur 156 000 
Tonnen Eisen und Stahl über 
Hamburg verladen, also nicht 
einmal ein Zwanzigstel der 
Menge des Jahres 1983. 
Auch in jener Zeit wurde der 
größte Teil in außereuropäi
sche Länder geliefert. Eine 
herausragende Rolle spiel
ten dabei vor allem Japan, 
Australien, die USA sowie die 
südamerikanischen Staaten. 

Am Ende des Weinwirt
schaftsjahres 1983 lagerten 
in Hamburger Betrieben rund 
50 000 Hektoliter Trinkweine 
und damit knapp 18 Prozent 
mehr als vor zehn Jahren. Die 
Vorräte setzten sich aus 
12 300 Hektolitern Weißwein 
(1974: 18 200 Hektoliter), 
16 500 Hektolitern Rotwein 
(197 4: 13 100 Hektoliter) und 
21 1 00 Hektolitern ( 197 4: 
11 ,000 Hektoliter) sonstigem 
Trinkwein zusammen. 
Während die Lagermenge 
1974 noch 20 000 Hektoliter 
inländische und 22 300 Hek
toliter ausländischhe Weine 
umfaßte (47:53 Prozent), 
entfielen 1983 nur noch 17 
Prozent (8400 Hektoliter) der 
Gesamtmenge auf die inlän
dischen Weine und 83 Pro
zent ( 41 500 Hektoliter) auf 
Weine ausländischer Her-
kunft. · 

Statistik der 
anderen 
Von der Bundesanstalt für 
Arbeit in Nürnberg ist ein Sta-
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tistikband zur Berufsbildung 
für die letzten sechs Jahre 
herausgegeben worden. Ti
tel: Ausbildungsstellen
markt 1978 - 1983 in der 
Gliederung nach Arbeits
amtsbezirken. Die Tabellen 
eJ1thalten für das Bundesge
biet und die einzelnen Bun
desländer sowie für die Ar
beitsamtsbezirke und Dienst
stellen Daten über das Ange
bot an und die Nachfrage 
nach Ausbildungsstellen so
wie über die abgeschlosse
nen Ausbildungsverträge 
nach knapp fünfzig Ausbil
dungsberufen bzw. Berufs
gruppen. Unter anderem wird 
danach deutlich, daß die Ge
samtnachfrage das Gesamt
angebot in den letzten drei 
Jahren in Harnburg um drei, 
sechs und schließlich um 
zehn Prozent übertraf, wäh
rend im Bundesgebiet die 
Nachfrage 1981 noch um 
zwei Prozent hinter dem An
gebot zurückblieb und sich in 
den beiden folgenden Jahren 
zu einem Nachfrageüber
hang von zwei bzw. vier Pro
zent entwickelte. Der Anteil 
der beim Arbeitsamt gerne I-' 
deten Berufsausbildungs
stellen am Gesamtangebot 
ging in den letzten drei Jah
ren in Harnburg von 88 auf 70 
Prozent zurück, im Bundes
gebiet von 78 auf 66 Prozent. 
Umgekehrt verhielt es sich 
auf der Nachfrageseite: Hier 
stieg der Anteil der beim Ar
beitsamt gemeldeten Bewer
ber für Berufsausbildungs
stellen an der Gesamtnach
frage in Harnburg von 62 auf 
74 Prozent, im Bundesgebiet 
von 71 auf 83 Prozent. Was 
die abgeschlossenen Ausbil
dungsberufe betrifft, so un
terscheidet sich Harnburg 
dadurch vom Bundesgebiet, 
daß sich unter den zehn 
meistgewählten Berufen in 
Harnburg die Gruppen "Kauf
mann/-frau im Groß- und Au
ßenhandel" sowie "Bank- und 
Sparkassenkaufmann/-frau" 
befinden, im Bundesgebiet 
dagegen "Stufenausbildung 
in der Sauwirtschaft" und "ln
dustriekaufmann/ -trau". 

Neue Schriften 
Das Institut für Soziologie 
der Universität Harnburg 

Harnburg in Zahlen 9. 1984 

hat in einer soeben erschie
nenen Broschüre die For
schungen und Veröffentli
chungen seines 
- Schwerpunkts Stadtfor

schung und seiner 
- Forschungsstelle Verglei-

chende Stadtforschung, 
insgesamt 100 Examens
arbeiten, Aufsätze und Bü
cher, dokumentiert. Diese 
Studien behandeln die The
menbereiche 
- Struktur und Entwicklung 

der Stadt Hamburg, 
-Analysen städtischer Teil

gebiete, 
- Aktionsraumforschung, 
- Internationaler Vergleich 

von Stadtentwicklungen, 
- Problem und Integration 

ethnischer Minderheiten, 
- Stadtplanung. 
Die Schrift, die dem Stadtfor
scher mit dem Überblick über 
die sozialwissenschaftliehen 
Veröffentlichungen des sehr 
regen Instituts vielfältige Ein
blicke in die Entwicklung und 
Anwendung von Methoden 
seines Fachgebiets bieten 
kann, ist über die Gesell
schaft für Sozialwissen
schaftliche Stadtforschung 
e. V., Postfach 323 325, 2000 
Harnburg 13, zu beziehen. 
Diese Vereinigung erteilt 
auch Auskünfte zu den ein
zelnen Studien. 

Decker, Hedwig: Standort
verlagerungen der Industrie 
in der Region München. Kali
münz I Regensburg 1984. 
XXVI, 92 S. (Münchner Stu
dien zur Sozial- und Wirt
schaftsgeographie. Bd. 25.) 

Der Draht 
zum Stala 
Amtsleiter 
Auskünfte 

3681-710 
3681-738 

644 
768 

Veröffentlichungen 3681-719 
Bibliothek 3681-742 
Für Thema: 
Wahlverhalten bei der 
Europawahl 1984 3681-732 
Europawahl 1984 
im Großstädte-
vergleich 3681-710 
Beschäftigte 1978 
und 1983 3681-636 

~------------r------------,-------------,~~ 

Fremdenverkehr 
Zahl der Übernachtungen 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Mai Juni Juli April Mal Juni Juli 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 

hPa') Luftdruck 1 015,7 1 015,1 1 009,2 1 019,2 1 018,4 1 020,3 1 009,1 1 013,7 1 016,2 
Lufttemperatur ·c 10,0 10,3 12,6 17,1 20,6 8,8 12,7 14,0 16,1 
Relative Luftfeuchtigkeit % 76,3 75,3 74 63 64 64 71 77 75 
Windstärke Meßzahl') 3,2 3,5 3 3 3 2,5 3 4 3 
Bewölkung 

" 
') 4,8 5,1 6,1 3,9 3,7 4,2 5,7 6,3 6,0 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 54,9 63,5 66,0 43,9 7,7 17,2 80,9 89,2 64,7 
Sonnenscheindauer Std. 140,9 124,8 108,5 241 276 217,4 170,9 108,2 130,5 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,3 7,4 5 1 1 3 5 6 5 
Tage mit Niederschlägen 18,0 19,2 25 13 8 10 23 26 23 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 630,5 1 617,0 1 619,7 1 617,8 1 615,3 1 604,6 ... ... . .. 
und zwar männlich 

" 
762,7 756,2 757,5 756,5 755,2 750,8 ... ... . .. 

weiblich 867,8 860,8 862,2 861,3 860,1 853,7 ... ... . .. 
Ausländer 

" 
157,2 157,1 155,8 157,1 156,8 155,8 ... ... . .. 

Bezirk Harnburg-Mitte 223,6 219,7 220,2 219,9 219,3 216,0 ... ... . .. 
Bezirk Altona " 

229,1 226,9 226,9 226,3 226,4 225,3 ... ... . .. 
Bezirk Eimsbüttel " 

235,4 233,8 234,0 234,0 233,7 231,7 ... ... . .. 
Bezirk Harnburg-Nord 

" 
291,7 289,7 290,5 290,2 289,4 286,9 ... ... . .. 

Bezirk Wandsbek 
" 

377,4 375,3 376,0 375,5 375,0 372,5 ... ... . .. 
Bezirk Bergedorf 

" 
87,9 88,1 88,1 88,0 88,0 88,1 ... ... . .. 

Bezirk Harburg 185,4 183,5 184,0 183,9 183,5 181,3 ... ... . .. 
Natürliche Bevölkerungsbewegung 
* Eheschließungen') Anzahl 749 767 1177 887 779 707 ... . .. . .. 
* Lebendgeborene') " 

1105 1 068 1 202 1 120 1109 1 027 ... ... . .. 
* Gestorbene•) (ohne Totgeborene) " 

1 980 1 878 1 754 1 664 2 207 1 725 ... ... . .. 
* Im ersten Lebensjahr Gestorbene " 

13 12 11 11 9 6 ... ... . .. 
* Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 875 - 810 - 552 - 544 - 1 098 - 698 ... ... . .. 
* Eheschließungen je 1'ooo 5,5 5,7 8,6 6,7 5,7 5,4 ... ... . .. 
* Lebendgeborene Einwohner 8,1 7,9 8,7 8,4 8,1 7,8 ... ... . .. 
* Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,6 13,9 12,8 12,5 16,1 13,1 ... ... . .. 
* Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,4 - 6,0 - 4,0 - 4,1 - 8,0 - 5,3 ... ... . .. 
* Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 11,4 11,3 9,6 10,1 8,0 5,9 . .. ... . .. 
Wanderungen 
* Zugezogene Personen Anzahl 4 370 4174 3 857 3952 3270 4 695 ... ... . .. 
* Fortgezogene Personen " 

4 602 4 557 4 031 5 317 4 606 4 898 ... ... . .. 
* Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" 
- 232 - 383 - 174 - 1 365 - 1 336 - 203 ... ... . .. 

Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 
" 

11 391 11 519 9 831 10 756 11 424 11 754 ... . .. . .. 
Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 1 352 1 337 1 422 1 383 1 107 1 577 ... ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') 

" 
954 1 002 1 091 976 805 1194 ... ... . .. 

Niedersachsen 763 741 754 717 596 816 ... ... . .. 
dar. angrenzende Landkreise' 0

) 
" 

306 334 356 333 254 384 ... ... . .. 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 
995 844 765 871 769 832 ... . .. . .. 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 
" 

1 260 1 252 916 981 798 1 470 ... ... . .. 
b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 1 568 1 609 1 578 1 766 1 754 1 707 ... ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') 

" 
1183 1 254 1 248 1 328 1 319 1 299 ... ... . .. 

Niedersachsen " 
930 884 896 1 006 965 787 ... . .. . .. 

dar. angrenzende Landkreise' 0
) 

" 
478 466 485 511 495 442 ... ... . .. 

Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) " 
919 760 612 891 768 788 ... ... 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1 185 1 304 945 .1 654 1 119 1 616 ... ... . .. 
c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein " 

- 216 - 272 - 156 - 383 - 647 - 130 ... ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') " 

- 229 - 252 - 157 - 352 - 514 - 105 ... . .. . .. 
Niedersachsen " 

- 167 - 143 - 142 - 289 - 369 + 29 ... . .. ... 
dar. angrenzende Landkreise10

) 
" 

- 172 - 132 - 129 - 178 - 241 - 58 ... ... . .. 
I,Jmland insgesamt") - 401 - 384 - 286 - 530 - 755 - 163 ... ... . .. 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) " + 76 + 84 + 153 - 20 + 1 + 44 ... ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) " + 75 - 52 - 29 - 673 - 321 - 146 ... ... . .. 
Bevölkerungsbewegun~ insgesamt 
Bevölkerungszunahme ( ) -abnahme (-) Anzahl - 1107 - 1193 - 726 - 1 909 - 2 434 - 901 ... ... . .. 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 8,1 - 7,4 - 5,3 - 11,8 17,7 - 6,8 ... ... . .. 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser"') 
Patienten 13

) Anzahl 12 519 12 560 13172 12 564 11 598 12 388 12 862 12 280 12 292 
Betten") 

o/o 
15128 14 964 14 960 14 960 14 960 14 974 14 974 14 934 14 934 

Bettenausnutzung 85,0 85,2 84,8 84,9 80,1 851 86,9 83,9 82,6 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 669 882 665 609 503151 1 085 629 1 216 254 455 353 490 960 469 014 609 031 

')errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2
) reduziert auf o·c, Normalschwere und Meeresspiegel.- ')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.

') Bewölkungswade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6

) nach dem 
Ereignisort.- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- 8

) mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- ')Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauen~urg.-
10) Landkreise Harburg und Stade. - 11 ) die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13

) Bestand am 
Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Büchereien und Museen 
Offentliehe Bücherhallen (einschl. Musikbücherei) 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) 

Wissenschaftliche Bücherelen 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 
Besucher der Lesesäle 
HWWA - Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 
Lesesaalbesucher und Entleiher 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 
davon Hamburger Kunsthalle 

Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde 
Helms-Museum 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Museum für Harnburgische Geschichte 
Museum für Kunst und Gewerbe 
Planetarium 
Bischofsturm 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt 
• davon Männer 

Frauen 
Arbeitslosenquote 
Kurzarbeiter 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 

Offene Stellen 

Landwirtschaft 
Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch 
• dar. an Molkereien geliefert 
• Milchleistung je Kuh und Tag 

Schlachtungen von lnlandtieren2
) 

• Rinder (ohne Kälber) 
• Kälber 
• Schweine 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') 
• dar. Rinder (ohne Kälber) 
• Kälber 
• Schweine 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
Verarbeitendes Gewerbe') 5) 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte 
• dar. Arbeiter') 
• Geleistete Arbeiterstunden7

) 

• Bruttolohnsumme 
• Bruttogehaltssumme 
• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)') 

dar. Auslandsumsatz 
• Kohleverbrauch 
• Gasverbrauch 
• Heizölverbrauch 
• davon leichtes Heizöl 

schweres Heizöl 
• Stromverbrauch 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit I---__J,---+---.------.---+---,-------,r------.------1 

Anzahl 

Anzahl 

o/o 
Anzahl 

t 
% 
kg 

1000 St. 

Anzahl 

1000 
Mio. DM 

1000"tSK9) 

1000 m' 
1000t 

Mio."kwh 

Monatedurchschnitt 

682 069 

43 484 
12186 

3 971 

3 065 
1 330 

104 435 
26 783 

9 869 
8 229 
8 893 
7 077 

26 201 
13124 

9 648 
1 686 

52 662 
32 769 
10 893 

7,4 
9 840 

62 171 
5 940 

3 308 

1 259 
94,0 
12,1 

5,5 
1,6 

18,7 
3281 
1 509 

202 
1 546 

159 383 
91 114 
12 727 r 

272 r 
304 r 

6 969 r 
832 r 
· 3 r 

27 097 r 
34 r 
4 r 

30 r 
360 r 

703 641 

50 267 
23 503 

4 272 

3 378 
1 357 

94 592 
21 341 

8 776 
6 667 
8 550 
6 386 

26 933 
14 776 

5 915 
1 634 

72 484 
44 963 
27 521 

10,2 
18 690 

81 240 
6 828 

2194 

1 296 
94,4 
12,5 

5,5 
1,7 

17,1 
3197 
1 532 

234 
1 407 

150 824 
84 915 
11 622 

257 
306 

6 761 
808 

3 
24185 

34 
4 

30 
360 

Mal 

743 226 

55 835 
24 593 

4 707 

3 645 
1 403 

79 934 
8421 

9 258 
4 386 

12 322 
11 240 
37 747 

5 557 

2 243 

70 680 
43 995 
26 685 

9,9 
19 027 

79 222 
6 898 

2 253 

1 642 
98,1 
15,6 

4,9 
1,8 

17,4 
3 092 
1 397 

231 
1 447 

150 997 
84 968 
11 615 

261 
313 

6 868 
1177 

3 
19 469 

28 
3 

25 
349 

Juni 

691 694 

53 828 
24 624 

3 911 

3221 
1 198 

95 386 
8 825 

8 961 
3 973 

11 015 
10106 
37 495 
23 256 

1 861 

70198 
43 378 
26 820 

9,9 
16 265 

79188 
6 927 

2 343 

1 418 
97,9 
13,9 

5,1 
1,6 

15,5 
2 921 
1 423 

213 
1 266 

150 961 
84 957 
11 596 

260 
322 

6 406 
818 

3 
18 690 

31 
2 

29 
353 

Juli 

441 092 

44 295 
21 532 

4 010 

3 412 
1 267 

79 568 
7 863 

6 568 
2 661 
9 133 
8 710 

28 770 
23420 

1 153 

72 263 
44 023 
28 240 

10,1 
15 384 

80 998 
7 084 

2 236 

1 299 
96,9 
12,4 

4,3 
1,6 

15,2 
2 683 
1 220 

212 
1 235 

150 052 
84 728 

9 844 
257 
293 

6 000 
661 

2 
14 875 

27 
2 

25 
328 

April 

713 042 

62 417 
28 345 

4 424 

3 237 
1 412 

62 428 

7 481 
4152 
9 077 
7 599 

17 478 
8 563 

78 852 
49 429 
29 423 

11,0 
17165 

89 721 
6 833 

2137 

1 615 
96,6 
14,9 

5,0 
2,9 

18,0 
3 274 
1 385 

368 
1 490 

143 413 
80 020 
10 668 

230 
284 

6 587 
781 

2 
30 529 

32 
4 

28 
340 

Mal 

743 538 

57 635 
31 720 

4 665 

3 595 
1 438 

26 928 

6 915 
3 723 

10 046 
8 832 

20 090 
4 376 

76 769 
47 980 
28 789 

10,8 
16 570 

88 021 
6 837 

2 553 

1 605 
97,7 
14,3 

5,6 
2,0 

17,8 
3 298 
1 533 

267 
1 484 

142 740 
79 349 
11193 

244 
303 

7 037 
729 

2 
27 744 

25 
3 

22 
355 

Juni 

772 257 

63 809 
27 614 

3416 

3 466 
1 315 

10 016 

8 787 
6 311 

26 475 
16 465 
16 236 

77 527 
48 093 
29 434 

10,9 
17 353 

89 304 
6491 

2 924 

1 360 
98,0 
12,6 

4,8 
2,1 

17,0 
2 978 
1 299 

276 
1 387 

142 296 
79 055 
10 683 

238 
315 

6 698 
819 

2 
22 256 

28 
2 

26 
349 

Juli 

489 700 

56 519 
23 987 

3 912 

4 091 
1 481 

110 966 
13137 

8 701 
9 923 

12 638 
11 932 
22 895 
17 622 
12 879 

1 239 

80 393 
49176 
31 217 

11,3 
13 987 

91 775 
6 776 

2 485 

1 223 
96,2 
11,7 

4,7 
1,7 

17,6 
2 926 
1 233 

221 
1 451 

141 797 
79 033 

9 596 
249 
294 

6 713 
681 

2 
23453 

26 
2 

24 
358 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2
) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.-') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten.- 5) einschl. Bergbau.-') einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7

) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.-') ohne Umsatz
steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen. - 9

) 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Mal Juni Juli April Mal Juni Juli 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung') Mio. DM 3 497 r 3 402 3 632 3 529 3 080 3 211 3 306 3 261 3254 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe .. 1 815 r 1 727 1 620 1 789 1 658 1 674 1 852 1 714 1 821 
Investitionsgütergewerbe .. 947 r 949 1 298 1 009 743 855 774 919 783 
Verbrauchsgütergewerbe .. 138 r 133 127 140 115 117 132 118 113 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe .. 597 r 593 587 591 564 565 548 510 537 

Bauhauptgewerbe') 
* Beschäftigte Anzahl 27 489 26 456 26 488 26 837 27 091 25 275 25 656 25 651 ... 

dar. Arbeiter') 
Hioo 

21 539 20 592 20 598 20 958 21 232 19 542 19 935 19 934 ... 
* Geleistete Arbeitsstunden 2 941 2 761 2 992 3206 2 625 2 580 3 013 2 744 ... 
* davon für Wohnungsbau 832 832 915 976 766 858 996 896 ... 

gewerblichen und industriellen Bau .. 1146 1 048 1 098 1 202 1 001 931 1 060 932 . .. 
* öffentlichen und Verkehrsbau 964 881 979 1 030 858 791 957 916 

Mio:·DM 
... 

* Bruttolohnsumme') 73 70 74 77,1 73,4 65 75,2 69,5 ... 
* Bruttogehaltsumme') .. 21 21 20 21,2 20,5 20 20,1 21,0 . .. 
* Baugewerblicher Umsatz5

) .. 268 255 229 344,1 316,0 236 220,6 268,5 ... 
davon im Wohnungsbau .. 69 70 67 107,1 73,3 72 72,6 82,5 . .. 

gewerblichen und industriellen Bau .. 111 98 85 128,4 95,6 108 80,0 95,0 ... 
öffentlichen und Verkehrsbau .. 89 88 78 108,6 146,7 56 68,0 91,0 ... 

Ausbaugewerbe6
) 

Beschäftigte Anzahl 10 807 10 568 10 402 10 553 10 581 10180 10 385 10 481 ... 
dar. Arbeiter') 

1000 
8 585 8 372 8 229 8 318 8 397 7 981 8181 8289 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 308 1 266 1 207 1 267 1 180 1159 1 279 1 238 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 26 25 23 26 26 23 25 26 ... 
Bruttogehaltsumme') .. 8 8 8 8 8 8 8 9 . .. 
Ausbaugewerblicher Umsatz5

) .. 88 86 72 101 72 68 73 85 ... 
Öffentliche Energieversorgung 
* Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 445 430 488 348 276 222 116 85 195 
* Stromverbrauch .. 910 925 852 777 743 892 845 800 811 
* Gasverbrauch 7) .. 2 095 2 001 1 724 1 155 952 1 771 1139 894 1149 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976"" 100 96,2 92,6 90,0 96,7 84,7 91,8 83,3 91,3 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe .. 106,2 101,9 82,7 107,4 101,5 108,8 86,3 111,0 ... 
Investitionsgütergewerbe .. 94,8 90,5 94,4 89,9 75,4 88,6 89,4 93,7 . .. 
Verbrauchsgütergewerbe 91,0 87,6 88,1 92,7 75,2 84,5 85,9 79,4 ... 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe .. 83,5 81,0 89,2 88,4 75,2 73,0 68,3 63,8 ... 
Bauhauptgewerbe .. 89,4 88,5 100,3 102,2 84,4 93,8 99,4 95,3 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 

Anzahl * Wohngebäude (nur Neubau) 104 141 147 111 149 161 116 141 133 
* dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

100Ö m' 
72 101 123 83 114 115 98 124 90 

* Rauminhalt 198 230 211 170 207 235 130 163 325 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 65,8 79,9 69,6 59,4 79,9 83,2 46,0 54,7 119,8 
* Wohnfläche 1000 m' 37 44 40 32 43 44,2 25 30 59 

Nichtwohnbau 
* Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 23 23 16 17 32 7 11 33 24 
* Rauminhalt 1000 m' 213 198 120 90 197 29 36 334 279 
* Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 46,5 53,0 36,4 46,0 39,5 21,0 12,6 103,7 49,8 
*Nutzfläche 1000 m' 32 32 25 19 32 5,4 7 70 37 
Wohnungen 
* Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 484 541 486 401 503 589 294 352 820 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 119 106 72 66 63 59 100 67 100 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 26 23 7 14 8 2 12 11 19 
Rauminhalt 1000m3 270 223 139 78 52 113 57 198 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 462 478 423 283 237 155 427 230 343 

Gebäude- und Wohnungsbestand6
) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 201 201 201 201 202 202 202 202 
Wohnungen .. 794 799 796 797 797 800 800 800 801 

I 

')ohne Umsatzsteuer.-') nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3
) einschließlich Umschüler und Auszubildende.

') einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen. - 5
) ohne Umsatzsteuer. - ') Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. - 7

) 1 Mio. 
kWh ~ 3 600 Giga Joule. - 8) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 

Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäudeinsgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfamiliengebäude 
Gemischt genutzte Gebäude 

Bürogebäude 
Gewerbliche Betriebsgebäude 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
* Ausfuhr des Landes Hamburg ') 3) 

* und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 
* Waren der Gewerblichen Wirtschaft 
* davon Rohstoffe 
* Halbwaren 
* Fertigwaren 
* davon Vorerzeugnisse 
* Enderzeugnisse 

nach Europa 
dar. EG-Länder 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 4
) 

Einfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Ausfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Umsatz-Meßzahlen im Großhandel 
* Großhandel insgesamt 
* davon Binnengroßhandel 
* · Außenhandel 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
* Einzelhandel insgesamt 

darunter Warenhäuser 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
* Gastgewerbe insgesamt 

darunter Seherbergungsgewerbe 
Gaststättengewerbe 

Fremdenverkehr') 
* Fremdenmeldungen 
* dar. von Auslandsgästen 
* Fremdenübernachtungen 
* dar. von Auslandsgästen 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

dar. Sack- und Stückgut 
Versand 
dar. Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container') 
in Containern umgeschlagene Güter') 

Binnenschiffahrt 
* Güterempfang 
• Güterversand 

Luftverkehr8
) 

Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 
Busse (ohne Private) 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinhell f---_i---+---,------r---+---,----,-,,----,------1 

1980..;.100 

Anzahl 
1000 DM 

Mio. DM 

1980..;. 100 

1000 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 
1000 t 

Anzahl 

1000 

Monatsdurchschnitt 

109,5 
109,5 
109,6 
109,7 

110,2 
110,5 

60 003 
6 547,1 

888 
133 
755 

6 
146 
603 

85 
518 

570 
367 

6 204 
3 201 
2 477 
3 003 

2 677 
1 902 
1 400 

775 

112,3 
117,6 
108,0 

102,4 
93,5 

103,3 
99,2 

103,5 

124,2 
39,4 

229,5 
79,9 

1 302 
5132 
3 207 

641 
1 925 

893 
74104 

653 

345 
375 

5 298 
344133 
2 027,4 

883,6 

28 340 
22 402 

112,1 
111,9 
112,2 
112,3 

113,1 
113,1 

55 482 
6 201,7 

1 000 
108 
892 

6 
138 
748 

83 
665 

573 
396 

5 433 
3170 
2 347 
2 263 

2 533 
1 731 
1 204 

802 

118,6 
120,8 
116,9 

105,0 
94,5 

103,7 
98,6 

102,7 

129,2 
40,4 

242,1 
80,4 

1180 
4 219 
2 495 

671 
1 725 

938 
77 528 

725 

5170 
343 331 
2 189,7 

957,4 

28 265 
22 291 

Mal 

111,7 
111,5 
111,8 
111,9 

112,6 
112,7 

56 271 
6 342,8 

1 340 
119 

1 221 
6 

131 
1 083 

78 
1 005 

613 
368 

5 363 
3403 
2 610 
1 960 

2 649 
1 497 

946 
'1 152 

115,4 
117,4 
113,7 

98,9 
85,0 

109,4 
108,2 
108,3 

143 
44 

263 
86 

1 154 
3 665 
2 225 

679 
1 440 

866 
78 339 

741 

461 
361 

5 565 
375112 
2 079,2 

863,4 

28 467 
22 693 

Juni 

57 976 
6 644,4 

911 
106 
805 

5 
114 
686 

77 
609 

525 
352 

5 342 
3 208 
2 369 
2134 

2 681 
1 950 
1 498 

731 

116,1 r 
121,2 r 
111,9 r 

97,5 
84,1 

106,7 r 
102,4 r 
105,2 r 

143 r 
46 r 

266 r 
88 r 

1 230 
3 973 
2 417 

652 
. 1 556 

973 
73 695 

676 

469 
388 

5 708 
397 848 
2111,8 

841,0 

25 941 
21 219 

Juli 

52 442 
5 867,1 

769 
98 

671 
4 

15i 
515 

64 
451 

509 
363 

4 949 
2 913 
2 014 
2 036 

1 842 
1 260 

788 
582 

100,7 
103,2 

98,6 

82,3 
85,3 

97,6 
84,0 
99,7 

147 
54 

270 
96 

1 160 
2 735 
2 005 

623 
1 730 
1 061 

80 434 
739 

395 
250 

5 429 
344 054 
2125,9 

906,4 

22 604 
17 719 

April 

53 075 
6 259,5 

1 401 
111 

1 290 
6 

142 
1135 

87 
1 048 

580 
392 

6 011 
3 317 
2 575 
2 694 

3 001 
1 914 
1 346 
1 087 

115,2 
108,7 
120,5 

104,1 r 
84,2 

111,2 
106,8 
110,9 

125 
45 

241 
91 

p 1 105 p 
p 4 622 p 
p 3 037 p 
p 753 p 
p 1 585 p 
p 871 p 

88 432 
806 

437 
403 

5 660 
336 455 
2 297,7 

937,0 

27 612 
20 983 

Mal 

114,3 
114,0 
114,4 
114,6 

115,7 
115,4 

54 470 
6 467,2 

991 
107 
884 

8 
128 
747 

91 
656 

591 
408 

5 358 
3228 
2 396 
2130 

2 446 
1 607 
1 081 

839 

128,6 
130,2 
127,3 

104,5 
81,7 

115,4 
117,2 
112,8 

148 
45 

273 
86 

1 200 p 
4 468 p 
2 772 p 

739 p 
1 696 p 
1 045 p 

89 899 
835 

470 
408 

Juni 

55 660 
6 647,2 

878 
123 
755 
10 

183 
561 

93 
468 

573 
378 

114,1 
116,7 
112,0 

92,5 
82,9 

110,8 
117,9 
106,9 

141 
51 

272 
104 

1 100 
4 052 p 
2 642 p 

623 p 
1 410 p 

960 p 
82 367 

778 

437 
377 

Juli 

4 233 
2 674 

699 
1 558 
1 076 

91 311 
862 

6 431 p 6 246 p 6 200 
414 876 p398 442 p366 341 
2 284,2 p 2 048,0 p 2 438,5 
1 033,7 p 929,5 p 1 037,4 

28 230 
21 502 

24 681 
19 717 

')für Neubau in konventioneller Bauart. - 2) Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3
) Nachgewiesen werden nurdie Waren, die in Hamburg hergestelltoderzuletzt so bearbeitet 

worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - 4
) Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer

hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden. 5) ohne Massen- und Privatquartiere.- 6
) umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7

) einschließlich Eigengewicht der 
beladenen Container. - 8

) gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9
) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen 1) 

dar. Personenkraftwagen 2
) 

• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
• dar. Persorienkraftwagen 2

) 

• Lastkraftwagen 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 
• Getötete Personen 
• Verletzte Personen 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt5) 

• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 
• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
' an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5

) 

• Sichteinlagen und Termingelder 
• von Unternehmen und Privatpersonen 
• von öffentlichen Haushalten 
• Spareinlagen 
• bei Sparkassen 

• Gutschriften auf Sparkonten6) 

• Lastschriften auf Sparkonten 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) 
• Vergleichsverfahren 
• Wechselproteste (ohne die bei der Post) 
• Wechselsumme 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern 
• Steuern vom Einkommen 
• Lohnsteuer') 
• Veranlagte Einkommensteuer') 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 
• Körperschaftsteuer7) 8) 

• Steuern vom Umsatz 
• Umsatzsteuer 
• Einfuhrumsatzsteuer 

• Bundessteuern 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 
• Verbrauchsteuern 

• Landessteuern 
• Vermögensteuer 
• Kraftfahrzeugsteuer 
• Biersteuer 

• Gemeindesteuern 
• Grundsteuer A '~ 
• Grundsteuer B' ) 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 11

) 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit J---__t---+----,-----,r----+-----r----,-----.----l 

1000 

je t'boo 
Einwohner 

Anzahl 

Mio. DM 

Anzahl 

Mio:·DM 

Anzahl 

Mio. DM 

Monatsdurchschnitt 

631,9 
555,2 

342 
5 656 
4 828 

322 

850 
15 

1 090 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

11 275,0 
7 195,8 
4 079,2 

640,1 
560,5 

347 
6 009 
5 216 

352 

893 
15 

1 151 

101 409,2 
97 044,0 
18 742,6 
17 904,9 

837,7 

11 122,2 
7 192,0 
3 930,2 

61 832,1 67 179,2 
45 797,2 49 662,7 
16034,9 17516,5 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 
7 440,7 

15 014,5 
9 537,5 

1 832,8 
902,6 

39 

357 
3,9 

31 068 

1 561,9 
853,3 
577,6 
131,3 

50,1 
94,4 

708,6 
264,7 
443,9 

1 055,2 
81,2 

944,5 
65,5 
28,8 
13,9 
2,7 

134,5 
0,1 

18,5 
115,4 

57 189,8 
41 658,4 
34 458,8 
7199,6 

15 531,4 
9 914,0 

1 685,9 
976,8 

40 

351 
5,0 

32 524 

1 607,9 
863,0 
600,2 
134,7 
41,0 
87,0 

744,9 
299,8 
445,2 

1 033,1 
75,3 

926,4 
68,0 
27,0 
14,3 

2,7 

135,3 
0,1 

20,8 
113,9 

Mal 

640,5 
561,0 

346 
7167 
6 087 

345 

964 
17 

1 230 

96 524,5 
92 156,7 
16 752,8 
16115,1 

637,7 

11 723,6 
7 146,4 
4 577,2 

63 680,3 
46 912,9 
16767,4 

54102,9 
39 039,1 
31 333,0 
7706,1 

15 063,8 
9 564,1 

932,9 
887,3 

45 

356 
3,9 

30130 

1 346,1 
627,4 
531,2 

4,6 
41,2 
50,4 

718,7 
305,8 
412,9 

906,2 
70,7 

812,7 
104,8 

74,7 
13,2 
2,6 

296,0 
0,2 

47,8 
247,9 

Juni 

643,1 
562,8 

348 
7 426 
6 540 

296 

1 072 
20 

1 341 

Juli 

643,8 
562,9 

348 p 
4 889 
4 265 

219 

765 
12 

1 014 

April 

655,7 
572,9 

356 p 
7 480 
6 301 

422 

821 
9 

1 072 

Mal 

658,9 
575,4 

358 p 
7 888 
6 987 

333 

1 040 
7 

1 290 

Juni 

660,0 
575,9 

358 p 
4 570 p 
3 893 p 

226 p 

987 p 
9 p 

1 298 p 

Juli 

658,2 
574,0 

358 
4 038 
3 501 

233 

761 
13 

985 

96 607,3 
93 275,2 
17 150,6 
16 612,3 

97 963,5 100 828,3 102165,1 102 575,7 102 681,2 
93 557' 1 96 536,8 97 890,4 98 252,4 98 316,5 
17 264,4 17 955,4 18 243,6 17 972,5 17 888,5 
16 432,6 17 531 '7 18 1 07,4 17 816,3 17 732,9 

538,3 831 ,8 423,7 136,2 156,2 ·155,6 

11 523,8 
7 075,2 
4 448,6 

11 315,4 10 722,5 11 333,3 11 740,9 11 703,1 
6 958,4 7 074,7 7173,9 7 414,5 7 457,5 
4 357,0 3 647,8 4159,4 4 326,4 4 245,6 

64 600,8 64 977,3 67 858,9 68 313,5 68 539,0 68 724,9 
47 753,0 48 165,9 49 753,8 50 035,0 50 247,8 50 415,0 
16847,8 16811,4 18105,1 18278,5 18291,2 18309,9 

54195,4 
39 211,3 
31 766,7 
7 444,6 

14 984,1 
9 525,2 

932,1 
1 009,8 

45 

311 
6,3 

32 903 

54184,1 
39 335,2 
32 057,2 
7 278,0 

14 850,2 
9 481,7 

1140,2 
1 274,6 

5~ 

350 
10,2 

32 203 

1 912,9 r 1 459,4 
1 301 ,3 r 760,2 

671 ,3 r 633,0 

55158,7 
40 091,8 
33 491,0 

6 600,8 
15 066,9 
9 616,3 

851,0 
904,8 

30 

336 
4,4 

27 998 

342,2 6,6 -

1 316,9 
631,3 
560,5 

20,5 
43,5 
47,8 

49,7 102,3 
238,1 18,3 
611,7 699,1 
221,2 309,9 
390,5 389,2 

1 018,8 1 054,3 
71,4 64,0 

912,6 964,8 
68,1 

3,7 
22,8 

3,1 

83,8 
0,0 

12,1 
71,6 

43,4 
7,2 

11,5 
3,2 

51,9 
0,0 

29,9 
21,8 

685,6 
161,6 
524,1 

965,2 
83,4 

854,3 
35,0 

0,6 
16,5 
2,2 

40,5 
0,0 
0,8 

36,2 

55 931,5 
40 877,5 
33 976,1 

6 901,4 
15 054,0 
9 578,4 

867,2 
880,1 

43 

361 
4,3 

33 424 

1 662,1 
844,4 
582,9 

19,1 
39,5 

203,0 
817,7 
320,6 
497,1 

1 081,5 
70,9 

978,7 
104,4 

66,1 
16,8 
2,7 

368,8 
0,3 

53,4 
310,7 

56 298,1 
41 316,1 
34 516,6 
6 799,5 

14 982,0 
9 549,1 

885,9 
957,9 

34 

371 
3,8 

31 370 

2 007,4 

56181,1 
41 338,5 
34 702,9 
6 635,6 

14 842,6 
9 463,7 

969,5 
1108,9 

34 

309 
3,4 

34 015 

1 338,2 
619,5 
347,5 -

1 570,2 
805,1 
628,9 

9,4 
160,0 47,4 

323,9 
669,2 
217,8 
451,4 

1 056,8 
79,9 

952,7 
44,7 
6,2 

20,2 
2,7 

48,4 
0,0 
9,3 

35,4 

25,6 
765,1 
301,9 
463,2 

1 107,5 
63,8 

1 008,6 
58,4 

2,1 
15,9 
2,7 

66,6 
0,0 

35,5 
26,7 

1
) Im Verkehr befindliche Kraftfahrzeuge; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 3
) Die Angaben umfassen die in Hamburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich

tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter.- ')einschließlich durchlaufender Kredite.- 5) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12., und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6

) einschließlich Zinsgutschriften. -')vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.-') Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10

) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter
wohnstätten. - 11

) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Mal Juni Juli April Mal Juni Juli 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
1 613,5 • Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 839,1 1 839,2 1 929,7 1 788,7 1 606,1 1•945,3 2 012,5 1 901,1 

• Anteil an den Steuern vom Einkommen 373,5 376,4 273,5 574,6 332,1 275,2 377,1 596,6 356,1 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz " 

478,3 495,4 477,9 406,8 464,9 449,1 535,6 438,3 501,1 
• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,5 8,9 26,2 - - - 21,8 - -

• Steuereinnahmen des Landes 429,0 438,1 44.5,6 789,5 136,3 112,4 566,1 779,9 157,2 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 281,0 288,3 273,5 564,6 50,1 24,2 372,3 593,3 37,7 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz " 

70,1 72,9 41,1 156,9 42,8 53,3 67,6 141,9 61,2 
• Anteil an per Gewerbesteuerumlage " 

12,5 8,9 26,2 - - - 21,8 - -
• Steuereinnahmen der Gemeinde 

" 
189,2 199,1 324,0 235,8 61,4 32,3 415,6 193,5 72,5 

• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 90,4 96,2 195,5 71,6 21,8 36,2 267,2 35,4 26,7 
• Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer')3

) 79,7 81,6 80,4 152,0 9,5 - 8,2 90,3 145,0 5,9 

Harnburg verbleibende Steuereinnahmen 5
) " 586,4 608,1 768,2 991,7 196,4 143,5 980,4 954,3 228,5 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 737 747 760 743 ... 
• dar. Facharbeiter " 

769 776 792 768 ... 
• weibliche Arbeiter " 

486 508 512 521 ... 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
452 468 470 484 ... 

Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 17,69 18,30 18,47 18,42 ... 
• dar. Facharbeiter 18,42 19,03 19,22 19,12 ... 
• weibliche Arbeiter 

" 
12,14 12,76 12,86 13,02 ... 

• dar. Hilfsarbeiter 
" 

11,23 11,74 11,82 12,08 ... 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
• männlich 

" 
4 339 4 565 4 588 4686 ... 

• weiblich 3042 3175 3197 3 251 ... 
Technische Angestellte und Meister 
• männlich " 4127 4 279 4 309 4 350 ... 
• weiblich 

" 2 873 2 974 3 000 3012 ... 
Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
• männlich 

" 3 645 3 763 3 773 3 820 ... 
• weiblich 

" 2 670 2 755 2 771 2 824 ... 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 
Straftaten insgesamt Anzahl 19 487 20 093 18 903 22 302 19 404 18 542 21 675 21 889 21 277 
dar. Straftaten wider das Leben 

" 
8 8 11 11 6 ·8 7 11 7 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

147 160 114 168 205 120 174 188 196 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit " 

1 217 1 222 1 078 1 413 1 263 1 063 1 313 1 174 1 269 
Vermögens- und Fälschungsdelikte " 2 665 2 262 2 324 2 623 2 841 2 975 3 326 3142 2 998 
Diebstahl " 

12 668 13480 12 663 14 859 12 624 11 743 13 909 14 427 13 959 
dar. unter erschwerenden Umständen " 

7 833 8 680 8164 9 539 8 156 7 745 9187 9 923 9 404 

Außerdem Verkehrsvergehen· " 
1 140 1 055 1152 1 139 1143 979 1115 1 010 963 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 
Alarmierungen insgesamt " 

16 748 16 438 17 050 16 581 16120 15 822 16 347 16 394 15 214 
dar. Feueralarme 

" 
643 664 554 603 723 895 642 464 550 

dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 161 163 130 166 148 212 164 140 183 
Rettungswageneinsätze 

" 
14 995 14 683 15 396 14 754 14191 14 091 14 803 14 629 13663 

dar. für Krankenbeförderungen 
" 

2 435 2 322 2 381 2 210 2 226 2 319 2 210 2 089 2191 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 270 318 221 265 289 407 315 279 210 

1
) ohne EG-Anteil Zölle.-') nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3

) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.
') nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab
gaben (§ 6 LAG). - 6

) ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im großräumlichen Vargleich 

Berlchtsmonat1
) 

1984 

Merkmal Maßeinheit Berichts-
Hamburg, Bundesgebiet zelt 

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg Nledersachsen, elnschl. 
Bremen Berlln (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 April 1 604,6 12130,7 61 234,7 1 620,4 
Lebendgeborene Anzahl 

" 
1 027 8 795 46 724 1 024 

Gestorbene 
" " 

1 725 12 508 60 227 1 646 
Geborenen-(+)/ Gestorbenenüberschuß (-) - 698 - 3 713 - 13 502 - 622 
Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" 
4695 20 668 37 660 3219 

Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze{n) 4 898 22 436 38 737 3 961 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" 
- 203 - 1 768 - 1 077 - 742 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(.:...) 
" " 

- 901 - 5 481 - 14 580 - 1 364 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 
155,9 587,1 4 538,9 157,7 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

171 581 4440 173 
Gestorbene 

" " 16 91 646 21. 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) + 155 + 490 + 3 794 + 152 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

1110 3940 20 999 803 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze{n) 1 688 6 640 34 380 990 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" - 578 - 2 700 - 13 381 - 187 
Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 

" " 
- 423 - 2 210 - 9 587 - 35 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl August 80 973 554154 2 201 829 72 500 
und zwar Männer 

" 49149 318 024 1 193 321 44199 
Frauen 31 824 236130 1 008 508 28 301 
Teilzeitkräfte 

" 
5 743 54 070 233 923 5 772 

Ausländer 
" " 

13 691 46 438 250 763 13 492 

Arbeitslosenquote % " 11,3 11,5 8,9 10,2 

Offene Stellen Anzahl " 2 259 15 910 94 715 2 445 
Kurzarbeiter 15 519 39 696 . 212149 14 205 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl Mai 142 740 1 008 315 6 814 408 150 997 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 " 11193 102142 673 606 11 615 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 

" 
548 3 317 218 500 574 

Umsatz aus Eigenerzeugung') 
" 3306 18161 102 911 3 632 

Gesamtumsatz') 
" 

7 037 24101 117 700 6 868 
darunter Auslandsumsatz 

" " 
729 5 932 33 655 1177 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl April 25 275 205 232 1 091 003 26145 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 2 580 21 907 119 826 2 762 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 

" 
84 553 3 031 86 

Baugewerblicher Umsatz') 
" " 236 1 420 7 379 193 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen6

) 1000 April 125 918 ... r 121 
darunter von Auslandsgästen 

" 45 138 ... r 42 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl Mai 6 987 49 543 262147 6 087 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM Januar-März 7 474 19 848 99 298 7 234 
darunter 

Gemeinschaftsteuern 
" " 4 772 14 311 75147 4 550 

Landessteuern 
" " 

194 876 4 776 199 
Gemeindesteuern 

" 
398 1 650 9 382 377 

1
} Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2

} Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 
') einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- 8

) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berlchtamonat (elnachl.)2
) 

1983 1984 1983 Veränderung 1984 gegenOber 19831n o/o 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnachl. 
Bremen Berlln (West) .,... Bremen Berlln (West)- Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West)-

12 172,2 1 605,1 12133,3 61 242,0 1 621,1 12173,2 - 1,0 - 0,3 

8 932 3 996 34 285 185 403 4 090 35160 - 2,3 - 2,5 
11 517 7 230 48 417 237 824 7 440 49 709 - 2,8 - 2,6 

- 2 585 - 3 234 - 14132 - 52 421 - 3 350 - 14 549 X X X 

21 215 18 455 80 285 143 973 15 340 83 717 + 20,3 - 4,1 
20 511 20 137 87 082 165 641 15 444 81 132 + 30,4 + 7,3 

+ 704 - 1 682 - 6 797 - 21 668 - 104 + 2 585 X X X 

- 1 881 - 4 916 - 20 929 - 74 089 - 3 454 - 11 964 X X X 

604,4 . 156,1 588,2 4 543,6 157,8 604,6 - 1 ,1_ - 2,7 

616 643 2 284 17 463 696 2 596 - 7,6 - 12,0 
87 91 344 2 512 97 362 - 6,2 - 5,2 

+ 529 + 552 + 1 940 + 14 951 + 599 + 2 233 X X X 

3 680 4 856 16 904 91 596 3 724 14 971 + 30,4 + 12,9 
4 339 7 023 26 334 144 266 4926 19 051 + 42,6 + 38,2 

- 659 - 2167 - 9 430 - 52 670 - 1 202 - 4 080 X X X 

- 130 - 1 615 - 7 490 - 37 719 - 603 - 1 847 X X X 

515 999 2196 220 79 284 566 212 2 305 753 71 847 537 765 2 293 818 + 10,4 + 5,3 + 0,5 
288 874 1 182 034 49 493 338 022 1 319 722 44 718 317184 1 314 685 + 10,7 + 6,6 + 0,4 
227 125 1 014186 29 791 228 190 986 031 27 129 220 581 979133 + 9,8 + 3,4 + 0,7 

' 
56 881 244 415 5 728 55 499 237 860 5 788 58158 248 834 - 1,0 - 4,6 - 4,4 
47 557 276 815 14107 49 414 280 811 13168 .48 887 298143 + 7,1 + 1,1 - 5,8 

10,7 8,9 11,1 11,7 9,3 10,1 11,1 9,2 X X X 

13 692 82 493 2 351 16 037 88 788 2135 13 904 77 372 + 10,1 + 15,3 + 14,8 
58 625 379 182 17 175 94 967 439 577 20 010 145 546 759 187 - 14,2 - 34,8 - 42,1 

' 1 040 943 6 904 572 143 994 1 009 385 6 819 680 152 401 1 045 991 6 944 980 - 5,5 - 3,5 - 1,8 
101 581 659 578 56 668 507 265 3 360 060 60 223 512 619 ~ 333 901 - 5,9 - 1,0 + 0,8 

3 394 21 943 2 687 16 368 107 293 2 676 15 548 103415 + 0,4 + 5,3 + 3,7 

16 831 93 747 16122 87 017 500 897 16 281 81 755 460 538 - 1,0 + 6,4 + 8,8 
22 384 107 246 33 964 115 999 572 912 32 915 108 955 527 476 + 3,2 + 6,5 + 8,6 

5 200 29 078 3 677 27 521 162 428 3867 23 312 142 210 - 4,9 + 18,1 + 14,2 

214 788 1112 956 25123 199 799 1 054154 25 676 202 006 1055715 - 2,2 - 1,1 - Ö,1 
23 940 126 983 9165 73180 400 210 9 233 73 075 394 796 - 0,7 + 0,1 + 1,4 

575 3039 301 1 830 10 223 299 1 785 9 847 + 0,8 + 2,5 + 3,8 
1 411 7 250 792 4 650 25 482 705 4 514 24 480 + 12,4 + 3,0 + 4,1 

'r 874 ... 403 r 2 552 ... r 403 r 2 562 ... + 0,1 - 0,4 . .. 
r 117 ... 119 r 333 ... r 118 r 308 ... + 0,1 + 8,1 . .. 

48193 243 803 30235 234 049 1 206 633 28 661 223 457 1 142 879 + 5,5 + 4,7 + 5,6 

18 767 91 857 7 474 19 848 99 298 7 234 18 767 91 857 + 3,3 + 5,8 + 8,1 

13 328 69 334 4 772 14 311 75 147 4550 13 328 69 334 + 4,9 + 7,4 + 8,4 
833 4 280 194 876 4 776 199 833 4280 - 2,5 + 5,2 + 11,6 

1 604 8 639 398 1 650 9 382 377 1 604 8 639 + 5,6 + 2,9 + 8,6 

und mehr Beschäftigten.-') ohne Umsatzsteuer. - 5
) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet -')für Berichtsgemeinden.-
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlin MOnehen Köln Essen Frankfurt! DUssel- Stuttgart Bremen Hannover NOrnberg (West) Maln dorf 

Bevölkerung 

Bevölkerung') .1000 4. Vj. 83 1 610 1 855 1 284 997 636 615 580 564 540 ') 544 474 
3. Vj. 83 1 613 1 857 1 284 1 000 638 615 581 566 543 ') 544 475 

darunter Ausländer % 4. Vj. 83 9,8 12,5 16,3 14,4 5,6 21,8 12,8 17,4 6,9 9,4 12,0 
3. Vj. 83 9,5 16,4 14,5 5,6 21,9 12,9 17,3 6,9 9,4 12,0 

Lebendgeborene Anzahl 4. Vj. 83 3038 4 262 2 268 2 050 1 339 1 259 1 215 1 060 1 082 1 079 908 
- 3. Vj. 83 3 368 4 674 2 549 2 173 1 369 1 352 1151 1 378 1 141 1 122. 1 097 

darunter Ausländer % 4. Vj. 83 16,3 19,1 18,7 ,21,3 11 ,4 . 32,2 19,7 24,6 11,3 16,0 17,4 
3. Vj. 83 16,7 20,4 16,7 22,1 11,9 32,2 21,5 26,5 10,7 16,8 18,0 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 7,5 9,1 7,0 8,2 8,3 8,1 8,3 7,5 7,9 7,9 7,6 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 8,3 10,0 7,9 8,6 8,5 8,7 7,9 9,7 8,3 8,2 9,2 

Gestorbene Anzahl 4. Vj. 83 6 337 8499 3 259 2 849 . 2 217 1 947 1 969 1 589 1 742 1 422 1 510 
3. Vj. 83 5 342 7 902 3122 2 674 1 957 1 742 1 805 1 558 1 641 1 900 1 529 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 15,6 18,2 10,1 11,3 13,8 12,6 13,5 11,2 12,8 10,4 12,6 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 13,1 16,9 9,6 10,6 12,2 11,2 12,3 10,9 12,0 13,9 12,8 

Geborenen-(+) I Anzahl 
. Gestorbenen- 4. Vj. 83 - 3299 - 4237 - 991 - 799 - 878 - 688 - 754 - 529 - 660 - 343 - 602 
überschuß (-) 3. Vj. 83 - 1 974 - 3228 - 573 - 501 - 588 - 390 - 654 - 180 - 500 - 778 - 432 

Zugezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 14 786 16 358 22 486 10 914 5 001 9 720 7 761 8 808 4 115 7 302 7 030 
3. Vj. 83 12 152 16 788 21 842 9 755 5 016 9 733 7 554 10 506 4 369 6 875 7 195 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 36,4 35,0 69,5 43,4 31,2 62,7 53,1 61,9 30,2 53,2 58,9 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 29,9 35,9 67,5 38,7 31,2 62,8 51,6 73,6 31,9 50,2 60,2 

Fortgezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 14 911 15107 21 120 12 897 5.281 9437 8145 10 445 5 947 6 301 7 323 
3. Vj. 83 14 982 16 524 21 924 13 407 6150 10 377 8 322 12 434 5 990 9 901 8125 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 36,8 32,3 65,2 51,3 32,9 60,9 55,7 73,5 43,7 45,9 61,3 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 36,8 35,3 67,8 53,2 38,3 66,9 56,8 87,1 43,8 72,3 67,9 

Wanderungs- Anzahl 4. Vj. 83 - 125 + 1 251 - 1 366 -1 983 - 280 + 283 - 384 - 1 637 -1 832 + 1 001 - 293 
gewinn(+) I -vertust(-) 3. Vj. 83 -2830+ 264 - 82 - 3652 - 1 134 - 644 - 768 - 1 928 -1 621 -3 026 - 930 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 - 0,3 + 2,7 + 4,2 - 7,9 - 1,7 + 1,8 - 2,6 - 11,5 - 13,4 + 7,3 - 2,5 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 - 7,0 + 0,6 - 0,3 - 14,5 - 7,1 - 4,2 - 5,2 - 13,5 - 11,8 - 22,1 - 7,8 

Bevötkerungszu- (+)I Anzahl 4. Vj. 83 - 3424 -2 986 + 375 - 2 782 - 1 158 - 405 - 1138 -2 166 -2 492 + 658 - 895 
-abnahme (-) 3. Vj. 83 - 4804 -2 964 - 655 - 4153 -1 722 -1 034 - 1 422 -2 108 -2 121 -3 804 - 1 362 

je 1000 
4. Vj. S3 Einwohner - 8,4 - 6,4 + 1,2 - 11,1 - 7,2 - 2,6 - 7,8 - 15,2 - 18,3 + 4,8 - 7,5 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 - 11,8 ~ 6,3 - 2,0 - 16,5 - 10,7 - 6,7 - 9,7 - 14,8 - 15,5 - 27,8 - 11,4 

Umgezogene Personen Anzahl 4. Vj. 83 33 729 60 850 29 085 23 203 13147 10 275 12 553 10129 17 662 11 292 10146 
innerhalb der Stadt 3. Vj. 83 35 203 59 626 27 386 21 804 13 097 11 346 12 447 9 843 8 685 11 312 9 773 

je 1000 
Einwohner 4. Vj. 83 83,1 130,2 89,9 92,3 81,9 66,3 85,9 71,2 129,6 82,3 85,0 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 86,6 127,3 84,6 86,5 81,5 73,2 85,0 69,0 63,5 82,5 81,7 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitstose Anzahl 4. Vj. 83 77 655 82 850 3)58 559 50 231 29 890 3)33 543 26 898 15 375 29 540 38 797 25 187 
3. Vj. 83 71 152 76 804 3)53 035 50186 28 536 3)32 755 26 937 15 300 28 455 37 309 24 305 

und zwar Männer 
" 

4. Vj. 83 48 845 47 989 3)31 952 29 976 18 567 3)19 093 16 935 8421 17 995 22 277 13194 
3. Vj. 83 43 480 43 241 3)26 773 29 854 17 341 3)18 312 16 856 8 246 . 16 512 20 786 11 938 

Frauen 
" 

4. Vj. 83 28 810 34 861 3)26 607 20 255 11 323 3)14 450 9 963 6 954 11 545 16 520 11 993 
3. Vj. 83 27 672 33 563 3)26 262 20 332 11 195 3)14.443 10 081 7 054 11 943 16 523 12 367 

Teilzeitkräfte 4. Vj. 83 5 744 4 864 3
) 7 072 3 772 2 327 3

) 3189 1 749 1150 2 755 3 758 2 743 
3. Vj. 83 5 615 4 650 3

) 7 186 3 747 2 280 3
) 3119 1 675 1 115 2 853 3 776 2 908 

Arbeitstosenquote % 4. Vj. 83 10,9 10,3 ') 6,4 .12,6 12,9 ') 6,4 ') 10,7 5,7 13,1 11,7 10,4 
3. Vj. 83 10,0 9,6 ') 5,8 12,6 12,3 ') 6,2 ') 10,7 5,7 12,6 11,2 10,0 

Arbeitstose Anzahl 4. Vj. 83 14113 15 586 3)15417 11 988 2 654 ') 8 299 5 613 4 820 3 824 5 957 6 335 
Ausländer 3. Vj. 83 13137 14173 3)12129 11 924 2 566 ') 7 857 5 368 4 807 3 589 5 765 6 064 

Offene Stellen 4. Vj. 83 2 079 2 484 3
) 3 093 1 174 499 ') 2 500 1 073 1 956 838 896 956 

3. Vj. 83 2 501 3 324 3
) 4 346 1 303 628 ') 2 972 1 337 2 456 864 1 007 2 386 

Kurzarbeiter 4. Vj. 83 18 690 12 519 3
) 9 960 9 266 3 078 ') 5 048 5 807 2 804 9 249 16 854 12 944 

3. Vj. 83 13 822 5 924 3
) 6 660 3 347 3 690 ') 5 834 6 747 2 722 4 755 2 090 3 557 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamllurg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Berlin München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nllrnberg (West) Maln dort 
-

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 

Handwerk) 4) 

Beschäftigte 1) Anzahl 4. Vj. 83 147 225 157 231 169 682 106 916 53 596 97 761 81 672 118 980 66 489 82 020 87 304 
3. Vj. 83 150 787 159 387 171 905 108 418 54 855 98 671 82 625 119 881 67 699 83120 87 991 

je 1000 4. Vj. 83 91 85 132 107 84 159 141 211 123 151 184 
Einwohner 3. Vj. 83 93 .86 134 108 86 160 142 212 125 153 185 

Bruttolohn: und Mio. DM 4. Vj. 83 1 838 . j 661 2 121 1 491 682 1 333 1 070 1 611 795 952 891 
-geh altssumme 3. Vj. 83 1 657 1 504 1 931 1 300 599 1 093 928 1 437 678 911 818 

1000 DM 
je Beschäftigten 4. Vj. 83 50 42 50 55 50 54 52 54 47 46 40 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 44 37 45 48 43 44 45 48 40 43 37 

Umsatz aus Mio. DM 4. Vj. 83 11 073 10 294 11 287 7177 2 815 4 328 4 450 8 727 4130 3 695 3 051 
Eigenerzeugung') 3. Vj. 83 9 722 9 442 9 862 6 33T 2 432 3 960 3 907 7 739 3 309 3299 2 656 

Gesamtumsatz5
) Mio. DM 4. Vj. 83 22 057 10 634 12 363 8 458 3 476 6 616 5 006 9 966 4 820 3 984 3 332 

3. Vj. 83 20 325 9 766 10 802 7 422 2 949 6136 4 428 8 824 3 947 3 571 2 937 
darunter 
Auslandsumsatz5

) Mio. DM 4. Vj. 83 2 866 1 479 5 025 2 729 562 1 972 1 631 4 087 1 228 1 307 936 
3. Vj. 83 2 141 1 074 4 384 2128 439 1 799 1 423 3 319 1 112 1 074 580 

Gesamtumsatz5) 1000 DM 
je Einwohner 4. Vj. 83 54 23 38 34 22 43 34 70 35 29 28 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 50 21 33 29 18 40 30 62 29 26 25 

1000 DM 
je Beschäftigten 4. Vj. 83 594 268 289 314 257 268 243 332 288 193 151 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 "535 243 249 272 213 247 213 292 231 170 132 

Bauhaupt-
gewerbe4

) 

Beschäftigte 1) Anzahl 4. Vj. 83 20 976 33150 31 721 11 757 9 390 17 158 11 892 13164 8 276 7 411 8 855 
3. Vj. 83 22 100 35 420 32 609 12 231 9 579 17 543 11 908 13 276 8 598 7 960 9 317 

Baugewerblicher Mio. DM 4. Vj. 83 769 1"119 999 409 255 515 559 468 393 256 234 
Umsatz') 3. Vj. 83 754 1 208 992 339 248 495 403 391 257 254 229 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 4. Vj. 83 338 048 372 621 582 007 184 353 61182 378 498 184 888 118 017 68 254 88 592 153 543 
3. Vj. 83 464 920 411 838 792 654 268 871 43425 472 665 163 070 106 861 73 955 9) 969 152 315 

Fremden- 4. Vj. 83 626 465 983 108 1188292 391 027 113 371 652 744 392 729 253 584 123120 149117 268 208 
Übernachtungen 3. Vj. 83 829 944 1123100 1652484 474112 113417 806 003 305 307 232124 135 178 145 850 253 031 

darunter von 4. Vj. 83 196 930 172 344 433127 134105 20 712 361 106 157 070 69 330 26 481 27 124 57 438 
Auslandsgästen 3. Vj. 83 288 273 230 383 791 078 226 584 14 732 481 248 125 236 82 484 37 327 39 339 82 487 

Fremden- je 1000 
4. Vj. a3 Übernachtungen Einwohner 1 544 2103 3 671 1 556 707 4212 2 688 1 783 904 1 087 2 246 

und 1 Jahr 3. Vj. 83 2 041 2 399 5 114 1 881 706 5 198 2 085 1 585 988 1 064 2 115 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 4. Vj. 83 15 415 11 261 15113 12 365 4663 4 243 3 973 
fabrikneuer Pkw') 3. Vj. 83 15 602 11 246 13 442 10 588 4 813 4110. 4114 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 4.Vj. 83 256 59 249 ·183 81 222 106 84 72 85 52 
Ertrag und Kapital 3. Vj. 83 299 83 270 145 65 321 120 136 84 75 77 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 4. Vj. 83 630 127 770 726 506 1 429 727 591 532 616 435 
steuer und 1 Jahr 3. Vj. 83 735 178 837 576 407 2 069 823 930 617 546 645 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 4. Vj. 83 296 156 339 239 140 159 159 163 74 120 128 
.kommensteuer 3. Vj. 83 238 113 153 99 58 72 66 70 63 49 51 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 4. Vj. 83 729 333 1 048 951 872 1 024 1 091 i 146 541 876 1 075 
und 1 Jahr 3. Vj. 83 585 239 475 392 360 465 450 480 461 359 430 

1
) am Ende des Berichtszeitraumes. - 2

) wohnberechtigte Bevölkerung.- 3
) Arbeitsamtsbezirk.- 4

) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
tigten. - 5

) ohne Umsatzsteuer. - 6
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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Im August 1984 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung März 1984 

Einbürgerungen 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe Mai 1984 

Index der Nettoproduktion Juni 1984 

Bautätigkeit 

Bauhauptg'ewerbe Mai 1984 

Hochbautätigkeit Juni 1984 

Hochbautätigkeit und Wohnungsbestand 1983 

Ausbaugewerbe Mai 1984 

Handel und Gastgewerbe 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg April 1984 

Ausfuhr des Landes Harnburg Januar bis März 1984 

Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg April 1984 

Einzelhandel Mai 1984 

Gastgewerbe Mai 1984 

Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Mai 1984 

Gäste und Übernachtungen im FremdenverKehr Juni 1984 

Verkehr 

Seeverkehr des Hamburger Hafens Februar 1984 

Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens Mai 1984 

Fahrerlaubnisse: Prüfungen, Erteilungen und Entziehungen 1983 

Straßenverkehrsunfälle Mai 1984 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten und gerichtliche Mahnverfahren in Harnburg 
2. Vierteljahr und 1. Halbjahr 1984 

öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen Juni 1984 
und Januar bis Juni 1984 

Preise 

Preisindizes für die Lebenshaltung im Bundesgebiet 
einschließlich Berlin (West) und Verbraucherpreise in Harnburg 
Mai und Juni 1984 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere ·Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die ·demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusäizliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. In einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die "langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte.Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

StatistischßS Taschenbuch 1983 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 236 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der' nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970 -
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik . 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe .1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Harnburg 11 
Telefon: (040) 3681 -719 
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Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

= gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s = geschätzte Zahl 

X = Nachweis nicht sinnvoll 

I = kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel'' aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD = Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet: das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 



Harnburg 
in Zahlen 

Zeitschrift des 
Statistischen Landesamts 

der Freien und 
Hansestadt Harnburg 

Heft 10.1984 
in eigener Sache 
0 Brückenschläge nötig 274 

* Schaubild des Monats 
0 Steueraufkommen und 

-einnahmen 
Januar bis Juni 1984 27 4 

* Statistik aktuell 
0 Geburten 1983 27 4 
0 Wachsendes Verkehrsauf-

kommen im Elbtunnel 275 
0 Mehr Sozialhilfe 275 
0 Kleinere Wohnungen 275 
0 Anstieg der Auftragseingänge 

im Verarbeitenden Gewerbe 275 
0 Höherer Tee-Import 

über Harnburg 275 
0 Stagnation im Einzelhandel 275 

* Verarbeitendes Gewerbe 1982 
im Großstädtevergleich 276 

* Um die Einheit der Statistik 285 

* Das interessiert in Harnburg 
0 Diagramme 288 
0 Harnburg heute und gestern 288 
0 Statistik der anderen 288 
0 Neue Schriften 289 
0 Der Draht zum Stala 289 

* Hamburger Zahlenspiegel 290 
Harnburg im großräumlichen 
Vergleich 296 
Harnburg im Städtevergleich 298 

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet. 
Verlag und Vertrieb: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Harnburg 11 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Dr. Erhard Hruschka 

·Einzelpreis: DM 2,50; 
Jahresabonnement DM 20,-
Druck: Hermann Kampen, Harnburg 1 

ISSN 0017-6877 

273. 



ln eigener Sache 

Brückenschläge nötig 
ln einem Beitrag dieses Heftes wird die 
"Einheit der Statistik" als Problem ange
sprochen. Wo liegen welche Schwierig
keiten? 
Die mangelnde Integration der einzelnen 
Teilbereiche der Statistik ist seit langem 
Thema der internationalen Fachdiskus
sion. Die berufliche und fachliche Spe
zialisierung wird als eine der Ursachen 
angesehen für einen zunehmenden 
Mangel an Kommunikation und Koope
ration zwischen praktischen und theore
tischen Statistikern, zwischen den 
Fachleuten im Bereich von Wissen
schaft, Wirtschaft und Verwaltung, die 
die Leistungsfähigkeit der Statistik ins
gesamt schmälert. 
Ein Blick auf die Bundesrepublik könnte 
den Eindruck vermitteln, daß sich dieses 
Problem hier nicht stellt. 500 Statistiker 
treffen sich jährlich zur Statistischen 
Woche und nehmen an einem Programm 
von außerordentlicher Vielfalt teil. Sie 
kommen aus Hochschulen und For
schungseinrichtungen, aus der Wirt
schaft, aus Verbänden und Verwaltun
gen; es sind Wirtschaftswissenschaftler 
und Geographen, Mathematiker, Sozio
logen, Techniker und Demographen von 
Ausbildung oder Tätigkeit her. Ein kriti
scher Blick auf den Ablauf dieser und 
kleinerer fachlicher oder regionaler Ta
gungen läßt jedoch trotz der disziplinä-, 
ren Vielfalt Probleme erkennen, die den 
international diskutierten ähnlich sind. 
Eine Remedur erscheint notwendig und 
möglich. Der zitierte Beitrag versucht ei
ne Diagnose durch die Darstellung von 
(vermeidbaren) Lücken in einzelnen Be
ziehungen: zwischen dem Behörden
und dem Hochschulbereich, in den eige
nen Reihen der Behördenstatistiker (in 
Bund, Ländern und Gemeinden) sowie in 
denen ihrer Fachkollegen in Wissen
schaft und Forschung. Leistungssteige
rung der Statistik im Interesse der Allge
meinheit: dazu gehört auch die Koope
ration der Statistik mit den Anwendern in 
den Bereichen Planung und Stadtfor
schung der öffentlichen Verwaltung, den 
Fachleuten der Geographie, Demogra
phie, Soziologie, Mathematik und der 
Wirtschaftswissenschaften. 
Der Appell, die Wege zur Einheit der Sta
tistik konsequent zu beschreiten, sollte 
nicht ohne Echo bleiben. Es stehen den 
aufgezeigten Handlungsmodellen 
ebensowenig fachlich unüberwindliche 
Schwierigkeiten entgegen wie etwa ma
terielle Schranken. Im Gegenteil: der 
Nutzen einer besseren Integration der 
Statistik und einer optimalen Kommuni
kation und Kooperation zwischen der 
Statistik und den sie berührenden Diszi
plinen steigert die Leistungsfähigkeit 
von Wissenschaft und Verwaltung zur 
Lösung der Probleme unserer Gesell
schaft. Erhard Hruschka 
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Steueraufkommen und- einnahmen Januar bis Juni 1984 
-Milliarden DM-

Steueraufkommen in Harnburg 

liiiiD Gemeinschaftliche Steuern 

~Bundessteuern 

Harnburg verbleibende 
Steuereinnahmen 

HiZ 10,1984 K 

Zwischen· dem Steueraufkommen, das von den Bürgern und Firmen in 
Harnburg aufgebracht wird, und dem' davon für den Haushalt unserer 
Stadt letztlich verbleibenden Einnahmebetrag besteht ein gewaltiger 
Unterschied. Im ganzen erreichte das hamburgische Steueraufkommen 
in diesem Jahr von Januar bis Juni 16,2 Milliarden DM- fast sechs Pro
zent mehr als im ersten Halbjahr 1983. Von der Gesamtsumm·e entfielen 
9,8 Milliarden DM auf die dem Bund und Harnburg gemeinsam zustehen
den Steuern vom Einkommen(5,4 Milliarden DM) undvom Umsatz (4,4 
Milliarden DM). 5,2 Milliarden DM waren reine Bundessteuern, und zwar 
ganz überwiegend Verbrauchsteuern, darunter namentlich die Mineral
ölstauer mit einem Aufkommen von 4,3 Milliarden DM. An Landes
steuern wurden 0,4 Milliarden DM und an Gemeindesteuern 0,8 Milliar
den DM entrichtet. Nach Abzug aller an den Bund, an andere Länder so-

1 

wie an den Lastenausgleichsfonds abzuführenden Beträge v~_rbl~ibt für 
Harnburg nicht einmal ein Viertel des Steueraufkommens, namllch 3,8 
Milliarden DM von den insgesamt in der Stadt erbrachten 16,2 Milliarden 

L 
DM. 

------~------------

Statistik aktuell 
Geburten 1983 
Im vergangenen Jahr wurden 12 818 
Kinder von Hamburger Müttern lebend 
geboren, das sind 444 oder 3,3 Prozent 
weniger als 1982. Dabei ging die Zahl 
der deutschen Geborenen um einein
halb Prozent auf 10 662 und die der aus
ländischen um 11 ,4 Prozent auf 2156 zu
rück; der Anteil der ausländischen Ge
burten fiel von 18,4 Prozent im Vorjahr 
auf 16,8 Prozent. Die allgemeine Gebur
tenziffer, das ist die Zahl der Lebendge
borenen bezogen auf 1000 der durch
schnittlichen Bevölkerung, belief sich 
1983 auf 7,9 und hat sich damit in den 
letzten zwei Jahrzehnten nahezu hal
biert; in den geburtenstärksten Jahren 
1963 und 1964 wurde der Faktor 14,9 er
mittelt. Ebenfalls auf die Hälfte zurück
gegangen ist erfreulicherweise die Zahl 
der im ersten Lebensjahr Gestorbenen 
(bezogen auf 1000 Lebendgeborene). 
19132 und 1983 lag dieser Wert bei elf, 

--------··-------· ---· 

vor zwanzig Jahren noch bei 22. 
Der Anteil der nichtehelich geborenen 
Kinder hat sich seit 1968 (7 ,0 Prozent) 
kontinuierlich erhöht und betrug 1983 
schon 16,7 Prozent, das heißt, daß jedes 
sechste Kind eine unverheiratete Mutter 
hat. Bei den Geburten deutscher Mütter 
betrug der Anteil der nichtehelich Gebo
renen 18 Prozent, bei de.n Geburten aus
ländischer Mütter dagegen nur 9,9 Pro
zent. 
Von den ehelich Lebendgeborenen des 
vorigen Jahres entfielen gut die Hälfte 
auf erste, ein Drittel. auf zweite und 
knapp 15 Prozent auf dritte und weitere 
Kinder; immerhin hatten zehn der Neu
geborenen noch acht oder mehr Ge
schwister. Vor 20 Jahren wurden noch 
51 Säuglinge in eine so große Familie 
hineingeboren. Die Anteile bei den erst
und zweitgeborenen Kindern sind nur 
um eineinhalb bzw. zweieinhalb Pro
zentpunkte höher als 1963. 

Heinz Lohmann 
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Wachsendes Verkehrs
aufkommen im Elbtunnel 
Von Januar bis Juni 1984 haben 14,3 
Millionen Fahrzeuge den Elbtunnel pas
siert. Das bedeutet gegenüber dem Ver
gleichszeitraum 1983 eine Zunahme von 
3, 7 Prozent. Der Tagesdurchschnitt 
stieg dabei von 76 1 00 auf 78 400 Kraft
fahrzeuge an. Das höchste Verkehrs
aufkommen innerhalb von 24 Stunden 
wurde am 19. April 1984 (Gründonners
tag) mit 112 800 Fahrzeugen erreicht. 
Am verkehrsstärksten Tag im Vorjahr, 
dem 16. Juni 1983, wurden 111 000 
Fahrzeuge registriert. 
Die Zahl der Unfälle im ersten Halbjahr 
1984 war trotz der enormen Verkehrs
dichte verhältnismäßig gering. Es ereig
neten sich 34 Verkehrsunfälle, davon 
acht mit Personenschaden, wobei zwei 
Personen schwer und weitere 14 leicht 
verletzt wurden. Todesopfer waren nicht 
zu beklagen. 
Während der Berichtszeit sind im Tunnel 
563 Autos mit technischen Defekten, 55 
mit Reifenschaden und 36 Fahrzeuge 
wegen Kraftstoffmangels liegengeblie
ben. ln 166 Fällen verursachten Last
kraftwagen mit zu hohen Ladungen 
Stauungen durch Auslösung der Höhen
kontrolle. Widerrechtlich benutzten 23 
Fußgänger und vier Radfahrer den Tun
nel. Grete Warncke 

Mehr Sozialhilfe 
Betrugen die Bruttoausgaben für Sozial
hilfe 1982 noch 815 Millionen DM, so 
stiegen sie 1983 um 7,3 Prozent auf 87 4 
Millionen DM. Auf der Einnahmeseite 
waren 170 Millionen DM zu verbuchen. 
Größter Ausgabeposten war mit 587,8 
Millionen DM die "Hilfe in besonderen 
Lebenslagen", die zu mehr als vier Fünf
tein an Empfänger in sozialen Einrich
tungen floß. Unter den vielen verschie
denen Hilfearten dieser Gruppe stand an 
erster Stelle die "Hilfe zur Pflege" mit 
293,4 Millionen DM, gefolgt von der Ein
gliederungshilfe _für Behinderte mit 
165,2 Millionen DM. Für die Krankenhilfe 
wurden 72,4 Millionen DM zur Verfügung 
gestellt. Die zweite Ausgabengruppe, 
die "Hilfen zum Lebensunterhalt", er
höhte sich gegenüber 1982 um etwas 
über 16 Prozent auf 285,9 Millionen DM. 

Günther Wettern 

Kleinere Wohnungen · 
Im ersten Halbjahr 1984 wurden in Harn
burg 3440 Wohnungen genehmigt. Hier
von werden sich 3370 in neuerrichteten 
Wohngebäuden befinden, der Rest ent
steht durch Um- und Erweiterungsbau
ten sowie durch Wohnraum in Nicht
wohngebäuden. Gegenüber dem Ver
gleichszeitraum 1983 ist eine Zunahme 
der Antragsentwicklung um 13 Prozent 
zu verzeichnen. Die künftigen Wohnun
gen werden jedoch vom Zuschnitt her 
kleiner ausfallen, da die Wohnfläche nur 
um zwei Prozent gestiegen ist. Die 1984 
genehmigten Wohnungen werden 
durchschnittlich eine Wohnfläche von 
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75 m2 aufweisen gegenüber 82 m2 im 
Vorjahr. 
Einen deutlichen Zuwachs gab es mit ei
nem Plus von 30 Prozent bei den Woh
nungen in Ein- und Zweifamilienhäu
sern. Im Mehrfamilienhausbau wurden 
um zwölf Prozent mehr Wohnungen regi
striert. 
Die Baukosten je Wohnung wurden im 
ersten Halbjahr 1984 im Schnitt mit 
138 000 DM kalkuliert gegenüber 
142 000 DM im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Die gesunkenen Durch
schnittskosten sind jedoch in erster Linie 
auf die geringere Wohnfläche zurückzu
führen. Bezogen auf den m2 Wohnraum 
stiegen die Baukosten nämlich von 1720 
DM auf 1860 DM in diesem Jahr. 

.Rüdiger Lenthe 

Anstieg der Auftrags
eingänge im Verar
beitenden Gewerbe 
Die Auftragseingänge im hamburgi
schen Verarbeitenden Gewerbe lagen 
im 1. Halbjahr 1984 dem Werte nach um . 
6,6 Prozent höher als im gleichen Zeit
raum des Vorjahres, wobei die Aufträge 
aus dem Inland um 5,3 Prozent und die 
aus dem Ausland um 9,8 Prozent zunah
men. 
Sehr günstig verlief die Entwicklung im 
lnvestitionsgütergewerbe; hier erhöhte 
sich der Wert der Bestellungen aus dem 
Inland um 7,9 Prozent und aus dem Aus
land um 11 ,6 Prozent. Beachtlich waren 
die ausländischen Aufträge in der Elek
trotechnik (plus 36,7 Prozent) sowie in 
der Feinmechanik und Optik (plus 24,1 
Prozent). Im Schiffbau war insgesamt 
gesehen eine Zunahme um 48,9 Prozent 
zu verzeichnen, dem schwachen Aus
landsgeschäft (minus 7,5 Prozent) stan- · 
den gute Inlandsaufträge (plus 117,4 
Prozent) gegenüber. 
ln der Grundstoff- und Produktionsgü
terherstellung verbesserten sich die 
Auftragseingänge wertmäßig um 5,3 
Prozent. Die Nachfrage aus dem Inland 
stieg um 4,7 Prozent und aus dem Aus
land um 7,0 Prozent. Entscheidend für 
die Gesamtentwicklung war hier die Or
dertätigkeit in der Chemischen Industrie 
(plus 7,5 Prozent); die sowohl auf dem 
Inlands- als auch auf dem Auslands
markt zu guten Erfolgen führte (plus 4,9 
bzw. 18,7 Prozent). 
Das Verbrauchsgütergewerbe verzeich
nete einen Rückgang der Auftragsein
gänge um 3,5 Prozent. Die um 4,6 Pro
zent gesunkenen Nachfragen aus dem 
Inland, konnten hier nicht durch die um 
6,1 Prozent angestiegenen Bestellun
gen aus dem Ausland aufgefangen wer
den. Nur die Holzverarbeiter und die 
Hersteller von Kunststoffwaren erzielten 
sowohl auf dem Inlands- als auch auf 
dem Auslandsmarkt bessere Ergebnis
se als im Vorjahreszeitraum. ln den übri
gen Wirtschaftszweigen standen besse
ren Auslandsgeschäften geringere ln
landsaufträge gegenüber. 

Günther Neuß 

Höherer Tee-Import 
über Harnburg 
Im ersten Halbjahr 1984 wurden 10 200 
Tonnen Tee im Wert von 69,2 Millionen 
DM über Harnburg in die Bundesrepublik 
Deutschland eingeführt. Gegenüber 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
bedeutet dies einen mengenmäßigen 
Zuwachs um 30 Prozent. Die Wertstei
gerung betrug sogar 66 Prozent; sie 
zeigt, daß die bereits in der zweiten Jah
reshälfte 1983 erkennbaren Preisauf
triebstendenzen sich in der Berichtspe
riode noch verstärkten. Innerhalb eines 
Jahres schnellten die Importpreise um 
mehr als ein Viertel in die Höhe. Lag der 
Durchschnittspreis je Tonne im ersten 
Halbjahr 1983 noch unter 5400 DM, so 
betrug er im gleichen Zeitraum des lau
fenden Jahres mehr als 6800 DM. Grund 
für den Anstieg dürften die schlechten 
Ernten in einigen Anbauländern bei 
gleichzeitig gestiegener Nachfrage in 
den Staaten des Nahen und Mittleren 
Ostens sein. 
Haupterzeuger des über Harnburg ein
geführtenTeeswar-wie im Vorjahr
die Volksrepublik China, auf die mehr als 
ein Viertel der Bezüge entfiel. An die 
zweite Stelle der Herstellungsländer 
schob sich überraschenderweise Ar
gentinien, das seine Lieferungen gegen
über den. ersten sechs Monaten 1983 
nahezu verdreifachte. Eine erhebliche 
Rolle spielten aber auch weiterhin die 
Importe aus Sri Lanka und Indien. Auf die 
genannten vier Länder entfielen mehr 
als drei Viertel der gesamten Einfuhr. 
Harnburg ist die Drehscheibe des deut
schen Teehandels, der Hafen der wich
tigste Umschlagplatz für die Einfuhren in 
die Bundesrepublik. Rund zwei Drittel 
der gesamten Tee-Importe werden hier 
angelandet. Horst Schlie 

Stagnation 
im Einzelhandel 
ln den ersten sieben Monaten 1984 ist 
der Umsatz im Hamburger Einzelhandel 
mit knapp drei Prozent nur schwach ge
stiegen; preisbereinigt bedeutet dies ein 
Stagnieren gegenüber dem gleichen 
Vorjahreszeitraum. 
ln einigen Branchen konnte der Gesamt
durchschnitt übertroffen werden. So 
stiegen die Umsätze bei Blumen und 
Pflanzen um 20 Prozent, bei Brennstof
fen um 14 Prozent. Auch Apotheken und 
Drogerien konnten ihr Vorjahresergeb
nis mit einem Plus von fünf Prozent deut
lich erhöhen. Dagegen mußten sich die 
übrigen Bereiche mit nur geringfügig 
steigenden oder stagnierenden Umsät
zen begnügen. 
Die Zahl der im Einzelhandel Beschäf
tigten ging um drei Prozent zurück. 
Rückläufig war dabei sowohl die Zahl 
der Vollbeschäftigten (minus zwei Pro
zent) als auch die der Teilzeitbeschäf
tigten (minus fünf Prozent). 

Erich Walter 
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.Verarbeitendes Gewerbe 1982 im Großstädtevergleich 

Vorbemerkungen 

Bei allen statistischen Untersuchungen 
ist es von Zeit zu Zeit nützlich, sich von 
der alleinigen Betrachtung der eigenen 
Stadt zu lösen und statt dessen darauf 
zu sehen, welche Bedeutung ihr im Ver
gleich zu anderen Städten zukommt. Im 
Zuge der Auswertung von Informationen 
aus dem .Statistischen Jahrbuch Deut
scher Gemeinden 1 ) ist eine Ausarbei
tung über den Bergbau und das Verar
beitende Gewerbe entstanden, die in 
leicht geänderter Form auch in dieser 
Zeitschrift von Interesse sein dürfte. Der 
Bergbau und das Verarbeitende Gewer
be sind die wichtigsten Zweige der Pro
duktionswirtschaft, über die regelmäßig 
aktuelle Daten erhoben werden und für 
die gesicherte Ergebnisse auch auf der 
Basis einzelner Städte anfallen. Dieser 
Beitrag enthält insofern eine Fülle von 
Daten über die Städte der Bundesrepu
blik, die sonst erst jeweils mühselig zu
sammengetragen bzw. errechnet wer
den müssen. Auch wenn ein Vergleich 
von Städten sehr unterschiedlicher Grö
ßen methodisch nicht unproblematisch 
ist, vermag ein genereller Überblick die 
eigene Standortbestimmung zu erleich
tern. 
Zwar erlangen der Handel und die ver
schiedenen Dienstleistungszweige vor 
allem in den Städten immer größere Be
deutung, der Bergbau und das Verarbei
tende Gewerbe repräsentieren jedoch 
auch heute noch einen bedeutsamen 
Teil der kommunalen Wirtschaftskraft 
Dieser Bereich umfaßt neben den Be
trieben, die schwerpunktmäßig Kohle, 
Erz und Kali abbauen oder aber Erdöl
und Erdgasbohrung betreiben, die ge
samte Industrie und das Verarbeitende 
Handwerk. Da Industriebetriebe dabei 
den weitaus größten Teil stellen, sollen 
die Begriffe "Industrie" und "Verarbei
tendes Gewerbe" hier synonym und je
weils unter Einschluß des Bergbaus ver
wendet werden. 
Den folgenden Abschnitten liegen die 
Ergebnisse der Monatsberichterstat
tung im Verarbeitenden Gewerbe zu
grunde, für die alle Betriebe von Unter
nehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 
regelmäßig melden. Der Rückgriff auf 
die Ergebnisse von Betrieben stellt si
cher, daß die Zahl der Beschäftigten 
ebenso wie die nachgewiesenen Lei
stungsdaten weitgehend regional zu
treffend zugeordent sind und sich nicht 
- wie bei Unternehmensdaten - auch 
auf Zweigniederlassungen beziehen, 
die in ganz anderen Regionen angesie
delt sind. 

')Verband Deutscher Städtestatistiker (Herausgeber): 
Städte in Zahlen - Ein Strukturbericht zum Thema 
Wirtschaft; Harnburg 1984. 
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Nachgewiesen sind die Ergebnisse für 
alle Großstädte des Bundesgebiets mit 
100 000 und mehr Einwohnern, mit Aus" 
nahme von Wolfsburg, wo wegen des 
Gewichts des Volkswagenwerkes eine 
Berichterstattung aus Geheimhaltungs-

. gründen nicht möglich ist. Anstelle der 
Daten für die Stadt Saarbrücken sind die 
des Stadtverbandes verwendet. 
Diese insgesamt 65 Städte stellen einen 
beachtlichen Teil der industriellen Kapa
zität der Bundesrepublik. in ihnen befin
den sich zwar nur 26 Prozent der Betrie
be im Verarbeitenden Gewerbe, hier 
sind aber 39 Prozent aller Industriebe
schäftigten tätig, die 47 Prozent des Ge
samtumsatzes dieses Bereiches erwirt
schaften. 
Für die den Kernpunkt des Beitrags aus
machenden Städtevergleiche sind ab
solute Zahlen über Beschäftigte und 
Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe im 
Prinzip nur bedingt aussagefähig, da der 
von der unterschiedlichen Größe derbe
trachteten Städte ausgehende Einfluß 

. auf die absoluten Größenordnungen die 
strukturellen Unterschiede häufig ver
deckt. Dennoch sollen die wichtigsten 
Daten - wenn auch vorwiegend nur in 
den tabellarischen Übersichten - auf
geführt werden, weil 
- einmal der interessierte Leser auf 

diese Weise bei deri notgedrungen 
sehr kurz gefaßten Ausführungen in 
die Lage versetzt wird, die für ihn er
forderlichen Überlegungen im Zu
sammenhang mit der jeweils betrach
teten Stadt selbst anzustellen, und 

- zum anderen auch die absoluten Da
ten durch erhebliche Abweichungen 
von der nach der Größe der Stadt er
warteten Reihenfolge strukturelle Be
sonderheiten erkennen lassen. 

Für Vergleiche zwischen Städten eignen 
sich jedoch sehr viel besser Kennziffern, 
bei denen die absoluten Werte durch 
Bezug auf die Einwohnerzahl relativiert 
sind. Auch wenn dies in vielen Fällen 
methodisch nicht ganz unproblematisch 
ist, werden die Strukturbesonderheiten 
dadurch besonders gut herausgearbei
tet. Eine dritte Betrachtungsebene ist 
die Charakterisierung der strukturellen 
Eigenarten durch besondere Kennzif
fern, die zum Beispiel die vorherrschen
de Betriebsgröße oder die Exportinten
sität kennzeichnen. 

2 Beschäftigte 

Von den zur Verfügung stehenden Merk
malen für das Verarbeitende Gewerbe 
kommt der Zahl der Beschäftigten die 
größte Bedeutung zu. Durch Sie wird un
ter anderem sichtbar, in welchem Aus
maß eine Stadt und ihre Bevölkerung auf 
die Industriefunktion und damit auf die 

Chancen und Risiken der konjunkturel
len Entwicklung in diesem Bereich fest
gelegt ist. Ausgehend von den absolu
ten Größenordnungen läßt sich im Ver
gleich der einzelnen Städte folgendes 
feststellen: 
- Als größte Industriestadt der Bundes

republik nach der Beschäftigtenzahl 
erweist sich München mit mehr als 
180 000 im Verarbeitenden Gewerbe 
Tätigen vor Berlin mit 168 000 und 
Harnburg mit 159 000. Damit führte 
die im Vergleich zu den meisten an
deren Städten positive Entwicklung 
der lsar-Metropole im Verarbeiten
den Gewerbe dazu, daß München die 
früheren Spitzenreiter Harnburg und 
Berlin überflügelt hat. Es sei aller
dings angemerkt, daß auf der Grund
lage der Zahl der Betriebe Berlin mit 
1125 vor Harnburg (915) und Mün
chen (612) an der Spitze läge. Nimmt 
man als Basis dagegen die Höhe der 
erzielten Umsätze, so hat Harnburg 
(83,6 Milliarden DM) die Spitzenposi
tion inne vor München ( 41 ,9 Milliar
den DM), Stuttgart (34,9 Milliarden 
DM) und Berlin (34,7 Milliarden DM).· 
Auf die so einfach erscheinende 
Frage nach der bedeutendsten Indu
striestadt gibt es offensichtlich keine 
eindeutige Antwort. 

- Bei der Zusammenfassung nach Ein
wohnergrößenklassenzeigt sich, daß 
die zwölf Städte mit 500 000 und 
mehr Einwohnern insgesamt gut 
46 Prozent aller Beschäftigten im 
Verarbeitenden Gewerbe der hier be
handelten Städte auf sich vereinigen. 
Auf die 19 Städte der nachfolgenden 
Größenklasse von 200 000 bis unter 
500 000 Einwohner entfallen 26 Pro
zent, fast ebensoviel wie auf die 34 
Großstädte mit 100 000 bis unter 
200 000 Einwohnern. 

- Die tabellarische Übersicht läßt eine 
Reihe· von Städten erkennen, die in 
der nach der Bevölkerungsgröße ge
ordneten Städteliste auffallend hohe 
Beschäftigtenzahlen im Verarbeiten- · 
den Gewerbe erkennen lassen. u·nfer 
den 20 größten Städten erweisen sich 
Frankfurt, Stuttgart, Duisburg, Nürn
berg und Mannheim als ver
gleichsweise industrieintensiv. 

Dies führt unmittelbar zu der Frage, wel
che Bedeutung dem Verarbeitenden 
Gewerbe für die einzelnen Städte zu
kommt, das heißt, wie stark die Städte 
vom Wohlergehen der ortsansässigen 
Industriebetriebe abhängig sind. Für die 
Beurteilung dieser Frage ist es erforder
lich, die von der Größe der einzelnen 
Städte ausgehenden Einflüsse zu elimi
nieren, was mit Hilfe der Einwohnerzah
len geschehen kann. Die auf diese Wei
se gewonnene Kennziffer "lndustriebe
satz" (Zahl der Beschäftigten im Verar-
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Tabelle 1 Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Auslandsumsatz im 
Verarbeitenden Gewerbe 1) in den Großstädten 1982 

Lf'd. 
llr. Stadt 

Betriebe Beschäftigte Umsatz I ~~a!~~-
insgesamt umsatz 

Hamburg in Zahlen 10. 1984 

:Anzahl 

- Städte mit 500 000 und mehr Einwohnern -

Berlip. (West) 

2 HAMBURG 

3 München 
4 Köln 
5 Essen 
6 Frankfurt am Main 
7 Dortmund 
8 Diisseldorf 
9 Stuttgart 

10 Duisburg 
11 Bremen 
12 Hannover 

Zusammen 

1 125 167 800 
915 159 383 
612 180 329 
427 112 650 
272 53 860 
334 102 738 
246 68 835 
278 86 888 
382 126 706 
183 94 426 
309 72 696 
296 89 322 

5 379 1 315 633 

Mio. DM 

34 694 
83 633 
41 935 
29 062 
12 120 
22 968 
8 829 

17 748 
34 929 
14 540 
17 492 
14 890 

332 840 

- Städte mit 200 000 bis unter 500 000 Einwohnern -

13 llürnberg 
14 Bochum 
15 Wuppertal 
16 Bielefeld 
17 Mannheim 
18 Gelsenkirchen 
19 Bonn 
·20 Wiesbaden 
21 Münster· 
22 Karlsruhe 
23 Braunschweig 
24 Mönchengladbach 
25 Kiel 
26 Augeburg 
27 Aachen 
28 Oberhausen 
29 Krefeld 
30 Lübeck 
31 Hagen 

389 
170 
377 
271 
222 
132 
109 
116 
80 

213 
164 
192 
140 
193 
127 

72 
156 
150 
175 

Zusammen 3 448 

93 807 11 286 
52 862 12 461 
60 404 8 627 
46 349 6 322 
72 262 13 757 
45 822 18 585 
15 081 2 789 
24 200 3 828 
10 486 1 985 
36 586 11 332 
29 821 3 697 
29 969 4 231 
26 037 4 333 
48 855 5 170 
22 815 2 703 
30 459 5 713 
43 495 7 968 
23 976 3 247 
28 779 5 571' 

742 065 133 605 

- Städte mit 100 000 bis unter 200 000 Einwohnern -

32 Kassel 126 27 873 3 519 
33 Saarbrücken 2) 209 63 038 10 924 
34 Mainz 98 23 536 5 059 
35 Harne 82 21 421 2 765 
36 Mülheim an der Ruhr 83 23 666 3 869 
31 Freiburg im Breisgau 100 14 913 2 744 
38 Ramm 74 21 254 3 4.47 
39 Solingen 234 24 331 2 825 
40 LeverkUBen 59 52 215 10 152 
41 Ludwigshafen 76 62 158 16 772 
42 Osnabrück 120 20 848 2 852 
43 IleuS 92 20 614 4 469 
44 Darmstadt 93 29 863 3 751 
45 Bremerhaven 75 12 223 1 780 
46 Oldenburg (Oldb.) 86 10 087 1 610 
47 Heidelberg 85 14 664 2 745 
48 Regensburg 114 17 763 1 790 
49 Göttingen 86 13 534 2 057 
50 Würzburg 98 14 251 1 883 
51 Remscheid 190 26 199 3 136 
52 Recklinghausen 55 4 457 445 
53 Bottrop 53 10 120 1 703 
54 Koblenz 63 8 740 1 817 
55 Salzgitter 60 31 652 5 635 
56 Heilbronn 121 20 139 2 633 
57 Siegen 101 17 426 2 469 
58 Paderborn 68 19 024 3 181 
59 Offenbach am MaiD 100 21 015 5 706 
60 Pforzheim 245 23 635 4 185 
61 Witten 60 20 299 2 271 
62 Erlangen 60 35 482 8 945 
63 Hildesheim 84 15 027 2 540 
64 Bergisch Gladbach 53 7 667 1 258 
65 Ulm 111 29 971 6 007 

Zusammen 3 414 779 105 137 544 

65 Städte insgesamt 12 241 2 836 803 603 989 

1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. 
2) Stadtverband Saarbrücken. 

4 076 
9 987 

16 9n 
8 923 
1 442 
7 234 
1 732 
5 891 

13 216 
4 691 
4 119 
5 006 

83 292 

2 604 
5 981 
2 053 
1 419 
4 838 
2 055 

707 
1 219 

538 
1 435 
1 363 
1 392 
1 180 
1 652 

566 
1 974 
3 467 

744 
1 358 

36 545 

729 
2 129 
1 619 
1 036 
2 225 

629 
1 069 

811 
5 400 
9 034 

642 
930 

1 679 
433 

89 
1 317 

220 
674 
354 

1 282 
87 

197 
347 

2 121 
436 
662 
895 

1 674 
1 194 

544 
5 862 
'873 

294 
2 331 

49 818 

169 655 
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Tabelle 2 Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe 1) je 1000 Einwohner in den Großstädten 1982 

Lfd. 
Beschäftigte Lfd. 

Beschäftigte 

Nr. Stadt je 1000 Nr. Stadt je 1000 
Einwohner Einwohner 

1 Ludwigshafen 392 34 Hagen 133 
2 Erlangen 346 35 Bochum 133 
3 Saarbrücken 2) 329 36 Oberhausen 133 
4 Leverkusen 327 37 Osnabrück 133 
5 Ulm 300 38 Mülheim an der Ruhr 132 
6 Salzgitter 281 39 Bremen 132 
7 Mannheim 238 40 Mainz 126 
8 Pforzheim 224 41 Ramm 124 
9 Stuttgart 220 42 Herne 119 

10 Darmstadt 216 43 Köln 116 
11 Remscheid 205 44 Mönchengladbach 116 
12 Augeburg 197 45 Braunschweig 115 
13 Nürnberg 195 46 Dortmund 114 
14 Krefeld 194 47 Würzburg 110 
15 Witten 193 48 Lübeck 110 
16 Offenbach am Main 191 49 Heidelberg 109 
17 Heilbronn 1.81 50 Kiel 104 
18 Faderborn 173 51 Göttingen 103 
19 Duisburg 171 52 HAMBURG 98 
20 Hannover 169 
21 Frankfurt am Main 165 53 Aachen 93 
22 Siegen 157 54 Berlin (West) 89 
23 Wuppertal 155 55 Bottrop 89 
24 Gelsenkirchen 153 56 Bremerhaven 89 
25 Bielefeld 149 57 Wiesbaden 88 
26 Solingen 149 58 Essen 84 
27 Düsseldorf 148 59 Freiburg im Breisgau 84 
28 Hildesheim 147 60 Koblenz 77 
29 Kassel 144 61 Bergisch Gladbach 76 
30 München 140 62 Oldenburg (Oldb.) 13 
31 NeuB 139 63 Bonn 52 
32 Karlsruhe 135 64 Münster 39 
33 Regensburg 134 65 Recklinghausen 37 

1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. 
2) Stadtverband Saarbrücken. 

beitenden Gewerbe je 1000 Einwohner), 
zeigt das unterschiedliche Gewicht der 
Funktion "Industrie" in den einzelnen 
Städten. Allerdings sei darauf hingewie
sen, daß der Bezug auf die Einwohner
zahl nicht bedeutet,· daß auch alle Be
schäftigten im Verarbeitenden Gewerbe 
der Bevölkerungszahl der jeweiligen 
Stadt entstammen. Wegen der Ein- und 
Auspendler ergeben sich oft recht be
trächtliche Abweichungen. Immerhin 
wird ein vergleichsweise hoher Indu
striebesatz auch auf einen relativ hohen 
positiven Pendlersaldo und damit auf ei
ne starke Zentralität der jeweiligen Stadt 
schließen lassen. 
Das arithmetische Mittel für den Indu
striebesatz aller hier aufgeführten 65 
Städte lag bei 138 lndustriebeschäftig
ten/1 000 Einwohner, der Median bei 
134. Insgesamt gesehen ist eine relativ 
gleichmäßige Verteilung im Sinne einer 
Gauß'schen Normalverteilung zu beob
achten. Die Übersicht für die einzelnen 
Städte zeigt aber eine Reihe. bemer
kenswerter Einzelaspekte: 
- Auffällig ist zunächst einmal die au

ßerordentlich hohe Spanne zwischen 
den Städten mit den höchsten und 
niedrigsten Werten. Sie reicht von 
Ludwigshafen mit 392 Industriebe
schäftigten je 1000 Einwohner bis hin 
zu Recklinghausen mit nur 37. Nicht 
weniger als elf Städte haben mehr als 
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200 Beschäftigte je 1000 Einwohner, 
auf der anderen Seite finden sich 
aber auch 14 Städte, in denen die Be
schäftigten im Verarbeitenden Ge
werbe weniger als zehn Prozent der 
Einwohner ausmachen. 

- ln der Spitzengruppe der Industrie
städte liegen nach Ludwigshafen Er
langen (346), Saarbrücken (329), Le
verkusen (327) und Ulm (300). Kenne 
zeichnend ist, daß es sich hierbei fast 
ausschließlich um mittelgroße Städte 
handelt, bei denen entweder ein'.gro
ßes Werk (zum Beispiel die Bayer
Werke in Leverkusen) oder aber ein 
bzw. zwei Industriebereiche dominie
ren. Als industriereichste der großen 
Metropolen mit m.ehr als 500 000 Ein
wohnern erweist sich Stuttgart, das 
mit einem Wert von 220 immerhin an 
neunter Stelle liegt vor Duisburg 
( 171 ), Hannover ( 169) und Frankfurt 
(165). 

- Das andere Ende der Skala bilden die 
Städte, in denen das Verarbeitende 
Gewerbe nur eine untergeordnete 
Rolle zu spielen vermag. Den nied
rigsten Industriebesatz wiesen 1982 
Recklinghausen (37), Münster (39) 
und Bann (52) auf. Bei den meisten 
Städten mit einem niedrigen Indu
striebesatz handelt es sich um Ver
waltungs- und Dienstleistungszen
tren, häufig um Solitärstädte, die die 

Funktion eines Einkaufs- und Dienst
leistungszentrums auch für das Um
land übernommen haben. Auffallend 
ist auch, daß fast alle Ruhrgebiets
städte, in denen früher die Produk
tionsfunktion durch Bergbau und 
Stahlindustrie dominierte, heute weit 
ins Mittelfeld der hier betrachteten 
Rangskala gerückt sind oder gar ganz 
am Ende rangieren. So liegen nur 
Witten, Duisburg und Gelsenkirchen 
in der oberen Hälfte. Hagen, Bochum, 
Oberhausen, Mülheim, Hamm, Herne 
und Dortmund nehmen Plätze zwi
schen 34 und 46 ein, und Bottrop, Es
sen sowie Recklinghausen liegen so
gar ganz weit hinten. 

- Bei der Mehrzahl der Großstädte mit 
500 000 und mehr Einwohnern spielt 
die Industriefunktion nur eine nach
geordnete Rolle. Der Schwerpunkt 
liegt offenbar bei Verwaltung und 
Dienstleistung. So weisen acht der 
zwölf größten Städte weniger als 150 
Industriebeschäftigte je 1000 Ein
wohner auf. 

- Harnburg liegt mit 98 Beschäftigten je 
1000 Einwohner erst an 52. Stelle un
ter allen Großstädten der Bundesre
publik. Von den Städten mit 500 000 
und, mehr Einwohnern weisen ledig
lich Berlin mit 89 und Essen mit 84 ei
nen geringeren Industriebesatz auf. 
Handel und Dienstleistungen domi-
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nieren ·in der Hansestadt in weit hö
herem Maß als in den anderen Groß
städten. Dies ist vor allem auf die 
starke Ausrichtung auf Hafen und Au
ßenhandel zurückzuführen, aber 
auch darauf, daß Harnburg spezielle 
Dienstleistungen nicht nur für seine 
Einwohner, sondern ebenso für das 
Umland und den gesamten norddeut
schen Raum erbringt. 

- Betrachtet man den Industriebesatz 
in den einzelnen Gemeindegrößen
klassen, so zeigt sich tendenziell eine 
steigende Zahl von Industriebeschäf
tigten bei sinkender Einwohnerzahl. 
Während bei den Städten mit 500 000 
und mehr Einwohnern im Schnitt nur 
126 Industriebeschäftigte je 1000 
Einwohner zu verzeichnen waren, 
stieg der Industriebesatz bei den 
Städten zwischen · 200 000 und 
500 000 auf 137 und in der folgenden 
Größenklasse sogar auf 167 an. 

3 Umsatz 

Der Umsatz ist einer der wenigen lei
stungsbezogenen Indikatoren, die im 
Verarbeitenden Gewerbe regelmäßig 
erhoben und zudem sehr weitgehend re
gionalisiert werden können. Er wird da
her gern als Hilfsgröße zur Beurteilung 
der wirtschaftlichen Leistung benutzt, 
obwohl im Umsatz eine Reihe von Kom
ponenten enthalten sind, die mit der Lei
stungserstellung im jeweiligen Betrieb 
nur wenig zu tun haben. ln diesem Zu
sammenhang ist vor allem an die Vorlei-. 
stung anderer, vorgelagerter Produk
tionsstufen und an indirekte Steuern zu 
denken, die als Preisbestandteile wei
tergegeben werden. Da der Umfang die
ser nicht leistungsbezogenen Bestand
teile von Branche zu Branche und damit 
auch von Stadt zu Stadt sehr unter
schiedlich ist, ergeben sich teilweise er
hebliche Verzerrungen. Ein extremes 
Beispiel hierfür ist die Mineralölverar
beitung, bei der ein relativ großer Vorlei
stungsanteil mit extrem hohen indirek
ten Steuern zusammentrifft. 
Bei feinen regionalen Gliederungen ist 
zusätzlich zu beachten, daß oft die nicht 
eindeutig auf bestimmte Betriebsstätten 
lokalisierbaren Umsätze dem Sitz der je
weiligen Hauptverwaltung zugeschrie
ben werden. Das hat zur Folge, daß dort 
teilweise sehr hohe Umsätze nachge
wiesen werden, ohne daß dem ein Äqui
valent an Produktionsleistung gegen
übersteht. Hinzu kommt, daß in dem hier 
verwendeten Umsatzbegriff nicht nur 
der Umsatz aus industrieller Eigener
zeugung, sondern auch die "sonstigen 
Umsätze" enthalten sind. Deren Haupt
bestandteil entsteht aus Handels
aktivitäten, die aus den genannten 
Gründen meist der Hauptverwaltung zu
geschrieben werden; dies führt zusätz
lich zu einer Überbetonung des wirt
schaftlichen Gewichts derjenigen Stadt, 
an der das Unternehmen seinen Sitz hat. 
Bei Zugrundelegung der absoluten Grö-
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Benordnungen erweist sich mit großem 
Vorsprung Harnburg mit 83,6 Milliarden 
DM als Stadt mit den höchsten indu
striellen Umsätzen- vor München ( 41 ,9 
Milliarden DM), Stuttgart (34,9 Milliar
den DM), Berlin (34,7 Milliarden DM) und 
Köln (29, 1 Milliarden DM). Zum besse
ren Verständnis sei darauf hingewiesen, 
daß dies zu einem erheblichen Teil auf 
die in der Hansestadt ansässige Mine
ralölwirtschaft zurückzuführen ist. Die 
Mehrzahl der großen deutschen Mine
ralölunternehmen hat ihren Sitz in Harn
burg, was in doppelter Hinsicht zu den 
außergewöhnlich hohen Umsatzzahlen · 
beiträgt. Einmal sind durch die im letzten 
Jahrzehnt explosionsartig gestiegenen 
Einstandspreise für rohes Erdöl und die 
hohen Mineralölsteueranteile im Ver
kaufspreis der Endprodukte die Umsät
ze der Mineralölverarbeitung stark auf
gebläht. Zum anderen fällt ein beträcht
licher Anteil an Umsätzen Harnburg als 
Unternehmenssitz im oben erwähnten 
Sinne zu~ Dadurch kommt die Mineralöl
wirtschaft in Harnburg auf einen Anteil 
von fast 60 Prozent am gesamten Um
satz im Verarbeitenden Gewerbe, auf 
der Basis der Beschäftigten jedoch nur 
auf knapp sieben Prozent. 
Wenn mantrotzdes Umstandes, daß ein 
logischer Zusammenhang zwischen 
Umsatz und Einwohnerzahl wohl kaum 
herzustellen ist, die Größenunterschie
de der Städte durch den Bezug auf die 
Bevölkerungszahl eliminiert, so ergibt 
sich in der Spitzengruppe die nachste
hende Rangfolge (Umsatz jeweils in Mil
lionen DM je 1000 Einwohner): 

1. Ludwigshafen 105,7 7. Saarbrücken 57,0 
2. Erlangen 87,1 8. Offenbach 51,9 
3. Leverkusen 63,7 9. Harnburg 51,3 
4. Gelsenkirchen 62,0 10. Salzgitter 50,1 
5. Stuttgart 60,7 11. Mannheim 45,3 
6. Ulm 60,0 12. Kerlsruhe 41,8 

Damit wird- mit einigen graduellen Ab
weichungen - die auf der Basis der ln
dustriebesatzziffern gewonnene Rang
skala der bedeutendsten Industriestädte 
bestätigt. Allerdings gibt es auch einige 
bemerkenswerte Abweichungen. So 

. liegt Harnburg nach der Umsatzkenn
zahl an neunter, nach der Beschäftig
tenrelation jedoch erst an 52. Stelle; hier 
spielt wiederum die Mineralölwirtschaft 
die ausschlaggebende Rolle. Auch 
Karlsruhe und Gelsenkirchen haben 
nach den Umsätzen je 1000 Einwohner 
einen höheren Platz in der Reihenfolge 
der Städte als nach der Beschäftigten
zahl je 1000 Einwohner. 

4 Ausgewä~lte Kennziffern 

Für eine vertiefte Betrachtung wurden 
aus der Vielfalt der Beziehungen zwi
schen den erhobenen numerischen Grö
ßen einige wichtige Kennziffern ausge
wählt, mit deren Hilfe auf bedeutsame 
Einzelaspekte der Städte hingewiesen 
werden kann. Um den vorgegebenen 
Rahmen nicht zu sprengen, sind in den 

tabellarischen Übersichten jeweils nur 
die Städte mit besonders hohen und teil
weise mit besonders niedrigen Mark
malsausprägungen dargestellt. 

4.1 Wirtschaftsstruktur 

Für die hier zu behandelnden Städte ste
hen Informationen hinsichtlich ihrer 
Wirtschaftsstruktur nur in der Gliede
rung nach Wirtschaftshauptgruppen zur 
Verfügung. Feinere Untergliederungen 
nach einzelnen Branchen verbieten sich 
von vornherein wegen der gesetzlichen 
Geheimhaltungsregelungen für Einzel
angaben. Schon auf der Grundlage der 
Wirtschaftshauptgruppen gibt es eine 
Reihe von Städten,-bei denen wegen des 
starken Übergewichts einzelner Betrie
be eine Berichterstattung im vollen Um
fang nicht möglich ist. Von den zur Ver
fügung stehenden Merkmalen wurde für 
diesen Großstadtvergleich die Zahl der 
Beschäftigten ausgewählt, die am ehe
sten die Bedeutung der einzelnen Berei
che innerhalb des Verarbeitenden Ge
werbes wiederzugeben vermag. 
Bei der Mehrzahl der Städte spielt die ln
vestitionsgüterherstellung - mit dem 
Maschinenbau, der Elektrotechnik und 
dem Straßenfahrzeugbau als wichtig
sten Wirtschaftszweigen - die heraus
ragende Rolle. ln nicht weniger als 37 
Städten waren mehr als die Hälfte aller 
Beschäftigten im Verarbeitenden Ge
werbe in diesem Bereich tätig, in zehn 
weiteren Großstädten nahm der Investi
tionsgütersektor die erste Position ein, 
ohne daß die 50-Prozent-Grenze über
schritten wurde. 
Weit an der Spitze der Großstädte, die 
vom Investitionsgüterbereich geprägt 
sind, stand Erlangen (93 Prozent), in 
starkem Maße bedingt durch die hier an
sässigen Siemens-Werke. Auf den fol
genden Rängen befanden sich Kiel (85 
Prozent) mit dem Schiffbau als heraus-

' ragender Branche und Stuttgart (84 Pro
zent), wo der Straßenfahrzeugbau eine 
wichtige Rolle spielt. Aber auch in Hil
desheim, Remscheid, Braunschweig, 
Ulm, Kassel und München waren jeweils 
mehr als drei Viertel aller Industriebe
schäftigten im Investitionsgütersektor 
tätig. Harnburg lag mit einem Anteil von 
knapp 52 Prozent an 36. Stelle, wobei in 
der Hansestadt die Elektrotechnik, der 
Maschinenbau und der Schiffbau als die 
wichtigsten Zweige der Investitionsgü
terherstellung anzusehen sind. 
Da Zahlen über den Bergbau aus Ge
heimhaltungsgründen in fast allen Städ
ten nicht veröffentlicht werden können, 
ist dieser Zweig mit der Grundstoff- und 
Produktionsgüterherstellung, deren 
wichtigste Branchen die Chemische In
dustrie, die Gießereien sowie die Gum
miverarbeitung sind, zusammengefaßt 
worden. Bei 13 Städten liegt der wirt
schaftliche Schwerpunkt innerhalb des 
Verarbeitenden Gewerbes in diesem 
Bereich. Weit an der Spitze finden sich 
Ludwigshafen und Leverkusen, in denen 
die großen Chemie-Werke BASF bzw. 
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Tabelle 3 Großstädte mit besonders hohen Anteilen der Beschäftigten einer Wirtschaftshauptgruppe 
an allen Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe 1982 

Rang
ziffer Stadt % Rang

ziffer Stadt 

a) Investitionsgüterherstellung b) Bergbau/ Grundstoff- und Produktionsgüterherstellung 1) 

1 Erlangen "93.3 1 Ludwigshafen 90,4 
2 Kiel 84,8 2 Leverk:usen 85,7 
3 Stuttgart 83,6 3 Ramm 76,1 
4 Hildesheim 79.7 4 Duisburg 75,1 
5 Remscheid 79,6 5 Bottrop 71,6 
6 Braunschweig 77.5 6 Gelsenkirchen 61,2 
7 Ulm 75,6 7 Herne 57,6 
8 Kassel 75,5 8 Siegen 57.3 
9 München 75.3 9 Oberhausen 54.4 

10 Recklinghausen 74.7 10 . Dortmund 54,2 
11 Nürnberg 73,3 26 HAMBURG 25,8 12 Solingen 70,8 
13 Mannheim 69,8 
14 Heidelberg 66,5 c) Verbrauchsgüterherstellung 15 Offenbach am Main 66,4 
16 Köln 64,9 1 Mönchengladbach 38,0 17 Bochum 64,7 
18 Lübeck 62,7 2 Pforzheim 36,4 
19 Berlin (West) 62,6 3 Bielefeld 29,3 
20 Bremerhaven 62,4 4 Würzburg 28,3 
21 Augeburg 62,3 5 Oldenburg (Oldb.) 28,3 

. 22 Göttingen 61.9 6 Mainz 28,3 
23 Hannover 61,5 7 Augeburg 27.7 
24 Heilbronn 60,3 8 Bonn 27,3 
25 Bremen 59,5 9 Bergisch Gladbach 27,1 
26 Witten . 57,9 38 HAMBURG 8,8 
27 Regensburg 57,5 
28 Würzburg 57,2 
29 Faderborn 56,6 d) Nahrungs- und Genuamittelherstellung 
30 Karlsruhe 56,4 
31 Mönchengladbach 55,8 1 Bremerhaven 28,3 
32 Koblenz 54,0 2 Oldenburg (Oldb.) 21,1 
33 Pforzheim 53,0 3 Bremen 19,9 
34 Wuppertal 53,0 4 Aachen 19,5 
35 Neuß 52,0 5 Bonn 15,6 
36 HAMBURG 51,8 6 Koblenz 15' 1 

37 Essen 51.4 8 HAMBURG 13,6 

1) Außerdem überwiegt der Bergbau bzw. die Grundstoff- und Produktionsgüterherstellung deutlich in Salzgitter, Bergisch 
Gladbach und dem Stadtverband Saarbrücken. Eine Veröffentlichung der genauen Quoten ist aus-Geheimhaltungsgründen 
nicht möglich. 

Bayer eine dominierende Stellung besit
zen. 
Aber auch in den Bergbaustädten 
Hamm, Duisburg und Bottrop betrug der 
Anteil des Grundstoffbereichs mehr als 
70 Prozent. Harnburg nahm mit knapp 26 
-Prozent den 26. Rang ein, wobei hier das 
Schwergewicht in der Chemischen Indu
strie und der Mineralölverarbeitung 
liegt. 
Der Verbrauchsgüterherstellung 
kommt im Vergleich zu den vorgenann
ten Wirtschaftsbereichen nur eine unter
geordnete Stellung zu. Bei keiner Stadt 
lag der Schwerpunkt innerhalb des Ver
arbeitenden Gewerbes im Verbrauchs
gütersektor, und nur bei insgesamt neun 
Großstädten war mehr als jeder vierteln
dustriebeschäftigte in diesem Bereich 
tätig. Spitzenreiter sind die Städte 
Mönchengladbach mit 38 Prozent und 
Pforzheim mit 36 Prozent. Harnburg war 
mit knapp neun Prozent an 38. Stelle 
plaziert. 
Die kleinste der Wirtschaftshauptgrup
pen ist in der Bundesrepublik insgesamt 
das Nahrungs- und Genußmittelge~ 
werbe, in dem die Brauereien, die Her
stellung von Backwaren sowie die 
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Fleischwarenindustrie die beschäfti
gungsstärksten Wirtschaftszweige sind. 
Nur in sechs Städten lag der Anteil der 
Nahrungs- und Genußmittelindustrie am 
Verarbeitenden Gewerbe insgesamt 
über 15 Prozent, wobei Bremerhaven 
mit seiner Fischverarbeitung mit 28 Pro
zent die Spitzenposition einnahm. Harn
burg wies 1982 einen verhältnismäßig 
hohen Anteil von Industrien dieses Be
reiches aus und hatte mit knapp 14 Pro
zent die 8. Position inne, wobei die Her
stellung von Süßwaren, die Tabakverar
beitung, die Brauereien und die Backwa
renherstellung herausragten. 
Abschließend sei darauf hingewiesen, 
daß es immerhin 15 Städte gab, bei de
nen ein einzelner Wirtschaftsbereich 
kein absolutes Übergewicht besaß. Am 
häufigsten war dabei der Fall, daß Inve
stitionsgüterherstellung und Grund
stoff- bzw. Produktionsgüterindustrie 
die beherrschende Rolle spielten, so 
zum Beispiel in Frankfurt, Düsseldorf, 
Wiesbaden, Münster, Krefeld, Hagen, 
Mülheim, Osnabrück und Darmstadt Bei 
den Städten Bielefeld, Mainz und Olden
burg spielte neben dem Investitionsgü
terbereich die Verbrauchsgüterherstel-

lung die zweitwichtigste Rolle. Am aus
geglichensten war die Wirtschaftsstruk
tur in Bonn und Aachen sowie mit gewis
sen Einschränkungen auch in Freiburg, 
wo allen Wirtschaftshauptgruppen ein 
gleichermaßen nennenswertes Gewicht 
zukam. 

4.2 Durchschnittliche 
Betriebsgröße 

Kennziffern zur durchschnittlichen Be
triebsgröße lassen sich sowohl auf der 
Basis der eingesetzten Arbeitskräfte als 
auch auf der des erwirtschafteten Um
satzes berechnen. Insgesamt dürfte die 
Zahl der Beschäftigten die bessere Be
zugsgrundlage bilden, da bei Benutzung 
des Umsatzes durch die unterschiedli
chen Vorleistungs- und/oder Steueran
teile erhebliche Verzerrungen zwischen 
den einzelnen Städten denkbar sind. 
Hinsichtlich der durchschnittlichen Grö
ße der Betriebe im Verarbeitenden Ge
werbe besteht zwischen den Städten ei
ne erhebliche Variationsbreite. Auf der 
Basis der Beschäftigten reicht diese von 
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Tabelle 4 Betriebsgröße im Verarbeitenden Gewerbe 1) in ausgewählten Großstädten 1982 

Rang- Städte mit besonders Anzahl Rang- Städte mit besonders Anzahl - -ziffer hoher Merkmalsausprägung 1000 DM ziffer niedriger Merkmalsausprägung 1000 DM 

a) Beschäftigte je Betrieb 

1 Leverkusen 885 65 Recklinghausen 81 
2 Ludwigehafen 818 64 Pforzheim 96 
3 Erlangen 591 63 Solingen 104 
4 Salzgitter 528 62 Oldenburg (Oldb.) 117 
5 Duisburg 516 61 Miinster 131 
6 Oberhausen 423 60 Remscheid 138 
7 Gelsenkirchen 347 59 Bonn 138 
8 Witten 338 58 Koblenz 139 
9 Stuttgart 332 57 Bergisch Gladbach 145 10 Mannheim 326 56 Würzburg 145 11 Darmstadt 321 55 Freiburg im Breisgau 149 12 Düsseldorf 313 

54 Berlin (West) 149 13 Bochum 311 
14 Frankfurt am Main 308 53 Regensburg 156 
15 Hannover 302 52 Mönchengladbach 156 
40 HAMllURG 174 51 Göttingen 157 

b) Umsatz je Betrieb in 1000 DM 

1 Ludwigehafen 220 684 65 Recklinghausen 8 091 
2 Leverkusen 172 068 64 Solingen 12 073 
3 Erlangen 149 083 63 Regensburg 15 702 
4 Gelsenkirchen 140 795 62 Pforzheim 17 082 
5 Salzgitter 93 917 61 Oldenburg (Oldb.) 18 721 
6 Stuttgart 91 437 60 Würzburg 19 214 

7 HAMllURG 91 402 59 Remscheid 19 663 
58 Aachen 21 283 

8 Duisburg 79 454 57 Lübeck 21 647 
9 Oberhausen 79 347 56 Heilbronn 21 760 10 Bochum 73 300 

55 Mönchengladbach 22 036 11 Frankfurt am Main 68 766 
12 Miinchen 68 521 54 Braunschweig 22 543 
13 Köln 68 061 53 Wuppertal 22 883 
14 Düsseldorf 63 842 52 Bielefeld 23 328 . 
15 Mannheim 61 968 51 Bremerhaven 23 733 

1) Betriebe von Unternehmen m!t 20 und mehr Beschäftigten. 

885 Beschäftigten je Betrieb bei Lever
kusen bis zum Wert von 81 bei Reckling
hausen. Noch stärker sind die .Unter
schiede auf der Grundlage des Umsat
zes: Hier steht dem Spitzenreiter Lud
wigshafen mit knapp 221 Millionen DM je 
Betrieb Recklinghausen mit acht Millio
nen DM als Stadt mit dem niedrigsten 
Wert gegenüber. Erwartungsgemäß ist 
die durchschnittliche Betriebsgröße dort 
am höchsten, wo die Wirtschaft der 
Stadt weitgehend von einem Industrie
giganten mitbestimmt wird, wie dies zum 
Beispiel bei Leverkusen, Ludwigshafen, 
Erlangen oder Salzgitter der Fall ist. Das 
Vorhandensein von Hauptverwaltungen 
großer Mehrbetriebsunternehmen spielt 
aber selbst bei Großstädten mit 500 000 
und mehr Einwohnern eine Rolle, in de
nen sonst wegen der breit gefächerten 
Industriepalette das klein- und mittelbe
triebliche Element stark ins Gewicht 
fällt. Dies gilt vor allem bei Zugrundele
gung der Umsätze: Hier liegen mit Stutt
gart, Harnburg und Duisburg gleich drei 
Städte mit mehr als einer halben Million 
Einwohner im Spitzenfeld, und Frank
furt, München, Köln und Düsseldorf fol
gen dicht auf. Die sieben Städte mit der 
höchsten Betriebsgröße übertreffen da
bei den allgemeinen Durchschnitt von 
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49 300 DM um etwa das Doppelte bis 
Fünffache. 
Am anderen Ende der Skala finden sich 
weit überwiegend mittlere Städte, die 
über keinerlei Großindustrie verfügen. 

4.3 Arbeiteranteil 

Die Beschäftigtenentwicklung im Verar
beitenden Gewerbe ist gerade im letzten 
Jahrzehnt dadurch gekennzeichnet, daß 
die Verwaltungs- und Dienstleisttmgs
funktionen auch innerhalb des institutio
nell nach dem wirtschaftlichen Schwer
punkt abgegrenzten Verarbeitenden 
Gewerbes zunehmen. 
Der Anteil der eigentlichen Produktions
vorgänge ist durch Rationalisierung in
folge verstärkten Maschineneinsatzes 
und verbunden mit einer starken Erhö
hung der Arbeitsproduktivität rückläufig. 
Verwaltungsfunktionen, eingegliederte 
Handels- und Verkehrstätigkeiten oder 
Forschung und Entwicklung gewinnen 
innerhalb des Verarbeitenden Gewer
bes eine immer größere Bedeutung. ln
sofern bietet der Anteil der Arbeiter an 
den Beschäftigten ergänzende Einblik
ke. Er läßt- mit Abstrichen - den Um
fang der eigentlichen Produktionsfunk-

tion- gegenüber den Verwaltungs- und 
Dienstleistungsteilen erkennen, die 
schwerpunktmäßig von Angestellten 
wahrgenommen werden. Insbesondere 
Städte, in denen die Hauptverwaltungen 
großer Unternehmen untergebracht sind 
und in denen eine Vielzahl von Funktio
nen für das Gesamtunternehmen wahr
genommen werden, zeigen in dieser Be
ziehung extrem niedrige Anteile der Ar
beiter an der Gesamtzahl der Beschäf
tigten. 
So erweisen sich Bottrop, Hamm, Bo
chum, Salzgitter, Recklinghausen und 
Gelsenkirchen als Städte, deren Verar
beitendes Gewerbe in hohem Maß auf 
die Wahrnehmung von Produktionsfunk
tionen im engeren Sinne ausgerichtet 
ist. Umgekehrt ist der Anteil der Ange
stellten an den Beschäftigten vor allem 
in Erlangen, Frankfurt, Darmstadt, Mün
chen und Leverkusen besonders hoch. 
Aber auch in Harnburg beschäftigt das 
Verarbeitende Gewerbe ungewöhnlich 
viele Angestellte ( 43 Prozent). Neben 
den Verwaltungstätigkeiten, die in allen 
Produktionsbetrieben anfallen, sind hier 
zusätzlich die reinen Hauptverwaltun
gen großer Mehrländerunternehmen zu 
erwähnen, die vor allem in der Mineralöl
verarbeitung, der Chemie und im Nah-
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Tabelle 5 Anteil der Arbeiter an den Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe 1) 
in ausgewählten Großstädten 1982 

Rang- Städte mit besonders % Rang- Städte mit besonders 
% ziffer hoher Merkmalsausprägung ziffer niedriger Merkmalsausprägung 

1 Bottrop 82,0 65 Erlangen 34,8 
2 Ramm 79.2 64 Frankfurt am Main 50,4 
3 Bochum 79,1 63 Darmstadt 50,4 
4 Salzgitter 78,6 62 München 50,6 
5 Recklinghausen 78,3 61 LeverkuBen · 51,8 
6 Gelsenkirchen 78,2 60 Stuttgart 53.7 
7 Osnabrück 76,3 59 Ludwigshafen 54,8 
8 Saarbrücken 2) 76,0 58 Heidelberg 54.9 

.57 Freiburg im Breisgau 55,9 
9 Witten 75.9 56 Karlsruhe 56,8 

10 Bremerhaven 75,8 
11 Hildeshilim 75.3 55 HAMBURG 57,2 
12 Hagen 74.4 54 Düsseldorf 57,3 
13 Mülheim an der Ruhr 72,5 53 Münster 58,4 
14 Regensburg 72,2 52 Mainz 58,7 
15 Dortmund 71 ,o 51 Offenbach am Main 59,5 

2
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten, 

) Stadtverband Saarbrücken. 

rurigs- und Genußmittelbereich anzu
treffen sind. Wichtig ist in diesem Zu
sammenhang der Hinweis darauf, daß 
"Verwaltungstätigkeiten" zu Lasten der 
Produktion ständig an Boden gewinnen. 
Betrug der Arbeiteranteil1970 im Verar
beitenden Gewerbe Hamburgs 67 Pro
zent, waren es 1982 nur noch 57 Pro
zent. 

4.4 Löhne und Gehälter je 
Beschäftigten 

Die Summe der Löhne und Gehälter je 
Beschäftigten ist zum einen ein Indikator 
dafür, wieviel in den Städten von der In
dustrie für den Produktionsfaktor Arbeit 
gezahlt wird. Sie ermöglicht daher einen 
Rückschluß auf die aus der Beschäfti
gung im Verarbeitenden Gewerbe ent
stehende Kaufkraft. Zum anderen läßt 
sie die Personalkostenbelastung der 
Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes 
erkennen. 
Auch hinsichtlich der Löhne und Gehäl
ter je Beschäftigten zeigen sich beacht
liche Unterschiede in der Spannweite. 
Während bei einem allgemeinen Durch
schnitt von 40 700 DM in Leverkusen für 
jeden Beschäftigten durchschnittlich 
51 500 DM Personalkosten entstanden, 
waren es in Regensburg und Oldenburg 
nur jeweils knapp zwei Drittel dieses Be
trages. 
Auf den vorderen Plätzen liegen auch 
hier Leverkusen, Ludwigshafen und Er
langen. Dies ist nicht weiter verwunder
lich, wenn man bedenkt, daß die die Ge
samtsituation dieser Städte bestimmen
den Werke ungewöhnlich florierenden 
Branchen zuzurechnen sind, in denen 
generell gut verdient wird. Es ist aber 
auch zu berücksichtigen, daß hier be
sonders viele Angestellte meist heraus
gehobener Positionen tätig sind. Neben 
den genannten Städten rechnen zur 
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Spitzengruppe nicht weniger als sieben 
Großstädte mit 500 000 und mehr Ein
wohnern - darunter Harnburg mit 
43 400 DM je Beschäftigten an neunter 
Stelle. Außer den auch hier zu beobach
tenden relativ hohen Angestelltenantei
len im Verarbeitenden Gewerbe spielt 
sicherlich auch das allgemein höhere 
Lohn- und Gehaltsniveau in den großen 
Metropolen eine Rolle. Am unteren Rand 
der Skala finden sich vorwiegend mitt
lere Städte aus Norddeutschland und 
Bayern. 

4.5 Exportquote 

Einen interessanten Einblick in die Wirt
schaftsstruktur der Städte vermittelt der 
Anteil dE;Js Auslandsumsatzes am Ge
samtumsatz. Dabei wird nicht nur die 
Exportabhängigkeit der Städte sichtbar; 
die Exportindustrie repräsentiert heute 
zu einem erheblichen Teil die Bereiche 
mit einem besonders hohen Technolo
giestand. Damit ermöglicht die Export
quote auch Aussagen über den Umfang 
der sogenannten Wachstumsindustrien 
in den einzelnen Städten. 
Die Exportquote des Verarbeitenden 
Gewerbes der einzelnen Städte weist 
beträchtliche Unterschiede auf, wobei 
die Skala von sechs Prozent in Olden
burg bis hin zu 66 Prozent in Erlangen 
reicht. 
Die Exportintensität der Städte ist weit
gehend abhängig von ihren wichtigsten 
Industriezweigen. Im Bundesgebiet ins
gesamt exportiert vor allem der Investi
tionsgüterbereich (39 Prozent), und 
zwar insbesondere die Branchen Stra
ßenfahrzeugbau, Maschinenbau sowie 
Schiff- und Luftfahrzeugbau, die bun
deseinheitlich Exportquoten von deut
lich über 40 Prozent erreichen. Wesent
lich geringer ist die Exportabhängigkeit 
im Grundstoff- und Produktionsgüter-

sektor (25 Prozent), wobei sich nur die 
Chemische Industrie mit 40 Prozent von 
den anderen Zweigen dieses Bereiches 
abhebt - allerdings vor allem wegen 
des hohen Exportanteils der Grundstoff
chemie. 
Im Vergleich der Städte werden beson
ders hohe Exportquoten 'für Erlangen, 
Mülheim, Ludwigshafen und Leverkusen 
registriert, bei denen jeweils mehr als 
die Hälfte bis zwei Drittel des gesamten 
Umsatzes im Auslandsgeschäft erzielt 
werden. Bemerkenswert ist auch die ho
he Exportquote in München (40,5 Pro
zent) und Stuttgart (37 ,8 Prozent), deren 
industrielle Strukturtrotz breiter Produk
tionspalette in hohem Ausmaß auf Ex-
porte ausgerichtet ist. ' 
Unter den Städten mit extrem niedrigen 
Exportquoten finden sich neben einigen 
Städten mit ohnehin geringem Industrie
besatz überwiegend solche mit hohem 
Anteil im Bergbau bzw. im Grundstoff
verarbeitendem Gewerbe. Auffallend 
niedrig ist die Exportorientierung in Ber
lin, was mit der Insellage dieser Stadt 
und einer Dominanz des Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbes mit fast aus
schließlicher Absatzorientierung auf 
den Inlandsmarkt zurückzuführen ist. 
Aber auch Harnburg liegt mit knapp 
zwölf Prozent Exportanteil erst an 60. 
Stelle. Dieses auf den ersten Blick über
raschende Ergebnis hat eine Reihe von 
Gründen. Generell gilt, daß in allen Ha
fenstädten vor allem Importindustrien 
mit Hauptabsatzgebieten im Inland an
sässig sind. ln Harnburg kommt hinzu, 
daß die Mineralölindustrie bei extrem 
niedriger Exportquote durch ihr unge
wöhnlich hohes Umsatzgewicht den all
gemeinen Durchschnitt stark drückt. 
Letztlich ist zu erwähnen, daß als Aus
landsumsätze in der Regel nur die direkt 
von der Industrie getätigten Exportge
schäfte erfaßt werden können. Es ist zu 
vermuten, daß sich die Industrie in Ham-
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Tabelle 6 Löhne und Gehälter je Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe 1) 
in ausgewählten Großstädten 1982 

Rang- Städte mit besonders DM Rang- Städte mit besonders DM ziffer hoher Merkmalsausprägung ziffer niedriger Merkmalsausprägung 

1 Leverkusen 51 480 65 Regensburg ~2 150 
2 Ludwigehafen . 48 150 64 Oldenburg (Oldb.) ~2 520 
~ Erlangen 47 8~0 6~ Osnabrück ~~ 820 
4 Stuttgart 46 600 62 Würzburg ~4 240 
5 Köln 46 420 61 Hildesheim ~4 ~40 6 Frankfurt am Main 45 990 60 Lübeck ~4 700 7 Mannheim 44 7~0 59 Bremerhaven ~5 020 8 Düsseldorf 44 ~60 58 Solingen ~5 020 
9 HAMBURG 4~ 410 57 Mönchengladbach ~5 ~40 

10 München 4~ ~40 56 Recklinghausen ~5 450 
11 Essen 4~ 110 55 . Göttingen ~5 760 
12 Mainz 42 450 54 Nürnberg ~5 890 
13 Oberhausen 42 090 5~ Pforzheim ~6 050 
14 Wiesbaden 40 700 52 Bielefeld ~6 100 
15 Darmstadt 40 690 51 Hagen ~6 100 

1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. 

burg weitgehend der am Ort ansässigen 
Außenhändler bedient, um deren weit 
gefächertes Iänder- und warenspezifi
sches Know-how zu nutzen. 

5 Regionale Zusammen
fassungen 

Vollständige Aussagen über regionale 
Teilräume sind an dieser Stelle nicht 
möglich, da jeweils nur die Angaben 
über Großstädte zur Verfügung stehen. 
Abgesehen von der ge·nerellen Unvoll-

. ständigkeit sind die einzelnen Raumein
heiten auch nicht gleichmäßig "verstäd
tert", so daß derartige Aggregate durch 
die Angaben über Großstädte in unter
schiedlichem Ausmaß repräsentiert 
würden. Trotz dieser Einschränkungen 

lassen sich einige interessante Einzel
aspekte erkennen: 
- ln den Großstädten Nordrhein-West

falens, aber auch in den norddeut
schen Hafenstädten, sind auch heute 
noch die größten industriellen Kapa
zitäten angesiedelt. Sowohl nach der 
absoluten Zahl der Beschäftigten als 
auch nach den erwirtschafteten Um
sätzen, weisen die Großstädte Nord
rhein-Westfalens etwa ebenso hohe 
Werte auf wie die Städte in Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen, Rhein
land-Pfalz und im Saarland zu
sammen. Allerdings wird man dabei 
berücksichtigen müssen, daß in den 

· "alten" Industrieräumen mittlere und 
größere Betriebe vorwiegend in den 
gewachsenen Großstädten angesie
delt sind, während vor allem im süd
deutschen Raum sich häufig auch 
moderne und leistungsfähige lndu-

striebetriebe in Kleinstädten befin
den, insbesondere dann, wenn sie 
sich aus Gründen der preisgünstige
ren Ansiedlungsflächen und wegen 
gewisser steuerlicher Vorteile in das 
Umland größerer Städte begeben ha
ben. Diese Situation ist beispielswei
se im durchgehend verstädterten 
Ruhrgebiet kaum denkbar. 

- Deutlich wird aber auch, daß in den 
Städten der süddeutschen Länder 
dem Verarbeitenden Gewerbe eine 
vergleichsweise größere Bedeutung 
zukommt. Die Industriebesatzziffern 
sind durchgängig höher als im We
sten und Norden, im Schnitt etwa um 
40 Prozent. Als Gebiete mit beson
ders starker Industriehäufung erwei
sen sich die Städte des Rhein-Nek
kar-Gebiets (Mannheim, Ludwigsha
fen, Heidelberg), des mittleren Nek
kar-Raums um Stuttgart (mit den 

Tabelle 7 Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe 1) in ausgewählten Großstädten 1982 

Rang- Städte mit besonders % Rang- Städte mit besonders % ziffer hoher Merkmalsausprägung ziffer niedriger Merkmalsausprägung 

1 Erlangen 65,5 65 Oldenburg (Oldb.) 5,5 
2 Mülheim an der R~ 57,5 64 Gelsenkirchen 11,1 
~ Ludwigshafen 5~.9 6~ Bottrop 11,6 
4 Leverkusen 5~.2 62 Berlin (West) 11,8 
5 Bochum 48,0 61 Essen. 11.9 
6 Heidelberg 48,0 60 HAMBURG 11,9 
7 Darmstadt 44,8 59 Regensburg 12,~ 8 Krefeld 4~.5 58 Karlsruhe 12,7 
9 München 40,5. 57 Heilbronn 16,6 

10 Ulm ~8,8 56 Würzburg 18,8 
11 S'Wttgart ~7.8 55 Koblenz 19,1 
12 Salzgitter ~7.6 54 Saarbrücken 2) 19,5 
13 Harne ~7.5 5~ Recklinghausen 19,6 
14 Braunschweig · ~6,9 52 Dortmund 19,6 
15 Mannheim ~5,2 51 Kassel 20,7 

1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. 
2) Stadtverband Saarbrücken. 
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Nachbargebieten Pforzheim und 
Heilbronn) sowie. das Gebiet um 
Nürnberg, Fürth und Erlangen mit je
weils weit mehr als 200 Industriebe
schäftigten je 1000 Einwohner. Ganz 
am Ende der Skala rangieren die 
norddeutschen Hafenstädte ( 1 06) 
und der Raum Münster/Osnabrück 
(73). 

- Eine nähere Betrachtung der Export
quoten legt die Vermutung nahe, daß 
gerade in den süddeutschen Ländern 
Industriebetriebe mit besonders ho
hem Technologiestand ansässig 
sind. So zeigt das zusammengestell
te Zahlenmaterial, daß in den Städten 
Süddeutschlands innerhalb des Ver
arbeitenden Gewerbes die export
intensive Investitionsgüterindustrie 
durchweg von großer Bedeutung ist, 
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während im Westen und Norden die 
Grundstoff- und Produktionsgüterin
dustrie mit relativ geringen Export-
quoten dominiert. . 

- Die nachgewiesenen Exportquoten 
lassen erkennen, daß die höchsten 
Auslandsanteile am Gesamtumsatz 
in den Großstädten des Rhein-Nek
kar-Gebiets ( 46 Prozent) liegen vor 
denen im Raum Nürnberg (42 Pro
zent). Aber auch München/ Augsburg 
(40 Prozent) sowie Stuttgart mit dem 
mittleren Neckar-Raum (36 Prozent) 
liegen dicht auf. Nur sehr gering dem 
Export verhaftet sind die norddeut
schen Hafenstädte. Allerdings gibt es 
in der allgemeinen Exportschwäche 
der norddeutschen Region auch Aus
nahmen wie zum Beispiel den Raum 
Hannover/Braunschweig, der nicht 

zuletzt wegen des relativ hohen An
teils beim Straßenfahrzeugbau und 
der zugehörigen Zulieferindustrien. 
verhältnismäßig hohe Exportquoten 
aufweist, und das, obwohl Zahlen für 
Wolfsburg aus Geheimhaltungsgrün
den nicht verarbeitet werden konn
ten. 

- Die Kennziffer über die durchschnitt
liche Betriebsgröße folgt nicht der 
bisher aufgezeigten Tendenz. Hier 
gewinnen verstädterte Teilräume, die 
häufig als Standort großer Industrie
unternehmen in Erscheinung treten, 
ein vergleichsweise großes Gewicht. 
So verwundert es nicht, daß hinter 
den Großstädten des Rhein-Neckar
Raums bereits die des Ruhrgebiets 
folgen. 

Hans-Eckhard Stegen 
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Um die Einheit der Statistik*) 

Ein Problem und (?edanken zu seiner Lösung 

Das Jahr 1983, dem Statistiker wegen 
der vom Bundesverfassungsgericht an
geordneten Aussetzung des Vollzugs 
der gesetzlich beschlossenen Volks-, 
Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstätten
zählung in sicher lange nachwirkender 
Erinnerung, bietet in besonderer Weise 
Anlaß, das Thema der "Einheit der Stati
stik" kritisch aufzunehmen und auf sei
nen realen Gehalt zu überprüfen. Die Er
eignisse um das Volkszählungsgesetz 
1983 können dabei bestenfalls ein Aus
löser für überfällige Bestandsaufnah
men sein, die mit der Feststellung von 
konkreten Situationen zugleich Hinwei
se auf mögliche Lösungen geben. soll
ten. 
Gerade dieses Thema in der Festschrift 
für Szameitat anzusprechen, erschien 
mir aus Gründen wichtig, die in der Per
son des zu Ehreriden, in seinem berufli
chen Weg und den erkennbar geworde
nen Leitlinien seines Handeins liegen. 
Mir sind viele Fälle in Erinnerung, in de
nen der Bundes- und Landesstatistiker, 
der Hochschullehrer und in kommunalen 
wie regionalen statistischen Fragen 
kenntnisreiche Fachmann Szameitat -
oft leidenschaftlich- an die Verantwort-, 
Iichen appelliert hat, das Trennende in 
Sachtragen hintanzustellen und die Ge
meinsamkeiten in der statistischen Zu
sammenarbeit verschiedener Gremien 
zu suchen. Weder der Wunsch nach dem 
Kompromiß um jeden Preis, noch ein 
Verzicht auf wissenschaftliche Ansprü
che hat ihn zu einer solchen Einstellung 
geführt, sondern die immer präsente Er
kenntnis, daß die statistischen Fachleu
te aller Ebenen und Funktionen nur bei 
sinnvoller Kooperation in der Lage sein 
werden, ihre unersetzbare Informations
aufgabe für die Gesellschaft und deren 
Repräsentanten in Politik und Verwal
tung adäquat wahrzunehmen. 

Die Einheit der Statistik: 
ein internationales Problem 

Das Internationale Statistische Institut 
(ISI) hat auf seiner 40. Tagung in War
schau im Jahre 1975 und in einigen 
nachfolgenden regionalen Konferenzen 
das Thema der mangelnden Koopera
tion und Kommunikation innerhalb der 
Statistik aufgegriffen und auf die unnöti
gen Abschottungen innerhalb dieses 
Fachgebiets hingewiesen, dur~h die die 
Leistungsfähigkeit der Statistik ge-

") Nachdruck eines Beitrags aus: Statistisches Landes
amt Baden-Württemberg (Herausgeber): Statistische 
Information - Probleme und Leistungen; Stuttgart 
1984, S. 14 ff. (Geringfügige Änderungen). 
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schmälert werde 1
). Diese Warschauer 

"Weltkonferenz der Statistiker", wie sie 
genannt worden ist, aber auch die bis zur 
Gegenwart fortgeführten Diskussionen 
in dieser Frage haben das Problem der 
fehlenden oder mangelnden Kommuni
kation zwischen den einzelnen Gebieten 
der Statistik sowie auch zwischen den 
Statistikern verschiedener Arbeitsberei-

. ehe sehr drastisch angesprochen und 
kritisiert. Der damalige Präsident des In
ternationalen Statistischen Instituts und 
andere Tagungsteilnehmer äußerten ih
re Besorgnis über eine wachsende Kluft 
zwischen theoretischen und praktischen 
Statistikern sowie über die Probleme, 
die sich aus der zunehmenden Speziali
sierung zwischen den einzelnen Funk
tionsbareichen der Statistik ergeben. 
Ausgehend von der Feststellung, daß. 
die in verschiedenen Gebieten arbeiten
den Statistiker letztlich das gleiche Ziel 
haben, nämlich Lösungen für offene 
Probleme anzubieten, und daß sie in ih
rer jeweiligen Arbeit sehr voneinander 
abhängig sind, meinte ISI-Past
President Bjerve, daß von einem Mehr 
an Kommunikation und Kooperation zwi
schen den Statistikern unterschiedlicher 
Bereiche jeweils alle profitieren können. 
Derzeit, so äußerte er 1977, habe man 
den Eindruck, die Behörden- und die 
Hochschulstatistiker lebten in zwei ver
schiedenen Weiten, zwischen denen es 
keine Kontakte gebe2

). 

Die Diskussion auf dem !SI-Forum in 
Warschau erkannte den dargestellten 
Mangel als ein Grundproblem. Die viel
fältigen Spezialisierungen der. Statisti
ker und ihrer Arbeitsgebiete haben nach 
Meinung dieses Kongresses zu ihrer 
fachlichen Einengung und zur Verringe
rung der Kontakte zu Kollegen anderer 
statistischer Fachgebiete geführt. 
Diskussionen auf internationalen stati
stischen Tagungen in verschiedenen 
Teilen der Weit sind seither in der Ein
schätzung der Situation zu den gleichen 
Ergebnissen gelangt: die Zeit sei jetzt 
gekommen, auf eine bessere Integration 
von Theorie und Anwendung der Stati
stik hinzuwirken. Theorie, so stellt der 
amerikanische Statistiker Kish fest, hat 
die Aufgabe, Qualität und Leistungsfä
higkeit der angewandten statistischen 
Arbeit zu verbessern. ln gleicher Weise 
sind die Anwendungen ein geeignetes 
Testgebiet für statistische Theorie und 
Methoden; sie müßten anregend wirken 

') Duncan, J. W. und Durbin, J.: Report of the Internatio
nal Statisticallnstitute Committee on the Integration of 
Statistics; in: International Statistical Review, 48 
(1980), s. 139 ff. 

2 ) Ebenda, S. 144. 

für das Streben nach weiteren Fort-
schritten3). . 
Die Warschauer I SI-Tagung 1975 hat ei
nen Ausschuß des Instituts zum Thema 
"Integration der Statistik eingesetzt, 
der im Jahre 1980 einen Situationsbe
richt vorgelegt und Empfehlungen zur 
Behebung der Kommuniaktionsproble
me im Arbeitsgebiet der Statistik verab
schiedet hat . 

Zur Situation in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Hat die in internationalen Gremien geäu
ßerte Kritik an dem leistungsmindernden 
Defizit an "Einheit der Statistik" auch ei
nen konkreten Bezug zur Situation in der 
Bundesrepublik Deutschland? Ich mei
ne: ja -und möchte im folgenden einige 
Beispiele dafür liefern, aufgegliedert 
nach den Aspekten 
- Probleme -aus der fortgeschrittenen 

Spezialisierung? 
- Nicht ausreichend genutzte Kontakte 

zwischen Hochschul- und Behörden-· 
'statistikern? 

- Schwierigkeiten der Kommunikation 
in den jeweils "eigenen Reihen"? 

Die berufliche und fachliche Spezialisie
rung als Folge der immer arbeitsteiliger 
operierenden gesellschaftlichen Ein
richtungen im weiteren Sinn ist ein weit- . 
weit zu beobachtendes Phänomen, das 
die Bundesrepublik nicht ausgespart 
hat. Die Folge, daß nämlich die Speziali
sten im größeren Fachgebiet, zum Bei- . 
spiel der Statistik, immer engere, spe
zielle Arbeitsbereiche und mit immer 
weniger Kollegen einen in etwa identi
schen Wissensstand haben, ist nur in 
wenigen Fällen nicht kommunikations
hemmend. Dies ist zum Beispiel. dann 
der Fall, wenn die Spezialisten im Team 
gerade durch die Aufgabenteilung häu-

. fig vermehrt den Kontakt zu den Fach
kollegen des gleichen Bereichs suchen 
müssen, um mit der Addition der Detail
kenntnisse Problemlösungen vorlegen 
zu können. 
Da die Spezialisierung oft das Ergebnis 
wachsender Organisationseinheiten ist, 
können die kleineren Einrichtungen re
lativ häufiger auf den im breiteren Fach
spektrum einsetzbaren Mitarbeiter zu
rückgreifen. Sie haben dadurch im Au
ßenverhältnis weniger Kooperations-, 
im Innenverhältnis weniger Kommunika-

3
) Kish, Leslie: Chance, Statistics and Statisticians; in: 

Journal of the American Statistical Association, 
Band 73 ( 1978), S. 5. 
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tionsprobleme als die meist stärker spe
zialisierten Großen eines Bereichs. 
Fragen der Spezialisierung betreffen 
auch die beiden anschließend behan
delten Aspekte. Sie sollen jedoch aus 
systematischen Gründen dort in ande
rem Zusammenhang dargestellt wer
den. 
Die noch nicht ausreichend genutzten 
Kontakte zwischen den Statistikern an 
den Hochschulen und in den Behörden 
(hier könnte man ergänzen: sowie in den 
Wirtschaftsunternehmen und Verbän
den) sind gerade in letzter Zeit häufigere 
Gesprächsthemen. Der Deutsche Städ
tetag hat das Problem in einer gemein
samen Tagung mit der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer be
handelt4), zwischen eirier ganzen Reihe 
von Universitätsinstituten und Statisti
schen Ämtern der Städte bestehen Kon
takte, Kooperationen der verschieden
sten Art und - wechselseitige - Lehr
und lnformationsveranstaltungen; die 
Auftragsforschung der Hochschulen für 
Wirtschaft, Verbände und Behörden ist 
daneben seit langem etabliert. 
Defizite trotz dieser positiven Entwick
lungen? Sie sind festzustellen, weil aus 
meiner Sicht die Möglichkeiten der ge
meinsamen Projektbearbeitung, der ge
genseitigen Vermittlung von Wissensin
halten zumindest zwischen den "Behör
denstatistikern" und ihren Fachkollegen 
im universitären Bereich bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft sind. ln einem 
solchen "Brückenbau" sind für alle Be
teiligten nur Vorteile zu sehen: 
- für den Statistiker in der Verwaltung, 

speziell im kommunalen Bereich, der 
laufend interessante und für seine 
Aufgabenerfüllung wichtige Analyse
objekte vorfindet. Diese lassen häufig 
schon von vornherein in politische 
Entscheidungen oder zukünftiges 
Verwaltungshandeln umsetzbare Er
kenntnisse erwarten, können aber 
vielfach von dem Städtestatistiker 
und Stadtforscher nichtin gewünsch
ter Weise untersucht werden, da der 
Zuschnitt seiner personellen und fi
nanziell.en Kapazitäten dies nicht zu
läßt; 

- für den Statistiker an den Hochschu
len sowie den dort im demografi
schen, geografischen, soziologi
schen oder wirtschaftswissenschaft
lichen Bereich mit statistischen Me
thoden arbeitenden Forscher. Er hat 
in der Regel die personellen Kapazi
täten und diejenigen der Datenverar
beitung zur Verfügung, um Analysen 
von Sachproblemen nach dem neu
esten Stand der Wissenschaft durch
führen zu können; es fehlt seiner Ar
beit jedoch häufig der Praxisbezug, 
der seinen Erfahrungsschatz ergän
zen, seine Lehrsubstanz anschauli
cher machen könnte. 

Der Kontakt zwischen den fast idealen 
Kooperationspartnern ist leider (noch) 

') Deutscher Städtetag: Zusammenarbeit Stadt/Hoch· 
schule (Neue Schriften des Deutschen Städtetages. 
Heft 46); Köln 1982. 
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nicht in dem Umfang selbstverständlich, 
wie es nach der Interessenlage beider 
Seiten und letztlich zu einer verbesser
ten Leistungsfähigkeit für die gesamte 
Gesellschaft zweckmäßig wäre. 
Auch der angesprochene dritte Defizit
bereich, die Kommunikations- und Ko
operationsschwierigkeiten in den eige
nen Reihen der "Behördenstatistiker" 
wie auch der Fachkollegen im Hoch
schulbereich darf an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben, obgleich sich auch 
hier seit einiger Zeit Wandlungen abzu
zeichnen beginnen. Wenn sich an den 
Universitäten und Forschungseinrich
tungen Vertreter der Wissenschaft ver
stärkt in praxisbezogenen Arbeiten en
gagieren, dann müßte dies durch den 
verstärkten Kontakt der Anwender zu 
den Grundlagenforschern ergänzt wer
den: erstere brauchen die theoretische 
Fundierung ihrer Arbeit, die Auseinan
dersetzung mit vorliegenden, die Ent
wicklung neuer Methoden. Die Theoreti
ker dagegen sollten in ihrer Arbeit die 
Verpflichtung sehen, Qualität und Lei
stungsfähigkeit der angewandten Wis
senschaft zu erhöhen und die Chance 
des Einsatzes und des Tests ihrer Theo
rien und Methoden in der Praxis zu nut
zen. Hier klafft noch eine ebenso weite 
Lücke, nicht zuletzt ein Selbstverständ
nisproblem, wie zwischen den Arbeits
bereichen der Statistiker von Bund, Län
dern und Gemeinden. 
Während der "amtliche" Statistiker in 
Bund und Ländern (die Stadtstaaten ha
ben hier eine - als Mittlerfunktion sinn
voll nutzbare - Zwitterstellung zwi
schen Ländern und Städten) überwie
gend in der Vorbereitung und Umset
zung von Gesetzen mit statistischen ln
halten, in deren Ausführung, der Aufbe
reitung des Materials und der Auswer
tung seine Funktion zu sehen hat (und 
angesichtsdes kapazitativen Zuschnitts 
seiner Ressourcen oft auch nur sehen 
kann), ist der Städtestatistiker in diesem 
Zusammenhang "Auftragnehmer und 
Durchführer von Erhebungen vor Ort" für 
die zuständige und weisungsberechtigte 
Landesbehörde; er wird daneben noch 
zusätzliche Kapazitäten - falls vorhan
den - auf eine Dateninformation seiner 
kommunalen Verwaltungsspitze und 
über diese der politischen Repräsentan
ten verwenden, indem er für konkrete 
Aufgaben Strukturzusammenhänge 
aufdeckt, Entwicklungen aufzeigt und 
prognostiziert, Einstellungen und Ver
haltensweisen der Bürger feststellt und 
analysiert. 
Dieser direkte Sachbezug des Städte
statistikers und Stadtforschers zu den 
Erscheinungen und Entscheidungen im 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bereich der Kommunen als der am stärk
sten bürgernahen Form der öffentlichen 
Gemeinwesen macht ihn zum Organisa
tor von statistischen Großvorhaben vor 
Ort par excellence, weil ohne seine Er
fahrung in der praktischen Durchführung 
und ohne sein Wissen um die Sozial
struktur und ihre Besonderheiten auf der 
Gemeindeebene auch die statistischen 

Bemühungen von Bund und Ländern 
weitgehend erfolglos bleiben müssen. 
Wenn hier noch außerordentliche Defizi
te an Gemeinsamkeiten zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden festzustellen 
sind, dann ist deren Abbau zum frühest
möglichen Zeitpunkt ein Gebot der Stun
de, wie das· "Volkszählungsjahr 1983" 
allen Beteiligten wohl drastisch vor Au
gen geführt hat. Ohne die von Anfang an 
zweckmäßige Einbeziehung der kom
munalen Seite in sämtliche statistischen 
Projekte mit Bezug auf deren Aufgaben
erfüllung als allseits anerkannte Ge
meinschaftsaufgabe von Bund, Ländern 
und Gemeinden werden diese Vorhaben 
von vornherein Vollzugsdefizite haben, 
die sich im nachhinein schwer oder gar 
nicht beheben lassen. Dazu gehört, daß 
die kommunale Seite den Wissensstand 
der Bundes- und Landesstatistiker in 
diesen Arbeitsbereichen ebenso als 
selbstverständlich aufnimmt wie dies 
umgekehrt der Fall sein muß. 
Auch die zwischen dem Bund und den 
Ländern bestehenden Verbünde (im 
weiteren Sinne) bedürfen der laufenden 
Verbesserung im kommunikativen und 
kooperativen Bereich, um das vom 
Grundgesetzgeber etablierte föderale 
System der Statistik zu optimaler Lei
stungsfähigkeit zu führen. 

Wege zur "Einheit der Statistik" in 
der Bundesrepublik Deutschland 
Nach der Feststellung, daß die auf inter
nationaler Ebene angesprochenen Pro
bleme auch in der Bundesrepublik in 
vielfacher Hinsicht bestehen, seien im 
folgenden einige Gedanken zu Lösungs
möglichkeiten formuliert. Dabei werden 
sowohl Ergebnisse der Diskussionen 
des Internationalen Statistischen Insti
tuts in dieser Frage aufgegriffen wie Er
fahrungen in unserem Land 5

). 

Als wichtige Ansätze und Aspekte für ei
ne als unerläßlich angesehene verstärk
te Kommunikation und Kooperation der 
Statistiker und der mit statistischen Me
thoden arbeitenden Institutionen lassen 
sich nennen6

): 

1. Di~ Bemühungen um eine 
Integration der Aus- und 
Weiterbildung 

Hier wurden in den letzten Jahren schon 
erste Fortschritte erzielt7 ), die jedoch 

5 ) Deutscher Städtetag: Zusammenarbeit .... a.a.O .. 
und Fachvorträge auf der Hauptversammlung des Ver
bandes Deutscher Städtestatistiker am 23. November 
1982 in München; in: Verband Deutscher Städtestati
stiker (Hrsg.): Jahresbericht 1982; Mü.nchen 1983, 
S. 49-101. 

6 ) Mit dem Gesamtthema und einer Vielzahl praktischer 
Lösungsbeispiele befaßt sich: Hess, Bernhard:· .Die 
Möglichkeiten des Forschungstransfers aus derSieht 
der Städtestatistiker und Stadtforscher; in: Verband 
Deutscher Städtestatistiker (Hrsg.): Jahresbericht 
1982; a.a.O., S. 81 ff. 

7 ) Hruschka, Erhard: Die aktuelle Lage der Städtestati
stik, ihre Verbindung zu Stadlforschung, Planung und 
Wissenschaft, die Anforderung der Städtestatistik an 
die Ausbildung, und 
Weichselberger, Kurt: Die statistische Ausbildung an 
den Hochschulen, Wechselbeziehungen zwischen 
Theorie und Praxis; beide in: Verband Deutscher Städ
testatistiker (Hrsg.): Jahresbericht 1982; a.a.O., 
S. 49 ff bzw. S6 ff. 
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den zu stellenden Anforderungen hin
sichtlich des Umfangs nicht ausreichend 
genügen können. Während die Ausbil
dung der Statistiker und im Fachgebiet 
Statistik an den Hochschulen noch stär
keren Praxisbezug gewinnen muß (ohne 
die qualitativen Ansprüche zu reduzie
ren), sollte die Weiterbildung der Prakti
ker wie auch die praktische Information 
der an den Hochschulen Tätigen durch 
eine intensivierte Praxisverbindung zu 
einer dauernden Aufgabe werden. Dem 
können Lehraufträge für Praktiker an 
den Hochschulen und gemeinsame Se
minare und Übungen von Universitäts
lehrern und "Behördenstatistikern" 
ebenso Rechnung tragen wie beispiels
weise die Teilnahme von Hochschulver
tretern an den Fachtagungen des Ver
bandes Deutscher Städtestatistiker 
(Statistische Wochen, Ausschußsitzun
gen) als wichtige Chance zur Weiterbil
dung. Diese sollte daneben auch "in den 
eigenen Reihen" erfolgen: indem sich 
zum Beispiel die Städtestatistiker auf ih
ren Sitzungen regelmäßig mit einem 
Weiterbildungsthema befassen (und 
Statistiker von Bund und Ländern sowie 
Vertreter anderer kommunaler Fachbe
reiche dabei mit einbeziehen) und die 
Anwender im Wissenschaftsbereich den 
verstärkten Kontakt zu den Grundlagen
forschern (und umgekehrt) sicherstel
len. Interdisziplinäre Weiterbildungsver
anstaltungen der Statistikanwender mit 
praktischem Problembezug wären the
matisch so anzulegen, daß die Statisti
ker von Bund, Ländern und Städten, aus 
den Verbänden, Forschungseinrichtun
gen und den einzelnen Zweigen des uni
versitären Bereichs daran nicht nur ins
gesamt partizipieren, sondern auch ei
nen "Umsetzungsnutzen" daraus mit
nehmen. 

2. Mehr und wirkungsvollere 
Bindeglieder schaffen 

Das vom Internationalen Statistischen 
Institut eingesetzte Komitee (mit der 
Aufgabe, Vorschläge für die Integration 
der Statistik zu erarbeiten) spricht in sei
nem Bericht einige Randbedingungen 
an, die zur "Einheit der Statistik" hinfüh-
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ren oder Defizite zwischen einzelnen 
Statistikbereichen abbauen können. Da
zu gehören die sehr praktischen Vor
schläge8). 
- die theoretische Fachliteratur für die 

an Umsetzungen interessierten Stati
stikanwender lesbar zu machen; 

- in den wissenschaftlichen Fachzeit
schriften auch dieAnwenderaus dem 
Hochschul- und Praxisbereich ver
stärkt zu Wort kommen zu lassen 
(was umgekehrt auch den "in lesbarer 
Form erscheinenden" Beiträgen der 
Theoretiker in Anwender- und Prakti
kerveröffentlichungen zuzubilligen 
ist); 

- die Schlüsselfunktion von nationalen 
und internationalen statistischen 
Vereinigungen auf dem Gebiet der 
Statistik stärker zu nutzen. 
Dies spricht in der Bundesrepublik in 
erster Linie die Deutsche Statistische 
Gesellschaft an, die sich als Vereini
gung aller mit Statistik Befaßten ver
steht und die ihre- selbst so gesehe
ne - Funktion als Bindeglied zwi
schen den einzelnen Bereichen und 
als "Forum der Kommunikation" noch 
wesentlich intensivieren könnte. 

3. Gemeinsame Projekte 
fördern Kooperation 
und Kommunikation 

So, wie Volkszählungen und andere sta
tistische Großvorhaben eine tatsächli
che Zusammenarbeit anstelle von Auf
tragsempfang für den kommunalen Be
reich zwischen den "Behördenstatisti
kern" aller Ebenen als unerläßlich er
scheinen lassen (und die schon ange
sprochenen gemeinsamen Bemühungen 
im Weiterbildungs- und Tagungsbereich 
realisiert werden sollten), steht die Ko
operation bei der Bearbeitung von Projek
ten zwischen den administrativen Ebe
nen, mehr aber noch diejenige zwischen 
den statistischen Praktikern und Wis
senschaftlern der Hochschulen, an 
wichtiger Stelle aller Möglichkeiten zur 
Verbesserung von Kooperation und 
Kommunikation zwischen den Statisti-

8 ) Duncan, J. W. und Durbin, J.: Report ... ; a.a.O., 
S. 140/141. 

kern. Der erwähnte Nutzen für beide Sei
ten schafft letztlich eine stärkere Aus
schöpfung der Ressourcen der öffentli
chen Hand für die Gesellschaft: direkt 
über das Arbeitsergebnis, indirekt über 
den Kenntnisgewinn, der wiederum dem 
erweiterten Wissenshintergrund im Be
reich von Aus- und Weiterbildung und für 
allgemeine Fachaufgaben bei allen Be
teiligten zugute kommt. Die Probleme 
bei solchen gemeinsamen Arbeiten- im 
Terminplan, dem Datenschutz und der 
statistischen Geheimhaltung, im Finan
zierungssektor und bei den Veröffentli
chungswegen-sind nicht gering einzu
schätzen, aber überwindbar. Wichtig ist, 
daß sich bei diesen Formen der Projekt
kooperation Verfahren einspielen müs
sen und können, die als geistiges Kapital 

· die vielleicht zunächst etwas höheren 
Einstiegsinvestitionen rechtfertigen, 
weil spätere Vorhaben danach rationel
ler abzuwickeln sind. 

Ein Ausblick ohne Utopie 

Die Anknüpfung dieses Beitrages an die 
internationalen Diskussionen der Stati
stiker, die - zugegebenermaßen nur 
skizzenhafte - Darstellung des Pro
blemstandes in der Bundesrepublik und 
der Gedanken zu Lösungsmöglichkeiten 
sollten zeigen, daß die Bemühungen um 
die "Einheit der Statistik" kein Feld für 
Gedankenspiele, sondern die Folge und 
das Ergebnis der (zunächst geistigen) 
Umsetzung konkreter Defizi.tfeststellun
gen sind, zu deren Behebung ohne we
sentlichen materiellen Aufwand ein gan
zes Bündel an Integrationsvorstellungen 
und Vorschlägen für praktische Maß
nahmen als Remedur bereitsteht. 
Zu bezahlen ist dafür nicht in Mark und 
Pfennig, sondern ideell: mit dem Einsatz 
von Phantasie, dem Zuschütten ver
meintlicher Gräben, dem Denken in neu
en Kategorien. Qualität für die gesell
schaftliche Funktion der Statistik muß 
dabei nicht preisgegeben, sie kann im 
Gegenteil nachweisbar gesteigert wer
den. Ein wichtiger Grund für alle Betei
ligten, den Versuch zu wagen und beste
hende Ansätze auszubauen. 

Erhard Hruschka 
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Harnburg heute 
und gestern 
Für die öffentliche Gasver
sorgung gab es in Harnburg 
1983 ein Rohrleitungsnetz 
von 5600 km, im Jahr 1939 
betrug die Gesamtlänqe der 
Hauptrohrleitungen nur 3500 
km. Umgekehrt war das 
Verhältnis bei den ange
schlossenen Gaszählern: 
Den 1983 registrierten rund 
265 000 Anschlüssen stand 
die mehr als doppelt so hohe 
Zahl von 550 000 vor dem 
Krieg gegenüber. Erheblich 
vergrößert hat sich aber in 
den vergangeinen Jahren 
das Gasaufkommen: Ström
ten 1939 nur 0,2 Milliarden 
m3 Stadtgas, dessen Heiz
wert etwa fünf Kilowattstun
den (kWh) je m3 betrug, 
durch das Rohrnetz, so wa
ren es 1983 rund 2,0 Milliar~ 
den m3 hochwertiges Erdgas 
mit einem Heizwert von fast 
zehn kWh je m3 . 

Statistik der 
anderen 
Zum Stichtag 30. Juni 1983 
hat die Bundesanstalt für Ar
beit die sozialversicherungs
pflichtig beschäftigten aus
ländischen Arbeitnehmer 
nach der Art der erteilten Ar
beitserlaubnis ausgezählt. 
Von den 58 053 in Harnburg 
beschäftigten ausländischen 
Arbeitnehmern hatten 
42 800 (73,7 Prozent) eine 
Arbeitserlaubnis. 7024 Ar
beitnehmer ( 12,1 Prozent) 
bedurften als Staatsangehö
rige der EG-Mitgliedsstaaten 
(mit Ausnahme Griechen
lands) keiner Arbeitserlaub
nis. Mit arbeitserlaubnisfrei
er Tätigkeit waren 3933 aus
lä.ndische Arbeitnehmer (6,8 
Prozent) beschäftigt, und 
über 4296 Arbeitnehmer (7,4 
Prozent) lagen Angaben 
l}ber die Arbeitserlaubnis 
nicht vor. 
Von den 42 800 ausländi
schen Beschäftigten mit Ar
beitserlaubnis hatten 8162 
( 19,1 Prozent) eine "allge
meine" Arbeitserlaubnis 
nach § 1 Arbeitserlaubnis
verordnung (AEVO), die je 

nach Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarktes erteilt 
wird. Die Mehrzahl von ih
nen, nämlich 34 638 Arbeit
nehmer (80,9 Prozent) ver
fügten über eine "beson
dere" Arbeitserlaubnis nach 
§ 2 AEVO, die aufgrund ei
nes Rechtsanspruches be
ziehungs~eise zwischen
staatlicher Vereinbarungen 
zu gewähren ist. 37,5 Pro
zent dieser Beschäftigten 
hatten eine befristete und 
62,5 Prozent eine unbefriste
te "besondere" Arbeitser
laubnis. 

Die Kommission der EG hat 
im April1984 den zweiten pe
riodischen Bericht über die 
soziale und ökonomische La
ge der Regionen der Ge
meinschaft Anfang der acht
ziger Jahre und ihre Entwick
lung seit 1973 herausgege
ben: Diesem Bericht "The 
Regions of Europe" ist als 
Anhang ein Statement des 
Komitees für Regionalpolitik 
beigefügt, das unter ande
rem einen ausdrücklichen 
Hinweis auf die Besonderhei
ten der Regionen Harnburg 
und Bremen enthält. 
Die Hauptkapitel des Reports 
betreffen die regionalen Un
gleichgewichte der Arbeits
märkte, der Wirtschafts
strukturen, der Bevölkerung 
und der Lebensbedingungen 
sowie die regionalen Aspekte 
der EG-Erweiterung um Spa
nien und Portugal. 
Methodisch enthält der Be
richt außerdem eine Fakto
renanalyse zur relativen In
tensität der Regionalproble
me in der EG und eine Typo

·logie der Regionen. 
Deutlich wird auch bei dieser 
EG-Veröffentlichung wieder 
das in "Hamburg in Zahlen" 
wiederholt - zuletzt in Heft 
3.1981 -ausführlich behan-. 
delte Problem der Vergleich
barkeit bei extrem unglei
chen Größen der regionalen 
Einheiten. Diese Tatsache 
führt in den EG-Untersu
chungen jetzt zum Teil zu 
Sonderbehandlungen Ham
burgs und Bremens (die 
ebenso wie Berlin als Stadt
staaten in besonderem Maße 
betroffen sind), zum Teil zu
offenbar variablen - Anpas- . 
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sungen der Regionen des 
Vereinigten Königreiches. 
Unter den 20 Regionen mit 
den geringsten Regionalpro
blemen (gemessen in einem 
faktorenanalytischen Ver
fahren mit 40 Variablen zur 
ökonomischen Struktur, zum 
Arbeitsmarkt und zur Bevöl
kerungsstruktur) befinden 
sich 16 deutsche Gebietsein
heiten (Hamburg, Stuttgart 
und Oberbayern an der Spit
ze) sowie Luxemburg, lle de 
France (Paris), Utrecht und 
Noord-Holland. Unter den 
Regionen, die nach der Fak
torenanalyse besonderen 
Schwierigkeiten ausgesetzt 
sind, sind dagegen neun ita
lienische (mit Calabrien an 
erster Stelle), sieben engli
sche (mit Nordirland an der 
Spitze), zwei belgisehe 
(Hainaut und Limburg) sowie 
Irland und Korsika. Auch die 
schwächsten deutschen Re
gionen Niederbayern, 
Oberpfalz und Saarland -
liegen in dieser Analyse im
mer noch acht bis zehn Pro
zent über dem EG-Durch
schnitt und an 44. bis 46. 
Stelle der 131 Regionen. 

Neue Schriften· 
Die Arbeit von Peter Hurler: 
Regionale Arbeitslosigkeit 
in der Bundesrepublik 
Deutschland, (Beiträge zur 
Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung, Nürnberg 1984) ist 
ein Beitrag zur Diskussion 
um eine stärkere Regionali
sierung von Arbeitsmarkt
und Beschäftigungspolitik. 
Die interregional verglei
chende Studie analysiert 
Entwicklung, Erscheinungs
formen und Ursachen regio
naler Arbeitslosigkeit und 
befaßt sich mit den regiona
len Verteilungsmustern und 
raumbedeutsamen Effekten 
anhaltend hoher Arbeitslo
sigkeit. Beschrieben und er
klärt werden die unter-
schiedliche Betroffenheit 
regionaler Arbeitsmärkte 
durch Arbeitslosigkeit, ins
besondere die kumulativen 
Effekte, die sich aus regiona
ler und sozialer Chancen
ungleichheit zu Lasten von 
Problemgruppen in Regio
nen mit besonderen Be-
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schäftigungsproblemen er
geben. 
Der Autor stellt unter ande
rem fest, daß unterschiedli
che Beschäftigtenanteile im 
primären, sekundären oder 
tertiären Sektor einer Ar
beitsmarktregion. im allge
meinen keinen Einfluß auf 
höhere oder niedrigere Ar
beitslosigkeit haben. Dage
gen werden die Hypothesen 
bestätigt, daß Regionen mit 
einem höheren Beschäftig
tenanteil in schrumpfenden 
Industriezweigen eine hö
here, Regionen mit einem 
höheren Anteil in Wachs
tumsbrancheneine niedrige
re Arbeitslosigkeit · aufwei
sen. Auch die Annahme, daß 
in Regionen mit einem hohen 
Beschäftigtenanteil im Berg
bau und den kohleabhängi
gen Industriezweigen sowie 
im Baugewert;>e eine relativ 
hohe Arbeitslosigkeit 
herrscht, wird nachgewie
sen. Behauptungen, daß in 
Gebieten mit hohem Anteil 
von Beschäftigten in Zweig
betrieben eine höhere Ar
beitslosigkeit zu erwarten sei 
als in Regionen mit hohem 
Anteil in Hauptniederlassun
gen, lassen sich - zumin
dest seit Mitte der siebziger 
Jahre- nicht belegen. 
Hinsichtlich des Einflusses 
der Betriebsgröße sind dem 
Autor keine generalisierba
ren Aussagen möglich. Die 
Ergebnisse seiner Analyse 
zeigen, daß Art und Intensität 
der Variablenbeziehungen 
zwischen den einzelnen Grö
ßengruppen und· der Arbeits
losigkeit beträchtlich vari
ieren beziehungsweise 
schwanken. 

Der Draht 
zum Stala 
Amtsleiter 
Auskünfte 

3681-710 
3681-738 

644 
768 

Veröffentlichungen 3681-719 
Bibliothek 3681-742 
Für Thema: 
Verarbeitendes 
Gewerbe 1982 3681-810 
Einheit der 
Statistik 3681-710 

Umsatz im Einzelhandel 
1980 = 100 

Meßzahlen 
160 

140 

120 

-100 

80 

60 
~------------~----------~------------~0 

Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahrsmonat Prozent 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 
Generalhandel 

. .... ..·~ .. . . .... ..· ·····. .. ··-=-·;··-'-:er.;;.;.··-· •.. ~.;-;.····;-?'·-·-.·- • ·••• •• 
Ausfuhr ~· • •.J' 

Mrd.DM 
12 

II 

10 

8 

.------------,,------------,------------~Mi~ 

Insgesamt Güterverkehr über See 

~, 
o\ I \"' -v-~_, _____ ,, 

Massengut \/' I .,,""\\ ,. ,,, /'-'" - . \ 
-- """'-- --/-,_ "-. . ,__ ...... . 

... -..!....•u-.!.•~ ....... ;:a•••••.l -.._.,•=---•••..-.••...-••._.•._.. 
Stückgut •• 

A 0 A 0 A 0 

,-----.,----------,--------------,--------------iTs1~ 
Zulassungen von fabrikneuen Kraftfahrzeugen 

10 

8 

Veränderungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahrsmonat Prozent 
+30 
+20 
+10 

~~~~~~nn~~~~UL~-.~~----------+o 
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-20 
-30 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mai Juni Juli August 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte 1) 

hPa') Luftdruck 1 015,7 1 015,1 1 019,2 1 018,4 1 018;3 1 009,1 1 013,7 1 016,2 1 017,9 
Lufttemperatur ·c 10,0 10,3 17,1 20,6 19,8 12,7 14,0 16,1 18,8 
Relative Luftfeuchtigkeit % 76,3 75,3 63 64 64 71 77 75 71 
Windstärke Meßzahl3

) 3,2 3,5 3 3 2,6 3 4 3 3 
Bewölkung ') 4,8 5,1 3,9 3,7 3,0 5,7 6,3 6,0 4,1 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 54,9 63,5 43,9 7,7 4,6 80,9 89,2 64,7 34,0 
Sonnenscheindauer Std. 140,9 124,8' 241 276 270 170,9 108,2 130,5 219,7 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,3 7,4 1 1 0 5 6 5 2 
Tage mit Niederschlägen 18,0 19,2 13 8 7 23 26 23 10 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand5

) 

1000 1 617,8 1 615,3 Bevölkerung 1 630,5 1 617,0 1 614,6 1 603,2 ... ... ... 
und zwar männlich " 

762,7 756,2 756,5 755,2 754,6 750,2 ... ... .. . 
weiblich 867,8 860,8 861,3 860,1 859,6 853,0 ... ... ... 

Ausländer " 
157,2 157,1 157,1 156,8 r 156,5 155,4 ... ... .. . 

Bezirk Harnburg-Mitte " 223,6 219,7 219,9 219,3 219,1 215,6 ... ... .. . 
Bezirk Altona 229,1 226,9 226,3 226,4 226,4 224,9 ... ... .. . 
Bezirk Eimsbüttel 235,4 233,8 234,0 233,7 233,2 231,7 ... ... .. . 
Bezirk Harnburg-Nord " 291,7 289,7 290,2 289,4 289,2 286,8 ... ... ... 
Bezirk Wandsbek 

" 
377,4 375,3 375,5 375,0 375,0 372,2 ... ... .. . 

Bezirk Bergedorf 
" 

87,9 88,1 88,0 88,0 88,0 88,2 ... ... .. . 
Bezirk Harburg ·185,4 183,5 183,9 183,5 183,3 181,0 ... ... ... 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 
* Eheschließungen•) Anzahl 749 767 887 779 941 1 039 ... ... .. . 
* Lebendgeborene') " 1 105 1 068 1120 1 109 1141 1 089 ... ... ... 
* Gestorbene') (ohne Totgeborene) " 1 980 1 878 1 664 2 207 1 368 1 951 ... ... ... 
* Im ersten Lebensjahr Gestorbene " 

13 12 11 9 6 11 ... ... .. . 
* Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) - 875 - 810 - 544 - 1 098 - 227 - 862 ... ... ... 
* Eheschließungen je 1'ooo 5,5 5,7 6,7 5,7 6,9 7,6 ... ... .. . 
* Lebendgeborene Einwohner 8,1 7,9 8,4 8,1 8,3 8,0 ... ... .. . 
* Gestorbene (ohne Totgeborene) -und 14,6 13,9 12,5 16,1 10,0 14,3 ... ... .. . 
*Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,4 -· 6,0 - 4,1 - 8,0 - 1,7 - 6,3 ... ... ... 
* Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 11,4 11,3 10,1 8,0 5,3 10,2 ... ... .. . 
wanderu.ngen 
* Zugezogene Personen Anzahl 4 370 4174 3952 3 270 4 411 4 530 ... ... ... 
* Fortgezogene Personen 4 602 4 557 5 317 4 606 5 324 5127 ... ... ... 
* Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) " 

- 232 - 383 - 1 365 - 1 336 - 913 - 597 ... ... ... 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 

" 
11 391 11 519 10 756 11 424 11 279 11 153 ... ... .. . 

Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein " 1 352 1 337 1 383 1107 1 489 1 457 ... ... ... 
dar. angrenzende Kreise9

) 954 1 002 976 805 1124 1 102 ... ... ... 
Niedersachsen 763 741 717 596 792 735 ... ... .. . 
gar. angrenzende Landkreise'0

) " 306 334 333 254 370 351 ... ... .. . 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 
995 844 871 769 869 783 ... ... ... 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 
" 

1 260 1 252 981 798 1 261 1 555 ... ... .. . 
b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 1 568 1 609 1 766 1 754 1 842 1 672 ... ... .. . 
dar. angrenzende Kreise') " 1183 1 254 1 328 1 319 1 348 1 281 ... ... .. . 
Niedersachsen " 

930 '884 1 006 965 1 092 759 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise10

) " 478 466 511 495 578 392 ... ... .. . 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 
919 760 891 768 908 832 ... ... .. . 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) " 1 185 1 304 1 654 1119 1 482 1 864 ... ... ... 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein " 

- 216 - 272 - 383 - 647 - 353 - 215 ... ... ... 
dar. angrenzende Kreise') - 229 - 252 - 352 - 514 - 224 - 179 ... ... .. . 
Niedersachsen " 

- 167 - 143 - 289 - 369 + 300 - 24 ... ... ... 
dar. angrenzende Landkreise' 0

) - 172 - 132 - 178 - 241 - 208 - 41 ... ... .. . 
Umlan insgesamt") - 4Ö1 - 384 - 530 - 755 - 432 - 220 ... ... .. . 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) + 76 + 84 - 20 + 1 + 39 - 49 ... ... .. . 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) " + 75 - 52 - 673 - 321 - 221 - 309 ... ... ... 

Bevölkerungsbewegun~ Insgesamt 
Bevölkerungszunahme ( ) -abnahme (-) Anzahl - 1107 - 1193 - 1 909 - 2 434 - 1140 - 1 459 ... ... .. . 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 8,1 - 7,4 - 11,8 17,7 - 8,3 - 10,7 ... ... .. . 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser''l 
Patienten 13

) Anzahl 12 519 12 560 12 564 11 598 12 735 12 862 12 280 12 292 12 419 
Betten 13

) 

o/o 
15128 14 964 14 960 14 960 14 960 14 974 14 934 14 934 14 880 

Bettenausnutzung 85,0 85,2 84,9 80,1 82,3 86,9 83,9 82,6 83,3 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 669 882 665 609 1 085,629 1 216 254 1 048 288 490 960 469 014 609 031 938 420 

1
) errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2

) reduziert auf o·c, Normalschwere und Meeresspiegel.- 3)Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala. - . 
') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5

) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6
) nach dem 

Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- ')mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- ')Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-
10) Landkreise Harburg und Stade. - 11 ) die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12

) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13

) Bestand am 
Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Büchereien und Museen 
öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbücherei) 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 
Besucher der Lesesäle 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 
Lesesaalbesucher und Entleiher 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 
davon Hamburger Kunsthalle 

Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde 
Helms-Museum 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Museum für Harnburgische Geschichte 
Museum für Kunst und Gewerbe 
Planetarium 
Bischofsburg 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt 
• davon Männer 

Frauen 
Arbeitslosenquote 
Kurzarbeiter 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 

Offene Stellen 

Landwirtschaft 
Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
·Kuhmilch 
• dar. an Molkereien geliefert 
• Milchleistung je Kuh und Tag 

· Schlachtungen von lnlandtieren2
) 

• Rinder (ohne Kälber) 
• Kälber 
• Schweine 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') 
• dar. Rinder (ohne Kälber) 
• Kälber 
• Schweine 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
verarbeitendes Gewerbe') ') 
Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte 
• dar. Arbeiter6

) 

• Geleistete Arbeiterstunden') 
• Bruttolohnsumme 
• Bruttogehaltssumme 
• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)') 

dar. Auslandsumsatz 
• Kohleverbrauch 
• Gasverbrauch 
• Heizölverbrauch 
• davon leichtes Heizöl 
• schweres Heizöl 
• Stromverbrauch 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit 1----L_----J-----r----.----+----,-----,-----,----

Anzahl 

Anzahl 

o/o 
Anzahl 

t 
% 
kg 

1000 St. 

Anzahl 

1000 
Mio. DM 

1000 .. tSK9) 

1000 m3 

1000 t 

Mio."kWh 

Monatsdurchschnitt 

682 069 

43 484 
12 186 

3 971 

3 065 
1 330 

104 435 
26 783 

9 869 
8 229 
8 893 
7 077 

26 201 
13124 
9 648 
1 686 

52 662 
32 769" 
10 893 

7,4 
9 840 

62 171 
5 940 

3 308 

1 259 
94,0 
12,1 

5,5 
1,6 

18,7 
3 281 
1 509 

202 
1 546 

159 383 
91114 
12 727 

272 
304 

6 969 
832 

3 
27 097 

34 
4 

30 
360 

703 641 

50 267 
23 503 

4 272 

3 378 
1 357 

94 592 
21 341 

8 776 
6 667 
8 550 
6 386 

26 933 
14 776 

5 915 
1 634 

72 484 
44 963 
27 521 

10,2 
18 690 

81 240 
6 828 

2"194 

1 296 
94,4 
12,5 

5,5 
1,7 

17,1 
3197 
1 532 

234 
1 407 

150 824 
84 915 
11 622 

257 
306 

6 761 
808 

3 
24 185 

34 
4 

30 
360 

Juni 

691 694 

53 828 
24 624 

3 911 

3221 
1 198 

95 386 
8 825 

8 961 
3 973 

11 015 
10106 
37 495 
23 256 

1 861 

70198 
43 378 
26 820 

9,9 
16 265 

79 188 
6 927 

2 343 

1 418 
97,9 
13,9 

5,1 
1,6 

15,5 
2 921 
1 423 

213 
1 266 

150 961 
84 957 
11 596 

260 
322 

6 406 
818 

3 
18 690 

31 
2 

29 
353 

Juli 

441 092 

44 295 
21 532 

4 010 

3 412 
1 267 

79 568 
7 863 

6 568 
2 661 
9133 
8 710 

28 770 
23 420 

1153 

72 263 
44 023 
28 240 

10,1 
15 384 

80 998 
7 084 

2 236 

1 299 
96,9 
12,4 

4,3 
1,6 

15,2 
2 683 
1 220 

212 
1 235 

150 052 
84 728 
9 844 

257 
293 

6 000 
661 

2 
14 875 

27 
2 

25 
328 

August 

629 325 

45 006 
18 030 

4 380 

3 412 
1 338 

99 867 
12 416 

6 832 
2 335 

11 388 
10 295 
31 526 
33 916 

1 454 

72 500 
44199 
28 301 

10,2 
14 205 

81 242 
6 820 

2 445 

1 096 
93,5 
10,4 

6,0 
2,2 

16,6 
3 300 
1 632 

290 
1 349 

151 201 
85 648 
11 325 

268 
295 

6 474 
663 

3 
28 033 

30 
2 

28 
375 

Mal 

743 538 

57 635 
31 720 

4 665 

3 595 
1 438 

26 92s 
6 915 
3 723 

10 046 
8 832 

20 090 
4 376 

76 769 
47 980 
28 789 

10,8 
16 570 

88 021 
6 837 

2 553 

1 605 
97,7 

-14,3 

5,6 
2,0 

17,8 
3 298 
1 533 

267 
1 484 

142 740 
79 349 
11193 

244 
303 

7 037 
729 

2 
27 744 

25 
3 

22 
355 

Juni 

772 257 

63 809 
27 614 

3416 

3 466 
1 315 

10 016 

8 787 
6 311 

26 475 
16 465 
16 236 

77 527 
48 093 
29 434 

10,9 
17 353 

89 304 
6 491 

2 924 

1 360 
98,0 
12,6 

4,8 
2,1 

17,0 
2 978 
1 299 

276 
1 387 

142 296 
79 055 
10 683 

238 
315 

6 698 
819 

2 
22 256 

28 
2 

26 
349 

Juli 

489 700 

56 519 
23 987 

3 912 

4 091 
1 481 

110 966 
13137 

8 701 
9 923 

12 638 
11 932 
22 895 
17 622 
12 879 
1 239 

80 393 
49176 
31 217 

11,3 
13 987 

91 775 
6 776 

2 485 

1 223 
96,2 
11,7 

4,7 
1,7 

17,6 
2 926 
1 233 

221 
1 451 

141 797 
79 033 
9 596 

249 
294 

6 713 
681 

2 
23 453 

26 
2 

24 
358 

August 

637 007 

58 096 
18 985 

4 253 

4 043 
1 496 

s i"9o 
7 327 
4 929 

10 785 
17 920 
12 455 

8 957 
1 234 

80 973 
49149 
31 824 

11,3 
15 519 

91 366 
6 782 

2 259 

1 070 
92,7 
10,2 

4,9 
1,8 

18,3 
3 058 
1 331 

240 
1 474 

144 041 
80 844 
11 016 

252 
291 

6 974 
885 

2 
22 829 

25 
2 

23 
374 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2
) gewerbliche und Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.-') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten.- 5) einschl. Bergbau.- 6) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7

) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.-') ohne Umsatz-
. steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- 9

) 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mal Juni Juli August 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung1) 

davon Bergbau, Grundstoff- und 
Mio. DM 3497 3 402 3 529 3 080 3 320 3 306 3 261 3 254 3 310 

Produktionsgütergewerbe 
" 

1 815 1 727 1 789 1 658 1 875 ·1 852 1 714 1 821 1 688 
Investitionsgütergewerbe 

" 
947 949 1 009 743 748 774 919 783 999 

Verbrauchsgütergewerbe 138 133 140 115 134 132 118 113 116 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 

" 
597 593 591 564 563 548 510 537 507 

Bauhauptgewerbe2
) 

• Beschäftigte Anzahl 27 489 26 456 26 837 27 091 27 586 25 656 25 651 26 001 ... 
dar. Arbeiter3

) 

1000 
21 539 20 592 20 958 21 232 21 695 19 935 19 934 20 305 ... 

• Geleistete Arbeitsstunden 2 941 2 761 3 206 2 625 3 305 3 013 2 744 2 693 ... 
• davon für Wohnungsbau 

" 
832 832 976 766 1 006 996 896 815 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 1146 1 048 1 202 1 001 1 206 1 060 932 987 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 964 881 1 030 858 1 093 957 916 891 
Mio:·DM 

... 
• Bruttolohnsumme') 73 70 77,1 73,4 81 75,2 69,5 74 ... 
• Bruttogehaltsumme') 

" 
21 21 21,2 20,5 23 20,1 21,0 20 ... 

• Baugewerblicher Umsatz5) 
" 

268 255 344,1 316,0 273 220,6 268,5 327 ... 
davon im Wohnungsbau 

" 
69 70 107,1 73,3 82 72,6 82,5 87 ... 

~ewerblichen und industriellen Bau 111 98 128,4 95,6 82 80,0 95,0 92 ... 
offentliehen und Verkehrsbau 89 88 108,6 146,7 99 68,0 91,0 148 ... 

Ausbaugewerbe6) 

Beschäftigte Anzahl 10 807 10 568 10 553 10 581 10 818 10 385 10 481 10 541 ... 
dar. Arbeiter3

) 

1000 
8 585 8 372 8 318 8 397 8 606 8181 8 289 8 309 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 308 1 266 1 267 1180 1 366 1 279 1 238 1 248 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 26 25 26 26 27 25 26 27 ... 
Bruttogehaltsumme') 8 8 8 8 8 8 9 8 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz5) 

" 
88 86 101 72 77 73 85 80 ... 

Öffentliche Energieversorgung 
• Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 445 430 348 276 293 116 85 195 188 
• Stromverbrauch 

" 
910 925 777 743 797 845 800 811 826 

• Gasverbrauch7
) 

" 
2 095 2 001 1 155 952 1 085 1'139 894 1 149 1 031 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976 .;.100 96,2 92,6 96,7 84,7 88,0 83,3 91,3 79,4 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe 106,2 101,9 107,4 101,5 107,5 86,3 111,0 98,6 ... 
Investitionsgütergewerbe 94,8 90,5 89,9 75,4 76,0 89,4 93,7 73,6 ... 
Verbrauchsgütergewerbe 

" 
91,0 87,6 92,7 75,2 80,4 85,9 79,4 68,8 ... 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
" 

83,5 81,0 88,4 75,2 71,0 68,3 63,8 58,4 ... 
Bauhauptgewerbe 

" 
89,4 88,5 102,2 84,4 97,2 99,4 95,3 85,2 ... 

Bau- urid Wohnungswesen 
· Baugenehmigungen 

Wohnbau 
• Woh~ebäude (nur Neubau) Anzahl 104 141 111 149 171 116 141 133 118 
• dar. ohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen 

1000m3 
72 101 83 114 107 98 124 90 84 

• Rauminhalt 198 230 170 207 427 130 163 325 212 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM. 65,8 79,9 59,4 79,9 125,6 46,0 54,7 119,8 73,1 
• Wohnfläche 1000 m' 37 44 32 43 69 25 30 59 40 

Nichtwohnbau 
• Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 23 23 17 32 24 11 33 24 14 
• Rauminhalt 1000 m3 213 198 90 197 147 36 334 279 90 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 46,5 53,0 46,0 39,5 40,0 12,6 103,7 49,8 12,2 
• Nutzfläche 1000 m' 32 32 19 32 26 7 70 37 13 
Wohnungen 
• Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 484 541 401 503 860 294 352 820 511 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 119 106 66 63 60 100 67 100 68 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 26 23 14 8 10 12 11 19 8 
Rauminhalt 1000m3 270 '223 78 52 26 113 57 198 60 

Wohnungen insgesamt (alle Ba,umaßnahmen) Anzahl 462 478 283 237 170 427 230 343 218 

Gebäude- und Wohnungsbestand6
) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 201 201 201 201 202 202 202 202 
Wohnungen 

" 
794 799 797 797 797 800 800 801 801 

1
} ohne Umsatzsteuer.-') nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3

) einschließlich Umschüler und Auszubildende.
')einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5) ohne Umsatzsteuer.- 6

) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.- 7
) 1 Mio. 

kWh..;. 3 600 Giga Joule. -')Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mal Juni Juli August 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 1980 ", 100 109,5 112,1 113,0 114,3 114,4 
Ein- und Zweifamiliengebäude " 

109,5 111,9 .. 112,8 114,0 114,0 
Mehrfamiliengebäude 109,6 112,2 113,1 114,4 114,5 
Gemischt genutzte Gebäude .109,7 112,3 113,2 114,6 114,8 

Bürogebäude 110,2 113,1 113,9 115,7 116,0 

Gewerbliche Betriebsgebäude 
" 

110,5 113,1 114,1 115,4 115,6 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
54 495 Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen Anzahl 60 003 55 482 57 976 52 442 53 699 54 470 55 660 54 579 

6 441,2 Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 1000 DM . 6 547,1 6 201,7 6 644,4 5 867,1 6 013,7 6 467,2 6 647,2 6 457,6 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Harnburg ') 3

) Mio. DM 888 1 000 91.1 769 983 991 878 1 035 ... 
• und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 

" 
133 108 106 98 93 107 123 115 ... . Waren der Gewerblichen Wirtschaft 755 892 805 671 890 884 755 920 ... 

. " . davon Rohstoffe 6 6 5 4 7 8 10 10 ... 
" . Halbwaren 146 138 114 151 175 128 183 154 ... 
" . Fertigwaren 60.3 748 686 515 708 747 561 757 ... 
" . davon Vorerzeugnisse 85 83 77 64 86 91 93 71 ... 
" . Enderzeugnisse 518 665 609 451 622 656 468 686 ... . nach Europa 570 573 525 509 523 591 573 549 ... . dar. EG-Länder 367 396 352 363 351 408 378 383 ... 
" 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure') 
Einfuhr 6 204 5 433 5 342 4 949 6 201 5 358 5 784 5 694 ... 
davon Europa 3 201 3170 3 208 2 913 3 769 3 228 3165 3 356 ... 

dar. EG-Länder 2 477 2 347 2 369 2 014 2 817 2 396 2139 2 535 ... 
Außereuropa 3 003 2 263 2134 2 036 2 432 2 130 2 619 2 338 ... 

Ausfuhr 2 677 2 533 2 681 1 842 2 406 2 446 2 903 2 487 ... 
davon Europa 

" 
1 902 1 731 1 950 1 260 1 535 1 607 2 205 1 600 ... 

dar. EG-Länder 1 400 1 204 1 498 788 1 025 1 081 1 669 1 099 ... 
Außereuropa 775 802 731 582 871 839 698 887 ... 

Umsatz-Meßzahlen im Großhandel 
• Großhandel insgesamt 1980 ", 100 112,3 118,6 116,1 100,7 r 117,5 128,6 114,1 109,6 ... 
: davon Binnengroßhandel 

" 
117,6 120,8 121,2 103,2 r 121,7 130,2 116,7 112,1 ... 

Außenhandel 
" 

108,0 116,9 111,9 98,6 r 114,2 •127,3 112,0 107,5 ... 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 1980 ", 100 102,4 105,0 97,5 82,3 r 92,3 104,5 92,5 88,6 ... 

darunter Warenhäuser 93,5 94,5 84,1 85,3 r 80,2 81,7 82,9 86,8 ... 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 103,3 103,7 106,7 97,6 104,6 115,4 110,8 100,9 ... 

darunter Seherbergungsgewerbe 99,2 98,6 102,4 84,0 102,3 117,2 117,9 98,5 ... 
Gaststättengewerbe 103,5 102,7 105,2 99,7 103,3 112,8 106,9 100,5 ... 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 1000 124,2 129,2 143 147 175 148 141 147 ... 
• dar. aus dem Ausland und der DDR 39,4 40,4 46 54 59 45 51 64 ... 

• Fremdenübernachtungen 229,5 242,1 266 270 320 273 272 274 ... 
• dar. von Gästen aus dem Ausland und der DDR 

" 
79,9 80,4 88 96 111 86 104 116 ... 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 

1 200 Angekommmene Schiffe Anzahl 1 302 1 180 1 230 1 160 1 188 p 1 200 p 1100 p 1030 p 

Güterverkehr über See 1000 t 5132 4 219 3 973 2 735 3 420 p 4 468 p 4 052 p 4 233 p 3 959 

davon Empfang 3 207 2 495 2 417 2 005 1 921 p 2 772 p 2 642 p 2 674 p 2 448 

dar. Sack- und Stückgut 641 671 652 623 635 p 739 p 623 p 699 p 647 
" p 1 511 Versand 1 925 . 1 725 1 556 1 730 1 499 p 1 696 p 1 410 p 1 558 
" p 1 028 . dar. Sack- und Stückgut 893 938 973 1 061 847 p 1 045 p 960 p 1 076 

Umgeschlagene Container') Anzahl 74104 77 528 73 695 80 434 67 776 89 899 82 367 91 311 85 759 

ln Containern umgeschlagene Güter') 1000 t 653 725 676 739 640 835 778 862 771 

Binnenschlffahrt 
• Güterempfang 345 ... 469 395 436 470 437 439 ... 
• Güterversand 

" 
375 ... 388 250 361 408 377 394 ... 

Luftverkehr') . 
p 6 438 Starts und Landungen Anzahl 5 298 5170 5 708 5 429 5 603 6 431 6 086 p 6 200 

Fluggäste 344133 343 331 397 848 344 054 344 053 414 876 397 474 p366 341 p380 659 

Fracht t 2 027,4 2189,7 2 111 ;8 2125,9 2 221,0 2 284,2 2 017,2 p 2 438,5 p 1 863,6 

Luftpost 
" 

883,6 957,4 841,0 906,4 917,6 1 033,7 932,3 p 1 037,4 p 1 021,0 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 1000 28 340 28 265 25 941 22 604 28 720 28 230 24 681 23 372 ... 

Busse (ohne Private) 
" 

22 402 22 291 21 219 17 719 21 669 21 502 19 717 17 670 ... 

')für Neubau in konventioneller Bauart. - 2
) Quelle: Statistisches Bundesamt. - 3

) Nachgewiesen werden nurdie Waren, die in Harnburg hergestelltoderzuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über haml;lurgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden. 5

) ohne Massen- und Privatquartiere.- 6
) umgerechnet auf 20 Fuß-Basis. - 7

) einschließlich Eigengewicht der 
beladenen Container. - 8

) gewerblicher Verkehr; ohne Transit. -')ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mal Juni Juli August 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen 1) 1000 631,9 640,1 643,1 643,8 642,4 658,9 660,0 658,2 659,5 
dar. Personenkraftwagen 2

) 

je t'boo 
555,2 560,5 562,8 562,9 561,7 575,4 575,9 574,0 575,1 

Einwohner 342 347 348 348 348 p 358 p 358 p 358 p 359 
• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge Anzahl 5 656 6 009 7 426 4 889 4 864 7 888 4 570 4 038 p 4 720 
: dar. Personenkraftwagen 2

) 4 828 5 216 6 540 4 265 4168 6 987 3 893 3 501 p 4 208 
Lastkraftwagen 322 352 296 219 323 333 226 233 p 248 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 850 893 1 072 765 1 021 1 040 987 762 p 992 
• Getötete Personen 15 15 20 12 11 7 9 13 p 11 
• Verletzte Personen ". 1 090 1 151 1 341 1 014 1 293 1 290 1, 298 990 p 1 246 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt') Mio. DM 94 931,0 101 409,2 96 607,3 97 963,5 98 143,8 102 165,1 102575,7 102 681,2 103 425,0 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 

" 
90 627,6 97 044,0 93 275,2 93 557,1 93 783,6 97 890,4 98 252,4 98 316,5 98 970,9 

• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich} 17 520,5 18742,6 17150,6 17 264,4 17 004,5 18 243,6 17 972,5 17 888,5 18 360,6 
• an Unternehmen und Privatpersonen 16 875,2 17 904,9 16 612,3 16 432,6 16 533,5 18107,4 17 816,3 17 732,9 18107,5 
• an öffentliche Haushalte 

" 
645,3 837,7 538,3 831,8 471,0 136,2 156,2 155,6 253,1 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
" 

11 275,0 11 122,2 11 523,8 11 315,4 11 346,2 11 333,3 11 740,9 11 703,1 11 529,1 
• an Unternehmen und Privatpersonen 

" 
7 195,8 7192,0 7 075,2 6 958,4 7147,0 7 173,9 7 414,5 7 457,5 7 382,4 

• an öffentliche Haushalte 
" 

4 079,2 3 930,2 4 448,6 4 357,0 4199,2 4 159,4 4 326,4 4 245,6 4146,7 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
" 

61 832,1 67 179,2 64 600,8 64 977,3 65 432,9 68 313,5 68 539,0 68 724,9 69 081,2 
• an Unternehmen und Privatpersonen 45 797,2 49 662,7 47 753,0 48 165,9 48 393,8 50 035,0 50 247,8 50 415,0 50 687,4 
• an öffentliche Haushalte 

" 
16 034,9 17 516,5 16 847,8 16 811,4 17 039,1 18 278,5 18 291,2 18 309,9 18 393,8 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5

} 54 008,1 57 189,8 54195,4 54184,1 54 776,0 55 931,5 56 298,1 56 181,1 55 706,5 
• Sichteinlagen und Termingelder 

" 
38 993,6 41 658,4 39 211,3 39 335,2 39 941,5 40 877,5 41 316,1 41 338,5 40 987,0 

• von Unternehmen und Privatpersonen 
" 

31 552,9 34 458,8 31 766,7 32 057,2 32 301,3 33 976,1 34 516,6 34 702,9 34 273,9 
• von öffentlichen Haushalten 7 440,7 7 199,6 7 444,6 7 278,0 7 640,2 6 901,4 6 799,5 6 635,6 6 713,1 
• Spareinlagen 15 014,5 15 531,4 14 984,1 14 850,2 14 834,5 15 054,0 14 982,0 14 842,6 14 719,5 
• bei Sparkassen 

" 
9 537,5 9 914,0 9 525,2 9 481,7 9 478,3 9 578,4 9 549,1 9 463,7 9 427,8 

• Gutschriften auf Sparkonten') 
" 

1 832,8 1 685,9 932,1 1140,2 941,6 867,2 885,9 969,5 869,7 
• Lastschriften auf Sparkonten 

" 
902,6 976,8 1 009,8 1 274,6 957,3 880,1 957,9 1 108,9 930,3 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) Anzahl 39 40 45 53 26 43 34 34 38 
• Vergleichsverfahren 

" 
- - - - - - - - -

• Wechselproteste (ohne die bei der Post) 
Mio:·DM 

357 351 311 350 337 361 371 309 283 
• Wechselsumme 3,9 5,0 6,3 10,2 3,3 4,3 3,8 3,4 2,4 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides Anzahl 31 068 32 524 32 903 32 203 35·965 33 424 31 370 34 015 35733 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart. 
• Gemeinschaftsteuern Mio. DM 1 561,9 1 607,9 1 912,9 1 459,4 1 392,1 1 662,1 2 007,4 1 570,2 1 497,3 
• Steuern vom Einkommen 

" 
853,3 863,0 1 301,3 760,2 649,6 844,4 1 338,2 805,1 703,7 

• Lohnsteuer') 
" 

577,6 600,2 671,3 633,0 573,5 582,9 619,5 628,9 597,8 
• Veranlagte Einkommensteuer") 

" 
131,3 134,7 342,2 6,6 42,7 19,1 347,5 - 9,4 - 12,9 

• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag8
} 

" 
50,1 41,0 49,7 102,3 94,5 39,5 47,4 160,0 111,2 

• Körperschaftsteuer7} ') 
" 

94,4 87,0 238,1 18,3 - 61,1 203,0 323,9 25,6 7,7 
• Steuern vom Umsatz 

" 
708,6 744,9 611,7 699,1 742,5 817,7 669,2 765,1 793,6 

• Umsatzsteuer 264,7 299,8 221,2 309,9 309,4 320,6 217,8 301,9 322,9 
• Einfuhrumsatzsteuer 

" 
443,9 445,2 390,5 389,2 ,433,1 497,1 451,4 463,2 470,7 

• Bundessteuern 
" 

1 055,2 1 033,1 1 018,8 1 054,3 1 076,2 1 081,5 1 056,8 1 107,5 1 078,4 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 

" 
81,2 75,3 71,4 64,0 71,9 70,9 79,9 63,8 75,8 

• Verbrauchsteuern 
" 

944,5 926,4 912,6 964,8 970,6 978,7 952,7 1 008,6 964,1 

• Landessteuern 
" 

65,5 68,0 68,1 43,4 113,6 104,4 44,7 58,4 94,3 
• Vermöge'nsteuer 

" 
28,8 27,0 3,7 7,2 67,0 66,1 6,2 2,1 56,5 

• Kraftfahrzeugsteuer 
" 

13,9 14,3 22,8 11,5 17,0 16,8 20,2 15,9 12,9 
• Biersteuer 2,7 2,7 3,1 3,2 3,2 2,7 2,7 2,7 2,4 

• Gemeindesteuern ,, 134,5 135,3 83;8 51,9 369,7 368,8 48,4 66,6 358,6 
• Grundsteuer A'6 " 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 
• Grundsteuer B 1 

) 18,5 20,8 12,1 29,9 46,3 53,4 9,3 35,5 54,2 
• Gewerbesteuer nach Ertr~g und Kapital"} 

" 
115,4 113,9 71,6 21,8 321,3 310,7 35,4 26,7 296,8 

1
) Einschl. vorübergehend abgemeldeter Kfz.; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr

zeuge. - 2
) einschließlich Kombinationskraftwagen.- ') Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich

tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter. - 4

} einschließlich durchlaufender Kredite. - 5
) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12., und in den 

Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6
} einschließlich Zinsgutschriften.- 7

} vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
')vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.- 9

} Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen.- 10
) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter

wohnstätten. - 11
) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 . 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mal Juni Juli August 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
* Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 839,1 1 839,2 1 929,7 1 788,7 1 801,7 1 945,3 2 012,5 1 901,1 1 856,4 
* Anteil an den Steuern vom Einkommen 

" 
373,5 376,4 574,6 332,1 278,6 377,1 596,6 356,1 308,0 

* Anteil an den Steuern vom Umsatz 478,3 495,4 406,8 464,9 493,8 535,6 438,3 501,1 519,8 
* Anteil an der Gewerbesteuerumlage 12,5 8,9 - - 24,4 21,8 - - 25,2 

* Steuereinnahmen des Landes 429,0 438,1 789,5 136;3 449,9 566,1 779,9 157,2 483,4 
* Anteil an den Steuern vom Einkommen2

) 
3

) 281,0 288,3 564,6 50,1 268,4 372,3 593,3 37,7 299,2 
* Anteil an den Steuern vom Umsatz 70,1 72,9 156,9 42,8 43,4 67,6 141,9 61,2 64,8 
* Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,5 8,9 - - 24,4 21,8 - - 25,2 

* Steuereinnahmen der Gemeinde 
" 

189,2 199,1 235,8 61,4 413,3 415,6 193,5 72,5 395,9 
* Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital'} 

" 
90,4 96,2 71,6 21,8 272,5 267,2 35,4 26,7 246,5 

* Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer>)3
) 

" 
79,7 81,6 152,0 9,5 92,3 90,3 145,0 5,9 87,6 

Hamburg verbleibende Steuereinnahmen5
} 

" 
586,4 608,1 991,7 196,4 861,9 980,4 954,3 228,5 878,1 

Löhne und Gehälter') ' 

Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
* männliche Arbeiter DM 737 747 760 ... 
* dar. Facharbeiter " 

769 776 792 ... 
* weibliche Arbeiter 

" 
486 508 512 ... 

* dar. Hilfsarbeiter " 
452 '468 470 ... 

Bruttostundenverdienste 
* m'ännliche Arbeiter 17,69 18,30 18,47 "' 

* dar. Facharbeiter 18,42 19,03 19,22 ... 
* weibliche Arbeiter 12,14 12,76 12,86 "' 

* dar. Hilfsarbeiter 11,23 11,74 11,82 ... 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
*männlich 

" 
4 339 4 565 4 588 "' 

*weiblich 
" 

3 042 3175 3197 ... 

Technische Angestellte und Meister 
* männlich 4127 4 279 4 309 ... 
*weiblich 2 873 2 974 3 000 ... 
Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste -
* männlich 

" 
3 645 3 763 3 773 ... 

*weiblich 2 670 2 755 2 771 ... 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 

Straftaten insgesamt Anzahl 19 487 20 093 22 302 19 404 17109 21 675 21 889 21 277 22 007 
dar. Straftaten wider das Leben 8 8 11 6 2 7 11 7 8 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 
" 

147 160 168 205 170 174 188 196 167 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 

" 
1 217 1 222 1 413 1 263 1135 1 313 1 174 1 269 1 022 

Vermögens- und Fälschungsdelikte 
" 

2 665 2 262 2 623 2 841 3 326 3142 2 998 3181 
Diebstahl 

" 
12 668 13 480 14 859 12 624 11 195 13 909 14 427 13 959 15 004 

dar. unter erschwerenden Umständen 
" 

7 833 8 680 9 539 8156 7 097 9187 9 923 9 404 10 713 

Außerdem Verkehrsvergehen 
" 

1140 1 055 1139 1143 1 070 1 115 1 010 963 993 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 

Alarmierungen insgesamt " 
16 748 16 438 16 581 16 120 17 270 16 347 16 394 15 214 16 598 

dar. Feueralarme 
" 

643 664 603 723 1 007 642 464 550 555 
dar. falsche Alarme. und Unfugmeldungen 161 163 166 148 205 164 140 183 152 
Rettungswageneinsätze 14 995 14 683 14 754 14191 15 095 14 803 14 629 13 663 15 047 
dar. für Krankenbeförderungen 2 435 2 322 2 210 2 226 2 145 2 210 2 089 2191 2 153 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 
" 

270 318 265 289 324 315 279 210 183 

~)ohne EG-Anteil Zölle. - 2) nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3
} nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen. -

4
} nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5

} Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab
gaben (§ 6 LAG). - 6

} ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im groBräumlichen Vergleich 

Berlchtsmonat1
) 

1984 

Merkmal Maßeinheit Berichts-
Hamburg, Bundesgebiet 

zelt Schi.-Holsteln, Insgesamt-
Harnburg Nledersachsen, elnschl. Harnburg 

Bremen Berlln (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Mai 1 603,2 12 125,5 61 214,4 1 619,7 

Lebendgeborene Anzahl 
" 

1 089 9 211 49 563 1 202 
Gestorbene 

" 
1 951 12 453 58 438 1 754 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" 

- 862 - 3242 - 8 875 - 522 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

4 530 20 302 34 348 3 857 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" " 
5127 22 210 45 817 4 031 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" " 

- 597 - 1 908 - 11 469 - 174 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" " 

- 1 459 - 5 150 - 20 344 - 726 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 
155,4 588,9 4 527,4 157,8 

Lebendgeborene Anzahl 
. 

609 4 897 228 171 
Gestorbene 

" " 
29 112 714 20 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" " + 142 + 497 + 4183 + 208 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 

1 455 5 023 25 339 941 
Fortgezogene Personen ·über die Gebietsgrenze(n) 

" 
2 004 7 702 40 908 1 083 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 549 - 2 679 - 15 569 - 142 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" " 

- 407 - 2182 - 11 386 + 66 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl September 79 750 514 639 2143486 71 152 
und zwar Männer 

" " 
48 355 308 739 1 154 782 43 480 

Frauen " " 31 395 232 900 988 704 27 672 
Teilzeitkräfte 

" 5 659 53 996 231 508 5 615 
Ausländer 13 515 44 695 246 830 13137 

Arb~itslosenquote % " 
11,2 11,2 8,6 10,0 

Offene Stellen Anzahl 2 414 15 296 90 537 2 501 
Kurzarbeiter 

" " 
9 074 44 958 262 448 13 822 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe -

(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3
) 

Beschäftigte Anzahl Juni 142 296 1 007 653 6 806 859 150 961 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 

" 
10 683 88 970 577 604 11 596 

Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 553 3180 22101 582 

Umsatz aus Eigenerzeugung') 3 261 15 832 89 389 3529 
Gesamtumsatz') . " " 

6 698 20 703 102 658 6 406 
darunter Auslandsumsatz " " 

819 4578 28 246 818 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl Mai 25 656 207 953 1 103 266 26 488 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 3 013 26 503 140 244 2 992 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 

" 
95 645 3453 94 

Baugewerblicher Umsatz') 
" " 

221 1 732 8 750 229 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen') 1000 Mai 148 1 094 "' 143 
darunter aus dem Ausland und der DDR 

" 
45 137 "' 44 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl Juni 3893 28 977 155 287 6 540 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM April-Juni "' "' "' 8 065,4 
darunter 

Gemeinschaftsteuern 
" " 

... ... ... 4 574,1 
Landessteuern 

" " '" "' "' 217,4 
Gemeindesteuern 

" " "' "' '" 394,5 

1
) Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2

) Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3
) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

7
) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. - ') Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.)2
) 

1983 1984 1983 Veränderung 1984 gegenüber 19831n% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi. -Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi. -Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. 
Bremen Berlln (West) - Bremen . Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West)-

' 12 171,1 1 606,3 12138,7 61 258,2 1 621,9 12 171 ,6. - 1,0 - 0,3 

9 646 5 085 43 496 234 966 5 292 44 806 - 3,9 - 2,9 
12 073 9181 60 870 296 262 9164 61 782 - 0,1 - 1,5 

- 2 427 - 4 096 - 17 374 - 61 296 - 3 902 - 16 976 X X X 

20 384 22 985 100 587 178 321 19197 104101 ·+ 19,7 - 3,4 
19137 25 264 109 292 211 458 19 475 100 269 + 29,7 + 9,0 

+ 1 247 - 2 279 - 8 705 - 33137 - 278 +· 3 832 X X X 

- 1180 - 6 375 - 26 079 - 94 433 - 4180 - 13144 X X X 

604,2 156,5 594,4 4 552,4 158,0 604,3 - 0,9 - 1,6 

756 814 2 893 22 360 924 3 352 - 11,9 - 13,7 
99 120 456 3 226 117 462 + 2,6 - 1,3 

+ 657 + 694 + 2 437 + 19134 + 807 + 2 890 X X X 

3 500 6 311 21 927 116 935 4 665 18 471 + 35,3 + 18,7 
4 372 9 027 34 036 185174 6 009 23 423 + 50,2 + 45,3 

- 872 - 2 716 - 12 109 - 68 239 - 1 344 - 4 952 X X X 

- 215 - 2 022 - 9 672 - 47105 - 537 - 2 062 X X X 

t 
I 504 340 2134140 79·403 564177 2 290 964 71 845 534 699 2 279 525 + 10,5 + 5,5 + 0,5 

282 364 1 144 974 49 410 335 284 1 303 536 44 621 313 677 1 297 887 + 10,7 + 6,9 + 0,4 
221 976 989 166 29 993 228 893 987 428 27 224 221 022 981 638 + 10,2 + 3,6 + 0,6 

55 523 238 360 5 725 55 336 237 289 5 7.78 57 941 248 006 - 0,9 - 4,5 - 4,3 
47 075 274 419 14 051 48 987 277 253 13184 48 713 295 640 + 6,6 + 0,6 - 6,2 

10,4 8,6 11,1 11,7 9,2 10,1 11,0 9,2 X X X ,, 
13 220 78157 2 349 15 989 89 214 2173 13 854 77 700 + 8,1 + 15,4 + 14,8 

' 70 019 470 209 16 275 89 410 419 896 19 323 137154 727.078 - 15,8 - 34,8 - '42,2 

1 o:l9 471 6 900 037 143 729 1 009 096 6 817 543 152 172 1 044 905 6 937 489 - 5,5 - 3,4 - 1,7 
102 550 659 324 67 344 596 235 3 937 664 71 818 615169 3 993 225 - 6,2 - 3,1 - 1,4 

3 415 23118 3 240 19 548 129 394 3 257 18 963 126 533 - 0,5 + 3,1 + 2,3 

18 458 100 511 19 383 102 849 590 286 19 810 100213 ·561 049 - 2,2 + 2,6 + 5,2 
23 753 114 624 40 661 136 702 675 570 39 321 132 708 642100 + 3,4 + 3,0 + 5,2 

5 205 31 021 4 496 32 099 190 674 4 685 28 517 173 231 - 4,0 + 12,6 + 10,1 

218 391 1131 324 25 229 201 429 1 063 976 25 838 205 283 1 070 837 - 2,4 - 1,9 - 0,6 
26 624 136 432 12 178 99 683 540 454 12 225 99 699 531 228 - 0,4 - 0,0 + 1,7 

638 3 290 396 2 474 13 676 393 2 423 13138 + 0,9 + 2,1 + 4,1 
1 709 8 331 1 013 6 382 34232 935 6 223 32 811 + 8,4 + 2,6 + 4,3 

1138 ... 552 3 648 ... 546 3 658 .. . + 1,1 - 0,3 ... 
135 ... 164 467 ... 162 455 ... + 1,2 + 2,6 ... 

50 805 262 069 34128 263 026 1 361 920 35 201 274 262 1 404 948 - 3,0 - 4,1 - 3,1 

18 806,0 91 664,2 ... ... .. . "· 15 299,8 •37 572,6 183 521,3 ... ... .. . 

12474,4 65 884,4 ... ... ... 9124,4 25 802,1 135 218,7 ... ... . .. 
889,8 4 685,6 ... ... 416,8 1 722,3 8 965,8 .. . ... . .. 

1 649,3 8 817,0 ... ... ... 771,8 3 253,3 17 455,9 ... .. . .. . 

nd mehr Beschäftigten. - 4
) ohne Umsatzsteuer. ~') nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 6

) für Berichtsgemeinden. -
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Hamllurg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover NOrnberg 
(West) Main dorf 

Bevölkerung 

' 
Bevölkerung1

) 1000 1. Vj. 84 1 606 1 852 1 283 991 635 614 576 561 538 ') 543 473 
4. Vj. 83 1 610 1 855 1 283 997 636 615 580 564 540 ') 544 474 

darunter Ausländer % 1. Vj. 84 9,7 16,2 14,3 5,6 21,9 12,5 17,3 6,8 9,3 11,8 
4. Vj. 83 9,8 12,5 16,2 14,4 5,6 21,8 12,8 17,4 6,9 9,4 11,9 

Lebendgeborene Anzahl 1. Vj. 84 2 969 4 440 2 499 2 012 1 157 1 202 1 121 642 989 963 978 
4. Vj. 83 3 038 4 262 2 268 2 050 1 339 1 210 1 215 1 060 1 082 1 079 925 

darunter Ausländer % 1. Vj. 84 15,9 20,9 17,8 21,6 12,9 30,7 20,1 23,5 11,5 15,7 17,1 
4. Vj. 83 16,3 19,1 18,7 21,3 11 ,4 32,2 19,7 24,6 11,3 16,0 17,1 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 7,5 9,7 7,9 8,2 7,4 7,9 7,9 4,6 7,5 7,2 8,4 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 7,5 9,1 7,0 8,2 8,3 7,8 8,3 7,5 7,9 7,9 7,7 

Gestorbene Anzahl 1. Vj. 84 5 505 8 704 3 516 3 003 2 248 1 871 1 953 1 596 1 739 1 689 1 610 
4. Vj. 83 6 337 8 499 3 259 2 849 2 217 1 886 1 969 1 589 1 742 1 422 1 498 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 13,9 19,1 11,1 12,3 14,4 12,4 13,7 11,5 13,1 12,6 13,8 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 15,6 18,2 10,1 11,3 13,8 12,2 13,5 11,2 12,8 10,4 12,5 

Geborenen-(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 1. Vj. 84 - 2 536 - 4264 -1 017 - 991 - 1 091 - 669 - 832 - 954 - 750 - 726 - 632 
überschuß (-) 4. Vj. 83 - 3299 - 4 237 - 991 - 799 - 878 - 676 - 754 - 529 - 660 - 343 - 573 

Zugezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 13 760 16 502 18 225 8 702 4 648 9 047 6 283 7 689 4 421 5 977 6 227 
4. Vj. 83 14 786 16 358 22 486 10 914 5 001 9 718 7 761 8 808 4115 7 302 6 806 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 34,8 36,1 57,6 35,6 29,7 59,8 44,2 . 55,6 33,2 44,7 53,4 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 36,4 35,0 69,5 43,4 31,2 62,7 53,1 61,9 30,2 53,2 56,9 

Fortgezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 15 239 14 713 17 552 14156 5 084 9 430 8 892 10 261 5 736 6 863 6 917 
4. Vj. 83 14 911 15107 21 704 12 897 5 281 9 432 8145 10 445 5 947 6 301 6 952 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 38,5 32,2 55,5 58,0 32,5 62,3 62,6 74,2 43,2 51,3 59,3 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 36,8 32,3 67,1 51,3 32,9 60,9 55,7 73,5 43,7 45,9 58,1 

Wanderungs- Anzahl 1. Vj. 84 -1 479 + 1 789 + 673 -5 454 - 436 - 383 -2 609 - 2 572 - 1 315 - 886 - 690 
gewinn(+) I-verlust(-) 4. Vj. 83 - 125 + 1 251 + 782 - 1 983 - 280 + 286 - 384 -1 637 -1 832 + 1 001 - 146 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 - 3,7 + 3,9 + 2,1 - 22,3 - 2,8 - 2,5 - 18,4 - 18,6 - 9,9 - 6,6 - 5,9 
und 1 Jahr. 4. Vj. 83 - 0,3 + 2,7 + 2,4 - 7,9 - 1,7 + 1,8 - 2,6 - 11,5 - 13,4 + 7,3 - 1,2 

' 

Bevölkerungszu- (+) I Anzahl 1. Vj. 84 - 4015 -2 475 - 344 - 6 445 -1 527 - 1 052 - 3441 -3 526 -2 065 -1 612 - 1 322 
-abnahme (-) 4. Vj. 83 - 3424 -2986- 209 - 2 782 - 1 158 - 390 - 1138 -2 166 - 2 492 + 658 - 719 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 - 10,1 - 5,4 - 1,1 - 26,4 - 9,8 - 7,0 - 24,2 - 25,5 - 15,6 - 12,1 - 11,3 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 - 8,4 - 6,4 - 0,6 - 11,1 - 7,2 - 2,5 - 7,8 - 15,2 -. 18;3 + 4,8 - 6,0 

Umgezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 38 026 63 553 27 201 22 013 12 975 10 699 12 137 9 548 13 723 10 607 9 819 
innerhalb der Stadt 4. Vj. 83 33 729 60 850 29 085 23 203 13147 10 274 12 553 10 129 17 662 11 292 10146 

je 1000 
Einwohner ·1. Vj. 84 96,1 139,2 86,0 90,1 82,8 70,7 . 85,4 69,1 103,4 79,3 84,2 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 83,1 130,2 89,9 92,3 81,9 66,3 85,9 71,2 129,6 82,3 84,9 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 1. Vj. 84 79 694 85 611 3)60 693 51 152 30 976 3)33 986 27 790 15146 30 767 41 619 25 555 
4. Vj. 83 77 655 82 850 3)58 559 50 231 29 890 3)33 543 26 898 15 375 29 540 38 797 25 187 

und zwar Männer 
" 

1. Vj. 84 50 359 50184 3)34 065 30 476 19 272 3)19 500 17 380 8 327 19 215 24 781 13 616 
4. Vj. 83 48 845 47 989 3)31 952 29 976 18 567 3)19 093 16 935 8 421 17 995 22 277 13194 

Frauen 1. Vj. 84 29 335 35 427 3)26 628 20 676 11 704 3)14 486 10 410 6 819 11 552 16 838 11 939 
4. Vj. 83 28 810 34 861 3)26 607 20 255 11 323 3)14 450 9 963 6 954 11 54~ 16 520 11 993 

Teilzeitkräfte 
" 

1. Vj. 84 5 705 4 862 3
) 6 875 3962 2 469 3) .3 323 1 763 1 102 2 747 3 778 2 783 

4. Vj. 83 5 744 4 864 3
) 7 072 3 772 2 327 3

) 3189 1 749 1150 2 755 3 758 2 743 

Arbeitslosenquote % 1. Vj. 84 11,2 10,7 ') 6,7 13,0 13,5 ') 6,5 ') 11,2 5,6 13,7 12,6 10,6 
4. Vj. 83 10,9 10,3 ') 6,4 12,6 12,9 ') 6,4 ') 10,7 5,7 13,1 11,7 10,4 

Arbeitslose Anzahl 1. Vj. 84 14 431 15 860 3)16 219 11 487 2 717 '> 8168 5 505 4 880 4 015 6 577 6258 
Ausländer 4. Vj. 83 14113 1.5 586 3)15417 11 988 2 654 ') 8 299 5 613 4820 3 824 5 957 6 335 

Offene Stellen 
" 

1. Vj. 84 2 233 3 465 3) 4 170 1 212 589 ') 3 039 1 323 2 667 1 065 2 669 1 094 
4. Vj. 83 2 079 2 484 3

) 3 093 1 174 499 ') 2 500 1 073 1 956 838 896 956 

Kurzarbeiter 
" 

1. Vj. 84 18 855 12 324 3
) 8 782 4 621 5 444 ') 6 400 4 929 2 998 13 388" 17 924 7 439 

4. Vj. 83 17 925 12 519 3
) 9 960 9 266 3 078 ') 5 048 5 807 2 804 9 249 16 854 12 944 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Hamburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Maln dort 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 

Handwerk)4) 

Beschäftigte') Anzahl 1. Vj. 84 144 019 157 230 168 905 105 973 50 526 97 239 79 945 118 619 64134 78 241 85 483 
4. Vj. 83 147 225 157 231 169 682 106 916 53 596 97 761 81 672 118 980 66 489 82 020 87 304 

je 1000 1. Vj. 84 90 85 132 107 80 158 139 212 119 144 181 
Einwohner 4. Vj. 83 91 85 132 107 84 159 141 211 123 151 184 

Bruttolohn- und Mio. DM 1. Vj. 84 1 625 1 457 1 987 1 248 555 1 104 906 1 429 636 899 787 
-gehaltssumme 4. Vj. 83 1838 1 661 2121 1 491 682 1 333 1 070 1 611 795 952 891 

1000 DM 
je Beschäftigten 1. Vj. 84 46 38 48 48 45 46 46 49 40 47 37 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 50 42 50 55 50 54 52 54 47 46 40 

Umsatz aus Mio. DM 1. Vj. 84 9 605 10 205 11 102 6 980 2 749 4 042 3 634 8 434 3181 3 602 2 621 
Eigenerzeugung') 4. Vj. 83 11 073 10 294 11 287 7177 2 815 4 328 4450 8 727 4130 3 695 3 051 

Gesamtumsatz') Mio. DM 1. Vj. 84 20 340 10 541 12 036 8 086 3 258 6199 4 246 9 503 3 861 3 865 2 822 
4. Vj. 83 22 057 10 634 12 363 8 458 3476 6 616 5 006 9 966 4 820 3 984 3 332 

darunter 
Auslandsums"atz5

) Mio. DM 1. Vj. 84 2 167 1 445 5 271 2 448 511 1 915 1 341 4177 1 275 1 312 693 
4. Vj. 83 2 866 1 479 5 025 2 729 562 1 972 1 631 4 087 1 228 1 307 936 

Gesamtumsatz') 1000 DM 
je Einwohner 1. Vj. 84 51 23 38 33 21 41 30 69 29 29 24 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 54 23 38 34 22 43 34 70 35 29 28 

1000 DM 
je Beschäftigten 1. Vj. 84 573 272 289 309 262 259 215 325 244 200 134 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 594 268 289 314 257 268 243 332 288 193 151 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte') Anzahl 1·. Vj. 84 20 182 33112 30 391 11 647 9 597 16 763 11 797 12 796 8 042 7 138 8 237 
4. Vj. 83 20 976 33150 31 721 11 757 9 390 17 158 11 892 13164 8 276 7 411 8 855 

Baugewerblicher Mio. DM 1. Vj. 84 472 629 665 104 196 414 401 354 174 153 132 
Umsatz5) 4. Vj. 83 769 1 119 999 409 255 515 559 468 393 256 234 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 1. Vj. 84 278 320 328 438 526 537 195 632 56 281 360 211 199 396 111 290 60 902 82 645 109 642 
4. Vj. 83 338 048 372 621 582 007 184 353 61182 378 498 184 888 118 017 68 254 88 592 153 543 

Fremden- 1. Vj. 84 546 971 903 088 1 095560 433 209 103 977 615 907 411 128 239 280 110 255 138 846 215 912 
Übernachtungen 4. Vj. 83 626 465 983108 1188292 391 027 113371 652 744 392 729 253 584 123120 149117 268 208 

darunter aus 
" 

1. Vj. 84 158 934 155 325 400 166 143051 15 741 .341 905 165 537 63 582 22 048 24 476 53 013 
Ausland und DDR 4. Vj. 83 196 930 172 344 433127 134105 20 712 361 106 157 070 69 330 26 481 27124 57 438 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 1. Vj. 84 1 382 1 978 3463 1 773 664 4 071 2 894 1 731 831 1 038 1 852 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 1 544 2103 3 673 1 556 707 4 212 2 688 1 783 904 1 087 2 243 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 1. Vj. 84 16 947 14 908 17 363 6 069 5 313 
fabrikneuer Pkw') 4. Vj. 83 15 415 11 261 15113 12 365 4 663 4 243 .. 3 973 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 1. Vj. 84 333 130 361 181 142 276 167 168 67 120 136 
Ertrag und Kapital 4. Vj. 83 256 59 249 183 81 222 106 84 72 85 52 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 1. Vj. 84 842 284 803 739 905 1 821 1 174 1 216 508 901 1 167 
steuer und 1 Jahr 4. Vj. 83 630 127 770 726 506 1 430 727 591 532 616 434 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 1. Vj. 84 229 125 44 22 13 19 14 11 58 3 0 
kommensteuer 4. Vj. 83 296 156 339 239 140 159 159 163 74 120 128 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 1.Vj. 84 579 275 140 88 80 126 101 81 440 22 2 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 729 333 1 049 951 872 1 024 1 091 1146 541 876 1 074 

') am Ende des Berichtszeitraumes . .:... 2) wohnberechtigte Bevölkerung.- 3
) Arbei1samtsbezirk.- 4

) Betriebe von. Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
tigten. - 5

) ohne Umsatzsteuer. - ') einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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Statistisches Taschenbuch 1984 

Soeben ist die Ausgabe 1984 des Statistischen Taschenbuchs mit 
·vielfältigen und aktuellen Zahlenangaben über Bevölkerung, Wirt
schaft und Kultur in Harnburg erschienen. Zur Ergänzung des ham
burgischen Datenmaterials enthält die Veröffentlichung Vergleichs
zahlen über die schleswig - holsteinischen und niedersächsischen 
Nachbargebiete, andere Bundesländer und ausgewählte Großstädte. 
Die Ausgabe 1984 umfaßt 238 Seiten mit 216 Tabellen und meh

reren Schaubildern. 

Das Statistische Taschenbuch 1984 kann durch das 

Statistische Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 

Steckelhörn 12 
2000 Harnburg 11 

Tel. 36 81 -719 oder 36 81 - 721 

zum Preis von 10,- DM (zuzüglich Porto und Verpackung) bezogen 

werden. 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Harnburg in Zahlen 
Die Zeitschrift .,Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die .. Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die .,langen Reihen·~ erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1984 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Hamburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 238 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts-
bezirks · 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis. ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. ln dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

ln den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970-
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
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Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
liensschluß noch nicht vor 

= gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s = geschätzte Zahl 

X = Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 

MD = Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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ln eigener Sache 

Großstadtregionen im 
Vergleich 
"Die Statistik lebt vom Vergleich": Diese 
Feststellung aus der Anfangsphase der 
Kooperation kommunalstatistischer 
Ämter hat sicher eine weiter zurückzu
verfolgende und über den Städtever
gleich hinausreichende Bedeutung bei 
der Argumentation mit Hilfe statistischer 
Daten. 
Das Erscheinen eines Beitrags über Be
schäftigte in den Großstadtregionen 
1978 bis 1983 in dieser Zeitschrift (dem 
schon Untersuchungen über die Bevöl
kerungsentwicklung und über die Bautä
tigkeit vorangegangen sind) verdient ei
ne Betrachtung über den Nutzen solcher 
Vergleiche. 
Für Harnburg weisen die offiziellen Stati
stiken immerwieder Angaben im Rahmen 
von Ländervergleichen aus. Diese sind 
nützlich, soweit damit die Position der 
Hansestadt im Konzert der Bundesländer 
deutlich gemacht werden kann. Häufig 
dient dabei eine Größenskala oder ein 
Vergleichswert - beispielsweise die 
Rangordnung nach den Einwohnerzah
len oder der Durchschnitt für das Bundes
gebiet - als eine Art Meßlatte zur Beur
teilung des Hamburger Ergebnisses. 
Für viele stadtbezogene Daten sind da
gegen Vergleiche mit den Werten ande
rer Großstädte vorzuziehen. Stadtspezi
fische Strukturen des Lebens, Woh
nens, Arbeitensund Wirtschattens legen 
es nahe, für Harnburg diese Art der Ge
genüberstellung zu wählen, um im Ver
gleich mit München, Köln oder Frankfurt 
zu aussagefähigen Informationen zu ge
langen. 
Mit der zunehmenden Konzentration von 
Aktivitäten wirtschaftlicher und gesell
schaftlicher Art auf großstädtische Zen
tren begannen sich Agglomerations
räume zu bilden, die aus einer Kernstadt 
und angrenzenden Zonen unterschiedli
cher urbaner Nutzung bestanden. Das 
Hinausgreifen der Ballungskerne über 
die fixierten kommunalen Grenzen ließ 
jetzt die Betrachtung und den Vergleich 
von "Stadtregionen" sinnvoll werden. 
Nachdem die Gemeindereformen 
ebenso wie die fehlende Volkszählung 
eine an frühere Raumgliederungen an
knüpfende, gemeindescharfe Abgren
zung der großstädtischen Verdichtungs
räume seit 1970 verhindern, verdient der 
hier dargestellte Versuch der Bildung 
von "Großstadtregionen" aus Kernstäd
ten und mit ihnen eng verflochtenen 
Landkreisen Beachtung. Solange ·nicht 
mit dem Ausweis kleinteiligerer Ver
flechtungsräume zu rechnen ist, sollte 
ein Konsens über die einheitliche Ab
grenzung von "Großstadtregionen" die 
Möglichkeit zu besseren Vergleichen er
öffnen. Die Statistik braucht sie, um opti
mal informieren zu können. 

Erhard Hruschka 
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Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit ist keine Beschäftigtengruppe ver
schont geblieben, doch trifft das Schicksal des Arbeitsplatzverlustes die 
einzelnen Gruppen der Berufstätigen in recht unterschiedlichem Aus
maß. So ist beispielsweise der Anteil der Arbeitslosen unter den Auslän
dern besonders hoch; im September 1984 erreichte die Arbeitslosen
quote für die in Harnburg lebenden Ausländer 19,6 Prozent. Im Gesamt
durchschnitt betrug die Arbeitslosigkeit in unserer Stadt zu dieser Zeit 
11 ,2 Prozent. Auch die Gruppe der jungen Erwachsenen im Alter von 20 
bis unter 25 Jahren ist stets weit überdurchschnittlich von Erwerbslosig
keit betroffen. Andererseits errechnet sich etwa für Personen mit Ange
stelltenberufen regelmäßig eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosen
quote; sie belief sich im September 1984 auf 6,9 Prozent. I 

• 

Statistik aktuell 

Deutsche und Ausländer: 
Wanderungstrends 
umgekehrt · 

Die jetzt vorliegenden Ergebnisse der 
Bevölkerungsbewegungen von Deut
schen und Ausländern über die Hambur
ger Landesgrenzen zeigen für das 1. 
Halbjahr 1984 eine vom langjährigen 
Trend abweichende Entwicklung. Konn
te man für die Jahre 1967 bis 1980 regel
mäßig hohe Abwanderungsverluste der 
Deutschen feststellen (per Saldo zwi
schen 2000 und 16 000 Personen) bei 
gleichzeitig fast ständigen Zuwande
rungsüberschüssen der Ausländer (zwi
schen 600 und 14 000 Personen; nur we
nige Jahre brachten hier ein Minus), so 
zeigt sich seither eine neue Entwicklung. 
Die Wanderungsverluste der Deutschen 
gehen von minus 8264 ( 1980) über mi-

-----' 

nus 54 71 ( 1981) aufi'ninus 2027 bzw. mi
nus 2417 Personen ( 1982 und 1983) zu
rück. Das 1. Halbjahr 1984 brachte so
gar ein fast ausgeglichenes Ergebnis 
(minus 103 Personen). 
Anders bei den Ausländern. Der hohe 
Zuwanderungsüberschuß von 10 462 
( 1980) geht 1981 auf 7760 Personen zu
rück und wird 1982 zum Wanderungs
verlust (minus 758). Dieser steigt im fol
genden Jahr auf minus 2181 und erhöht. 
sich auf minus 4208 allein im 1. Halbjahr 
1984. 
Im Gesamtergebnis der Wanderungen 
ist nach den bisherigen Zahlen dieses 
Jahres im Vergleich zum gleichen Zeit
raum 1983 aus dem damaligen Abwan
derungsüberschuß von minus 1643 jetzt 
ein solcher von minus 4311 Personen 
geworden. 
Bei wenig veränderter natürlicher Bevöl
kerungsbewegung ( 4877 gegenüber 
4446 mehr Gestorbene als Geborene im 
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1. Halbjahr 1984 im Vergleich zum ent
sprechenden Vorjahreshalbjahr - hö
herer Gestorbenenüberschuß der Deut
schen, geringerer Geburtenüberschuß 
der Ausländer) hat sich die Bevölke
rungszahl Hamburgs in den Monaten Ja
nuar bis Juni 1984 um 9188 Personen 
auf wenig mehr als 1 ,6 Millionen Ende 
Juni dieses Jahres verringert. 

Erhard Hruschka 

Fast5000 
Ehescheidungen 
Im Jahr 1983 wurden von den Familien
gerichten des Landes Harnburg 4970 
Ehen rechtskräftig geschieden. Die Zahl 
der Scheidungen lag damit knapp vier
einhalb Prozent über der des Jahres 
1982 (4762). 
ln 1391 Fällen (28 Prozent) beantragte 
der Mann das Verfahren und in 3074 Fäl
len (62 Prozent) die Frau, 505 Anträge 
(zehn Prozent) gingen von beiden Ehe
partnern aus. Mit Zustimmung des Part
ners wurden 84 Prozent der Ehen ge
schieden, wobei die Zustimmung der 
Frau in den vom Mann beantragten Ver
fahren bei 88 Prozent und die Zustim
mung des Mannes in den von der Frau 
beantragten Verfahren bei 83 Prozent 
lag. 
Gut die Hälfte der geschiedenen Ehen 
hatten zehn oder mehr Jahre· Bestand; 
jede sechste hielt mindestens 20 Jahre 
und in 271 Fällen - immerhin gut fünf 
Prozent - betrug die Ehedauer sogar 
über 25 Jahre. Das Ehejahr, auf das 
1983 die meisten Scheidungen entfie
len, war das dritte Jahr nach der Trau
ung; sieben Ehen, die erst im Berichts
jahr geschlossen worden waren, wurden 
bereits im gleichen Jahr wieder geschie
den. 
ln 18 Prozent der Fälle hatten die Ehe
partner das gleiche Alter, bei 65 Prozent 
der getrennten Ehen war der Mann und 
bei 17 Prozent die Frau älter. 
Bis zum Zeitpunkt der Scheidung waren 
51 Prozent der Ehen kinderlos geblie
ben. Insgesamt 3409 minderjährige Kin
der sind von der Trennung ihrer Eitern 
betroffen gewesen; 2998 stammten aus 
Ehen mit einem oder zwei Kindern und 
411 aus Ehen mit drei oder mehr Kindern. 

Heinz Lohmann 

38 Millionen DM für 
Kriegsopferfürsorge 

Höhe wie im Vorjahr. Der größte Teil der 
Ausgaben waren Beihilfen, lediglich 
rund eine halbe Million DM wurde als 
Darlehen gewährt. 
Bei den einzelnen Hilfearten sind unter
schiedliche Entwicklungen festzustel
len. Die Ausgaben für sonstige Hilfen, zu 
denen zum Beispiel die Hilfe zur Pflege 
für Witwen und Waisen gehört, stiegen 
um 2,3 Prozent auf 30,7 Millionen DM.· 
Die ergänzende Hilfe zum Lebensunter
halt erhöhte sich gegenüber 1982 um 7,8 
Prozent auf 3,5 Millionen DM. Verringert 
haben sich die Leistungen für Erzie
hungsbeihilfen (2, 1 Millionen DM) sowie 
Erholungsfürsorge (1 ,0 Millionen DM), 
und zwar um 10,9 Prozent bzw. 13,8 Pro
zent. Etwa gleich blieben die Aufwen
dungen für berufsfördernde Maßnah
men (0,8 Millionen DM). 

Günther Wettern 

51 500 Hörer der 
Volkshochschule 
Die Zahl der Hörer, die ihre Bildung an 
der nach fünf Stadtbereichen geglieder
ten Hamburger Volks.hochschule erwei
tert oder vertieft haben, ist in den beiden 
Semestern des Arbeitsjahres 1983/84 
gegenüber den Semestern des Arbeits
jahres 1982/83 um 455 oder 0,9 Prozent 
auf 51 549 geringfügig zurückgegan
gen. Knapp die Hälfte aller Hörer waren 
im Alter von 25 bis unter 50 Jahren, und 
jeweils ein Viertel war jünger als 25 Jah
re bzw. 50 Jahre oder älter. 
Mehr als jeder zweite Teilnehmer an den 
Kursen der Volkshochschule hatte sich 
- wie auch schon in den vergangenen 
Jahren - als Wissensgebiet die "Spra
chen" ausgesucht. Fünfzehn Prozent 
hatten sich für manuelles oder musi
sches Arbeiten entschieden, und zehn 
Prozent wollten ihr Wissen in der Mathe
matik, der Naturwissenschaft bzw. der 
Technik vertiefen. Henry Köster 

Verarbeitendes Gewerbe 
unter Vorjahresniveau 
ln den 860 Betrieben des Verarbeiten
den Gewerbes in Harnburg wurden im 
Monatsdurchschnitt des ersten H'llbjah
res 1984 143 729 Personen beschäf
tigt; das waren 8443 Personen oder 5,5 
Prozent weniger als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Vom dem Rückgang 
waren die Arbeitsplätze für Arbeiter (mi-

1983 erhielten in Harnburg 4282 Perso- nus 6,5 Prozent) stärker betroffen als die 
nen laufende Leistungen der Kriegsop- für Angestellte (minus 4,3 Prozent). ln 
ferfürsorge; das sind 18,2 Prozent weni- den vier großen Bereichen des Verarbei
ger als im Jahr zuvor (5232 Personen). tendenGewerbeswardieBeschäftigung 
Ebenfalls abgenommen hat die Zahl der wie folgt rückläufig: Grundstoff- und 
Fälle einmaliger Leistungen, und zwar . Produktionsgüterherstellung minus 3,2 
von 2693 um 11 ,5 Prozent auf 2382. Prozent, Investitionsgütergewerbe mi
Die Bruttoausgaben für die Kriegsopfer- nus 6,5 Prozent, Verbrauchsgüterher
türsorge betrugen 1983 insgesamt 38,1 stellung minus 10,7 Prozent, Nahrungs
Millionen DM bzw. 23,56 DM je Einwoh- und Genußmittelgewerbe minus 3,1 Pro
ner und blieben damit fast auf gleicher zent. 
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Die Zahl der geleisteten Arbeiterstunden 
war mit 67,3 Millionen um 6,2 Prozent 
niedriger als vor Jahresfrist. 
Der Umsatz aus Eigenerzeugung betrug 
im ersten Halbjahr 1984 insgesamt 19,4 
Milliarden DM; er nahm gegenüber dem 
gleichen Vorjahreszeitraum um 2,2 Pro
zent ab. Da die Abschwächung auf dem 
Auslandsmarkt (minus 5,1 Prozent) grö
ßer war als auf dem Inlandsmarkt (minus 
1 ,4 Prozent), verringerte sich die Ex
portquote von 21 ,4 auf 20,7 Prozent. Mit 
.Ausnahme des Grundstoff- und Produk
tionsgütergewerbes (plus 4,1 Prozent) 
verzeichneten die einzelnen Bereiche 
Umsatzrückgänge zwischen fünf und 
zehn Prozent. Günther Neuß 

Umsatzanstieg im 
Großhandel 
Der Hamburger Großhandel konnte für 
den Zeitraum Januar bis Juli 1984 einen 
Umsatzzuwachs von über fünf Prozent 
gegenüber dem Vorjahr erzielen. Für 
das Bundesgebiet ergab sich für diese 
sieben Monate eine Steigerung von rund 
sieben Prozent. Während bei Rohstoffen 
und Halbwaren ein Plus von gut drei Pro
zent (Bundesgebiet über acht Prozent) 
erreicht wurde, kamen die Fertigwaren 
auf acht Prozent (Bundesgebiet eben
falls acht Prozent). Die Steigerung 
wurde allein durch den Außenhandel 
(plus neun Prozent) erzielt. Der Binnen
großhandel verzeichnete eine Stagna
tion des Umsatzes. Die Zahl der Be
schäftigten ging sowohl bei den Voll- als 
auch bei den Teilzeitbeschäftigten leicht 
zurück. Erich Walter 

Flüssiggasverbrauch 
geht zurück 
ln Harnburg wurden 1983 insgesamt 
21 700 Tonnen Flüssiggas von Ver
kaufsgesellschatten aus dem Bundes
gebiet abgesetzt. Da im Jahr 1982 noch 
27 200 Tonnen verkauft werden konn
ten, betrug der Rückgang mehr als ein 
Fünftel. Hauptabnehmer war 1983 mit 
rund 15 000 Tonnen die Industrie, der 
Rest entfiel auf Haushalte und sonstige 
Verbraucher. 
Mehr als die Hälfte des Bedarfs wurde 
mit Spezialfahrzeugen aus Nordrhein
Westfalen nach Harnburg transportiert 
(11 900 Tonnen). Nur etwa 15 Prozent 
des in Harnburg benötigten Flüssigga
ses lieferten Firmen aus dem Stadtge
biet. 
Die in Harnburg verkauften 21 700 Ton
nen Flüssiggas entsprachen in ihrem 
Heizwert 34 000 Tonnen Steinkohle. Am 
Endenergieverbrauch Hamburgs, der 
1983 mehr als 6,7 Millionen Tonnen 
Steinkohleeinheiten betrug, war das 
Flüssiggas mit nur 0,5 Prozent beteiligt. 

Rüdiger Lenthe 
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Wohngeld 1980 bis 1983 

1 Fragestellung 

"Zur wirtschaftlichen Sicherung ange
messenen und familiengerechten Woh
nens wird ... Wohngeld ... gewährt", 
so umschreibt § 1 des Wohngeldgeset
zes (WoGG) 1

) den Zweck des Wohngel
des. Es soll also einkommensschwache 
Haushalte befähigen, auf dem Woh
nungsmarkt .als Nachfrager zu beste
hen, und bei Eintritt einer finanziellen 
Notlage einen angemessenen Wohn
standard sichern helfen. Während der 
letzten Jahre sind Mieten und Lebens
haltungskosten etwa gleich stark gestie
gen, die Entwicklung der verfügbaren 
Einkommen verlief auf niedrigerem Ni- . 
veau. Gleichzeitig mußten immer mehr 
Haushalte Einkommensverluste auf
grund von Arbeitslosigkeit hinnehmen. 
Vor diesem Hintergrund soll das woh
nungs- und sozialpolitische Instrument 
"Wohngeld" mit seiner oben skizzierten 
.Zweckvorstellung · untersucht werden. 
Dabei werden folgende Fragen gestellt: 
1. - Wie hat sich die Zahl der Wahn-

geldempfänger während der letz
ten Jahre verändert? 

- Wie läßt sich die Veränderung nä
her charakterisieren? 

2. - Wie unterscheiden sich Haushalte, 
die Wohngeld empfangen, von der 
Gesamtheit aller Haushalte? 

- Wie unterscheiden sich die von 
Wohngeldempfängern bewohnten 
Wohnungen von der Gesamtheit 
aller bewohnten Wohnungen? 

Während sich die erste Fragestellung 
auf die Veränderung der Gruppe der 

. Wohngeldempfänger während der letz
ten Jahre vor dem Hintergrund ·der ge
samtökonomischen Entwicklung be
zieht, soll mit Hilfe der zweiten Frage
stellung beantwortet werden, ob die 
Wohngeldempfänger sich wirklich hin
sichtlich sozioökonomischer Merkmale 
von der Gesamtheit der Haushalte un
terscheiden und ob sie sich am Woh
nungsmarkt behaupten können, also 
Wohnraum angemessener Größe und 
Qualität bewohnen. Dabei wird als Ver
gleichsgröße die durchschnittliche Si
tuation aller Haushalte herangezogen. 

2 Was ist Wohngeld? 

Anträge auf Wohngeld können sowohl 
Mieter von Wohnraum als auch Eigentü
mer von Eigenheimen bzw. Eigentums
wohnungen. stellen; Mieter erhalten 
Mietzuschuß, Eigentümer Lastenzu
schuß. Wohngeld erhält immer der voll
ständige Haushalt. Wenn im folgenden 
also Angaben über Empfänger gemacht 
werden, so handelt es sich dabei um 
Haushalte. 

') Wohngeldgesetz in der Fassung vom 27. Dezember 
1982, BGBI. I S. 1921 ff. 
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Wohngeld wird als nicht zurückzuzah
lender Zuschuß zu den Aufwendungen 
für den Wohnraum gewährt. Damit tritt 
Wohngeld als Förderung des einzelnen 
Wohnungsinhabers (Subjektförderung) 
neben die Wohnungsbauförderung im 
Sozialen Wohnungsbau, die an be
stimmte Bauobjekte gebunden ist (Ob-
jektförderung). . 
Die Subjektförderung über das Wohn
geld nach dem Wohngeldgesetz wird zur 
Hälfte vom jeweiligen Land und zur an
deren Hälfte vom Bund finanziert. 
Ob ein Haushalt Wohngeld beziehen 
kann und wie hoch dieses ist, ist im we
sentlichen von folgenden Merkmalen 
abhängig: 
- Höhe 'des Familieneinkommens, 
- Größe des Haushalts, 
- Höhe der Miete oder Belastung. 
Für gegebene Haushaltsgrößen finden 
sich als Anlage zum Wohngeldgesetz 
(WoGG) Tabellen, in denen das monatli
che Wohngeld für entsprechende Kom
binationen von Familieneinkommen und 
Miete bzw. Belastung abgelesen werden 
kann. Die Tabellen sind so konstruiert, 
daß ein Teil der Miete auch bei sehr ge
ringen Familieneinkommen vom Haus
halt aufzubringen ist, das Wohngeld die 
Miethöhe also nie ganz erreicht. 
Außerdem orientiert sich die Höhe des 
Wohngeldes an den in§ 8 WoGG festge
setzten Höchstbeträgen für Miete und 
Belastung, das heißt Wohngeld wird nur 
bis zu einer festgesetzten Miete bezie
hungsweise Belastung gezahlt. Für den 
Teil der Miete oder Belastung, der über 
diesen Höchstbetrag hinausgeht, wird 
kein Wohngeld gewährt. Die Höchstbe
träge für Miete und Belastung sind ab
hängig von: 
- der Haushaltsgröße, 
- der Gemeindegröße, in der der An-

tragsteller wohnt, 
- dem Jahr, in dem die Wohnung be-

zugsfertig wurde, 
- der Ausstattung der Wohnung. 
Sowohl die Wohngeldtabellen als auch 
die Höchstbeträge für Miete und Bela
stung werden in Abständen angepaßt. 
Damit der Gesetzgeber einen Überblick 
über die Entwicklung im Wohngeld- und 
Mietenbereich hat, legt die Bundesre
gierung dem Bundestag alle zwei Jahre 
den Wohngeld- und Mietenbericht vor. 
Datengrundlage für den Wohngeldteil 
des Berichts ist die im Wohngeldgesetz 
vorgeschriebene Wohngeldstatistik. 
Die letzte Anpassung der Höchstbeträge 
für Miete und Belastung sowie der 
Wohngeldtabellen erfolgte zum 1. Janu
ar 1981 (fünfte Wohngeldnovelle). Wie 
bei den vorausgegangenen Novellen 
kam es im ersten Jahr der Anpassung zu 
einer Zunahme der Wohngeldempfän~ 
ger. Ab dem zweiten Jahr dieser Novel
le, wie auch den vorangegangenen No
vellen, ist die Zahl der Haushalte, die 

aufgrund steigender Nominaleinkom
men nicht mehr unterstützt werden, grö
ßer als die Zahl neuer Wohngeldemp
fänger. Eine entsprechende zyklusarti
ge Bewegung der Empfängerzahl be
stimmt in dieser Untersuchung den be
trachteten Zeitraum. Daher wurde als: 
Ausgangspunkt das Jahr vor der letzten 
Novelle, also 1980, gewählt. 
Wurde zum 1. Januar 1981 durch die No
velle der Bezug von Wohngeld erleich
tert, so kam es zum 1. Januar 1982 zu ei
nem restriktiven Eingriff in die Wahn
geldgesetzgebung im Rahmen des 
zweiten Haushaltsstrukturgesetzes. Mit 
Wirkung zum 1. März beziehungsweise 
1. Juli 1983 wurden im Rahmen des 
Haushaltsbegleitgesetz 1983 weitere 
Einschränkungen festgelegt, die erst 
1984 voll wirksam werden dürften. 
Die Gesetzesänderungen der Jahre 
1982 und 1983 führten insbesondere da
zu, daß bestimmte Einkommensanteile 
nicht mehr vom Einkommen abzuziehen 
waren, was zu einer Verminderung der 
zustehenden Wohngeldbeträge führte. 

3 Entwicklung der Miet
zuschußempfänger und 
ihrer Wohnverhältnisse im 
Vergleich zur Gesamtheit 
aller Mieterhaushalte 

Die nachfolgende Analyse besteht aus 
drei Teilen. Dabei sind durchgehend Da
ten aus. der Wohngeldstatistik der Jahre 
1980 bis 1983 dargestellt. 
Neben der Frage "Wie haben sich Lei
stungen und der Kreis der Begünstigten 
des Wohngeldgesetzes entwickelt?" tritt 
die Frage "Wie unterscheidet sich die 
Gruppe der Wohngeldbezieher von der 
Gesamtheit aller Haushalte?". Dabei soll 
festgestellt werden, ob es tendenziell 
wirklich die sozial Schwachen sind, die 
vom Wohngeld profitieren, und ob die 
Lage der Wohngeldempfänger auf dem 
Wohnungsmarkt durch das Wohngeld so 
gestützt wird, daß sie einen angemesse
nen Wohnungsstandard realisieren kön
nen. 
Um dieser Frage nachgehen zu können, 
werden für die Jahre 1980 und 1982 zu
sätzlich noch vergleichbare Daten für al
le Haushalte herangezogen. Datenquel
le ist hierbei eine Ergänzungserhebung 
zum Mikrozensus, durch die Information 
zur "Mietbelastung und Unterbringung 
von Haushalten" bereitgestellt wird (im 
folgenden Ergänzungserhebung ge
nannt). 

3.1 Wohngeldempfänger und 
gezahltes Wohngeld 

Im betrachteten Zeitraum weist das er
ste Jahr der Wohngeldnovelle (1981) 
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Tabelle 1 Wohngeldempfänger 1) und gezahltes Wohngeld 1980 bis 1983 

Merkmal 1980 

Empfänger von Wohngeld 
insgesamt 62 500 
in% aller Haushalte 7.9 

davon 
Empfänger von Lastenzuschuß 

insgesamt 611 
in% aller Eigentümerhaushalte 0,5 

Empfänger von Mietzuschüssen 
insgesamt 61 889 
in% aller Mieterhaushalte 9.4 

Mietzuschüsse 
im Jahr insgesamt (1000 DM) 76 920 
im Monat je Empfänger (DM) 1) 91 

Von 1000 Mietzuschußempfängern erhielten im Monat 1 ) 
unter 50 DM 

50 bis II 100 DM 
100 ;, n 200 DM 
200 II n 300 DM 
300 DM und mehr 

1) jeweils zum Jahresende. 

den höchsten Stand an Wohngeldemp
fängern auf. Der darauffolgende Rück
gang wurde einerseits durch das norma
le Herauswachsen aus den Wohngeld
berechtigten aufgrund nominaler Ein
kommenssteigerungen, andererseits 
durch die Einschnitte im Rahmen der · 
Haushaltsstruktur- und -begleitgesetze 
hervorgerufen, so daß die Zahl der Emp
fänger 1983 um fast 20 Prozent unter der 
des Jahres 1981 lag. Dabei. ist zu beach
ten, daß sämtliche Angaben, die hier aus 
der Wohngeldstatistik wiedergegeben 
werden, den Jahresendbestand be
schreiben. Allein die Summe der ausge
zahlten Beträge bezieht sich auf das ge
samte Jahr. 
Die Tabe II e 1 macht deutlich, daß 
nahezu 99 Prozent aller Wohngeldemp
fänger Mietzuschuß beziehen, während 
nur eine sehr kleine Gruppe von Haus
halten Lastenzuschuß bekommt. Damit 
waren 1980 und 1982 etwas mehr als 
neun Prozent aller Mieterhaushalte, 
aber nur etwa 0,5Prozent aller Eigentü
merhaushalte Wohngeldempfänger. 
Im folgenden beschränkt sich die Dar
stellung auf die Empfänger von Mietzu
schuß. 
Während die Anzahl von Mietzuschuß
empfängern seit 1982 rückläufig ist, 
nehmen die insgesamt als Mietzuschuß 
ausgezahlten Beträge nach einer star
ken Steigerung von 1980 auf 1981 erst 
seit 1983 ab. Hierbei darf man nicht ver
gessen, daß sich die Empfängerzahlen 
auf das Jahresende beziehen, so daß 
die Gesetzeseingriffe, die zu Anfang des 
Jahres stattgefunden haben, im Dezem
ber schon weitestgehend wirksam ge
worden sind, während das für die im Jahr 
insgesamt ausgezahlten Beträge erst im 
darauffolgenden Jahr voll gilt, da betrof
fene Wohngeldansprüche erst nach Ab-
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333 
300 
290 

60 
17 

lauf des Bewilligungszeitraumes ange
paßt werden. 
Hierdurch erklärt sich auch, warum im 
Vergleich von 1981 zu 1983, bei leicht 
gestiegenen Gesamtbeträgen und stark 
rückläufigen Empfängerzahlen, der 
durchschnittliche monatliche Zuschuß 
je Empfänger kaum gestiegen ist (auch 
dieses Merkmal bezieht sich ja auf die 
Jahresendsituation ). 
Die fünfte Wohngeldnovelle hat zu einer 
starken Ausweitung des durchschnittli
chen Mietzuschusses je Empfänger ge
führt. Ähnlich wie bei den vorausgegan
genen Novellen haben sich die Beträge 
je Empfänger in den folgenden Jahren 
kaum verändert. 
Die jeweils im Dezember ausgezahlten 
Mietzuschüsse (Zahl der Empfänger· 
multipliziert mit dem durchschnittlichen 
Mietzuschuß) sind von 1980 bis 1983 nur 
geringfügig um 0,8 Prozent auf 5,65 Mil
lionen DM gestiegen. Wären die Emp
fängerzahlen zwischen 1980 und 1983 
nicht zurückgegangen, wären - bei ei
nem durchschnittlichen ·zuschuß von 
111 DM- die ausgezahlten Beträge um 
22,7 Prozent auf 6,88 Millionen DM ge-
stiegen. · 
Bei einer Gegenüberstellung aller Miet
zuschußempfänger nach der Höhe des 
Mietzuschuß erweist sich, daß der Anteil 
der Empfänger von Beträgen unter 50 
DM seit 1980 stark zurückgegangen ist, 
während der Anteil der Empfänger von 
monatlich 100 bis 200 DM deutlich, der 
der Empfänger von 200 DM und mehr 
leicht zugenommen hat. 
Festzuhalten bleibt, daß die Zahl der 
Mietzuschußempfänger, die bedingt 
durch die fünfte Wohngeldnovelle 1981 
anstieg, bis 1983 stark zurückging. Der 
normale Prozeß des Herauswachsens 
aus der Förderung wurde dabei durch 

1981 1982 1983 

63 959 61 134 51 349 . 7.7 . 

867 722 511 
0,6 . 

63 092 60 412 50 838 . 9,1 

91 681 98 297 96 482 
110 109 111 

224 243 199 
300 285 314 
366 359 380 
80 84 82 
31 30 26 

gesetzliche Eingriffe verstärkt. Während 
im dritten Jahr nach Neufestlegung der 
Wohngeldeckwerte in früheren Jahren 
der Rückgang an Empfängern durch
schnittlich lediglich knapp sieben Pro
zent betrug, bezogen 1983 bereits fast 
20 Prozent weniger Haushalte Mietzu
schuß als 1981. 
Im folgenden soll genauer untersucht 
werden, wie sich die Struktur der Mietzu
schußempfänger verändert hat und wie 
sie sich von der .aller Mieterhaushalte 
unterscheidet. 

3.2 Mietzuschußempfänger im 
Vergleich zur Gesamtheit 
aller Mieterhaushalte 

3.2.1 Struktur und Entwicklung der 
Mietzuschußempfänger 

Weit über zwei Drittel aller Mietzuschuß
empfänger leben in Einpersonenhaus
halten. Ihr Anteil an allen Haushalten, 
die Mietzuschuß beziehen, hat seit 1980 
abgenommen. Während der Anteil der 
Zweipersonenhaushalte in etwa gleich 
blieb, nahm der Anteil größerer Haushal
te seit 1980 zu. Kleinere Haushalte wa
ren also von den Eingriffen in das Wahn
geldgesetz überproportional, größere 
unterdurchschnittlich betroffen. 
Die bereinigten Einnahmen2 ) eines 
Haushaltes entsprechen den Bruttoein
kommen aller Haushaltsmitglieder ab
züglich der Werbungskosten. Sie stie
gen erwartungsgemäß mit zunehmen
der Größe des Haushalts. 

2
) Die bereinigten Einnahmen liegen deutlich über dem 

Familieneinkommen, also jenem Einkommen, das in 
die individuelle Wohngeldberechnung mit einfließt 
(vergleiche Abschnitt 2). da das Familieneinkommen 
gegenüber den bereinigten Einnahmen um eine Reihe 
von abzusetzenden Aufwendungen vermindert ist. 
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Tabelle 2 Struktur der Mietzuschußempfänger 1) im Vergleich zu der Gesamtheit aller Mieterhaushalte 

Wohngeldstatistik Ergänzungs-

Merkmal 
erhebung Merkmal 

1980 1981 1982 1983 1980 1982 

Von 1000 Empfängern waren Von 1000 Mieterhaushalten/Mietern waren 
Haushalte mit Haushalte mit 

1 Person 733 689 689 685 454 453 1 Person 
2 Personen 152 156 157 154 302 307 2 Personen 
3 Personen 53 64 64 67 128 135 3 Personen 
4 Personen 33 54 53 57 86 78 4 Personen 
5 Personen und mehr 28 37 36 38 30 26 5 Personen und mehr 

Erwerbstätige 93 129 117 113 576 574 Erwerbstätige 
davon davon 

Arbeiter 49 69 64 64 216 204 Arbeiter 
Angestellte 33 43 37 34 260 269 Angestellte 
Bea.nite 7 12 11 9 52 . 56 Beamte 
Selbständige 5 5 5 5 47 45 Selbständige 

Nichterwerbstätige 907 871 883 887 424 426 Nichterwerbstätige 
davon 

Arbeitslose 26 32 48 76 
Rentner/Pensionäre 716 682 649 616 
Sozialhilfeempfänger/ 
sonstige Nichterwerbstätige 165 158 185 196 

Durchschnittliche bereinigte Monats- Durchschnittliches Haushaltsnettoein-
einnahmen 2) (DM) im Haushalt bei kommen (DM) im Haushalt 3)4) bei 

1 Person 890 903 918 911 1 483 1 674 1 Person 
2 Personen 1 242 1 293 1 310 1 299 2 468 2 654 2 Personen 
3 Personen 1 485 1 650 1 618 1 582 2 754 2 909 3 Personen 
4 Personen 1 939 2 348 2 366 2 314 2 943 3 185 4 Personen 
5 Personen und mehr 2 626 2 945 3 051 2 999 2 947 3 186 5 Personen_und mehr 

2 Bruttoeinkommen der Haushaltsmitglieder abzüglich der Werbungskosten. 
1~ jeweils zum Jahresende, 

3 nur Hauptmieter. 
4 aufgrund klassifizierter Angaben geschätzt. 

Mit der Novelle für das Jahr 1981 wuch
sen im Vergleich zu 1980 die bereinigten 
Einnahmen deutlich. Ab 1981 kamen al
so offenbar Haushalte, die bereits aus 
der Mietzuschußförderung aufgrund zu 
hohen Einkommens hinausgewachsen 
waren, wieder in den Genuß der Förde
rung. 
Für einige Haushaltsgrößen sinken dann 
die durchschnittlichen bereinigten Ein
nahmen bereits at? 1982, für alle ab 
1983. So sind die durchschnittlichen be
reinigten Einnahmen für Drei- und Vier
personenhaushalle 1983 unter das Ni
veau von 1981 gesunken. Insgesamt 
waren die einkommensstärkeren Haus
halte unter den Mietzuschußbeziehern 
von den Eingriffen der Jahre 1982 und 
1983 überdurchschnittlich betroffen. Es 
dürften aber auch Haushalte mit relativ 
ungünstigen Einkommensverhältnissen 
Anträge auf Mietzuschuß gestellt haben. 
Betrachtet man die Differenzierung der 
Antragsteller ( Haushaltsvorstände) 
nach ihrer sozialen Stellung, so fällt der 
mit nahezu 90 Prozent sehr hohe Anteil 
an Nichterwerbstätigen auf. Der Anteil 
der Erwerbstätigen hat im Rahmen der 
Wohngeldnovelle 1981 zuerst zugenom
men, was mit dem stärkeren Gewicht· 
von einkommensstärkeren und Mehr
personenhaushallen korrespondiert, 
1982 und 1983 sank er dann wieder. 
Unter den Nichterwerbstätigen bilden 
die Rentner und Pensionäre die größte 
Gruppe, hier war allerdings auch der 
Rückgang im Zeitraum 1980 bis 1983 am 
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stärksten. 
Während die Zahl der Rentner/Pensio
näre unter den Mietzuschußempfängern 
seit 1980 um 13 000 Haushalte oder 29,3 
Prozent zurückging, nahm die Zahl der 
arbeitslosen Haushaltsvorstände um 
2200 Personen ( 140 Prozent) zu. Die 
Gruppe der arbeitslosen Mietzuschuß
empfänger ist damit die einzige, die 
auch absolut im betrachteten Zeitraum 
durchgehend angewachsen ist. Trotz

·dem überrascht die an der Gesamtheit 
der Arbeitslosen gemessen sehr niedri
ge Zahl arbeitsloser Zuschußempfän
ger. Im Wohngeld- und Mietenbericht 
1983 wird für die Bundesrepublik ge
schätzt, daß Ende 1982 nur etwa zehn 
bis zwölf Prozent aller arbeitslosen 
Haushaltsvorstände Wohngeld bezo
gen. Da Durchschnittsverdiener mit übli
chen Mieten bei Arbeitslosigkeit im 
Normalfall einen Mietzuschußanspruch 
haben, solange keine sonstigen Ein
kommensbezieher zum Haushalt gehö
ren, ist zu vermuten, daß bestehende 
Mietzuschußansprüche zu einem gro
ßen Teil nicht beziehungsweise erst 
dann genutzt werden, wenn die mate
riellen Verhältnisse dies unumgänglich 
machen. Ein Indiz hierfür ist, daß ar
beitslose Mietzuschußempfänger im 
Vergleich zu den Erwerbstätigen und 
sonstigen Nichterwerbstätigen durch
schnittlich die niedrigsten bereinigten 
Einnahmen haben. · 
Insgesamt bezogen Ende 1983 fast 
13 000 Haushalte neben dem Mietzu-

schuß auch Sozialhilfe. Im Unterschied 
zu Ta b e II e 2 enthält diese Zahl auch 
Haushalte, die noch andere Einkünfte 
neben der Sozialhilfe erhalten (bei
spielswei~e Renten, Arbeitslosenunter

. stützungoder Erwerbseinkommen). Da-
mit bezieht in mehr als einem Viertel aller 
Haushalte, die Mietzuschuß empfangen, 
mindestens eine Person Sozialhilfe. 
Auch dieser Anteil hat sich seit 1981 
deutlich vergrößert, wenn sich auch die 
absoluten Zahlen nur geringfügig verän
dert haben. 
Zusammenfassend läßt sich die aktuelle 
Struktur der Mietzuschußempfänger fol
gendermaßen charakterisieren: 
- Einpersonenhaushalte überwiegen 

deutlich, 
- das Bruttohaushaltseinkommen ist 

(definitionsgemäß) niedrig, 
- unter den Haushaltsvorständen do

minieren Nichterwerbstätige, hierun
ter wiederum die Rentner. 

Die Entwicklung der betrachteten vier 
Jahre zeigt strukturelle Veränderungen 
in Richtung auf: · 
- größere Haushalte, 
- stärkere Anteile von Arbeitslosen und 

Sozialhilfeempfängern, 
- niedrigere Anteile von Rentnern/Pen-

sionären. 
Nicht übersehen werden darf aber, daß 
der starke Rückgang der Mietzuschuß
empfänger von 1982 auf 1983 alle Haus
haltsgrößen und - mit Ausnahme der 
Arbeitslosen - alle Sozialkategorien 
getroffen hat. 
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3.2.2 Die Mietzuschußempfänger im 
Vergleich zur Gesamtheit aller 
Mieterhaushalte 

Der Vergleich von Wohngeldstatistik 
und Mikrozensus beziehungsweise der 
Ergänzungserhebung macht deutlich, 
daß es sich bei den Mietzuschußemp
fängern um eine Gruppe handelt, die 
sich hinsichtlich Haushalts-, Einkom
mens- und Sozialstruktur deutlich von 
der Gesamtheit aller Mieterhaushalte 
unterscheidet. 
Einpersonenhaushalte und Haushalte 
mit fünf und mehr Personen sind im Ver
gleich zu allen Mieterhaushalten unter 
den Mietzuschußempfängern überre
präsentiert. 
Hinsichtlich der Einkommensbegriffe ist 
ein grundsätzlicher Unterschied zwi
schen beiden Erhebungen zu berück
sichtigen: Da über den Mikrozensus das 
Haushaltsnettoeinkommen abgefragt 
wird, in der Wohngeldstatistik aber be-· 
reinigte Einnahmen (quasi Bruttoein
kommen), sind die Haushaltseinkom
mensbegriffe des Mikrozensus und der 
Wohngeldstatistik im Prinzip unver
gleichbar. Andererseits wird bei glei
chem (Brutto-)Einkommen das Netto
einkommen zum Teil deutlich niedriger 
liegen als die bereinigten Einnahmen. 
Da diese Relation in der Tabe II e 2 
umgekehrt ist, das heißt, die nach der 
Haushaltsgröße vergleichbaren durch
schnittlichen Nettoeinkommen aller Mie
terhaushalte deutlich über denen der 
bereinigten Einnahmen der Mietzu
schußempfänger liegen, haben die Miet
zuschußempfänger also ein deutlich un
terdurchschnittliches Einkommen. 
Bei den Einkommensanqaben des Mi-

krozensus handelt es sich um Schätzun
genaufgrund klassifizierter Angaben mit 
zwei offenen Klassen. Daher dürften die 
Angaben für kleine Haushalte etwas zu 
hoch liegen, für große dagegen deutlich 
zu niedrig. Insoweit werden auch die für 
die größten Haushalte relativ niedrigen 
Differenzen zwischen Wohngeldstatistik 
und Mikrozensus sowie jene zwischen 
Vier- und Fünfpersonenhaushalten in
nerhalb des Mikrozensus relativiert. 
Auch hinsichtlich der Beteiligung am Er
werbsleben unterscheiden sich· Mietzu
schußempfänger deutlich von der Ge
samtheit aller Mieterhaushalte, da die 
Nichterwerbspersonen stark überreprä
sentiert sind. 
Insgesamt kann gesagt werden, daß 
sich - der Intention des Wohngeldge
setzes entsprechend - die Mietzu
schußempfänger durch größere Anteile 
kleiner und großer Haushalte, durch 
mehr Nichterwerbstätige sowie durch 
geringere durchschnittliche Haushalts
einkommen von den Mieterhaushalten 
insgesamt unterscheiden. 

3.3 Die Wohnsituation der Miet
zuschußempfänger in der 
Entwicklung und im Vergleich 
zur Gesamtheit aller Mieter
haushalte 

3.3.1 Die Wohnsituation der Miet
zuschußempfänger in der 
Entwicklung 

Die über die Wohngeldstatistik bereitge
stellten Merkmale zur Wohnsituation lie
fern Informationen über 
- Ausstattung, 
- öffentliche Förderung, 

1

- Datum der Bezugsfertigkeit, 
- Wohnfläche und 
- Miete der Wohnung. 
Hinsichtlich der Ausstattung läßt sich in
nerhalb des betrachteten Zeitraums ei
ne leichte Tendenz zu besseren Aus
stattungsstandards feststellen. Mehr als 
drei Viertel aller Mietzuschußempfänger 

· lebten 1983 in Wohnungen, die mit Sam
melheizung und mit Bad oder Dusche 
ausgestattet waren. 
Bei steigender Tendenz bewohnten fast 
zwei Drittel der Mietzuschußempfänger 
(nur Hauptmieter) öffentlich geförderte 
Wohnungen. Damit trägt das Wohngeld 
in erheblichem Umfang zu einer zusätz
lich am Einzelfall orientierten Verringe
rung der Wohnkosten im Sozialwoh
nungsbestand bei. 
Was das Datum der Bezugsfertigkeit der 
Wohnung betrifft, läßt sich. eine- wenn 
auch nicht sehr starke- Entwicklung zu 
neueren Wohnungsjahrgängen hin able
sen. 
Die durchschnittliche Wohnfläche - in 
Abhängigkeit von der Haushaltsgröße 
dargestellt - .ist im betrachteten Zeit
raum nahezu unverändert geblieben. 
Der Mietbegriff beinhaltet in der Wahn
geldstatistik (wie auch bei der Ergän
zungserhebung) die Nettomiete zuzüg
lich der Betriebskosten (ohne Heizung 
und Warmwasser) und entspricht damit 
der Brutto-Kaltmiete. Die Mietsteigerun
gen lagen im Vergleich der Jahre 1980 
und 1983 je nach Haushaltsgröße zwi
schen 11 ,6 (Haushalte mit fünf und mehr 
Personen) und 20,1 Prozent (Zweiper
sonenhaushalte). Da sich die durch
schnittliche Wohnfläche nahezu nicht 
verändert hat, sind die Mietpreissteige
rungen vollständig auf eine Erhöhung 

Tabelle 3 Struktur der Wohnungen von Mietzuschußempfängern 1) im Vergleich zu den Wohnungen 
aller Mieterhaushalte 

Wohngeldstatistik Ergä.nzunge-

Merkmal erhebung Merkmal 

1980 1981 1982 1983 1980 1982 

Von 1000 Mietzuschußempfä.ngern lebten ••• in Von 1000 Mieterhaushalten lebten ••• in 
Wohn1mgen Wohnungen 2) 

ohne Sammelheizung I ohne Bad 71 61 60 59 81 41 ohne Sammelheizung I ohne Bad 
mit Sammelheizung oder Bad 176 163 163 156 277 235 mit Sammelheizung oder Bad 2) 
mit Sammelheizung und Bad 753 776 777 785 642 724 mit Sammelheizung und Bad 2) 

ohne öffentliche Förderung 2) 383 365 368 363 570 552 ohne öffentliche Förderung 2) 
mit öffentlicher Förderung 2) 617 635 632 637 430 448 mit öffentlicher Förderung 2) 

bis 20.6.1948 bezugsfertig 269 249 250 244 335 316 bis 1948 errichtet 
nach dem 20.6.1948 bis 1965 bezugsfertig 454 449 447 449 l 561 584 1949 bis 1971 errichtet 1966 bis 1971 bezugsfertig 1~1 1~3 1g9 134 
1972 und später bezugsfertig 1 6 1 9' 1 4 173 104 101 1972 und später bezugsfertig 

Durchschnittliche Wohnfläche (m2) Durchschnittliche Fläche je Wohneinheit (m2) 
im Haushalt bei im Haushalt 2) bei 

1 Person 44 44 44 44 50 52 1 Person 
2 Pera·onen 57 58 58 58 63 64 2 Personen 
) Personen 69 70 69 69 71 73 3 Personen 
4 Personen 76 77 77 77 81 84 4 Personen 
5 Personen und mehr 86 85 85 84 83 86 5 Personen und mehr 

Durchschnittliche Monatsmiet~ (DM) Durchschnittliche Monatsmiete (DM) 
' im Haushalt bei im Haushalt 2) bei 

1 Person 242 256 266 282 293 343 .1 Person 
2 Personen 313 335 350 376 353 405 2 Personen 
3 Personen 398 430 437 459 403 458 3 Personen 
4 Personen 446 481 497 520 460 538 4 Personen 
5 Personen und mehr 499 521 534 557 472 552 5 Personen und mehr 

1) jeweils am Jahresende. 
2) nur Hauptmieter. 
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der Miete je Quadratmeter zurückzufüh
ren. 
Im gleichen Zeitraum stieg der durch
schnittliche Mietzuschuß für fast alle 
Haushaltsgrößen stärker an als die Mie
te, wie nachstehende Übersicht zeigt: 

Personen je Haushalt 

1 Person 

2 Personen 

3 und 4 Personen 

5 Pe.~.:sonen Wld mehr 

Insgesamt 

Veränderung von 
198.0 bis 1983 
in Prozent 

durch
schnitt

liehe 
Miete 

16,5 

20,1 

16,8 

11,6 

16,9 

durch
schnitt
lieber 
Miet

zuschuB 

19,2 

21,4 

14,9 

22,2 

19,1 

Wären Miete und Mietzuschuß gleich 
stark gestiegen, so hätte sich der Anteil 
des Zuschusses an der Miete nicht ver
ändert. Da aber von 1980 bis 1983 der 
Zuschuß durchschnittlich u'm 2,2 Pro
zentpunkte ·stärker gestiegen ist als die 
Miete, trug dieser Teil der Zuschußstei
gerung - also etwa elf Prozent der Ver
änderung - zu einer Leistungsverbes
serung bei. 

3.3.2 Die Wohnsituation der 
Mietzuschußempfänger im 
Vergleich zur Gesamtheit aller 
Mieterhaushalte 

Für die zur Kennzeichnung der Wohnsi
tuation herangezogenen Merkmale lie
gen auch Daten aus der Ergänzungser
hebung vor. Die im vorigen Abschnitt ge
nannten Probleme beim Vergleich gel
ten insbesondere dort, wo durch die Er
gänzungserhebung nur Angaben zu 
Hauptmieterhaushalten gemacht wer
den können. 
Die Gegenüberstellung zeigt aber auch 
unter Berücksichtigung dieser Ein
schränkungen zum Teil deutliche Unter
schiede zwischen beiden Gruppen. 
Die Wohnungen von Mietzuschußemp
fängern sind tendenziell besser bezie
hungsweise häufiger mit Bad und Sam
melheizung ausgestattet. Allerdings 
scheint die Entwicklung zu Wohnungen 
mit höherem Ausstattungskomfort in der 
Grundgesamtheit schneller fortzu
schreiten als in der Teilgruppe der Miet
zuschußempfänger. Der Anteil der 
Hauptmieter, die eine Sozialwohnung 
bewohnen, ist unter den Mietzuschuß
empfängern weitaus größer als unter al
len Hauptmietern. Während der Anteil 
der Haushalte, die in Gebäuden mittlerer 
Altersklasse (Baujahr 1948 bis 1971) le
ben, in beiden Gruppen etwa gleich groß 
ist, wohnen verhältnismäßig wenige 
Mietzuschußempfänger in alten, dage
gen viele in neueren Wohnungen. 
Die Mietzuschußempfänger haben im 
Durchschnitt kleinere Wohnungen als 
die Mieterhaushalte insgesamt. Auch 
nehmen die Mietzuschußempfänger 
nicht an der allgemein zu beobachten-
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dem Wohnflächenausweitung teil. Der 
Unterschied hinsichtlich der zur Verfü
gung stehenden Wohnfläche ist bei Ein
personenhaushallen besonders groß, 
wobei aber berücksichtigt werden muß, 
daß der Vergleichswert sich nur auf alle 
Hauptmieterhaushalte bezieht; Unter
mieterhaushalte, in der Regel Einperso
nenhaushalte, denen relativ wenig 
Wohnraum zur Verfügung steht, sind al- · 
so einseitig ausgeklammert. 
Die Miete ist durchgängig für alle Haus
haltsgrößen bei Mietzuschußempfän
gern niedriger als bei der Gesamtheit al
ler Mieterhaushalte. Die Unterschiede 
sind wiederum bei Einpersonenhaushal
ten am größten, die gemachten Ein
schränkungen bezüglich der Untermie
ter gelten auch hier. Unter Berücksichti
gung der kleineren durchschnittlichen 
Wohnungsgröße der Mietzuschußemp
fänger verringert sich das Mietpreisge
fälle zwischen beiden Gruppen sehr 
stark, die Mieten pro Quadratmeter 
Wohnfläche sind im Durchschnitt für 
Drei- und Vierpersonenhaushalte mit 
Mietzuschuß sogar geringfügig höher 
als für den durchschnittlichen Mieter
haushalt vergleichbarer Größe. Mietzu
schußempfänger stehen zwar unter dem 
Druck, Wohnungen mit niedrigen Mieten 
beziehen zu müssen, weichen aber nicht 
über Wohnungen mit geringerem Stan
dard auf niedrige Mieten je Quadratme
ter aus, sondern beschränken sich in ih
rer quantitativen Nachfrage nach Wohn
raum. 
Zusammenfassend läßt sich hinsichtlich 
ausstattungsspezifischer Merkmale kei
nerlei Benachteiligung der Mietzu
schußempfänger gegenüber der Ge
samtheit aller Mieterhaushalte feststel
len. Allerdings unterscheiden sich die 
Wohnungen hinsichtlich ihrer durch
schnittlichen Größe deutlich. Aufgrund 
der kleineren Wohnungen liegt die Mie
te, die Zuschußempfänger für ihre Woh
nung zu zahlen haben, absolut unter der 
aller Mieterhaushalte. Rechnet man je
doch die Miete auf den Quadratmeter 
um, zeigen sich keine großen Differen
zen: 

4 Mietbelastung und 
Entlastungswirkung des 
Mi~tzuschusses · 

Die Mietbelastung in Tabe II e 4 wurde 
berech'net, indem für jede Haushaltsgrö
ße die durchschnittlich zu zahlende Mie
te durch die durchschnittlichen bereinig
ten Einnahmen geteilt wurde. Das Merk
mal ist damit seiner Definition nach et
was anderes als das arithmetische Mittel 
aller individuellen Mietbelastungen und 
wird als Mietbelastungsquote bezeich
net. 
Die Mietbelastungsquote vor Mietzu
schuß ist für die Empfängerhaushalte 
insgesamt von 1980 auf 1981 nahezu 
konstant geblieben, in den darauffol
genden Jahren deutlich gestiegen. 
Veränderte Mietbelastungsquoten dür
fen jedoch nicht nur als Folge der unglei-

chen Entwicklung von bereinigten Ein
nahmen und Mieten gedeutet werden. 
Zusätzlich bleibt zu berücksichtigen, 
daß sich die Struktur der Mietzuschuß
empfänger im betrachteten Zeitraum 
durch die gesetzlichen Eingriffe verän
dert hat. So ist die Mietbelastungsquote 
von 1980 auf 1981 auch darum leicht ge
fallen, weil durch die Wohngeldnovelle 
einkommensstärkere Haushalte Mietzu
schuß beziehen konnten (vergleiche 
Ta b e II e 2 ) . ln den folgenden Jahren 
wurden vom Gesetzgeber restriktive 
Maßnahmen getroffen, die überpropor
tional einkommensstarke Haushalte be
trafen. Da die relative Mietbelastung mit 
steigendem Einkommen sinken dürfte, 
erklärt die Strukturveränderung einen 
Teil des Anstiegs der Mietbelastungs
quote, ohne daß sich dadurch allgemein 
das Verhältnis von Miete zu Einkommen 
geändert haben muß. 
Neben der Zunahme der Mietbelastung 
vor Gewährung des Mietzuschusses für 
alle Haushaltsgrößen vom Jahr 1981 auf 
das Jahr 1983, läßt sich aus der Ta
b e II e auch eine mit steigender Haus" 
haltsgröße fallende Mietbelastung her
auslesen. 
Die Mietbelastungsquoten nach Abzug 
des Mietzuschusses weisen eine ähnli
che Struktur auf, wie die vor Berücksich
tigung der Zuschüsse. Die Entlastu'ngs
wirkung der Wohngeldnovelle (1981) 
insbesondere für größere Haushalte 
wird deutlich, wie auch entsprechende 
Belastungswirkungen durch die Spar
operationen 1982 und 1983. 
Die Mietbelastungsquoten für Ein- und 
Zweipersonenhaushalte liegen 1983 -
unabhängig davon, ob die Quoten mit 
oder ohne Berücksichtigung des Mietzu
schusses berechnet werden - deutlich 
über denen des Jahres 1980. Da Haus
halte dieser Größe 1983 83,9 Prozent 
aller Mietzuschußempfänger stellten, 
war die Entlastungswirkung des Mietzu
schusses für die meisten Empfänger. be
reits 1983 geringer als·1980, dem Jahr 
vor der letzten Novelle. 
Trotz der unterschiedlichen Einkom
mensdefinition von Mikrozensus und 
Wohngeldstatistik kann für das Jahr 
1982 festgestellt werden, daß die Miet
belastungsquote nach Berücksichti
gung der Mietzuschüsse weit über der 
durchschnittlichen Mietbelastung aller 
Mieterhaushalte liegt. Die Zahlung von 
Mietzuschuß kann also nicht verhindern, 
daß die Empfänger einen höheren Teil 
ihres Einkommens für Miete zahlen als 
im Durchschnitt aller Mieterhaushalte 
gezahlt wird. 
Die relative Entlastungswirkung durch 
den Mietzuschuß ist tendenziell für jene 
Haushaltsgrößen am stärksten, die die 
höchsten Mietbelastungsquoten tragen 
müssen (Ein- bis Dreipersonenhaushal
te). Sie hat sich seit 1981 kaum verän
dert. Bei steigender Mietbelastung ist· 
der Anteil des durchschnittlichen Miet
zuschusses an der durchschnittlich zu 
zahlenden Miete von 36,5 Prozent im 
Jahr 1981 auf 33,3 Prozent im Jahr 1983 
gefallen. 
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Tabelle 4 Mietbelastungsquote 1)2) und Entlastung durch Mietzuschuß 
nach Haushaltsgröße 1980 bis 1983 

Merkmal 1980 . 1981 1982 1983 

Mietbelastungsquote vor Mietzuschuß 
in Haushalten mit 

1 Person 27,2 28,4 29,0 31 ,o 
2 Personen 25,2 25,9 26,7 29,0 
3 Personen ~ 2.5. 1 26,1 27,0 29,0 
4 Personen 20,5 21,0 22,5 
5 Personen Und mehr 19,0 17' 7 17.5 18,6 

Zusammen 26,0 25,9 26,5 28,3 

Mietbelastungsquote nach Mietzuschuß 
in Haushalten mit 

1 Person 18,4 18,4 19,3 20,8 
2 Personen 16,9 16,3 17,2 19,3 
3 Personen ~ 16,2 15 ,.1 15,6 18,3 
4 Personen. 13,3 13,8 . 15,2 
5 Personen und mehr 12,5 10,4 10,7 11 ,6 

Zusammen 17.4 16,4 17,2 18,9 

Entlastung durch Mietzuschuß (%-Punkte) 
in Haushalten mit 

1 Person 8,8 10,0 9.7 10,2 
2 Personen 8,3 9,6 9.5 9.7 
3 Personen ~ 8,9 11,0 11 .4 10,7 
4 Personen 7,2 7,2 7.3 
5 Personen und mehr 6,5 7.3 6,8 7,0 

Zusammen 8,6 9.5 9.3 9.4 

1) Anteil der durchschnittlichen Miete an den durchschnittlichen bereinigten Ein
nahmen in %. 

2) jeweils am Jahresende. 

5 Das Verhältnis von Mieten 
zu den zuschußfähigen 
Höchstbeträgen 

Wie in Abschnitt 2 bereits erwähnt, ori
entiert sich die Höhe des Mietzuschus
ses unter anderem auch an den zu
schußfähigen Höchstbeträgen für Mie
ten, die zuletzt zum 1. Januar 1981 im 
Rahmen der Wohngeldnovelle angepaßt 
wurden. 
Die im Wohngeldgesetz festgelegten 
Höchstbeträge für Mieten orientieren 
sich an der Größe der Wohngemeinde 
des Antragstellers, der nach Ausstat
tung und Baualter wohnungstypspezifi
schen Quadratmetermiete und einer der 
Haushaltsgröße angemessenen Wohn
fläche (Richtfläche). 
Insbesondere die Ein- bis Dreipersonen
haushalte unter den Mietzuschußemp
fängern leben in Wohnungen, deren 
durchschnittliche Fläche nur um weni
ges unterhalb der entsprechenden 
Richtfläche liegt, während größeren 
Haushalten im Durchschnitt eine Wohn
fläche zur Verfügung steht, die deutlich 
unterhalb der Richtfläche liegt. 
Vergleicht man die von den Empfängern 
zu zahlenden Mieten mit den maximal 
bezuschußbaren Mieten, so lagen sie 
1983 für Ein- bis Dreipersonenhaushalte 
durchschnittlich bereits um ein bis fünf 
Prozent oberhalb dieser Grenzen, für 
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größere Haushalte um sieben bis 14 Pro- · 
zent darunter. 
Der Anteil der Mietzuschußempfänger, 
deren Miete über dem bezuschußbaren 
Betrag lag, verringerte sich im ersten 
Jahr der fünften Wohngeldnovelle, stieg 
aber bis 1983 wieder auf einen mit 1980 
vergleichbaren Wert, so daß für fast die 
Hälfte aller Mietzuschußempfänger ein 
Teil der Miete ohne Zuschuß blieb (ver
gleiche Tabe II e 5 ) . Für sie führen 
Mietsteigerungen damit auch zu keiner 
weiteren Anhebung des Zuschusses. 
Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil 
der Empfänger, deren Miete den 
Höchstbetrag überschreitet, bei Haus
halten mit bis zu drei Personen. Offenbar 
haben daneben insbesondere Altbaube
wohner unter den relativ niedrigen 
Höchstbeträgen zu leiden. Entspre
chend ist der Anteil der Empfänger mit 
Mieten oberhalb ·des zuschußfähigen 
Höchstbetrages unter den Bewohnern 
der überwiegend neueren Sozialwoh
nungen relativ klein, wenn er auch wäh
rend der letzten Jahre überproportional 
gestiegen ist. 
Die durchschnittliche Wohnungsgröße 
der Haushalte, deren Miete jenseits der 
zuschußfähigen Obergrenze liegt, ist im 
Vergleich von 1981 zu 1983 gesunken 
und nähert sich für Haushalte ab drei 
Personen der Richtfläche an bezie
hungsweise unterschreitet sie sogar. 
Zunehmend übersteigen also die Mieten 

auch relativ kleiner Wohnungen die zu
schußfähige Mietobergrenze. Allerdings 
waren 1983 noch etwa 60 Prozent der 
Wohnungen, für die nicht mehr voll be
zuschußbare Mieten gezahlt werden 
mußten, größer als die entsprechende 
Richtfläche. 

6 Abschätzung der Zahl 
der Haushalte mit ähnlich 
hoher Mietbelastung wie 
die der Mietzuschuß:
empfänger 

Die Höhe des Mietzuschusses hängt bei 
gegebener Haushaltsgröße wesentlich 
von der Relation Miete/Einkommen ab. 
ln Abschnitt 3 war bereits vermutet wor
den, daß eine erhebliche Anzahl von 
Haushalten ihr Anrecht auf Mietzuschuß 
nicht in Anspruch nimmt. Daher soll an 
dieser Stelle der Versuch unternommen 
werden abzuschätzen, wieviele Haus
halte eine ähnlich hohe Mietbelastung 
zu tragen haben wie die Mietzuschuß
empfänger vor der Zuschußzahlung. Die 
Mietbelastungsquote vor Mietzuschuß 
liegt aus der Wohngeldstatistik vor. Für 
einen sehr großen Anteil aller Haushalte 
liegen Angaben über Mietbelastungen 
aufgrund der Ergänzungserhebung 
1982vor. 
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Tabelle 5 Empfänger von Mietzuschuß, deren Miete den Höchstbetrag überschreitet 
(Empfänger mit Mietüberschreitung) 1) 1980 bis 1983 

Merkmal 1980 1981 

Empfänger mit Mietüberschreitung 
insgesamt 21 076 18 600 
in % aller Mietzuschußempfänger ~4. 1 29,5 

Von 1000 Empfängern einer Merkmalsgruppe 
waren ••• Empfänger mit Mietüberschreitung 
in Haushalten mit 

1 Person ~50 ~17 
2 Personen ~13 298 
3 Personen 429 308 
4 Personen 273 168 
5 Personen und mehr 154 69 

in Wohnraum, der bezugsfertig geworden ist 
bis 20.6.1948 435 391 
nach dem 20.6.1948 bis 1965 325 284 
1966 bis 1971 283 260 
1972 und später 267 206 

in Wohnraum 2) 
ohne öffentliche Förderung 480 431 
mit öffentlicher Förderung 276 236 

Durchschnittliche Größe der Wohnungen 
(m2) von Empfängern mit Mietüberschreitung 

bei Haushalten mit 
1 Person 53 54 
2 Personen 67 67 
3 Personen 77 79 
4 Personen 87 88 
5 Personen und mehr 99 105 

2
1) jeweils zum Jahresende. 

) nur Hauptmieter. 

Die jeweils zugrundeliegende Definition 
des Haushaltseinkommens ist jedoch in 
beiden Statistiken unterschiedlich 
(Wohngeld: Bruttoeinnahmen abzüglich 
Werbungskosten ~ bereinigte Einnah
men, Ergänzungserhebung: Haushalts
nettoeinkommen). 
Da die Ergänzungserhebung auch das 
Nettoeinkommen und die Mieten von 
Mietzuschußempfängern erfaßt, lassen 
sich beide Erhebungen miteinander ver
knüpfen. 
Im ersten Schritt werden die Einkom
mensstrukturen der Mietzuschußemp
fänger aus beiden Erhebungen gegen
übergestellt. Zieht man von den Net
toeinkommen die Mietzuschüsse ab, so 
ergibt sich für die Gesamtheit der Miet
zuschußempfänger, daß die Mietbela
stungsquote aufgrund des Nettoein
kommens mit 32,3 Prozent erheblich 
über der Mietbelastungsquote (26,5 
Prozent) aufgrund der bereinigten Ein
nahmen liegt. 
Die Struktur der Mietbelastungsquoten 
nach Haushaltsgrößen ist nur aus der 
Wohngeldstatistik bekannt; sie muß da
her unter Berücksichtigung des Um
rechnungsfaktors (Quotient beider Be
lastungsquoten) übertragen werden und 

310 

läßt sich schätzungsweise wie folgt dar
stellen: 

Personen je Haushalt 

1 Person 

2 Personen 

3 Personen 
4' Personen 

5 Personen und mehr 

Mietbelastungsquote 
der Mietzuschußempf'änger 

aufgrund 
bereinigter 

Einnahmen 

29,0 
26,7 

27,0 
21 ,o 
17,5 

aufgrund 
des Haus

hal tsnetto
einkommens 

35,3 
32,5 

32,9 
25,6 

21 '3 

Im nächsten Schritt soll aus der Gesamt
heit aller Mieterhaushalte die Anzahl von 
Haushalten geschätzt werden, die eine 
durchschnittliche Mietbelastung haben, 
wie sie oben für die Mietzuschußemp
fänger festgestellt wurde. Dazu werden 
Schwellenwerte festgelegt, oberhalb 
derer die ·durchschnittliche Mietbela
stung mindestens so hoch ist wie die 
Mietbelastungsquote für Mietzuschuß
empfänger aufgrund des. Haushaltsnet
toeinkommens. 
Für Ein- bis Dreipersonenhaushalte wird 
von einem Schwellenwert von 30 Pro-

1982 198~ 

20 485 22 606 
~~.9 44,5 

~61 460 
345 483 
347 491 
203 301 

90 140 

' 
444 531 
332 450 
290 412 
241 336 

483 571 
278 401 

52 52 
66 65 
77 75 
87 86 

100 99 

zent, für Vierpersonenhaushalte von 25 
und für Fünf- und Mehrpersonenhaus
halte von 20 Prozent ausgegangen. 
Nach den Angaben zur Mietbelastung 
innerhalb der Ergänzungserhebung la
gen 1982. insgesamt etwa 90 000 Haus
halte oberhalb der Schwellenwerte. Da 
die Schätzung vorsichtig durchgeführt 
wurde, bildet die genannte Zahl eher die 
Untergrenze. 
Es kann also für 1982 davon ausgegan
gen werden, daß zusätzlich zu den Miet
zuschußbeziehern eine Reihe von Haus
halten eine ähnlich hohe Mietbelastung 
zu tragen hatte: · 

7 Zusammenfassung 

Ausgehend von den Zielen des Wahn
geldgesetzes 
- Förderung der sozial Schwächeren 

und 
- Stärkung ihrer Position auf dem Woh-

nungsmarkt, 
wurde ein Vergleich der Mietzuschuß
empfänger mit .allen Mieterhaushalten 
Hamburgs hinsichtlich haushalts- und 
wohnungsspezifischer Merkmale ange
stellt. Die Daten sprechen tendenziell 
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dafür, daß die gesteckten Ziele erreicht 
wurden. 
Allerdings zeigen Empfängerzahlen und 
ihre Struktur in der jüngsten Zeit, die ge
rade für Einkommensschwache durch 
die ungünstigen wirtschaftlichen Rah
menbedingungen geprägt ist, Probleme 
auf. 
Immer weniger Haushalte beziehen 
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Mietzuschuß, der außerdem in zuneh
mend geringerem Maße die Mietbela
stung senkt. Dabei werden Mietsteige
rungen immer seltener auch nur teilwei
se durch einen Anstieg des Mietzu
schusses aufgefangen. 
Daneben gibt es offenbar eine erhebli
che Zahl von Haushalten, die, obwohl 
potentielle Empfänger von Mietzuschuß, 

diesen tatsächlich nicht beanspruchen. 
Da das Wohngeldgesetz nach den Be
strebungen des zuständigen Bundesge
setzgebers wohl erst zum 1. Januar 
1986 novelliert werden wird, muß auch 
für die Jahre 1984 und 1985 ein weiterer 
Wirkungsverlust des sozial- und woh
nungswirtschaftlichen Instrumentes 
"Wohngeld" befürchtet werden. 

Sven Wohlfahrt 
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Beschäftigte in den Großstadtregionen 1978 bis 1983 

Für ausgewählte bundesdeutsche Groß
stadtregionen sind in diesem Beitrag 
Daten über die von der Bundesanstalt 
für Arbeit in Nürnberg erfaßten sozial
versicherungspflichtig beschäftigten Ar
beitnehmer zusam.mengestellt worden. 
Zu dem Personenkreis zählen Arbeiter 
und Angestellte einschließlich Auszubil
dende; nicht erfaßt werden Selbständi
ge, Beamte, Mithelfende Familienange
hörige und geringfügig Beschäftigte. 
12,1 Millionen Personen standen Mitte 
1983 in den Großstadtregionen in ei
nem sozialversicherungspflichtigen Be
schäftigungsverhältnis. Damit befanden 
sich sechs von zehn der insgesamt 21,1 
Millionen Arbeitsplätze für die genann
ten Beschäftigten in diesen Regionen. 
Die Arbeitsplätze für Ausländer sind 
deutlich stärker in den Großstadtregio
nen konzentriert. Von den 1, 7 Millionen 
versicherungspflichtigen ausländischen 
Beschäftigten im Bundesgebiet arbeite~ 
ten Mitte 1983 fast 1 ,2 Millionen (69 Pro
zent) in den Großstadtregionen. 
Innerhalb der Stadt-/Umland-Räume 
bilden sowohl bei den Deutschen als 
aucH den Ausländern unverändert die 
Kernstädte den Hauptstandort der Ar
beitsplätze, wenn auch ihr Anteil in dem 
nachgewiesenen Fünfjahreszeitraum 
zugunsten der Umlandgebiete leicht von 
64 auf 62 Prozent zurückging. Beson
ders hohe Beschäftigtenanteile der 
Kernstädte an der Gesamtregion zeig
ten sich in Nürnberg und Köln (je 76 Pro
zent), Bremen (75), Wiesbaden/Mainz 
(7 4 ), Hamburg und München (je 73 Pro
zent), besonders hohe Anteile der Um
landgebiete in den Regionen Stuttgart 
und Sielefeld (je 68 Prozent) sowie Saar
brücken (55 Prozent). 
Die Beschäftigungsentwicklung ·in den 
Großstadtregionen stellt sich weniger 
günstig dar als in den übrigen Räumen 
des Bundesgebietes. Mitte 1983 mußte 
gegenüber Mitte 1978 ein Beschäfti-
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gungsrückgang von 0,8 Prozent festge
stellt werden, währ.end es im Bundes
durchschnitt insgesamt ein Plus von 0,3 
Prozent gab. Zwischen 1982 und 1983 
war die Beschäftigtenzahl auch im Bun
desgebiet insgesamt gesunken, mit 1,6 
Prozent jedoch geringer als in den Groß
stadtregionen (1 ,8 Prozent). An der Ab
nahme um 325 000 sozialversiche
rungspflichtig Beschäftigte im Bund ins
gesamt waren die Großstadtregionen zu 
68 Prozent, die übrigen Räume entsprec 
chend nur zu 32 Prozent beteiligt. 

Alle ausgewählten Regionen verzeich
neten zwischen 1982 und 1983 Beschäf
tigtenrückgänge. Am stärksten betroffen 
waren die Regionen Bremen (minus 3,0 
Prozent), Sielefeld (minus 2,9) und Han
nover (minus 2,7), am wenigsten spürte 
man sie in Frankfurt (minus 0,2), Augs
burg (minus 0,5), Wiesbaden/Mainz (mi
nus 0,7) und Sonn (minus 0,8 Prozent). 

Trotz der für das zuletzt nachgewiesene 
Jahr negativen Entwicklung gibt es Re
gionen, die gegenüber dem entspre
chenden Zeitpunkt fünf Jahre zuvor Zu
wächse aufweisen konnten. Dazu zähl
ten insbesondere die Regionen Mün
chen (plus 4,4 Prozent), Sonn (plus 3,3), 
Wiesbaden/Mainz (plus 2,3) und Stutt
gart (plus 2,1 Prozent). 

Innerhalb der Großstadtregionen sind 
unterschiedliche Entwicklungen der Be
schäftigtenzahlen·festzustellen. Mit we
nigen Ausnahmen zeigten die Kernstäd
te einen ungünstigeren Verlauf als ihre 
Umlandgebiete. Gegenüber 1978 lag 
Mitte 1983 die Zahl der Beschäftigten in 
den Kernstädten insgesamt um 2,9 Pro
zent niedriger, in der Summe aller Um
landkreise jedoch um 2,8 Prozent höher. 
Im letzten Jahr des Berichtszeitraumes, 
Mitte 1982 bis Mitte 1983, sank die Zahl 
in den Umlandräumen um 1,0 Prozent, in 
den Kernstädten aber um 2,3 Prozent. 

Der Beschäftigtenrückgang machte sich 
besonders bei den Ausländern bemerk
bar. Ihre Zahllag 1983 gegenüber 1982 
um gut fünf und gegenüber 1978 um gut 
acht Prozent niedriger. Alle Großstadt
regionen waren von dieser rückläufigen 
Entwicklung bei der Ausländerbeschäf
tigung betroffen, zwischen 1982 und 
1983 am stärksten die Regionen Bremen 
(minus elf Prozent), Bielefeld, Nürnberg 
und Lübeck (je minus acht) sowie Han
nover und Kassel (je minus sieben Pro
zent). Abnahmen von weniger als vier 
Prozent wurden nur in den Regionen 
Aachen, Wiesbaden/Mainz, Frankfurt, 
Augsburg und München festgestellt. 
Insgesamt ging die Zahl der versiche
rungspflichtigen ausländischen Be
schäftigten in den Kernstädten etwas 
stärker zurück als in ihrem Umland. Die
se Entwicklung ist jedoch von Region zu 
Region unterschiedlich. ln Hamburg, 
Braunschweig, Sonn oder Stuttgart bei
spielsweise, um nur einige Regionen zu 
nennen, war der prozentuale Rückgang 
zwischen 1982 und 1983 im Stadtgebiet 
und im Umland etwa gleich, in Kiel, Lü
beck, Karlsruhe sank die Zahl der aus
ländischen Beschäftigten im Umland 
deutlich stärker als in der Stadt, in den 
Regionen Bremen, Kassel, Frankfurt 
und München umgekehrt, in der Kern
stadt deutlich stärker als in den Umland
räumen. 
Weitere Daten über sozialversiche
rungspflichtig beschäftigte Arbeitneh
mer in den bundesdeutschen Großstadt
regionen, gegliedert nach Geschlecht, 
Stellung im Beruf und Wirtschaftsberei
chen wird ein demnächst erscheinender 
Statistischer Bericht enthalten. 
Der aktuelle Bevölkerungsstand und die 
jüngste Bevölkerungsentwicklung in den 
Großstadtregionen wird - wie in den 
vergangenen Jahren - im Anhang zu 
diesem Beitrag nachgewiesen. 

Jens Gerhardt 
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Anhangtabelle 1 Bevölkerungsstand und -entwicklung in ausgewählten Großstadtregionen 1983 

Komponenten der 
Eheschließungen 

Gebare-
Fläche Bevölkerung 1983 Lebendgeborene Gestorbene nen(+)-Lfd. 

Nr. 
Gebiet in am bzw. 

km2 1.1.1983 je je je Gestor-
ins- 1000 ins- 1000 ins- 1000 benen(-)-

gesamt Ein- gesamt Ein- gesamt Ein- über-
wohner wohn er wohiler schuß 

1 .Region Hamburg 7 339.49 2 805 531 15 593 5,6 23 575 8,4 35 077 12,6 - 11 502 
2 davon Kernstadt 754.69 1 623 848 9 198 5. 7 12 818 8,0 22 537 14,Ü 9 719 
3 Umland 6 584,80 1 181 683 6 395 5,4 . 10, 757 9,1 12 540 10,6 - 1 783 
4 Kernstadt in % der Region 10,3 57.9 59,0 X 54.4 X 64,3 X X 

5 Region Kiel 3 448,92 692 220 3 965 5, 7 6 217 9,0 8 312 12,0 - 2 095 
6 davon Kernstädte 181,98 328 488 1 921 5,9 2 852 8,7 4 229 12,9 - '1 377 
7 Umland 3 266,94 363 732 2 044 5,6 3 365 9,2 4 083 11,2 - 718 
8 Kernstädte in % der Region 5;3 47.5 48,4 X 45.9 X 50,9 X X 

9 Region Lübeck 1 604,78 410 822 2 371 5,8 3 328 8,1 5 530 13,5 - 2 202 
10 davon Kernstadt 214,22 217 225 1 356 6, 3 1 797 8,3 3 192 14,8 - 1 :195 
11 Umland 1 :190,56 19) 597 1 015 5. 2 1 5)1 7.9 2 ;l)S 12,0 - 807 
12 Kernstadt in 96 der Region 

1 '·' 
52,9 57,2 X 54,0 X 57.7 X X 

" Region Hannover 4 170,05 1 509 385 8 342 5.5 12 751 8,5 18 909 12,6 - 6 158 
14 davon Kernstadt 20), 95 526 253 ' 072 5.9 4 2;l;l 8,1 7 067 13.5 - 2 834 
15 Umland 3 966,10 983 132 5 270 5.4 8 518 8, 7 11 842 12,1 - ' 324 16 Kernstadt in % der Region 4.9 :14.9 36,8 X ;l;l,2 X 37.4 X X 

17 Region Braunschweig 4 108,69 952 051 5 420 5, 7 8 739 9,2 11 875 12,5 - 3 1 )6 
18 davon Kernstädte 619,50 494 159 2 822 5,8 4 489 9,2 5 991 12,2 - 1 502 
19 Umland 3 489,19 457 892 2 598 5. 7 4 250 9. 3 5 884 12,9 - 1 6;14 
20 Kernstädte in % der Region 15,1 51.9 52,1 X 51.4 X 50,5 X X 

21 Region Bremen 4 979,62 1 245 780 6 894 5,6 11 002 8,9 14 502 11.7 - 3 500 
22 davon Kernstädte 491,92 757 852 4 345 5,8 6 452 8,6 9 )45 12,4 - 2 893 
23 Umland 4 487.70 487 928 2 549 5,2 4 550 9.:1 5 157 10,5 - 607 
24 Kernstädte in 96 der Region 9,9 60,8 63,0 X 58,6 X 64,4 X X 

25 Region Bielefeld 2 920,18 1 153 101 6 317 5.5 10 852 9.5 1) 170 11.5 - 2 318 
26 davon Kernstadt 257,57 309 964 1 642 5,4 2 721 8.9 3 767 12,3 - 1 046 
27 Umland 2 662,61 84) 1:17 4 675 5. 6 8 131 9, 7 9 40) 11,2 - 1 272 
28 Kernstadt in % der Region 8,8 26,9 26,0 X 25,1 X 28,6 X X 

29 Region Rhein-Ruhr 9 48;1,66 8 792 491 54 882 6,' 81 280 9.' 106 )06 ·12,2 - 25 026 
30 davon Kernstädte 2 5:17,66 5 )00 090 )2 709 6, 3 46 294 8,8 68 796 

1 '· 1 
- 22 502 

31 Umland 6 946,00 3 492 401 22 173 6,4 34 986 10,1 37 510 10,8 - 2 524 
32 Kernstädte in 96 der Region 26,8 60,) 59,6 X 57,0 X 64,7 X X 

" Region Köln 1 627.79 1 770 291 10 747 6,2 15 790 9,0 18 958 10,9 - 3 168 
34 davon Kernstädte 48), 97 1 120 271 7 01' 6,4 9 731 8,9 12 498 ".4 - 2 767 
35 Umland 1 143,82 650 020 ' 734 5, 7 6 059 9.3 6 460 9.9 - 401 
36 Kernstädte in % der Region 29,7 6), 3 65.3 X 61,6 X 65,9 X X 

37 Region Bonn 1 294,82 765 569 4 678 6,1 7 098 9,) 7 786 10,2 - 688 
)8 davon Kernstadt 141,32 29) 852 1 905 6,5 2 528 8, 7 ' 140 10,8 - 612 
:19 Umland 1 153.50 471 717 2 773 5,8 4 570 9,6 4 646 9,8 - 76 
40 Kernstadt in % der Region 10,9 38,4 40,7 X :15,6 X 40,3 X X 

41 Region Aachen 711,04. 5:l:l 675 3 406 6,4 4 953 9.4 5 997 11.3 - 1 044 
42 davon Kernstadt 160,84 245 000 1 593 6,6 2 158 8,9 2 734 11.' - 576 
43 Umland 550,20 288 675 1 81' 6',3 2 795 9. 7 3 26) 11.3 - 468 
44 Kernstadt in % der Region 22,6 45.9 46,8 X 4),6 X 45,6 X X 

45 Region Kassel 1 :199.26 416 149 2 340 5, 7 3 467 8,4 5 024 12,2 - 1 557 
46 davon Kernstadt 106,81 192 338 1 149 6,1 1 503 8,0 2 525 13,4 - 1 022 
47 Umland 1 292,45 223 811 1 191 5.3 1 964 8,8 2 499 11,2 - 535 
48 Kernstadt in % der Region 7. 6 46,2 49,1 X 43.4 X 50,3 X X 

49 . Region Hiesbaden/Mainz 1 718,86 785 953 4 582 5,8 7 093 9,0 8 985 11.5 - 1 892 
50 davon Kernstädte 301.74 460 170 2 719 5,9 3 910 8, 5 5 420 11,8 - 1 510 
51 Umland 1 417,12 325 783 1 863 5, 7 3 183 9,8 3 565 10,9 - 382 
52 Kernstädte in 96 der Region 17,6 58,5 59,3 X 55,1 X 60,3 X X 

53 Region Frankfurt/Main 5 086,82 2 672 711 15 533 5,9 23 926 9,0 29 372 11,1 - 5 446 
54 davon Kernstädte 416,24 868 009 5 605 6,6 7 448 s, 7 10 677 12,5 - 3 229 
55 Umland 4 670,58 1 804 702 9 928 5, 5 16 478 9,2 18 695 10,4 - 2 217 
56 Kernstädte in % der Region 8,2 32,5 36,1 X 31.1 X 36,4 X X 

57 Region Mannheim 3 216.22 1 683 455 10 106 6,0 15 731 9.4 19 017 11.3 - 3 286 
58 davon Kernstädte 535.15 732 588 4 408 6,1 6 377 8,8 8 837 12,2 - 2 460 
59 Umland 2 681,07 950 867 5 698 6,0 9 354 9,8 10· 180 10,7 - 826 
60 Kernstädte in % der Region 16,6 43.5 43,6 X 40,5 X 46,5 X X 

61 Region Karlsruhe 1 721.49 734 150 4 475 6,1 7 130 9. 7 8 140 11,1 - 1 010 
62 da.von Kernstadt 173.46 271 236 1 619 6,0 2 234 8, 3 3 471 12,9 - 1 237 
63 Umland 1 548,03 462 914 2 856 6,2 4 896 10,6 4 669 10,1 + 227 
64 Kernstadt in 96 der Region 10·,1 36,9 36,2 X 31,3 X 42,6 X X 

65 Region Stuttgart 5 267.74 2 774 849 15 607 5, 7 28 207 10,2 26 345 9.5 + 1 862 
66 davon Kernstadt 207.15 573 577 3 203 5,6 4 782 8,4 6 364 11,2 - 1 582 
67 Umland 5 060,59 2 201 272 12 404 5. 7 23 425 10,7 19 981 9.1 + 3 444 
68 Kernstadt in % der Region 3.9 20,7 20,5 X 17 ,o X 24,2 X X 

69 Region Nürnberg 3 578,21 1 259 821 7 241 5,8 12 053 9,6 14 788 11,8 - 2 735 
70 davon Kernstädte 366,79 717 126 4 091 5,8 6 138 8,6 8 864 12,5 - 2 726 
71 Umland 3 211,42 542 695 3 150 5,8 5 915 10,8 5 924 10,9 - 9 
72 Kernstädte in 96 der Region 10,3 56,9 56,5 X 50,9 X 59,9 X X 

73 Region Augeburg 2 003,66 532 336 3 273 6,1 5 358 10,0 6 006 11,3 - 648 
74 davon Kernstadt 147.15 247 148 1 563 6, 3 2 113 8,6 3 228 1 '· 1 - 1 115 
75 Umland 1 856,51 285 188 1 710 6,0 ' 245 11.3 2 778 9, 7 + 467 
76 Kernstadt in % der Region 7.3 46,4 47,8 X 39.4 X 53.7 X X 

77 Region München 4 699.98 2 228 791 11 924 5,' 18 9:l:l 8, 5 21 27) 9.5 - 2 :140 
78 davon Kernstadt )10, 39 1 287 080 6 598 5.1 9 797 . 7,6 12 995 10,1 - ' 198 
79 Umland 4 )89. 59 941 711 5 326 5,6 9 136 9,6 8 278 8, 7 + 858 
80 Kernstadt in 96 der Region 6,6 57.7 55.3 X 51.7 X 61.1 X X 

81 Region Saarbrücken 2 571.16 1 057 543 7 195 6,8 9 918 9.4 1) 150 12,5 - 3 232 
82 davon Kernstadt 410,60 361 070 2 549 7.1 3 207 8,9 4 893 13,6 - 1 686 
83 Umland 2 160,56 696 473 4 646 6, 7 6 711 9. 7 8 257 11.9 - 1 546 
84 Kernstadt in % der Region 16,0 :14.1 :15.4 X 32', 3 X 37.2 X X 

85 Regionen insgesamt 72 952,44 34 776 674 204 891 5, 9 317 401 9,2 398 522 11. 5' - 81 121 
86 davon Kernstädte 9 023,10 16 927 344 101 080 6,0 14) 582 8,6 210 570 12,6 - 66 988 
87 Umland 63 920,34 17849330 103 811 5,8 173 819 9, 7 187 952 10,5 - 14 133 
88 Kernstä;dte in 96 der Region 12,4 48,7 49.:1 X 45,2 X 52,8 X X 

Nachrichtlich: 
89 Berlin (West) 480,10 1 899 584 12 162 6,5 17 819 9,6 33 145 17,8 - 15 )26 
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Bevölkerungsentwicklung 1983 Bevölkerungszu~ + ~- Bevölkerung 

Zuzüge Fortzüge Zu- bzw. -abnahme - am 

über Kreisgrenzen 
zugs(+)- 1983 31.12.1983 Lfd. 

bzw. 
je 1g~o Fort- je Nr. 

ins- 1000 ins- zugs(-h ins- 1000 % ins- je 
gesamt Ein- gesamt Ein- über- gesamt Ein- gesamt männlich km2 

wohner wohner schuß wohner 

103 827 37,2 103 305 37 ,o ... 522 - 10 980 - 3.9 - 0,4 2 794 551 1 330 723 381 1 
50 087 31,1 54 685 34,0 - 4 598 - 14 317 - 8,9 - 0,9 1 609 531 753 749 2 133 2 
53 740 45,3 48 620 41,0 + 5 120 + 3 337 + 2,8 + 0,3 1 185 020 576 974 180 3 

48,2 X 52,9 X X X X X 57,6 56,6 X 4 

38 373 55,4 36 423 52,6 + 1 950 - 145 - 0,2 - 0,0 692 075 334 348 201 5 
18 802 57.4 18 270 55,8 + 532 - 845 - 2,6 - 0,3 321 643 155 275 1 800 6 
19 571 53.7 18 153 49,8 + 1 418 + 700 + 1,9 + 0,2 364 432 179 073 112 7 

49,0 X 50,2 X X X X X 47.3 46,4 X 8 

18 668 45,6 18 096 44,2 + 572 - 1 630 - 4,0 - 0,4 409 192 191 749 255 9 
8 868 41,3 9 718 45,2 - 850 - 2 245 - 10,4 - 1 ,o 214 980 99 804 1 004 10 
9 800 50,5 8 378 43,1 + 1 422 + 615 + 3,2 + 0,3 194 212 91 945 140 11 

47.5 X 53.7 X X X X X 52,5 52,0 X 12 

63 525 42,2 62 763 41,7 + 762 - 5 396 - 3,6 - 0,4 1 503 989 709 576 361 13 
26 499 50,7 26 885 51,4 - 386 - 3 220 - 6,2 - 0,6 523 033 241 540 2 565 14 
37 026 37.7 35 878 36,6 + 1 148 - 2. 176 - 2,2 - 0,2 980 956 468 036 247 15 

41,7 X 42,8 X X X X X 34,8 34,0 X 16 

37 124 39,2 38 855 41,0 - 1 731 - 4 867 - 5,1 - 0,5 947 184 453 311 231 17 
19 770 40,3 22 241 45.4 - 2 471 - 3 973 - 8,1 - 0,8 490 186 232 924 791 18 
17 354 38,0 16 614 36,4 + 740 - 894 - 2,0 - 0,2 456 998 220 393 131 19 

53.3 X 57,2 X X X X X 51,8 51,4 X 20 

51 133 41,2 53 446 43,1 - 2 313 - 5 813 - 4.7 - 0,5 1 240 000 591 371 249 21 
30 372 40,4 34 .343 45.7 - 3 971 - 6 864 - 9,1 - 0,9. 750 988 }50 228 1 527 22 
20 761 42,5 19 103 39,1 + 1 658 + 1 051 + 2,1 + 0,2 489 012 241 143 109 2} 

59.4 X 64,3 X X X X X 60,6 59,2 X 24 

45 222 39.5 51 399 44.9 - 6 177 - 8 495 - 7.4 - o, 7 1 144 606 540 975 392 25 
9 552 31,3 12 989 42,5 - 3 437 - 4 483 - 14,7 - 1,5 305 481 140 802 1 186 26 

35 670 42,5 38 410 45,8. - 2 740 - 4 012 - 4,8 - 0,5 839 125 400 173 315 27 
21,1 X 25,3 X X X X X 26,7 26,0 X 28 

305 055 35,0 359 225 41,2 - 54 170 - 79 196 - 9,1 - 0,9 8 713 295 4 131 607 919 29 
144 765 27,7 189 055 36,1 - 44 290 - 66 792 - 12,8 - 1,3 5 233 298 2 452 796 2 062 30 
160 290 46,1 170 170 48,9 - 9 880 - 12 404 - 3,6 - 0,4 3 479 997 1 678 811 501 31 

47.5 X 52,6 X X X X X 60,1 59,4 X 32 

61 760 35,4 81 900 46,9 - 20 140 - 23 308 - 13,3 - 1,3 1 746 983 837 780 1 073 33 
30 044 27.4 50 164 45.7 - 20 120 - 22 887 - 20,9 - 2,1 1 097 384 521 236 2 267 34 
31 716 48,8 31 736 48,9 - 20 - 421 - 0,6 - 0,1 649 599 316 544 568 35 

48,6 X 61,3 X X X X X 62,8 62,2 X 36 

42 678 55,7 41 849 54,7 + 829 + 141 + 0,2 + o,o 765 710 368 027 591 31 
13 595 46,6 15 326 52,6 - 1 731 - 2 343 - 8,0 - o,e 291 509 137 313 2 063 38 
29 083 61,3 26 523 55,9 + 2 560 + 2 484 + 5,2 + 0,5 474 201 230 714 411 39 

31,9 X 36,6 X X X X X 38,1 37.3 X 40 
I 

20 912 39,5 23 914 45,2 - 3 002 - 4 046 - 7,6 - 0,8 529 629 258 367 745 41 
8 983 37,1 11 544 47.7 - 2 561 - 3 137 - 13,0 - 1, 3 241 863 119 005 1 504 42 

11 929 41,5 12 370 43,0 - 441 - 909 - 3,2 - 0,3 287 766 139 362 523 43 
43,0 X 48,3 X X X X X 45.7 46,1 X 44 

20 921 50,8 23 609 57.3 - 2 688 - 4 245 - 10,3 - 1 ,o 411 904 194 572 294 45 
9 394 49.9 12 354 65,6 - 2 960 - 3 982 - 21,1 - 2,1 188 356 85 820 1 763 46 

11 '527 51,6 11 255 50,3 + 272 - 263 - 1,2 - 0,1 223 548 108 752 173 47 
44.9 X 52,3 X X X X X 45.7 44,1 X 48 

44 344 56,6 44 450 56,7 - 106 - 1 998 - 2,5 - 0,3 783 955 373 402 456 49 
23 140 50,6 24 276 53,1 - 1 136 - 2 646 - 5,8 - 0,6 457 524 215 150 1 516 50 
21 204 65,0 20 174 61,8 + 1 030 + 648 + 2,0 + 0,2 326 431 158 252 230 51 

52,2 X 54,6 X X X X X 58,4 57,6 .x 52 

144 975 54,6 158 187 59,6 - 13 212 - 18 658 - 7,0 - o, 7 2 654 053 1 274 442 522 53 
44 418 52,0 54 280 63,5 - 9 862 - 13 091 - 15,3 - 1, 5 854 918 400 169 2 054 54 

100 557 55,9 103 907 57,8 - 3 350 - 5 567 - 3,1 - 0,3 1 799 135 874 273 385 55 
30,6 X 34.3 X X X X X 32,2 31,4 X 56 

95 938 57.3 100 433 59,9 - 4 495 - 7 781 - 4,6 - 0,5 1 675 674 802 865 521 57 
41 556 57.3 46 253 63,8 - 4 697 - 7 157 - 9.9 - 1 ,o 725 431 344 134 1 356 58 
54 382 57,2 54 180 57,0 + 202 - 624 - o, 7 - o, 1 950 243 458 731 354 59 

43.3 X 46,1 X X X X X 43.3 42,9 X 60 

42 069 57.4 42 923 58,6 - 854 - 1 864 - 2,5 - 0,3 732 286 353 464 425 61 
16 267 60,4 16 877 62,6 - 610 - 1 847 - 6,9 - o, 7 269 389 .128 659 1 553 62 
25 802 55.7 26 046 56,3 - 244 - 17 - 0,0 - o,o 462 897 224 805 299 63 

38,7 X 39.3 X X X X X 36,8 36,4 X 64 

175 652 63,6 190 063 68,8 - 14 411 - 12 549 - 4.5 - 0,5 2 762 300 1 337 143 524 65 
32 938 58,1 37 913 66,9 - 4 975 - 6 557 - 11,6 - 1,2 567 020 269 428 2 737 66 

142 714 65,0 152 150 69,3 - 9 436 - 5 992 - 2,7 - 0,3 2 195 280 1 067 715 434 67 
18,8 X 19,9 X X X X X 20,5 20,1 X 68 

71 858 57,2 73 306 58,4 - 1 448 - 4 183 - 3. 3 - 0,3 1 255 638 598 389 351 69 
40 652 57,2 44 900 63,2 - 4 248 - 6 974 - 9,8 - 1 ,o 710 152 331 448 1 936 70 
31 206 57,2 28 406 52,1 + 2 800 + 2 791 + 5,1 + 0,5 545 486 266 941 170 71 

56,6 X 61,3 X X X X X 56,6 55,4 X 72 

28 867 54,1 26 994 50,6 + 1 873 + 1 225 + 2, 3 + 0,2 .533 561 254 643 266 73 
12 951 52,5 12 299 49.9 + 652 - 463 - 1,9 - 0,2 246 685 113 657 1 676 74 
15 916 55.5 14 695 51,2 + 1 221 + 1 688 + 5,9 + 0,6 286 876 140 986 155 75 

44.9 X 45,6 X X X X X 46,2 44,6 X 76 

155 856 69,8 150 083 67,2 ... 5773 + 3 433 + 1,5 + 0,2 2 232 224 1 084 564 475 77 
80 354 62,6 80 779 62,9 - 425 - 3 623 - 2,8 - 0,3 1 283 457 618 443 4 135 78 
75 502 79,6 69 304 73,0 + 6 198 + 7 056 + 7.4 + 0,7 948 767 466 121 216 79 

51 ;6 X 53,8 X X X X X 57,5 57,0 X 80 

. 34 990 33,2 36. 507 34.7 - 1 517 - 4 749 - 4.5 - 0,5 1 052 794 499 557 409 81 

12 414 34,6 12 887 35.9 - 413 - 2 159 - 6,0 - 0,6 358 911 168 111 874 82 

22 576 32,5 23 620 34,0 - 1 044 - 2 590 - 3. 7 - 0,4 693 883 331 446 321 83 

35S X 35.3 X X X X X 34,1 33,7 X 84 

1 603 747 46,4 1 717 730 49.7 -113 983 - 195 104 - 5,6 - 0,6 34 581 603 16 520 851 474 85 
675 421 40,3 788 038 47,1 -112 617 - 179 605 - 10,7 - 1 '1 16 747 739 7 879 701 1 856 86 
928 326 52,1 929 692 52,1 - 1 366 - 15 499 - 0,9 - o, 1 17 833 864 8 641 190 279 87 

42,1 X 45,9 X X X X X 48,4 47.7 X 88 

61 039 32,9 60 795 32,8 + 244 - 15 082 - 8,1 - o,s 1 854 502 847 480 3 863 89 
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Anhangtabelle 2 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in ausgewählten 
Großstadtregionen 1978, 1982 und 1983 

Sozialversioherungspf'liohtig 

Insgesamt 

Lfd. Gebiet Nr. Veränderung 198~ gegenüber 

1983 1982 1978 1982 1978 

absolut ;. absolut ;. 

1 . Region Hamburg 997 234 1 015 589 1 006 252 - 18 355 - 1 ,s - 9 018 - 0,9 
2 davon Kernstadt 728 365 745 064 752 068 - 16 699 - 2,2 - 23 703 - 3,2 
3 Umland 268 869 270 525 254 184 - 1 656 - o, 6 + 14 685 + 5,8 
4 Kernstadt in % der Region 73,0 73.4 74.1 X X X X 

5 Region Kiel 205 571 209 595 206 834 - 4 024 - 1,9 - 1 263 - 0,6 
6 davon Kernstädte 132 742 135 565 136 022 - 2 823 - 2,1 - 3 280 - 2,4 
1 Umland 72 829 74 030 10 812 - 1 201 - 1,6 + 2 017 + 2,8 
8 Kernstädte in % der Region 64,6 64,7 65,8 X X X X 

9 Region Lübeok 122 210 124 686 127 429 - 2 476 - 2,0 - 5 219 - 4,1 
10 davon Kernstadt 78 346 80 412 83 539 - 2 066 - 2,6 - . 5 193 - 6,2 
11 Umland 43 864 44 274 43 890 - 410 - 0,9 - 26 - 0,1 
12 Kernstadt in % der Region 64,1 64,5 65,6 X X X X 

13 Region Hannover 507 831 521 756 519 343 - 13 925 - 2, 7 - 11 512 " 2,2 
14 davon Kernstadt 284 875 295 234 293 235 - 10 359 - 3.5 - 8 360 - 2,9 
15 Umland 222 956 226 522 226 108 - 3 566 - 1,6 - 3 152 - 1,4 
16 Kernstadt in % der Region 56,1 56,6 56,5 X X X X 

17 Region Braunsohweig 320 188 328 191 325 386 - 8 003 - 2,4 - 5 198 - 1,6 
18 davon Kernstädte 227 856 233 912 230 996 - 6 056 - 2,6 - 3 140 - 1.4 
19 Umland 92 332 94 279 94 390 - 1 947 - 2,1 - 2 058 - 2,2 
20 Kernstädte in % der Region 71,2 71 '3 71 ,o X X X X 

21 Region Bremen 407 143 419 744 415 210 - 12 601 - 3,0 - 8 067 - 1.9 
22 davon Kernstädte 305 189 316 114 318 462 - 10 925 - 3.5 - 13 273 - 4,2 
23 Umland 101 954 103 630 96 748 - 1 676 - 1,6 + 5 206 + 5.4 
24 Kernstädte in % der Region 75,0 75.3 76,1 X X X X 

25 Region Bielefeld 382 443 }93 971 389 647 - 11 528 - 2,9 - 1 204 - 1,8 
26 davon Kernstadt 123 645 128 239 122 487 - 4 594 - 3,6 + 1 158 + 0,9 
27 Umland 258 798 265 732 267 160 - 6 934 - 2,6 - 8 362 - 3.1 
28 Kernstadt in % der Region 32,3 32,6 31.4 X X X X 

29 Begion Rhein-Ruhr 2 850 359 2 922 812 2 971 117 - 72 453 - 2,5 - 120 758 - 4.1 
30 davon Kernstädte 1 931 501 1 984 403 2 057 385 - 52 902 - 2,1 - 125 884 - 6,1 
31 Umland 918 858 938 409 913 732 - 19 551 - 2,1 + 5 126 + 0,6 
32 Kernstädte in % der Region 67,8 67,9 69,2 X X X X 

33 Begion Köln 634 223 644 338 639 200 - 10 115 - 1,6 - 4 977 - 0,8 
34 davon Kernstädte 482 714 492 291 500 892 - 9 577 - 1.9 - 18 178 - 3,6 
35 Umland 151 509 152 047 138 308 - 538 - 0,4 + 13 201 + 9.5 
36 Kernstädte in % der Region 76,1 76,4 78,4 X X X X 

37 Region Bonn 213 163 214 824 206 324 - 1 661 - 0,8 + 6 839 + 3. 3 
38 davoti Kernstadt 117 248 117 781 115 836 - 533 - 0,5 + 1 412 + 1,2 
39 Umland 95 915 97 043 90 488 - 1 128 - 1,2 + 5 427 + 6,0 
40 Kernstadt in % der Region 55,0 54,8 56,1 X X X X 

41 Region Aaohen 157 933 160 807 160 299 - 2 874 - 1,8 c 2 366 - 1,5 
42 davon Kernstadt 91 071 92 650 89 973 - 1 579 - 1 '7 + 1 098 + 1,2 
43 Umland, 66 862 68 157 70 326 - 1 295 " 1.9 - 3 464 - 4.9 
44 Kernstadt in % der Region 57' 7 57,6 56,1 X X X X 

45 Region Kassel 139 449 142 868 140 750 - 3 419 - 2,4 - 1 301 - 0,9 
46 davon Kernstadt 93 149 95 827 96 837 - 2 678 - 2,8 - 3 688 - 3,8 
47 Umland 46 300 47 041 43 913 - 741 - 1,6 + 2 387 + 5,4 
48 Kernstadt in % der Region 66,8 67,1 68,8 X X X X 

49 Region Wieabaden/Mainz 267 629 269 419 261 735 - 1 790 - o, 7 + 5 894 + 2, 3 
50 davon Kernstädte 198 023 199 085 193 397 - 1 062 - 0,5 + 4 626 + 2,4 
51 Umland 69 606 70 334 68 338 - 728 - 1 ,o + 1 268 + 1,9 
52 Kernstädte in % der Region 74,0 73.9 13.9 X X X X 

53 Region Frankfurt/Hain 1 045 038 1 046 641 1 050 865 - 1 603 - 0,2 - 5 827 - 0,6 
54 davon Kernstädte 567 362 577 813 579 994 - 10 451 - 1 ,e - 12 632 - 2,2 
55 Umland 477 676 468 828 470 871 + 8 848 + 1,9 + 6 805 + 1.4 
56 Kernstädte in % der Region 54,3 55,2 55,2 X X X X 

57 Region Mannheim 587 673 598 831 582 830 - 11 158 - 1.9 + 4 84.3 + o,8 
58 davon Kernstädte 383 907 392 622 385 042 - 8 715 - 2,2 - 1 135 - o, 3 
59 Umland 203 766 206 209 197 788 - 2 443 - 1,2 + 5 978 + 3,0 
60 Kernstädte in % der Region 63,3 65,6 66,1 X X X X 

61 Region Karlsruhe 262 386 266 512 257 551 - 4 126 - 1.5 + 4 835 + 1.9 
62 davon Kernstadt 136 863 138 235 138 464 - 1 372 - 1,0 - 1 601 - 1,2 
63 Umland 125 523 128 277 119 087 - 2 754 - 2,1 + 6 436 + 5.4 
64 Kernstadt in % der Region 52,2 51,9 53,8 X X X X 

65 Region Stuttgart 1 100 562 1 113 483 1 077 402 - 12 921 - 1,2 + 23 160 + 2,1 
66 davon· Kernstadt 350 117 356 666 355 992 - 6 549 - 1 ,a - . 5 875 - 1 '7 
67 Umland 750 445 756 817 721 410 - 6 372 - o,a + 29 035 + 4,0 
68 Kernstadt in % der Region 31 ,8 32,0 33,0 X X X X 

69 Region Nürnberg 485 781 495 874 486. 984 - 10 093 - 2,0 - 1 203 - 0,2 
70 davon Kernstädte 370 799 380 227 376 194 - 9 428 - 2,5 - 5 395 - 1,4 
71 Umland 114 982 115 647 110 790 - 665 - 0,6 + 4 192 + 3,8 
72 Kernstädte in % der Region 76,3 76,7 77,2 X X X X 

73 Region Augeburg 182 494 183 369. 179 716 - 875 - 0,5 + 2 778 + 1,5 
74 davon Kernstadt 122 993 124 430 125 267 - 1 437 - 1,2 - 2 274 - 1,8 
75 Umland 59 501 58 939 54 449 + 562 + 1,0 + 5 052 + 9.3 
76 Kernstadt in % der Region 67.4 67.9 69,7 X X X X 

77 Region München 872 104 881 410 835 019 - 9 306 - 1,1 + 37 085 + 4.4 
78 davon Kernstadt 636 259 646 807 633 463 - 10 548 - 1,6 + 2 796 + 0,4 
79 Umland 235 845 234 603 201 556 + 1 242 + 0,5 + 34 289 + 17,0 
80 Kernstadt in % der Region 73,0 73.4 75.9 X X X X 

81 Region Saarbrücken 337 287 345 476 336 837 - 8 189 - 2,4 + 450 + 0,1 
82 davon Kernstadt 152 909 155 909 152 451 - 3 000 - 1,9 + 458 + 0,3 
83 Umland 184 378 189 567 184 386 - 5 189 - 2, 7 - 8 - 0,0 
84 Kernstadt in % der Region 45.3 45,1 45.3 X X X X 

85 Regionen insgesamt 12 078 701 12 300 196 12 176 730 - 221 495 - 1 ,a - 98 029 - 0,8 
86 davon Kernstädte 7 515 933 7 689 286 7 737 996 - 173 353 - 2,3 - 222 063 - 2,9 
87 Umland 4 562 768 4 610 910 4 438 734 - 48 142 - 1,0 + 124 034 .. 2,8 
88 Kernstädte in % der Regionen 62,2 62,5 63,5 X X X X 

Nachrichtlich: 
89 Berlin (West) 699 919 705 625 714 402 - 5 706 - 0,8 - 14 483 - 2,0 

90 Bundesgebiet 20 146 521 20 471 526 20 088 423 - 325 005 - 1,6 ·+ 58 098 + o, 3 
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beschäftigte Arbeitnehmer am 30.6. 

Deutsche Ausländer 

Veränderung 1983 gegenüber Veränderung 1983 gegenüber Lfd. 
Nr. 

1983 1982 1978 1982 1978 1983 1982 1978 1982 1978 

absolut % absolut % absolut % absolut % 
924 710 938 186 930 023 - 13 485 - 1.4 - 5 322 - 0,6 72 524 11 403 76 229 - 4 879 - 6, 3 - 3 705 - 4.9 1 
670 312 683 244 690 351 - 12 932 - 1.9 - 20 039 - 2,9 58 053 61 820 61 717 - 3 767 - 6,1 - 3 664 - 5.9 2 
254 398 254 942 239 672 - 553 - 0,2 + 14 711 + 6,1 14 471 15 583 14 512 - 1 112 - 7' 1 - 41 - o, 3 3 

72,5 72,8 74,2 X X X X 80,0 79.9 81,0 X X X X 4 
198 700 202 340 199 844 - 3 640 - 1,8 - 1 144 - 0,6 6 871 7 255 6 990 - 384 - 5. 3 - 119 - 1 '7 5 
127 488 130 116 130 691 - 2 628 - 2,0 - 3 203 - 2,5 5 254 5 449 5 331 - 195 - 3,6 - 11- 1.4 6 

71 212 72 224 69 153 - 1 012 - 1,4 + 2 059 + ;,o 1 617 1 806 1 659 - 189 -10,5 - 42 - 2,5 7 
64,2 64,3 65,4 X X X X 76,5 75,1 76,3 X X X X 8 

116 927 118 975 121 141 - 2 048 - 1 '7 - 4 214 - 3. 5 5 283 5 711 6 288 - 428 - 7,5 - 1 005 -16,0 9 
74 090 75 872 78 459 - 1 782 - 2,3 - 4 369 - 5,6 4 256 4 540 5 080 - 284 - 6, 3 - 824 -16,2 10 
42 837 43 103 42 682 - 266 - 0,6 + 155 + 0,4 1 027 1 171 1 208 - 144 -12,3 - 181 -15,0 11 

63,4 63,8 64,8 X X X X 80,6 79,5 80,8 X X X X 12 

473 875 485 220 480 969 - 11 345 - 2, 3 - 7 094 - 1.5 33 956 36 536 38 374 - 2 580 - 7' 1 - 4 418 -11.5 13 
262 715 271 233 269 176 - 8 458 - ;, 1 - 6 401 - 2,4 22 100 24 001 24 059 - 1 901 - 7.9 - 1 959 - 8,1 14 
211 100 213 987 211 793 - 2 887 - 1 '3 - 693 - o, 3 11 856 12 535 14 315 - 679 - 5.4 - 2 459 -17,2 15 

55.5 55.9 56,0 X X X X 65,1 65,7 62,7 X X X X 16 

301 848 308 585 305 534 - 6 737 - 2,2 - 3 686 - 1,2 18 340 19 606 19 852 - 1 266 - 6,5 - 1 512 - 7,6 17 
213 591 218 640 215 673 - 5 049 - 2, 3 - 2 082 - 1,0 14 265 15 272 15 323 - 1 007 - 6,6 - 1 058 - 6,9 18 
88 257 89 945 89 861 - 1 688 - 1,9 - 1 604 - 1,8 4 075 4 334 4 529 - 259 - 6,0 - 454 -10,0 19 

70,8 70,9 70,6 X X X X 71,8 77,9 77,2 X X X X 20 

389 453 399 933 394 698 - 10 480 - 2,6 - 5 245 - 1.3 17 690 19 811 20 512 - 2 121 -10,7 - 2 822 -13,8 21 
290 280 299 313 300 824 - 9 033 - ;,o - 10 544 - 3. 5 14 909 16 801 11 638 - 1 892 -11 .3 - 2 729 -15,5 22 

99 113 100 620. 93 874 - 1 447 - 1,4 + 5 299 + 5,6 2 781 3 010 2 874 - 229 - 7,6 - 93 - 3,2 23 
74.5 74,8 76,2 X X X X 84,3 84,8 86,0 X X X X 24 

352 454 361 298 354 875 - 8 844 - 2,4 - 2 421 - 0, 7 29 989 32 673 34 172 - 2 684 - 8,2 - 4 783 -13,8 25 
113 161 116 754 111 390 - 3 593 - ;, 1 + 1 171 + 1 ,6 10 484 11 485 11 097 - 1 001 - 8, 7 - 613 - 5. 5 26 
239 293 244 544 243 485 - 5 251 - 2,1 .- 4 192 - 1 '7 19 505 21 188 23 675 - 1 683 - 7.9 - 4 170 -11,6 27 

32,1 32,3 31,4 X X X X 35,0 35,2 31,9 X X X X 28 

2 597 711 2 654 758 2 689 920 - 57 047 - 2,1 - 92 209 - 3,4 252 648 268 054 281 197 - 15 406 - 5, 7 - 28 549 .-10,2 29 
1 760 574 1 802 971 1 866 119 - 42 397 - 2,4 - 105 545 - 3.4 170 927 181 432 191 266 - 10 505 - 5,8 - 20 339 -10,6 30 

837 137 851 787 823 801 - 14 650 - 1 '1 + 13 336 + 1,6 81 721 86 622 89 931 - 4 901 - 5, 7 - 8 210 - 9.1 31 
67,8 67.9 69,4 X X X X 67' 7 67' 7 68,0 X X X X 32 

563 085 569 953 563 240 - 6 868 - 1,2 - 155 - o,o 71 138 74 385 75 960 - 3 247 - 4.4 - 4 822 - 6, 3 33 
427 607 434 439 440 587 - 6 832 - 1,6 - 12 980 - 2,9 55 107 57 852 60 305 - 2 745 - 4. 7 - 5 198 - 8,6 34 
135 478 135 514 122 653 - 36 - o,o + 12 825 +10,5 16 031 16 533 15 655 - 502 - ;,o + 376 + 2,4 35 

75.9 76,2 78,2 X X X X 77,5 77,8 79.4 X X X X 36 

195 399 195 943 187 819 - 544 - 0,; + 7 580 + 4,0 17 764 18 881 18 505 - 1•117 - 5.9 - 741 - 4,0 37 
108 636 108 649 106 737 - 13-0,0+ 1 899 + 1,8 8 612 9 132 9 099 - 520 - 5, 7 - 487 - 5,4 38 
86 763 87 294 81 082 - 531 - 0,6 + 5 681 + 7,0 9 152 9 749 9 406 - 597 - 6,1 - 254 - 2, 7 39 

55,6 55,4 56,8 X X X X 48,5 48,4 49,2 X X X X 40 
142 022 144 456 143 885 - 2 434 - 1 '7 - 1 863 - 1.3 15 911 16 351 16 414 - 440 - 2, 7 - 503 - 3.1 41 
80 540 81 776 79 145 - 1 236 - 1,5 + 1 395 + 1,8 10 531 10 874 10 828 - 343 - 3,2 - 297 - 2, 7 42 
61 482 62 680 64 740 - 1 198 - 1,9 - 3 258 - 5,0 5 380 5 477 5 586 - 97 - 1,8 - 206 - 3. 7 43 

56,7 56,6 55,0 X X X X 66,2 66,5 66,0 X X X X 44 
132 247 135 111 132 800 - 2 864 - 2,1 - 553 - 0,4 7 202 7 757 7 950 - 555 - 7,2 - 748 - 9.4 45 
88 454 90 690 91 149 - 2 236 - 2,5 - 2 695 - ;,o 4 695 5 137 5 688 - 442 - 8,6 - 993 -17.5 46 
43. 793 44 421 . 41 651 - 628 - 1,4 + 2 142 + 5,1 2 507 2 620 2 262 - 113 - 4,3 + 245 +10,8 47 

66,9 67' 1 68,6 X X X X 65,2 66,2 71,5 X X X X 48 

243 329 244 232 235 349 - 903 - 0,4 + 7 980 + 3,4 . 24 300 25 187 26 386 - 887 - 3,5 - 2 086 - 7.9 49 
179 865 180 333 173 904 - 468 - 0,3 + 5 961 + 3.4 18 158 18 752 19 493 - 594 - 3,2 - 1 335 - 6,8 50 

63 464 63 899 61 445 - 435 - o, 1 + 2 019 + 3. 3 6 142 6 435 6 893 - 293 - 4,6 - 751 -10,9 51 
73.9 73,8 73.9 X X X X 74.7 74.5 73.9 X X X X 52 

907 056 904 460 895 086 + 2 596 + o,; + 11 970 + 1 ,; 137 982 142 181 155 779 - 4 199 - ;,o - 17 797 -11.4 53 
489 995 496 750 493 409 - 6 755 - 1,4 - 3 414 - 0,7 11 367 81 063 86 585 - 3 696 - 4,6 - 9 218 -10,6 54 
411 061 407 710 401 677 + 9 351 + 2,3 + 15 384 + 3,8 60 615 61 118 69 194 - 503 - 0,8 - 8 579 -12,4 55 

54,0 54,9 55,1 X X X X 56,1 57,0 55,6 X X X X 56 

533 344 541 096 524 867 - 7 752 - 1,4 + 8 477 + 1,6 54 329 57 735 57 963 - 3 406 - 5,9 - 3 634 - 6, 3 57 
349 172 355 899 348 372 - 6 727 - 1,9 + 800 + 0,2 34 735 36 723 36 670 - 1 988 - 5,4 - 1 935 - 5. 3 58 
184 172 185 197 176 495 - 1 025 - 0,6 + 7 677 + 4,'3 19 594 21 012 21 293 - 1 418 - 6,7 - 1 699 - 8,0 59 

65,5 65,8 66,4 X X X X 63,9 63,6 63,3 X X X X 60 

234 655 237 500 228 172 - 2 845 - 1,2 + 6 483 + 2,8 27 731 29 012 29 379 - 1 281 - 4.4 - 1 648 - 5,6 61 
124 147 125 193 124 309 - 1 046 - 0,8 - 162 -. 0,1 12 716 13 042 14 155 - 326 - 2,5 - 1 439 -10,2 62 
110 508 112 307 103 863 - 1 799 - 1,6 + 6 645 + 6,4 15 015 15 970 15 224 - 955 - 6,0 - 209 - 1,4 63 

52,9 52,7 54.5 X X X X 45.9 45,0 48,2 X X X X 64 

917 695 920 084 876 909 - 2 389 - 0,3 + 40 786 + 4.7 182 867 193 399 200 493 - 10 532 - 5,4 - 17 626 - 8,8 65 
292 010 295 107 291 374 - 3 097 - 1,0 + 636 + 0,2 58 107 61 559 64 618 - 3 452 - 5,6 - 6 511 -10,1 66 
625 685 624 977 585 535 + 708 + 0,1 + 40 150 + 6,9 124 760 131 840 135 875 - 7 080 - 5,4 - 11 115 - 8,2 67 

~1 ,8 32,1 33,2 X X X X 31,8 31,8 32,2 X X X X 68 

445 235 451 697 439 804 - 6 462 - 1,4 + 5 431 + 1,2 40 546 44 177 47 180 - 3 631 - 8,2 - 6 634 -14,1 69 
337 772 344 047 337 707 - 6 275 - 1,8 + 65 + o,o 33 027 36 180 38 487 - 3 153 - 8, 7 - 5 460 -14,2 70 
107 46} 107 650 102 097 - 187 - 0,2 + 5 366 + 5. 3 7 519 7 997 8 693 - 478 - 6,0 - 1 174 -13.5 71 

75.9 76,2 76,8 X X X X 81,5 81,9 81,6 X X X X 72 

165 540 165 895 162 004 - 355 - 0,2 + 3 536 + 2,2 16 954 11 474 11 712 - 520 - ~,0 - 758 - 4. 3 73 
110 959 112 105 112 681 - 1 146 - 1 ,o - 1 722 - 1.5 12 034 12 325 12 586 - 291 - 2,4 - 552 - 4.4 74 

54 581 53 790 - 49 323 + 791 + 1,5 + 5 258 +10, 7 4 920 5 149 5 126 - 229 - 4.4 - 206 - 4,0 75 
67,0 67,6 69,6 X X X X 71,0 70,5 71 '1 X X X X 76 

747 984 752 712 710 718 - 4 728 - 0,6 + 37 266 + 5,2 124 120 128 698 124 301 - 4 578 - },6 - 181 - 0,1 Tl 
538 956 545 157 533 205 - 6 201 - 1,1 + 5 751 + 1,1 97 303 101 650 100 258 - 4 347 - 4.3 - 2 955 - 2,9 78 
209 028 207 555 117 513 + 1 473 + o, 7 + 31 515 +17,8 26 817 27 048 24 043 - 231 - 0,9 + 2 774 +11 ,5 79 

'{2, 1 72,4 75,0 X X X X 78,4 79,0 80,7 X X X X 80 

316 306 322 979 315 063 - 6 673 - 2,1 + 1 243 + 0,4 20 981 22 497 21 774 - 1 516 - 6,7 - 793 - 3,6 81 
142 658 144 973 141 696 - 2 315 - 1,6 + 962 + 0,7 10 251 10 936 10 755 - 685 - 6,3 - 504 - 4. 7 82 
113 648 178 006 173 367 - 4 358 - 2,4 + 281 + 0,2 10 730 11 561 11 019 - 831 - 7,2 - 289 - 2,6 83 

45.1 44.9 45,0 X X X X 48,9 48,6 49,4 X X X X 84 

10 899 575 11 055 413 10 892 720 - 155 838 - 1,4 + 6 855 + 0,1 1 179 126 1 244 783 1 284 010 - 65 657 - 5,3 - 104 884 - 8,2 85 
6 783 042 6 913 261 6 9}6 958 - 130 219 - 1,9 - 153 916 - 2,2 732 891 776 025 801 038 - 43 134 - 5,6 - 68 147 - 8,5 86 
4 116 533 4 142 152 3 955 762 - 25 619 - 0,6 + 160 771 + 4,1 446 235 468 758 482 972 - 22 523 - 4,8 - 36 737 - 7,6 87 

62,2 62,5 63,7 X X X X 62,2 62,3 62,4 X X X X 88 

614 53} 618 998 631 065 - . 4 465 - o, 7 - 16 532 - 2,6 85 386 86 627 83 337 - 1 241 - 1.4 + 2 049 + 2,5 89 

18 432 876 18 662 545 18 219 129 - 229 669 - 1,2 + 213 747 + 1,2 1 713 645 1 808 981 1 869 294 - 95 336 - 5. 3 - 155 649 - 8, 3 90 
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Fremdenverkehr 1970 bis 1983 

Der Fremdenverkehr ist für die Hanse
stadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 
Über das Seherbergungsgewerbe hin
aus strahlt die Nachfrage der Besucher 
Hamburgs weiter aus auf Gaststätten
gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, kultu
relle Institutionen und auf zahlreiche an
dere Bereiche, überwiegend des Dienst
leistungssektors. Daher werden viele 
Anstrengungen unternommen, um mehr 
Gäste an Eibe und Alster begrüßen zu 
können. Die Maßnahmen reichen von At
traktivitätsverbesserungen im Seher
bergungsgewerbe selbst über Werbeak
tionen zur Imagepflege der Stadt bis hin 
zu Reiseangeboten und verschiedenen 
Veranstaltungen (Messen, Kongresse, 
Ausstellungen). Eine Erfolgskontrolle 
dieser Aktionen ist sehr schwierig. und 
nicht allein an den Gäste- und Uber
nachtungszahlen abzulesen. Gibt es 
doch eine ganze Reihe starker Einfluß-· 
faktoren für die Entwicklung des Frem
denverkehrs, von denen mit werblichen 
Mitteln nicht alle beeinflußt werden kön
nen. Ungünstig wirken sich zum Beispiel 
die guten Verkehrsanbindungen Ham
burgs aus; sie führen zu einer Reduzie
rung oder gar Vermeidung von Über
nachtungen nicht nur der Inlandsgäste in 
der Elbmetropole. Ganz allgemein ist 
ferner die ungünstige Wirtschaftslage 
nicht nur in der Bundesrepublik 
Deutschland, sondern auch in vielen · 
Ländern, die regelmäßig wichtige Besu
cherkontingente stellen, nicht ohne Aus
wirkungen geblieben; so hält zum Bei
spiel der im Vergleich mit einigen aus
ländischen Herkunftsländern hohe DM
Wechselkurs von einem Touristenbe
such an der Alster ab. 
Die Effekte der positiven und negativen 
Einflußfaktoren sind nur schwer gegen
einander abzuwägen und zu saldieren. 
Das Ergebnis schlägt sich in der monatli
chen Fremdenverkehrsstatistik nieder, 
die damit zwar keine Erfolgskontrolle er
möglicht, aber doch viele Informationen 
und Anregungen für die verantwortli
chen Institutionen geben kann. 

Die im folgenden Beitrag überwiegend 
gewählte Darstellung der Fremdenver
kehrsentwicklung mit Hilfe von Meßzah
len in Tabelle oder Graphik erlaubt es, 
verschiedene Merkmale mit unter
schiedlichen Größenordnungen oder Di
mensionen einheitlich gegenüberzustel
len und ihre Entwicklung im Zeitablauf 
miteinander zu vergleichen. Ein weiterer 
Vorteil ist es, daß zum Beginn des Be
trachtungszeitraumes von einem ge
meinsamen Niveau ausgegangen wird 
und durch die Zahlen oder den Abstand 
der Linien zueinander verschiedene 
Entwicklungen sichtbar werden. 

München größte 
Fremdenverkehrsstadt 

Nicht nur um die absolute Größe des 
Fremdenverkehrs zu vergleichen, son
dern um die relative Entwicklung im Ver
gleich zu anderen Städten beurteilen zu 
können, sind alle Orte der Bundesrepu
blik mit 500 000 und mehr Einwohnern 
aufgeführt worden. Durch diese Größe 
erhält man eine einigermaßen homoge
ne Untersuchungsmasse. Die Struktur 
des Fremdenverkehrs dürfte in diesen 
Orten eher ähnlichen Einflußfaktoren 
unterliegen als etwa bei ausgesproche
nen Fremdenverkehrsorten mit ähnlich 
hohen Gäste- und Übernachtungszah
len, aber weniger Einwohnern, wie zum 
Beispiel Heidelberg, Würzburg oder Ko
blenz. Der Fremdenverkehr in den auf
geführten Großstädten wird überwie
gend von Geschäftsreisenden bestritten 
und ist mit Ausnahme des Kongreß- und 
Tagungswesens durch Werbung direkt 
nur begrenzt zu beeinflussen. Er rea
giert jedoch zum Beispiel auf Verände
rungen der konjunkturellen Entwicklung. 
Aus der absoluten Zahl der Übernach
tungen in Tabe II e 1 läßt sich deutlich 
erkennen, daß der Fremdenverkehr i!l 
Großstädten in keiner festen Beziehung 
zur Einwohnerzahl steht. Entscheidend 
ist vielmehr die wirtschaftliche Bedeu-

Tabelle 1 Übernachtungen in ausgewählten Großstädten 1970 bis 1983 

.Übernachtungen 

Stadt 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1976 

1970 :. 100 

Berlin (West) 100 100,1 99,2 96,6 91,0 94,1 97.7 104,6 109,6 
Harnburg 100 94.1 69,3 90,6 86,0 63,8 89,0 87,3 89,9 
München 100 107,7 115,9 113,9 110,0 106,6 121,3 124,3 131 '1 
Köln 100 100,4 99,9 91,4 64,6 96,2 96,3 101,7 103,7 

Essen 100 99.1 90,4 66,9 76,4 94.3 98,8 112,5 110,6 
Frankfurt am Main 100 96,6 95,3 95,6 91,3 69,0 91,4 102,5 106,6 
Dortmund 100 99,4 89,4 84,6 84,6 79,5 79,0 85,6 68,2 
Düsseldorf 100 97,6 96,5 93,7 92,2 94,9 92,9 100,6 101,2 

Stuttgart 100 68,3 92,5 65,0 77.3 70,4 71,6 61,5 60,5 
Duisburg 100 66,2 76,1 76,6 74.5 85,8 75,7 73,9 70,4 
Bremen 100 112,6 108,0 103,0 99,2 94,1 96,4 101,3 99,2 
Hannover 100 85,2 78,5 76.,2 77.4 76,7 75,7 82,1 60,3 

tung sowie die Attraktivität der Stadt für 
kulturelle, gesellschaftliche oder sportli
che Ereignisse. 
Bei einem Vergleich der Übernachtun
gen liegt Harnburg mit deutlichem Ab
stand nach München und Berlin zusam
men mit Frankfurt etwa an gleicher Stel
le. Die nächsten Städte sind- wiederum 
gleichauf- Köln und Düsseldorf. Zieht 
man Stuttgart mit seinem Vorjahreser
gebnis hinzu, so sind es diese sieben 
Großstädte, die jeweils mehr als eine 
Million Übernachtungen im Jahr aufwei- · 
sen können. . 
Betrachtet man die Entwicklung, so fällt 
die bemerkenswert stabile bzw. in den 
letzten Jahren ansteigende Entwicklung 
Münchens, aber auch von Berlin, Essen 
und Frankfurt auf. Harnburg kann in die
sem Konzert nicht mithalten, liegt aber 
trotzdes Rückgangs deutlich besser als 
Stuttgart, Duisburg, Bremen und Hanno
ver. Diese vier Städte haben fast durch
weg über den Beobachtungszeitraum 
niedrige Meßzahlen zu verzeichnen, wo
bei Bremen der hamburgischen Ent
wicklung noch am nächsten kommt. 

Kürzere Aufenthaltsdauer 
in Harnburg 

Aus dem Vergleich des Verlaufs von Gä
ste- und Übernachtungszahlen kann 
man eine im Verhältnis zu dem Gäste
aufkommen schwächere Entwicklung 
der Übernachtungen erkennen. Die Ur
sache ist eine allmählich kürzere Aufent
haltsdauer der Besucher Hamburgs. 
Das legt die Vermutung nahe, daß bei 
ungünstiger wirtschaftlicher Lage der 
Anlaß einer Reise nach Möglichkeit noch 
wahrgenommen, dabei aber die Aufent-
haltsdauer reduziert wird. · 
Bei Werbemaßnahmen genügt es daher 
nicht allein, mehr Gäste nach Harnburg 
zu holen. Es muß erreicht werden, daß 
die Besucher auch wieder länger blei
ben. Sonst kann es vorkommen, daß 
zwar mehr Ankünfte in den Hotels regi-

1979 1960 1961 "1982 1963 
Anzahl 
in 1000 

117' 5 120,6 146,7 136,1 145,3 4 166 
94,5 96,1 100,9 92,4 90,2 2 689 

134,0 143,5 134.4 134,6 142,2 5 259 
106,5 108,7 106,1 103,4 98,1 1 460 

110' 1 107,6 151,5 149,9 145,2 533 
114,7 121,2 112,9 108,5 115,5 2 814 

91 '8 96,3 105,1 96,1 96,1 341 
107,2 108,5 104,8 104,9 100,5 1 348 

86,0 88,6 64,3 79,6 75,0 996 
77.3 76,8 76,8 65,0 66,5 135 
97,5 96,8 113,6 63,9 63,6 496 
69,0 85,6 79,3 75,1 72,1 628 
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Gäste und Übernachtungen in Harnburg 1970 bis 1983 nach Herkunft 

1970 ~ 100 

110 

Auslandsgäste 

90 

80 

70 ~--~--~---.---.---.----.---~--,---~---.---.----.-~ 
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 1983 

120 .---------------------------------------------------------, 

Gäste aus Deutschland 

80 ~------~~~--.---~--~---.---.--~---.------~~~ 
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 1983 

striert werden, daß aber das Übernach
tungsaufkommen weniger steigt, gleich
bleibt oder sogar trotz Gästezuwachses 
rückläufig ist. Der letzte Fall ist zum Bei
spiel1974 und 1977 eingetreten, als die 
Verweildauer der deutschen Gäste stark 
zurückging. 
Wenn man als Zielprojektion für Förde
rungsmaßnahmen des Fremdenver
kehrs das Übernachtungsergebnis von 
1970 von 2,98 Millionen Üb~rnachtun
gen wieder erreichen will, müßte bei ei
ner Besucherzahl von 1983 { 1 ,49 Millio
nen Gäste) die Aufenthaltsdauer auf 2,0 
Übernachtungen je Gast steigen. Dies 
scheint allerdings angesichts des stetig 
sinkenden Wertes, der.1983 1,8 betrug, 
nur schwer erreichbar zu sein. Anderer
seits müßte bei den gegenwärtigen Auf
enthaltsgewohnheiten und bei gl~)cher 
angenommener Zielgröße für die Uber
nachtungen der Besucherstrom auf rund 
1,65 Millionen Gäste gesteigert werden. 
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Bei einer Differenzierung der Gesamt
gästezahl nach in- und ausländischer 
Herkunft wird deutlich, daß beide Berei
che unterschiedlichen Einflußfaktoren 
unterliegen. Während die Zahl der deut
schen Besucher nach einem Rückgang 
bereits 1976 die Ausgangsgröße wieder 
erreichte und danach auf hohem Niveau 
blieb, war dies bei den Ausländern erst 
1980 der Fall; allerdings brachte das 
Jahr 1982 wieder einen Einbruch. 
Auch bei den Übernachtungszahlen ver
lief die Entwicklung für Ausländer über
wiegend ungünstiger als für die Deut
schen. 1981 allerdings übertreffen die 
Ausländer nicht nur die Übernachtungen 
inländischer Gäste, sondern auch das 
Ausgangsniveau von 1970, fallen da
nach aber wieder ab. Dabei spielen die 
Übernachtungen von Asylanten in Harn
burg eine Rolle, die vorübergehend in 
Betrieben des Seherbergungsgewerbes 
untergebracht wurden. 

"3 842L 

Weniger 
Ausländerübernachtungen 

Die in Tabe II e 2 aufgeführten, nach 
dem Ergebnis von 1983 für Harnburg 
wichtigsten Herkunftsländer machten 
zusammen zwei Drittel der Ausländer
übernachtungen oder 22 Prozent aller 
Übernachtungen aus. Die Struktur der 
Ausländerübernachtungen hat sich in 
den vergangenen dreizehn Jahren auf
grund unterschiedlicher Entwicklungen 
verändert. Wie die Beobachtung der 
Meßzahlen über diesen Zeitraum zeigt, 
gab es mit einer Ausnahme überall Mitte 
der 70er Jahre ein deutliches Tief. Nur 
Reisende aus Japan verzeichneten 
durchweg höhere Übernachtungszahlen 
als 1971, die bis 1981 sogar noch anstie
gen. Vier weitere Herkunftsländer konn
ten sich nach dem Rückgang nachhaltig 
erholen und schließlich das Ausgangs
niveau deutlich übertreffen. Dies sind 
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Tabelle 2 Übernachtungen 1970 bis 1983 nach ausgewählten Herkunftslän~ern 

Ausgewählte 1970 1971 1972 Herkunftsländer 

Ausland insgesamt 100 95.3 90,7 
darunter 

Großbritannien 100 104,9 103,1 
Schweden 100 92,8 88,5 
USA 100 95,9 87,6 
Dänemark 100 92,1 77,5 
Japan 100 99,1 111,6 
Norwegen 100 100,0 93,6 
Niederlande 100 97 ,,1 106,0 
Österreich 100 97,1 87,6 
Frankreich 100 96,5 96,7 
Schweiz 100 97,6 93.4 
Italien 100 104,1 85,6 
Finnland 100 97,6 89,5 

Großbritannien, das ein erhebliches 
Übernachtungskontingent stellt, sowie 
Norwegen, Österreich und Finnland. Die 
übrigen Länder liegen 1983 zum Teil so
gar erheblich unter dem Ausgangsni
veau und auch unter dem Durchschnitt 
der Ausländerübernachtungen insge
samt. Dies trifft besonders für Däne
mark, Schweden, Italien und Frankreich 
zu, wobei gerade Schweden von großem 
Gewicht ist, das mit einem Minus von 
rund 32 000 Übernachtungen ein Viertel 
gegenüber-·1970 eingebüßt hat. Die Rei
senden aus Dänemark erbring_en mit mi
nus 37 Prozent sogar 38 000 Ubernach
tungen weniger. Als Folge der günstigen 
Autobahnverbindungen und des neuen 
Elbtunnels fahren vermutlich viele Dä
nen ohne Halt durch die Hansestadt wei
ter. Neben Großbritannien gehören trotz 
ihrer Einbußen Schweden und die USA 
nach wie vor zu den wichtigsten Ländern 
für den Hamburger Ausländerfremden
verkehr. 
Die Tatsache, daß im Beobachtungs
zeitraum die Ausländerübernachtungen 
insgesamt um neun Prozent zurückge
gangen sind, darf nicht ohne weiteres zu 
der pauschalen Annahme eines etwai
gen Attraktivitätsverlustes der Hanse
stadt verleiten. Das Gegenteil beweisen 

Übernachtungen 

197:i 1974 1975 1976 1977 1978 

1970 ~ 100 

89,2 80,1 78,8 80,0 79,1 77,1 

103,9 93.9 86,1 95,0 93.7 108,4 
79.7 74.5 76,6 73,2 73.5 65,7 
78,3 68,4 59,0 63,4 59,7 56,9 
82,5 65,7 70,2 68,0 63,9 60,8 

128,0 110,0 127,6 120,4 104,1 101,3 
88,4 89,8 88,8 90,1 91,4 87,1 

109,2 98,0 86,3 94.5 86,0 86,5 
91 '3 81,6 75,9 91,1 92,1 102,7 
90,1 96,5 79,3 88,1 79.3 84,8 

102,8 85,5 72,3 79,0 78,0 79,9 
75,1 68,1 66,7 59.9 59,8 55.3 

100,3 71,2 77,6 80,0 134,0 103,6 

die geschilderten hohen Wachstumsra
ten für einige wichtige Herkunftsländer. 
So vergleiche man beispielsweie die 
Zahlen für die Schweden einer- und die 
Norweger andererseits. Der negative 
Gesamtsaldo dürfte also zu einem er
heblichen Teil auch durch Faktoren be
dingt sein, die im Herkunftsland selbst 
liegen und von hieraus gar nicht beein
flußt werden können. Die allgemeine 
wirtschaftliche Lage spielt sicher 
ebenso eine Rolle wie der Wechselkurs, 
auch wenn- wie Erfahrungen zeigen
bei Einkommenseinschränkungen an 
Geschäfts- oder Touristenreisen erst 
verhältnismäßig spät gespart wird. Kon
zentrieren sich diese Negativfaktoren 
nun gerade auf wichtige Länder, so 
schlägt es auf das Gesamtergebnis stär
ker durch, als wenn es sich um für Ham
burgs Fremdenverkehr weniger bedeu
tende Gebiete handelt. 

Stärkster Fremdenverkehr 
im Sommer 

Der jahreszeitliche Verlauf des Über
nachtungsaufkommens ergibt sich aus 
den absoluten Angaben der Ta b e I -
I e 3. Obwohl Harnburg im Fremden-

Tabelle 3 . Übernachtungen 1970 bis 1983 nach Monaten 

Übernachtungen 

Monat 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

1970 ~ 100 

Januar 100 101,2 87,6 86,0 83,8 73,5 76,9 77,0 81,7 
Februar 100 100,9 98,0' 92,0 88,3 82,7 87,3 85,2 90,6 
März 100 93,8 90,5 85,8 84,5 78,9 83,5 85,7 87,3 
April 100 96,9 91,6 91,4 93.4 81,3 85,6 84,2 92,3 
Mai 100 94,7 86,2 95,2 89,8 90,8 95.7 91,6 94,2 
Juni 100 92,5 90,3 100,1 85,7 83,1 88,1 92,0 90,6 
Juli 100 90,0 84,6 85,0 75,9 76,7 91,0 88,0 92,1 
August 100 89,8 83,4 86,6 79,1 85,7 90,9 84,8 80,7 
September 100 89,6 90,8 95,8 94.4 89,8 92,2 91.4 97,0 
Oktober 100 91,8 92,5 94.7 90,9 91,0 93,2 93,5 95,3 
November 100 98,5 94,2 90,9 85,7 85,4 92,2 85,1 90,3 
Dezember 100 95,8 91,9 79,0 81,6 83,4 85,2 83,6 83,0 

Januar bis Dezember 100 94.1 89,7 90,6 86,0 83,8 89,0 87,3 89,9 
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1979 1980 1981 1982 1983 

Anzahl 

87,4 98,4 108,5 96,4 91 '1 904 916 

134.1 167,6 175,8 143.1 127,8 93 945 
69,4 75,7 . 80,7 82,4 74.3 93 005 
61 '1 75.3 81,8 80,9 88,2 84 501 
60,3 61,5 69,2 59,8 62,5 63 651 

111 ,o 135,9 148,9 145,6 125,2 53 594 
80,1 94,1 109,2 131 '1 136,8 50 302 
90,1 89,8 84,2 79.7 81,2 47 347 

127,0 117,9 144.4 96,1 109,0 33 630 
107,7 96,7 98,8 78,7 77.3 34 694 
91,5 96,3 89,4 88,0 90,8 34 430 
65,4 72,1 72,2 82,9 74.4 31 592 

116,3 121 '1 133.7 118,0 138,8 28 820 

verkehr keine so ausgeprägte Saison 
aufweist wie reine Urlaubsgebiete, ist 
doch das wesentlich größere Gewicht 
der Monate Mai bis Oktober deutlich 
festzustellen, deren Anteile zum Teil das 
Zweifache derjenigen der Wintermonate 
erreichen. Dies gilt für Übernachtungen 
der Inlands- ebenso wie der Auslands
gäste. Wenn man davon ausgeht, daß 
etwa 20 Prozent des Fremdenverkehrs 
auf Touristen entfallen, die Harnburg 
überwiegend in den Sommermonaten 
sowie im Mai und im Frühherbst einen 
Besuch abstatten, so liegen hier schon 
deutliche Ansatzpunkte für werbliche 
Aktivitäten. Dabei dürfte diese Zielgrup
pe eine größere Nachfrageelastizität 
aufweisen als die Gäste der übrigen Mo
nate. Liegt doch bei Geschäftsreisen die 
Entscheidung über einen Aufenthalt in 
der Hansestadt überwiegend nicht im 
privaten Ermessen, so daß hier eine ge
ringere, von direkter Werbung weniger 
abhängige Elastizität vermutet werden 
kann. 
Es bedurfte großer Anstrengungen aller 
Beteiligten, eine ungünstigere Entwick
lung des Hamburger Fremdenverkehrs 
zu vermeiden. Die Zusammenarbeit und 
Abstimmung in verschiedenen Gremien 
brachte viele konkrete Maßnahmen. Hier 

.. 

1979 1980 1981 1982 1983 

Anzahl. 

77,1 81;6 83,3 81,6 74,4 148 430 
86,4 93.4 98,1 91 ,o 83,8 154 977 
89,2 87,9 95,0 100,2 86,7 202 896 

93.7 94.4 102,6 93.7 84,3 . 210 807 
103,2 103,5 108,8 97,9 88,4 241 074 
100,4 104,2 108,9 95.9 89,8 244 027 
88,5 94.4 100,2 84,0 80,6 245 597 
92,1 94,2 100,3 91 ,8, 96,1 295 548 

105,6 115,6 106,8 98,3 101 ,o 286 340 
103,8 104,2 105,4 95,0 97,0 263 251 
98,9 103,1 100,5 92,3 92,7 206 629 
85,9 91,9 91,8 82,6 107,0 189 173 

94,5 98,1 100,9 92,4 90,2 2 688 749 
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sei nur auf die Eröffnung des Congress
Centrums im Jahr 1973 hingewiesen so
wie auf die große Zahl von Messen und 
Kongressen, die für Harnburg als Dienst
leistungsmetropole mit überwiegendem 
Geschäftsreiseverkehr besonders ty
pisch sind. Aber auch für den touristi
schen Reiseverkehr, der für das Seher
bergungsgewerbe gerade im Sommer 
und an den Wochenenden wichtig ist, 
wurden attraktive Angebote entwik
kelt. 
Aus der Tabe II e 3 ist die Entwicklung 
der Zahl der Übernachtungen in zwei
facher Sicht zu beobachten. Einmal 
kann der einzelne Monat mit dem glei
chen Monat der anderen Jahre vergli
chen und zu entsprechenden, das Über-

Harnburg in Zahlen 11. 1984 

nachtungsergebnis beeinflussenden Er
eignissen des jeweiligen Jahres in· Be
ziehung gesetzt werden. Andererseits 
kann der einzelne Monat den anderen 
Monaten und dem Gesamtdurchschnitt 
desselben Jahres gegenübergestellt 
werden. 
Durch die hier gewählte Darstellung wird 
ersichtlich, daß seit dem Ausgangsjahr 
der Betrachtung über eine·ganze Reihe 
von Jahren bis auf eine Ausnahme alle 
.Monate zum Teil erheblich niedrigere 
Übernachtungszahlen brachten. Nur der 
Juni 1973 konnte dank der Internationa
len Gartenbauausstellung das Aus
gangsniveau gerade noch erreichen. 
Den Tiefpunkt bildete das Jahr 1975. 
Von da ab ging es ganz allmählich wie-

der aufwärts, wobei 1979 zuerst die Mo
nate Mai und Juni sowie September und 
Oktober, in denen eher der Geschäfts
reiseverkehr dominiert, wieder Anschluß 
an das Ausgangsjahr fanden. 1981 
wurde wieder das Gesamtergebnis von 
1970 erreicht, wobei auch die Sommer
monate aufholten. Nur die Wintermona
te blieben zurück. Für 1982 und 1983 
mußte wieder ein Rückgang hingenom
men werden. Diese Betrachtungsweise 
dürfte für die folgenden Jahre von be
sonderem Interesse sein; da es gelun
gen ist, wichtige internationale Kongres
se in die Hansestadt zu holen, ist in den 
entsprechenden Monaten mit erhöhtem 
Übernachtungsaufkommen zu rechnen. 

Erich Walter 
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Im September 1984 veröffentlichte St~tistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung April 1984 

Bevölkerungsentwicklung Mai 1984 

Erwerbstätige, Lebensunterhalt und Haushalte 

Bildung und Kultur 

Staatliche Und nichtstaatliche allgemeinbildende Schulen und Sonderschulen 
am 19.September 1983 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe Juni 1984 

Index der Nettoproduktion im Juli 1984 

Handwerk im 2. Vierteljahr 1984 

Bautätigkeit 

Bauhauptgewerbe Juni 1984 

Ausbaugewerbe Juni 1984 

Hochbautätigkeit Juli 1984 

Handel und Gastgewerbe 

Einzelhandel Juni 1984 

Großhandel Mai und Juni 1984 

Ausfuhr des Landes Harnburg April bis Juni 1984 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg Mai 1984 

Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Harnburg Mai 1984 

GastgeVv'8rbe Juni 1984 

Verkehr 

Straßenverkehrsunfälle Juni 1984 

Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens Juni 1984 

Seeverkehr des Hamburger Hafens März 1984 

Öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen Juli und Januar bis Juli 1984 

Preise 

Preisindizes für die Lebenshaltung im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 
und Verbraucherpreise in Harnburg im Juli und August 1984 

Löhne und Gehälter 

Verdienste und Arbeitszeiten in Industrie und Handel in Harnburg April 1984 
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Im Oktober 1984 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung Juni 1984 

Sozialversicherungspfi ichtig beschaftigte Arbeitnehmer 3. Vierteljahr 1983 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 4. Vierteljahr 1983 

Bildung und Kultur 

Hamburger Volkshochschule im Arbeitsjahr 1983/84 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes GewerbeJuli 1984 

· Index der Nettoproduktion im August 1984 

Bautätigkeit 

Bauhauptgewerbe Juli .1984 

Bauhauptgewerbe August 1984 

Ausbaugewerbe Juli 1984 

Ausbaugewerbe August 1984 

Hochbautätigkeit August 1984 

Handel und Gastgewerbe 

Einzelhandel Juli 1984 

Einzelhandel August 1984 

Großhandel Juli 1984 

Großhandel August 1984 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Hamburg Juni 1984 

Deutscher Außenhandels~erkehr über Hamburg Juli 1984 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure über Hamburg·und 
über andere Grenzstellen 2. Vierteljahr 1984 

Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Hamburg Juni 1984 

Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Hamburg Juli 1984 

Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr Juli 1.984 

Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr August 1984 

Gastgewerbe Juli 1984 

Gastgewerbe August 1984 

Verkehr 

Straßenverkehrsunfälle Juli 1984 

Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens Juli 1984 

Binnenschiffahrt des Hamburger Hafens August 1984 

Seeverkehr des Hamburger Hafens Apri I 1984 

Öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen August und Januar bis August 1984 

Preise 

Preisindizes für Bauwerke August 1984 
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Harnburg heute 
und gestern 
Seit 1972 ist die Zahl der im 
Straßenverkehr in Harnburg 
getöteten Personen rückläu
fig. Sie ging von 345 Toten 
um die Hälfte auf 174 im Jahr 
1983 zurück. Auch die Zahl 
der Schwerverletzten sank 
von 4014 auf 2325 (minus 42 
Prozent). 
Während die Gesamtzahl der 
Verkehrsunfälle- ohne Ba
gatellunfälle - mit rund 
38 000 fast konstant blieb, 
konnte bei den Verunglück
ten insgesamt eine Abnahme 
von 20 Prozent auf 14 000 im 
Jahr 1983 festgestellt wer
den. 
Diese günstige Unfallent-

. wicklung ist umso bemer
kenswerter, als sich im glei
chen Zeitraum der Kraftfahr
zeugbestand von 524 000 
um fast ein Viertel auf 
645 000 Fahrzeuge erhöhte. 

der. 3. Von den 15- bis unter 
18jährigen Jugendlichen wa
ren 1982 ein Viertel Erwerbs
tätige und drei Viertel Schü
ler, während es zehn Jahre 
früher noch je die Hälfte wa
ren. 4. Unter den 15- bis un
ter 25jährigen Personen 
nimmt der Anteil "ohne be
ruflichen Abschluß" deutlich 
ab. Geringere Arbeitslosig
keit ist bei Personen mit qua
lifizierten Berufsabschlüs
sen zu finden. Frauen sind 
dann und solange mit erhöh
tem Anteil berufstätig, wie 
sie keine Kinder haben. 5. 
Das durchschnittliche Ein
kommen erhöht sich mit zu
nehmender Ausbildungs
qualifikation. Die relative Dif
ferenz zwischen höchstem 
und niedrigstem Einkommen 
ist bei Angestellten erheblich 
kleiner als bei Arbeitern. 
6. Je höher eine Person qua
lifiziert ist, desto eher nimmt 
sie an Fortbildungs- und Um
schulungsmaßnahmen teil. 

Neue Schriften Statistik der 
anderen 17 Prozent aller bundesdeut
lm Sonderheft ;I der Materia- sehen Kinder und Jugend
lien zur Bevölkerungswis- Iichen unter 18 Jahren wohn
senschaft des Bundesinsti- ten 1981 nicht im Haushalt 
tuts für Bevölkerungsfor- ihrer zusammenlebenden 
schung (Wiesbaden 1984) natürlichen Eitern. Darüber 
berichten Bernd Störzbach berichtet detailliert Karl 
und Wolfgang Lengsfeld Schwarz in einem Beitrag 
über "Sozialdemographi- über "Eitern und Kinder in 
sehe Differenzierung der unvollständigen Familien" 
Bildungsbeteiligung und in der Zeitschrift für Bevölke
ihr Einfluß auf die Einkorn~ rungswissenschaft Jg. 10, 
mens- und Berufschan- 1/1984, S. 3-36. Aus der Zu
cen". Sie stellen als wesent- sammenfassung geht her
liehe Ergebnisse eines Ver- vor, daß von den fast 14 Mil
gleichs der Mikrozensusda- Iianen Minderjährigen 1 ,3 
ten von 1972 und 1982 her- Millionen (neun Prozent) bei 
aus: 1. Bei den unter 6jähri- alleinstehenden Elternteilen 
gen steigt der Anteil der Kin- wohnten und 1,1 Millionen 
dergartenbesucher, wobei (acht Prozent) mit Eitern zu
die Erwerbssituation der EI- sammenlebten, von. denen 
tern einen starken Einfluß eine Person Stiefvater bzw. 
hat. 2. Bei den 10- bis unter Stiefmutter war. 
15jährigen geht der Haupt- Rund 370 000 minderjährige 
Schüleranteil stark zurück. nichteheliche Kinder lebten 
Der Mädchenanteil an Gym- 1981 im Bundesgebiet. ln 
nasien steigt. Die Erwerbstä- rund 35 Prozent der Fälle 
tigkeit der Eitern übt auch ei- werden nichtehelich Gebo
nen merklichen Einfluß auf rene durch nachträgliche 
den Besuch weiterführender Eheschließung der Eitern le
Schulen aus. Der Anteil von gitimiert. Etwa 40 Prozent 
Arbeiterkindern, die eine sol- der Mütter mit nichtehelichen 
ehe Schule besuchen, hat Kindern heiraten einen ande
sich deutlich erhöht. Das I ren Mann als den Vater der 
gleiche 'gilt für Ausländerkin- Kinder. Beim gegenwärtigen 

Harnburg in Zahlen 1 f. 1984 



Scheidungsverhalten wer
den über zehn Prozent der 
ehelich geborenen Kinder 
noch bevor sie volljährig 
sind, "Scheidungswaisen". 
Die geschiedenen Mütter 
und Väter mit minderjährigen 
Kindern heiraten zu ca. 40 
Prozent wieder. 
Durch Tod des Vaters, der 
Mutter oder beider Eitern 
werden etwa sechs Prozent 
der ehelich geborenen Kin
der, noch bevor sie volljährig 
sind, Waisen, und zwar etwa 
drei Viertel durch Tod des 
Vaters und ein Viertel durch 
Tod der Mutter. Von den ver
witweten Müttern mit minder
jährigen Kindern-heiraten et
wa 40 Prozent und von den 
verwitweten Vätern mit min
derjährigen Kindern über 60 
Prozent wieder. 
Die Anzahl der ledigen Müt
ter mit minderjährigen Kin
dern ist nach Feststellungen 
des Autorstrotz der enormen 
Zunahme nichtehelicher Le
bensgemeinschaften nicht 
gestiegen. 

----
Als Gemeinschaftsveröffent
lichung der Statistischen 
Landesämter erschien soe
ben in der Reihe "Volkswirt
schaftliche Gesamtrech
nungen der Länder" Heft 
13: Entstehung, Verteilung 
und Verwendung des Sozial
produkts in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutsch
land - Revidierte Ergebnis
se 1970 bis 1982. Prof. Dr. M. 
Wingen, Präsident des Stati
stischen Landesamtes Ba
den-Württemberg und Vor
sitzender des Arbeitskreises 
"Volkswirtschaftliche Ge
samtrechnungen der Län
der" schreibt dazu· im Vor
wort: "Die Herausgabe des 
Heftes fällt ungefähr zusam
men mit dem 30jährigen Be
stehen des Arbeitskreises 
VGR der Länder, dessen Ar
beiten heute einen festen 
Platz in der amtlichen Stati
stik einnehmen und als In
strumentarium zur regiona
len Wirtschaftsbeobachtung 
nicht mehr wegzudenken 
sind. Aus Anlaß des Jubi
läums enthält diese Gemein
schaftsveröffentlichung eine 
größere Anzahl an Textbei
trägen", so zum Beispiel 
über "Aufbau und Entwick-
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lung der Volksw-irtschaftli
chen Gesamtrechnungen 
der Länder" (E. Schuh, Mün
chen), "Zielkonflikte in den 
Volkswirtschaftlichen Ge
sa.mtrechnungen" (A. Ullrich, 
Stuttgart), "Möglichkeiten 
und Grenzen der Berech- · 
nung gesamtwirtschaftlicher. 
Aggregate für kleinere regio
nale Einheiten" (Prof. Dr. W. 
Gerß, Düsseldorf), "Zum 
Stand der internationalen 
Diskussion um die Weiter
entwicklung der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrech
nungen" (Dr. F. Dorow, Wies
baden) und "Warum eine ei
genständige Sozialpro
duktsberechnung für Berlin 
(West)?" (Ch. Piperow, Ber
lin). Diese Aufsätze bringen 
auch für ständige Nutzer der 
Daten dieses Arbeitskreises 
wissenswerte Informationen 
und sind als wesentliche Er
gänzung des wieder umfang
reichen Tabellenteils (rund 
200 Seiten) über die soge
nannte Drei-Seiten
Rechnung (Entstehung, Ver
teilung und Verwendung) an
zusehen. Zum Textteil (rund 
140 Seiten) gehören neben 
den Aufsätzen noch allge
meine Hinweise zur Organi
sation, Abgrenzung und Ab
stimmung der Länderbe
rechnung sowie ausführliche 
Hinweise zu den Berech
nungsmethoden im einzel
nen und Begriffserläuterun
gen. Die Veröffentlichung 
kann zum Preis von 18,- DM 
über das Statistische Lan
desamt Hamburg, Volkswirt
schaftliche Gesamtrechnun
gen, bezogen werden. (Vgl. 
auch Seite 336). 

Der Draht 
zum Stala 
Amtsleiter 
Auskünfte 

3681-710 
3681-738 

644 
768 

Veröffentlichungen 3681-719 
Bibliothek 3681-742 
Für Thema: 
Wohngeld 3681-580 
Beschäftigte 
in den Großstadt-
regionen 3681-703 
Fremdenverkehr 3681-797 

Meßzahlen ,----------,,--------y------__...::..:.:..:; 160 

Umsatz im Einzelhandel 
1980: IOD 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 
Generalhandel 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt Juli August September Juni Juli August September 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 

hPa2
) Luftdruck 1 015,7 1 015,1 1 018,4 1 018,3 1 012,9 1 013,7 1 016,2 1 017,9 1 008,1 

Lufttemperatur ·c 10,0 10,3 20,6 19,8 14,6 14,0 16,1 18,8 13,2 
Relative Luftfeuchtigkeit % 76,3 75,3 64 64 74 77 75 71 81 
Windstärke Meßzahl3) ' 3,2 3,5 3 2,6 4 4 3 3 3 
Bewölkung ') 4,8 5,1 3,7 3,0 5,0 6,3 6,0 4,1 5,5 

Summenwerte 
Niederschlagshöhe mm 54,9 63,5 7,7 4,6 48,5 89,2 64,7 34,0 74,4 
Sonnenscheindauer Std. 140,9 124,8 276 270 115,4 108,2 130,5 219,7 103,3 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,3 7,4 1 0 1 6 5 2 4 
Tage mit Niederschlägen 18,0 19,2 8 7 23 26 23 10 25 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 630,5 1 617,0 1 615,3 .1 614,6 1 613,0 1 600,3 ... ... . .. 
und zwar männlich 762,7 756,2 755,2 754,6 754,0 748,7 ... ... . .. 

weiblich 867,8 860,8 860,1 859,6 859,0 851,6 ... ... . .. 
Ausländer 157,2 157,1 156,8 156,5 r 156,2 154,0 ... . .. ... 
Bezirk Harnburg-Mitte 223,6 219,7 219,3 219,1 218,5 214,9 ... ... . .. 
Bezirk Altona 229,1 226,9 226,4 226,4 226,4 224,7 ... ... . .. 
Bezirk Eimsbüttel 235,4 233,8 233,7 233,2 233,2 231,4 ... ... ... 
Bezirk Harnburg-Nord 291,7 289,7 289,4 289,2 288,7 286,1 ... . .. ... 
Bezirk Wandsbek 377,4 375,3 375,0 375,0 375,1 371,8 ... . .. ... 
Bezirk Bergedorf 

" 
87,9 88,1 88,0 88,0 88,0 88,1 ... ... ... 

Bezirk Harburg 
" 

185,4 183,5 183,5 183,3 183,1 180,5 ... ... ... 
Natürliche Bevölkerungsbewegung 
• Eheschließungen') Anzahl 749 767 779 941 932 1 023 ... ... . .. 
• Lebendgeborene') 1 105 1 068 1 109 1141 1 118 1 037 ... ... . .. 
• Gestorbene•) (ohne Totgeborene) 1 980 1 878 2 207 1 368 1 767 1 818 ... . .. ... 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 
13 12 9 6 14 5 ... ... ... 

• Geboren- (+}IGestorbenenüberschuß (-) - 875 - 810 - 1 098 - 227 - 649 - 781 ... ... . .. 
• Eheschließungen je 1'ooo 5,5 5,7 5,7 6,9 7,0 7,8 ... ... . .. 
• Lebendgeborene Einwohner 8,1 7,9 8,1 8,3 8,4 7,9 ... ... . .. 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,6 13,9 16,1 10,0 13,3 13,8 ... ... ... 
• Geborenen-" (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,4 - 6,0 - 8,0 - 1,7 - 4,9 - 5,9 ... ... . .. 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 11 ,4 11,3 8,0 5,3 12,8 4,9 ... . .. . .. 

Wanderungen 
• Zugezogene Personen Anzahl 4 370 4174 3 270 4 411 4 471 4105 ... . .. ... 
• Fortgezogene Personen 

" 
4 602 4 557 4 606 5 324 5 052 6 137 ... ... . .. 

• Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 232 - 383 - 1 336 - 913 - 581 - 2 032 ... ... . .. 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs " 

11 391 11 519 11 424 11 279 12 500 11 716 ... ... . .. 

Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein 1 352 1 337 1 107 1 489 1 324 1 326 ... . .. ... 
dar. angrenzende Kreise') 954 1 002 805 1124 948 982 ... ... . .. 
Niedersachsen 763 741 596 792 834 592 ... ... . .. 
gar. angrenzende Landkreise' 0) 

" 306 334 254 370 333 268 ... ... . .. 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) " 995 844 769 869 1 028 737 ... ... ... 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1 260 1 252 798 1 261 1 285 1 450 ... ... ... 

b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 1 568 1 609 1 754 1 842 1 691 1 725 ... . .. ... 
dar. angrenzende Kreise')· 

" 
1 183 1 254 1 319 1 348 1 342 1 368 ... . .. 

Niedersachsen " 930 884 965 1 092 931 877 ... ... . .. 
dar. angrenzende Landkreise10

) 
" 

478 466 495 578 456 504 ... ... ... 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" 
919 760 768 908 935 709 ... . .. 

Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1 185 1 304 1 119 1 482 1 495 2 826 ... ... . .. 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein - 216 - 272 - 647 - 353 - 367 - 399 ... ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') - 229 - 252 - 514 - 224 - 394 - 386 ... . .. ... 
Niedersachsen - 167 - 143 - 369 + 300 - 97 - 285 ... ... . .. 
dar. angrenzende Landkreise' 0

) " 
- 172 - 132 - 241 - 208 - 123 - 236 ... ... ... 

L)mland insgesamt") 
" 

- 401 - 384 - 755 - 432 - 517 - 622 ... ... ... 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 

" + 76 + 84 + 1 + 39 + 93 + 28 ... ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 

" + 75 - 52 - 321 - 221 - 210 - 1 376 ... ... ... 
Bevölkerungsbewegung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 1 107 - 1 193 - 2 434 - 1 140 - 1 230 -2 813 ... ... . .. 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 8,1 - 7,4 17,7 - 8,3 - 9,3 - 21,4 ... ... . .. 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser 12

) 

Patienten 13) Anzahl 12 519 12 560 11 598 12 735 12 796 12 280 12 292 12 419 12 723 
Betten") 

o/o 
15 128 14 964 14 960 14 960 14 960 14 934 14 934 14 880 14 880 

Bettenausnutzung 85,0 85,2 80,1 82,3 85,3 83,9 82,6 83,3 86,3 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 669 882 665 609 1216254 1 048 288 513 061 469 014 609 031 938 420 452 955 

')errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung.- 2
) reduziert auf O'C, Normalschwere und Meeresspiegel. -')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.

') Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0 ~wolkenlos, 8 ~ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6

) nach dem 
Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- 8

} mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9
} Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.

' 0) Landkreise Harburg und Stade. - 11
) die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12

) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13

) Bestand am 
Monatsende. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheil 
Monatsdurchschnitt Juli August September Juni Juli August September 

Büchereien und Museen, 

Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 682 069 703 641 441 092 629 325 720 325 772 257 489 700 637 007 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände 43 484 50 267 44 295 45 006 53 788 63 809 56 519 58 096 43 935 
Besucher der Lesesäle 1218\) 23 503 21 532 18 030 22 463 27 614 23 987 18 985 31 816 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 3 971 4 272 4 010 4 380 4 316 3416 3 912 4 253 4 430 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände " 

. 3065 3 378 3 412 3412 3 354 3 466 4 091 4 043 2 928 
Lesesaalbesucher und Entleiher 1 330 1 357 1 267 1 338 1 445 1 315 1 481 1 496 1 362 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 104 435 94 592 79 568 99 867 92 807 110 966 
davon Hamburger Kunsthalle 26 783 21 341 7 863 12 416 9 883 10 016 13137 8190 9 523 

Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 9 869 8 776 6 568 6 832 7 292 8 787 8 701 7 327 9 255 
Hamburgisches Museum für Völkerkunde " 

8 229 6 667 . 2 661 2 335 8 104 6 311 9 923 4 929 8 483 
Helms-Museum " 

8 893 8 550 9 133 11 388 12 393 ... 12 638 10 840 
dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg " 

7 077 6 386 8 710 10 295 10 214 ... 11 932 10 785 
Museum für Harnburgische Geschichte " 

26 201 26 933 28 770 31 526 31 094 26 475 22 895 17 920 . 18 837 
Museum für Kunst und Gewerbe 13124 14 776 23 420 33 916 6 410 16 465 17 622 12 455 14 478 
Planetarium 9 648 5 915 - - 15 835 16 236 12 879 8 957 11 370 
Bischofsburg 1 686 1 634 1 153 1 454 1 796 ... 1 239 1 234 ... 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose und Kurzarbeiter 
• Arbeitslose insgesamt Anzahl 52 662 72 484 72 263 72 500 71 152 77 527 80 393 80 973 79 750 
• davon Mänr1er 

" 
32 769 44 963 44 023 44199 . 43 480 48 093 49176 49149 48 355 

Frauen 
Ofo 

10 893 27 521 28 240 28 301 27 672 29 434 31 217 31 824 31 395 
Arbeitslosenquote 7,4 10,2 10,1 10,2 10,0 10,9 11,3 11,3 11,2 
Kurzarbeiter Anzahl 9 840 18 690 15 384 14 205 13 822 17 353 13 987 15 519 9 074 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 62 171 81 240 80 998 81 242 79 926 89 304 91 775 91 366 90 219 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 5 940 6 828 7 084 6 820 6 396 6 491 6 776 6 782 6 698 

Offene Stellen " 
3 308 2194 2 236 2 445 2 501 2 924 2 485 2 259 2 414 

Landwirtschaft 

Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch t 1 259 1 296 1 299 1 096 948 1 360 1 223 1 070 984 
• dar. an Molkereien geliefert % 94,0 94,4 96,9 93,5 89,9 98,0 96,2 92,7 88,8 
• Milchleistung je Kuh und Tag kg '12,1 12,5 12,4 10,4 9,3 12,6 11 .7 10,2 9,7 

Schlachtungen von lnlandtieren2
) 

• Rinder (ohne Kälber) 1000 St. 5,5 5,5 4,3 6,0 7,3 4,8 4,7 4,9 5,8 
• Kälber 

" 
1,6 1,7 1,6 2,2 1,8 2,1 1,7 1,8 2,1 

• Schweine 18,7 17,1 15,2 16,6 16,3 17,0 17,6 18,3 16,6 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') t 3 281 3197 2 683 3 300 3 583 2 978 2 926 3 058 3202 
• dar. Rinder (ohne Kälber) 1 509 1 532 1 220 1 632 2 016 1 299 1 233 1 331 1 548 . Kälber 202 234 212 290 227 276 221 240 288 . Schweine 1 546 1 407 1 235 1 349 r 1 320 1 387 1 451 1 474 1 351 

" I 

Produzierendes Gewerbe, 

öffentliche Energieversorgung 

Verarbeitendes Gewerbe') 5) 

Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte Anzahl 159 383 150 824 150 052 151 201 . 150 576 142 296 141 797 144 041 142 593 
• dar. Arbeiter') 

Hioo 
91 114 84 915 84 728 85 648 84 839 79 055 79 033 80 844 79 420 

• Geleistete Arbeiterstunden7) 12 727 11 622 9 844 11 325 11 832 10 683 9 596 11 016 10 782 
• Bruttolohnsumme Mio. DM 272 257 257 268 257 238 249 252 231 
• Bruttogehaltssumme 

" 
304 306 293 295 288 315 294 291 291 

• Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)8
) " 

6 969 6 761 6 000 6 474 7 277 6 698 6 713 6 974 7 458 
dar. Auslandsumsatz 

10oo"tsK') 
832 808 661 663 816 819 681 885 766 

• Kohleverbrauch 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
• Gasverbrauch 1000 m' 27 097 24 185 14 875 28 033 27 144 22 256 23 453 22 829 22 780 
• Heizölverbrauch 1000 t 34 34 27 30 24 28 26 25 24 
• davon leichtes Heizöl 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

schweres Heizöl 
Mio."kwh 

30 30 25 28 22 26 24 23 22 
• Stromverbrauch 360 360 328 375 366 349 358 374 359 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen,· die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - ') gewerbliche und Hausschlachtungen. -
3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien.-') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes (einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten.- 5) einschl. Bergbau.- 6) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7

) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 8
) ohne Umsatz

steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- ') 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 t Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 
1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Juli August September Juni Juli August September 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 
(Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung1

) Mio. DM 3 497 3 402 3 080 3 320 3 542 3 261 3254 3 310 3 581 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe " 1 815 1 727 1 658 1 875 1 800 1 714 1 821 1 688 2 070 
Investitionsgütergewerbe " 947 949 743 748 1 001 919 783 999 860 
Verbrauchsgütergewerbe 

" 
138 133 115 134 146 118 113 116 121 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
" 

597 593 564 563 595 510 537 507 530 

Bauhauptgewerbe2
) 

• Beschäftigte Anzahl 27 489 26 456 27 091 27 586 27 449 25 651 26 001 25 948 ... 
dar. Arbeiter3

) 

1000 
21 539 20 592 21 232 21 695 21 533 19 934 20 305 20 267 ... 

• Geleistete Arbeitsstunden 2 941 2 761 2 625 3 305 3 408 2 744 2 693 2 965 ... 
• davon für Wohnungsbau " 832 832 766 1 006 1 037 896 815 908 ... 

gewerblichen und industriellen Bau " 1146 1 048 1 001 1 206 1 196 932 987 1 089 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 964 881 858 1 093 1175 916 891 968 
Mio:·DM 

... 
• Bruttolohnsumme') 73 70 73,4 81 81 69,5 74 77 ... 
• Bruttogehaltsumme') 

" 
21 21 20,5 23 20 21,0 20 21 ... 

• Baugewerblicher Umsatz') " 268 255 316,0 273 289 268,5 327 312 ... 
davon im Wohnungsbau " 69 70 73,3 82 68 82,5 87 86 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 
" 

111 98 95,6 82 104 95,0 92 101 ... 
öffentlichen und Verkehrsbau 89 88 146,7 99 116 91,0 148 125 ... 

Ausbaugewerbe') 
Beschäftigte Anzahl 10 807 10 568 10 581 10 818 10 882 10 481 10 541 10 907 ... 
dar. Arbeiter3

) 8 585 8 372 8 397 8 606 8 659 8 289 8 309 8 679 ... 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 1 308 1 266 1 180 1 366 1 406 1 238 1 248 1 396 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 26 25 26 27 26 26 27 28 ... 
Bruttogehaltsumme') 8 8 8 8 8 9 8 8 ... 
Ausbaugewerblicher Umsatz') 88 86 72 77 99 85 80 84 ... 

Öffentliche Energieversorgung 
430 • Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 445 276 293 292 85 195 188 83 

• Stromverbrauch " 910 925 743 797 836 800 811 826 857 
• Gasverbrauch7

) " 2 095 2 001 952 1 085 1 316 894 1149 1 031 1 011 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976"" 100 96,2 92,6 84.7 88,0 92,3 91,3 79,4 87,8 ... 
dar. Bergbau. Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe 106,2 101.9 101,5 107,5 98.1 111,0 98,6 97,3 ... 
Investitionsgütergewerbe 94,8 90,5 75,4 76,0 94,0 93,7 73,6 100,5 ... 
Verbrauchsgütergewerbe 91,0 87,6 75,2 80,4 90,8 79,4 68,8 69,9 ... 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 83,5 81,0 75,2 71,0 75,8 63,8 58,4 61,5 ... 
Bauhauptgewerbe 89,4 88,5 84,4 97.2 105,1 95,3 . 85,2 90,0 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
• Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 104 141 149 171 154 141 133 118 101 
• dar. Wohngebäude mit 1 und 2 Wohnungen· 

100Ö m3 
72 101 114 107 117 124 90 84 82 

• Rauminhalt 198 230 207 427 232 163 325 212 134 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 65,8 79,9 79,9 125,6 76,3 54,7 119,8 73,1 59,2 
• Wohnfläche 1000 m' 37 44 43 6.9 43 30 59 40 29 

Nichtwohnbau 
• Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 23 23 32 24 18 33 24 14 19 
• Rauminhalt 1000 m3 213 198 197 147 121 334 279 90 77 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 46,5 53,0 39,5 40,0 51,2 103,7 49,8 12,2 8,3 
• Nutzfläche 1000 m' 32 32 32 26 19 70 37 13 12 
Wohnungen 
• Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 484 541 503 860 572 352 820 511 268 

Baufertigstellungen 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 119 106 63 60 68 67 100 68 63 

· Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 26 23 8 10 7 11 19 8 7 
Rauminhalt 1000 m3 270 223 52 26 15 57 198 60 29 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 462 478 237 170 288 230 343 218 311 

Gebäude- und Wohnungsbestand8
) 

Bestand an Wohngebäuden 1000 200 201 201 201 201 202 202 202 202 
Wohnungen " 794 799 797 797 798 800 801 801 801 

1) ohne Umsatzsteuer.- 2
) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet._: 3) einschließlich Umschüler und Auszubildende.

') einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen. - 5) ohne Umsatzsteuer. - ') Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. - 7
) 1 Mio. 

kWh ~ 3 600 Giga Joule. - ') Ansielle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Juli August September Juni Juli August September 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäude insgesamt 1980..;. 100 109,5 112,1 113,0 114,4 
Ein- und Zweifamiliengebäude 109,5 111,9 112,8 114,0 
Mehrfamiliengebäude 109,6 112,2 113,1 114,5 
Gemischt genutzte Gebäude 109,7 112,3 113,2 114,8 

· Bürogebäude " 
110,2 113,1 113,9 116,0 

Gewerbliche Betriebsgebäude " 
110,5 113,1 114,1 115,6 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen Anzahl 60 003 55 482 52 442 53 699 54 375 55 660 54 579 54 495 54 278 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 1000 DM 6 547,1 6 201,7 5 867,1 6 013,7 6 909,4 6 647,2 6 457,6 6 441,2 6 425,9 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
* Ausfuhr des Landes Hamburg 2

) 
3

) Mio. DM 888 1 000 769 983 925 878 1 035 935 ... 
* und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 133 108 98 ·93 105 123 115 123 ... 
* · Waren der Gewerblichen Wirtschaft " 

755 892 671 890 820 755 920 812 ... 
* davon Rohstoffe 6 6 4 7 7 10 10 8 ... 

" * Halbwaren 146 138 151 175 161 183 154 160 
" 

... 
* Fertigwaren 603 748 515 708 653 561 757 644 

" 
... 

* davon Vorerzeugnisse 85 83 64 86 95 93 71 102 
" 

... 
* Enderzeugnisse 518 665 451 622 558 468 686 542 ... 

* nach Europa 570 573 509 523 620 573 549 594 ... 
* dar. EG-Länder . 367 396 363 351 422 378 383 399 

" 
... 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 4
) 

Einfuhr " 
6 204 5 433 4 949 6 201 6 374 5 784 5 694 5 763 ... 

davon Europa 3 201 3170 2 913 3 769 3 596 3165 3 356 3 504 ... 
dar. EG-Länder " 

2 477 2 347 2 014 2 817 2 710 2139 2 535 2 506 ... 
Außereuropa " 

3 003 2 263 2 036 2 432 2 778 2 619 2 338 2 259 ... 

Ausfuhr 2 677 2 533 1 842 2 406 2 917 2 903 2 487 2 437 ... 
davon Europa 1 902 1 731 1 260 1 535 2 233 2 205 1 600 1 688 

dar. EG-Länder 1 400 1 204 788 1 025 1 687 1 669 1 099 1165 ... 
Außereuropa 775 802 582 871 684 698 887 749 ... 

Umsatz-Meßzahlen im Großhandel 
' Großhandel insgesamt 1980 ..;.100 112,3 118,6 100,7 117,5 r 117,3 114,1 109,6 112,8 ... 
: davon Binnengroßhandel " 

117,6 120,8 103,2 121,7 r 118,2 116,7 112,1 120,3 ... 
Außenhandel 108,0 116,9 98,6 114,2 r 116,6 112,0 107,5 106,7 ... 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
91,3 * Einzelhandel insgesamt 1980.,;. 100 102,4 105,0 82,3 92,3 r 107,7 92,5 88,6 ... 

darunter Warenhäuser 93,5 94,5 85,3 . 80,2 80,2 82,9 86,8 81,8 ... 
Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt " 

103,3 103,7 97,6 104,6 108,0 110,8 100,9 112,1 ... 
darunter Seherbergungsgewerbe " 

99,2 98,6 84,0 102,3 120,6 117,9 98,5 108,4 ... 
Gaststättengewerbe 

" 
103,5 102,7 99,7 103,3 101,9 106,9 100,5 110,9 ... 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 1000 124,2 129,2 147 175 165 141 147 161 ... 
* dar. aus dem Ausland und der DDR " 

39,4 40,4 54 59 50 51 64 63 ... 
* Fremdenübernachtungen " 

229,5 242,1 270 320 307 272 274 301 ... 
* dar. von Gästen aus dem Ausland und der DDR 79,9 80,4 96 111 101 104 116 122 ... 

Verkehr 
· Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe Anzahl 1 302 1 180 1 160 1 188 1 084 p 1 100 p 1030 p 1 200 p 1 150 
Güterverkehr über See 1000 t 5132 4 219 2 735 3 420 3 762 p 4 052 p 4 233 p 3 959 p 4 160 
davon Empfang 3 207 2 495 2 005 1 921 2 326 p 2 642 p 2 674 p 2 448 p 2 660 

dar. Sack- und Stückgut 641 671 623 635 703 p 623 p 699 p 647 p 705 
Versand 1 925 1 725 1 730 1 499 1 436 p 1 410 p 1 558 p 1 511 p 1 500 
dar. Sack- und Stückgut 

An~ahl 
893 938 1 061 847 931 p 960 p 1 076 p 1 028 p 993 

Umgeschlagene Container') 74104 77 528 80 434 67 776 84130 82 367 91 311 85 759 98 397 
ln Containern umgeschlagene Güter 7

) 1000 t 653 725 739 640 775 778 862 771 911 

Binnenschiffahrt 
* Güterempfang 345 381 395 436 352 437 439 454 ... 
• Güterversand 375 383 250 361 335 377 394 349 ... 
Luftverkehr") 

6 438 Starts und Landungen Anzahl 5 298 5170 5 429 5 603 5 773 6 086 6 454 p p 6 447 
Fluggäste 344 133 343 331 344 054 344 053 421 761 397 474 365 798 p380 659 p434 770 
Fracht t 2 027,4 2 189,7 2 125,9 2 221,0 2 351,9 2 017,2 2 052,1 p 1 863,6 p 2 452,5 
Luftpost 883,6 957,4 906,4 917,6 1 012,1 932,3 1 063,8 p 1 021,0 p 1 026,0 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 1000 28 340 28 265 22 604 28 720 26 643 24 681 23 372 28 653 ... 
Busse (ohne Private) " 

22 402 22 291 17 719 21 669 20 865 19 717 17 670 20 600 ... 

')für Neubau in konventioneller Bauart.- 2
) Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3

) Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Hamburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 
worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden. 5) ohne Massen- und Privatquartiere.- 6

) umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7
) einschließlich Eigengewicht der 

beladenen Container. - 8) gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 9
) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen 1) 

dar. Personenkraftwagen 2
) 

• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
• dar. Personenkraftwagen 2

) 

• Lastkraftwagen 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit' Personenschaden 
• Getötete Personen 
• Verletzte Personen 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt') 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 
• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte · 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5

) 

• Sichteinlagen und Termingelder 
• von Unternehmen und Privatpersonen 
• von öffentlichen Haushalten 
• Spareinlagen 
• bei Sparkassen 

• Gutschriften auf Sparkonten6) 

• Lastschriften auf Sparkonten 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) 
• Vergleichsverfahren 
• Wechselproteste {ohne die bei der Post) 
• Wechselsumme 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern 
• Steuern vom Einkommen 
• Lohnsteuer') 
• Veranlagte Einkommensteuer') 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 
• Körperschaftsteuer') ') 
• Steuern vom Umsatz 
• Umsatzsteuer 
• Einfuhrumsatzsteuer 

• Bundessteuern 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 
• Verbrauchsteuern 

• Landessteuern 
• Vermögensteuer 
• Kraftfahrzeugsteuer 
• Biersteuer 

• Gemeindesteuern 
• Grundsteuer A '~ 
• Grundsteuer B' ) 
• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit f---___L---+---,--------,---+---,------,r------.---

1000 

je 1'ooo 
Einwohner 

Anzahl 

Mio. DM 

Anzahl 

Mio:·DM 

Anzahl 

Mio. DM 

Monatsdurchschnitt 

631,9 
555,2 

342 
5 656 
4 828 

322 

850 
15 

1 090 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

640,1 
560,5 

347 
6 009 
5 216 

352 

893 
15 

1 151 

101 409,2 
97 044,0 
18742,6 
17 904,9 

837,7 

Juli 

643,8 
562,9 

348 
4 889 
4 265 

219 

765 
12 

1 014 

97 963,5 
93 557,1 
17 264,4 
16 432,6 

831,8 

August September Juni Juli August September 

642,4 
561,7 

348 
4 864 
4168 

323 

1 021 
11 

1 293 

98 143,8 
93 783,6 
17 004,5 
16 533,5 

471,0 

643,5 
562,3 

660,0 
575,9 

658,2 
574,0 

659,5 
575,1 

661,1 
576,4 

349 p 
5 849 

358 p 
. 4 570 

358 p 
4 038 

359 p 
4 720 p 
4 208 p 

248 p 

360 
5 475 
4 809 

482 
4 992 

569 

968 
12 

1 279 

98 250,5 
93 918,8 
17 264,9 
17 007,1 

257,8 

3 893 
226 

987 
9 

1 298 

102575,7 
98 252,4 
17 972,5 
17 816,3 

156,2 

3 501 
233 

762 
13 

990 

102 681,2 
98 316,5 
17 888,5 
17 732,9 

155,6 

993 p 
11 p 

1 249 p 

960 
6 

1 222 

103 425,0 
98 970,9 
18 360,6 
18 107,5 

253,1 

103 949,0 
99 501,7 
18 593,2 
18 421,5 

171,7 

11 275,0 11122,2 11 315,4 11 346,2 10 992,4 11 740,9 11 703,1 11 529,1 
7 382,4 
4 146,7 

11 311,3 
7 332,2 
3 979,1 

7195,8 7192,0 6958,4 7147,0 6930,4 7414,5 7457,5 
4 079,2 3 930,2 4 357,0 4 199,2 4 062,0 4 326,4 4 245,6 

61 832,1 67 179,2 64 977,3 65 432,9 65 661,5 68 539,0 68 724,9 69 081,2 
50 687,4 
18 393,8 

45 797,2 49 662,7 48165,9 48 393,8 48 489,3 50 247,8 50 415,0 
16 034,9 17 516,5 16 811 ,4 17 039,1 17 172,2 18 291 ,2 18 309,9 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 
7 440,7 

15 014,5 
9 537,5 

1 832,8 
902,6 

39 

357 
3,9 

31 068 

1 561,9 
853,3 
577,6 
131,3 

50,1 
94,4 

708,6 
264,7 
443,9 

1 055,2 
81,2 

944,5 

65,5 
28,8 
13,9 

2,7 

134,5 
0,1 

18,5 
115,4 

57 189,8 
41 658,4 
34 458,8 
7 199,6 

15 531,4 
9 914,0 

1 685,9 
976,8 

40 

. 351 
5,0 

32 524 

1 607,9 
863,0 
600,2 
134,7 

41,0 
87,0 

744,9 
299,8 
445,2 

1 033,1 
75,3 

926,4 

68,0 
27,0 
14,3 

2,7 

135,3 
0,1 

20,8 
113,9 

54 184,1 
39 335,2 
32 057,2 
7 278,0 

14 850,2 
9 481,7 

1 140,2 
1 274,6 

53 

350 
10,2 

32 203 

1 459,4 
760,2 
633,0 

6,6 
102,3 

54 776,0 
39 941,5 
32 301,3 

7 640,2 
14 834,5 

9 478,3 

941,6 
957,3 

26 

337 
3,3 

35 965 

18,3 -
699,1 
309,9 
389,2 

1 392,1 
649,6 
573,5 

42,7 
94,5 
61,1 

742,5 
309,4 
433,1 

1 054,3 
64,0 

964,8 

43,4 
7,2 

11,5 
3,2 

51,9 
0,0 

29,9 
21,8 

1 076,2 
71,9 

970,6 

113,6 
67,0 
17,0 

3,2 

369,7 
0,2 

46,3 
321,3 

54 634,3 
39 840,2 
32 370,0 
7 470,2 

14 794,1 
9 459,3 

882,5 
922,9 

37 
2 

395 
5,4 

34 343 

1 876,4 
1 163,6 

564,5 
342,1 

10,8 
246,2 
712,7 
236,6 
476,2 

1 040,3 
71,4 

944,8 

39,3 
6,5 

10,1 
3,3 

6,0 
0,0 

. 1,2 
4,7 

56 298,1 . 56181,1 
41 316,1 41 338,5 
34 516,6 34 702,9 
6 799,5 6 635,6 

14 982,0 14 842,6 
9 549,1 9 463,7 

885,9 969,5 
957,9 1 1 08,9 

34 

371 
3,8 

31 370 

34 

309 
3,4 

34 015 

55 706,5 
40 987,0 
34 273,9 
6 713,1 

14 719,5 
9 427,8 

869,7 
930,3 

38 

283 
2,4 

35 733 

2 007,4 
1 338,2 

619,5 
347,5 -

47,4 
323,9 
669,2 
217,8 
451,4 

1 570,2 
805,1 
628,9 

9,4 -
160,0 

1 497,3 
703,7 
597,8 

12,9 
111,2 

1 056,8 
79,9 

952,7 

44,7 
6,2 

20,2 
2,7 

48,4 
0,0 
9,3 

35,4 

25,6 
765,1 
301,9 
463,2 

1107,5 
63,8 

1 008,6 

58,4 
2,1 

15,9 
2,7 

66,6 
0,0 

35,5 
26,7 

7,7 
793,6 
322,9 
470,7 

1 078,4 
75,8 

964,1 

94,3 
56,5 
12,9 

2,4 

358,6 
0,2 

54,2 
296,8 

69 597,2 
50 981,6 
18 615,6 

55 893,8 
41189,9 
34 458,8 
6 731,1 

14 704,0 
9 407,7 

834,3 
849,8 

26 

206 
3,9 

30163 

1 880,2 
1 180,0 

577,1 
339,7 

22,6 
240,7 
700,1 
217,5 
482,6 

1 112,6 
69,8 

1 016,9 

30,3 
5,4 

10,1 
3,2 

24,2 
0,0 
0,7 

20,4 

') Einschl. vorübergehend abgemeldeter Kfz.; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstellefür Kraftfahr
zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen.- 3

) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich
tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter.- ')einschließlich durchlaufender Kredite.- 5

) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12., und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben.- 6) einschließlich Zinsgutschriften. - 7

) vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.- 9

) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen. - 10
) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter

wohnstätten. - 11
) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt Juli August September Juni Juli August September 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschatten 
• Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 839,1 1 839,2 1 788,7 1 801.7 1 957,5 2 012,5 1 901,1 1 856,4 2 023.4 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen 373,5 376.4 332,1 278,6 513,8 596,6 356,1 308,0 521,3 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 

" 
478,3 495,4 464,9 493,8 474,0 438,3 501,1 519,8 458,6 

• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 12,5 8,9 - 24.4 - - - 25,2 -
• Steuereinnahmen des Landes 429,0 438,1 136,3 449,9 674,7 779,9 157,2 483.4 602,3 
• Anteil an den Steuern vom Einkommen') 3

) 281,0 288,3 50,1 268.4 508,5 593,3 37,7 299,2 513,6 
• Anteil an den Steuern vom Umsatz 

" 
70,1 72,9 42,8 43.4 126,9 141,9 61,2 64,8 58,4 

• Anteil an der Gewerbesteuerumlage 
" 

12,5 8,9 - 24.4 - - - 25,2 -
• Steuereinnahmen der Gemeinde 

" 
189,2 199,1 61.4 413,3 142,0 193,5 72,5 395,9 161,7 

• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 90.4 96,2 21,8 272,5 4.7 35,4 26,7 246,5 20.4 
··Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer2

)
3

) 79,7 81,6 9,5 92,3 136,0 145,0 5,9 87,6 137,5 

Harnburg verbleibende Steuereinnahmen5
) 586.4 608,1 196.4 861,9 640,0 954,3 228,5 878,1 619,0 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
• männliche Arbeiter DM 737 747 760 768 
• dar. Facharbeiter 

" 
769 776 792 799 

• weibliche Arbeiter 
" 

486 508 512 524 
• dar. Hilfsarbeiter 

" 
452 468 470 485 

Bruttostundenverdienste 
• männliche Arbeiter 

" 
17,69 18,30 18.47 18,74 

• dar. Facharbeiter 
" 

18,42 19,03 19,22 19,54 
• weibliche Arbeiter 12,14 12,76 12,86 13,12 
• dar. Hilfsarbeiter 11,23 11,74 11,82 12,13 

Angestellte in Industrie und Hoch- und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
• männlich 

" 
4 339 4 565 4 588 4 735 

• weiblich 
" 

3 042 3175 3197 .. 3 283 
Technische Angestellte und Meister 
• männlich 4 127 4 279 4 309 4 439 
• weiblich 2 873 2 974 3 000 3 070 

Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
•. männlich 3 645 3 763 3 773 3868 
• weiblich 2 670 2 755 2 771 2 884 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 

Straftaten insgesamt Anzahl 19 487 20 093 19 404 17 109 22 570 21 889 21 277 22 007 21 607 
dar. Straftaten wider das Leben 8 8 6 2 8 11 7 8 6 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 147 160 205 170 218 188 196 167 164 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 1 217 1 222 1 263 1 135 1 258 1 174 1 269 1 022 1 050 
Vermögens- und Fälschungsdelikte 2 665 2 262 2 841 1 896 3142 2 998 3181 5 014 
Diebstahl 12 668 13 480 12 624 11 195 16 393 14 427 13 959 15 004 12 945 
dar. unter erschwerenden Umständen 7 833 8 680 8156 7 097 11 471 9 923 9 404 10 713 8 864 

Außerdem Verkehrsvergehen 
" 

1 140 1 055 1 143 1 070 998 1 010 963 993 1 000 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 

Alarmierungen insgesamt 
" 

16 748 16 438 16120 17 270 16 180 16 394 15 214 16 598 15 753 
dar. Fe"ueralarme 

" 
643 664 723 1 007 672 464 550 555 517 

dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 
" 

161 163 148 205 195 140 183 152 143 
Rettungswageneinsätze 

" 
14 995 14 683 14191 15 095 14 346 14 629 13 663 15 047 14 364 

dar. für Krankenbeförderungen 
" 

2 435 2 322 2 226 2 145 2 023 2 089 2191 2153 1 998 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 270 318 289 324 356 279 210 183 189 

')ohne EG-Anteil Zölle.- 2
) nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3

) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.-
4

) nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab
gaben (§ 6 LAG). -')ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar. 
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Hamburg im groBräumlichen Vergleich 

Berlchtsmonat1) 

1984 

Merkmal Maßeinheit Berichts- Hamburg, Bundesgebiet zeit 
Hamburg 

Schi.·Holsteln, Insgesamt-
Hamburg Nledersachsen, elnschl. 

Bremen Berlln (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Juni 1 600,3 12116,8 61 180,9 1 617,8 
Lebendgeborene Anzahl " 1 037 8 838 48 046 1 120 
Gestorbene 

" " 
1 818 11 719 56 083 1 664 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" " 

- 781 - 2 881 - 8 037 - 544 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 4105 20 244 36199 3952 

Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) .· 
" " 6137 26 121 62 202 5 317 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 2 032 - 5 877 - 26 003 - 1 365 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" 

- 2 813 - 8 758 - 34 040 - 1909 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 
154,0 583,6 4 502,5 157,1 

Lebendgeborene Anzahl " 145 573 4 706 175 
Gestorbene 

" " 
14 70 614 19 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" + 131 + 503 + 4 092 + 156 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" 

1 397 5 068 27 885 948 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 

" " 
2 889 10 857 56 885 1 665 

Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" " 

- 1 492 - 5 789 - 29 000 - 717 
Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 

" " 
- 1 361 - 5 286 - 24 908 - 561 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl Oktober 80 036 543 588 2 144 508 73 391 
und zwar Männer 

" 
48 540 309102 1 1'54 969 44 852 

Frauen " 31 496 234 486 989 539 28 539 
Teilzeitkräfte "· " 5 843 54 680 234 464 5 711 
Ausländer · 13 369 44 359 245 845 13 403 

Arbeitslosenquote % 11,2 11,3 8,6 10,3 

Offene Stellen Anzahl 2 328 14 347 85 830 2188 
Kurzarbeiter 

" " 
8 729 48115 300 538 15 413 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk}3

} 

Beschäftigte Anzahl Juli 141 797 1 009 040 .6 839 462 150 052 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 " 

9 596 91 615 627 705 9 844 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM " 542 3 343 22 954 549 
Umsatz aus Eigenerzeugung') 

" " 
3254 16103 99 117 3080 

Gesamtumsatz') 
" " 

6 713 21 577 113241 6 000 
darunter Auslandsumsatz. 

" " 
681 4 944 31 369 661 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl Juni 25 651 209 253 1 108 828 26 837 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 " 

2 744 24 305 127 731 3 206 
Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM " 90 614 3 276 98 
Baugewerblicher Umsatz') 

" " 268 1 807 9199 344 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen') 1000 Juni 141 1176 ... 143 
darunter aus dem Ausland und der DDR 

" " 51 156 ... 46 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl Juli 3 501 28 153 153 928 4 265 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM April-Juni 8706,7 20 182,6 97 186,3 8 065,4 
darunter 

Gemeinschaftsteuern 
" " 

4961,2 13 567,3 70 483,9 4574,1 
Landessteuern · 

" " 
184,1 878,7 4 710,3 217,4 

Gemeindesteuern 
" " 457,8 1 708,1 9197,1 394,5 

')Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2
) Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

') einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn I-post. - 8
) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14 •. Reihe 4. 

332 Hamburg in Zahlen 11. 1984 



Jahresbeginn bis Berichtsmonat (elnschl.) 2
) 

1983 1984 1983 Veränderung 1984 gegenül)er 19831n% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, insgesamt-

Harnburg 
Schi. -Holstein, Insgesamt-

Harnburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. Nledersachsen, elnschl. 
Bremen Berlln (West) - Bremen Berlln (West) - Bremen Berll':' (West) - Bremen Berlln (West) -

12 168,1 61 420,7 1 605,6 12 135,7 61 248,1 1 618,7 12169,6 61 446,1 - 6,8 - 0,3 - 0,3 

9 660 50 572 6122 52 334 283 012 6 412 54 466 293 235 - 4,5 - 3,9 - 3,5 
11 884 57 161 10 999 72 589 352 345 10 858 73 666 365 308 + 1,3 - 1,5 - 3,5 

- 2 224 - 6 589 - 4 877 - 20 255 - 69 333 - 4 446 - 19 200 - 72 073 X X X 

21 258 27 534 27 090 120 831 214 520 23149 125 359 164 802 + 17,0 - 3,6 + 30,2 
22 031 36 382 31 401 135 413 273 660 24 792 122 300 219 873 + 26,7 + 10,7 + 24,5 

- 773 - 8 848 - 4 311 - 14 582 - 59 140 - 1 643 + 3 059 - 55 071 X X X 

- 2 997 - 15 437 - 9188 - 34 837 - 128 473 - 6 089 - 16141 - 127144 X X X 

603,1 4 631,8 156,2 593,1 4 546,2 157,5 603,6 4 640,8 - 0,8 - 1,7 - 2,0 

727 5 525 959 3 466 27 066 1 099 4 079 31 302 - 12,7 - 15,0 - 13,5 
71 628 134 526 3840 136 533 3 941 - 1,5 - 1,3 - 2,6 

+ 656 + 4 897 + 825 + 2 949 + 23 226 + 963 + 3 546 + 27 361 X X X 

4 035 20 331 7708 26 995 144 820 5 613 22 506 120 567 + 37,3 + 19,9 + 20,1 
5 886 31 015 11 916 44 893 242 059 7 674 29 309 187 930 + 55,3 + 53,2 + 28,8 

- 1 851 - 10 684 - 4 208 - 17 898 - 97 239 - 2 061 - 6 803 - 67 363 X X X 

- 1195 - 5 787 - 3 383 - 14 958 - 74 013 - 1 098 - 3 257 - 40 002 X X X 

513 080 2147 756 79 452 562 021 2 276 268 71 888 532 100 2 265 667 + 10,5 + 5,6 + 0,5 
297 823 1 153 035 49 314 332 648 1 288 670 44 575 310 819 1 282 999 + 10,6 + 7,0 + 0,4 
225 257 994 721 30138 229 373 987 598 27 312 221 281 982 668 + 10,3 + 3,7 + 0,5 

56 560 241 213 5 727 55 236 236 859 5 766 57 751 247 184 - 0,7 - 4,4 - 4,2 
47 896 276 852 13 990 48 541 274162 13192 48 590 293 640 + 6,0 - 0,1 - 6,6 

10,6 8,7 11,1 11,6 9,2 10,1 11,0 9,1 X X X 

11 922 72 304 2 352 15 872 89 111 2190 13 726 77 453 + 7,4 + 15,6 + 15,1 
97 853 548 532 15 520 85 280 407 960 18 932 133 224 709 224 - 18,0 - 36,0 - 42,5 

1 035 738 6 900 270 143 444 1 009 088 6820674 151 861 1 043 595 6 932 172 - 5,5 - 3,3 - 1,6 
78 470 601 334 76 941 687 850 4 565 369 81 668 693 639 4 594 559 - 5,8 - 0,8 - 0,6 
3 686 22 377 3 782 22 891 152 348 3 807 22 649 148 910 - 0,7 + 1,1 + 2,3 

14 023 86 480 22 637 118 952 689 403 22 890 114 236 647 629 - 1,1 + 4,1 + 6,5 
18 954 99 510 47 374 158 279 788 811 45 320 151 662 741 610 .+ 4,5 + 4,4 + 6,4 

3 789 26 272 5177 37 043 222 043 5 346 32 306 199 503 - 3,2 + 14,7 + 11,3 

221 997 1147 807 25 300 202 733 1 071 452 26 005 208 068 1 083 665 - 2,7 - 2,6 - 1,1 
28 358 144 967 14 922 123 988 668 185 15 431 128 057 676 195 - 3,3 - 3,2 - 1,2 

676 3 469 487 3 089 16 952 491 3 099 16 607 - 0,9 - 0,3 + 2,1 
2 376 12 309 1 281 8189 43 431 1 279 8 599 45120 + 0,2 - 4,8 - 3,7 

1 169 ... 693 4 824 ... 689 4 826 + 0,6 0 ... 
137 ... 216 624 ... 208 592 ... + 3,8 + 5,4 ... 

29 497 173 356 37 629 291 179 1 515 848 39 466 303 759 1 578 304 - 4,7 - 4,2 - 4,0 

18 806,0 91 664,2 16 180,7 40 030,4 196 484,5 15 299,8 37 572,6 183 521 ,,3 + 5,8 + 6,5 + 7,1 

12474,4 65 884,4 9 733,3 27 878,4 145 630,9 9 124,4 25 802,1 135 218,7 + 6,7 + 8,0 + 7,7 
889,8 4 685,6 378,5 1 754,6 9 486,4 416,8 1 722,3 8 965,8 - 9,2 + 1,9 + 5,8 

1 649,3 8 817,0 856,0 3 358,0 18 578,4 771,8 3 253,3 17 455,9 + 10,9 + 3,2 + 6,4 

1nd mehr Beschäftigten.- 4
) ohne Umsatzsteuer. - 5

) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 6
) für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel· Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg 
(West) Maln dorf 

Bevölkerung 

Bevölkerung') 1000 1. Vj. 84 1 606 1 852 1 283 991 635 614 576 561 538 2) 543 473 
4. Vj. 83 1 610 1 855 1 283 997 636 615 580 564 540 2) 544 474 

darunter Ausländer % 1. Vj. 84 9,7 16,2 14,3 5,6 21,9 12,5 17,3 6,8 9,3 11,8 
4. Yi- 83 9,8 12,5 16,2 14,4 5,6 21,8 12,8 17,4 6,9 9,4 11,9 

Lebendgeborene Anzahl 1. Vj. 84 2 969 4 440 2 499 .2 012 1157 1 202 1 121 642 989 963 978 
4. Vj. 83 3 038 4262 2 268 2 050 1 339 1 210 1 215 1 060 1 082 1 079 925 

darunter Ausländer % 1. Vj. 84 15,9 20,9 17,8 21,6 12,9 30,7 20,1 23,5 11,5 15,7 17,1 
4. Vj. 83 16,3 19,1 18,7 21,3 11 ,4 32,2 19,7 24,6 11,3 16,0 17,1 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 7,5 9,7 7,9 8,2 7,4 7,9 7,9 4,6 7,5 7,2 8,4 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 7,5 9,1 7,0 8,2 8,3 7,8 8,3 7,5 7,9 7,9 7,7 

Gestorbene Anzahl 1. Vj. 84 5 505 8 704 3516 3 003 2 248 1 871 1 953 1 596 1 739 1 689 1 610 
4. Vj. 83 6 337 8 499 3259 2 849 2 217 1 886 1 969 1 589 1 742 1 422 1 498 

je 1000 
14,4 Einwohner 1. Vj. 84 13,9 19,1 11,1 12,3 12,4 13,7 11,5 13,1 12,6 13,8 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 15,6 18,2 10,1 11,3 13,8 12,2 13,5 11,2 12,8 10,4 12,5 

Geborenen·(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 1. Vj. 84 - 2 536 - 4 264 -1 017 - 991 - 1 091 - 669 - 832 - 954 - 750 - 726 - 632 
überschuß (-) 4. Vj. 83 - 3299 - 4237 - 991 - 799 - 878 - 676 - 754 - 529 - 660 - 343 - 573 

Zugezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 13 760 16 502 18 225 8 702 4 648 9 047 6 283 7 689 4 421 5 977 6 227 
4. Vj. 83 14 786 16 358 22 486 10 914 5 001 9 718 7 761 8 808 4115 7 302 6 806 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 34,8 36,1 57,6 35,6 29,7 59,8 44,2 55,6 33,2 44,7 53,4 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 36,4 35,0 69,5 43,4 31,2 62,7 53,1 61,9 30,2 53,2 56,9 

Fortgezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 15 239 14 713 17 552 14156 5 084 9 430 8 892 10 261 5736 6 863 6 917 
4. Vj. 83 14 911 15 107 21 704 12 897 5 281 9 432 8145 10 445 5 947 6 301 6 952 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 38,5 32,2 55,5 58,0 . 32,5 62,3 62,6 74,2 43,2 51,3 59,3 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 36,8 32,3 67,1 51,3 32,9 60,9 55,7 73,5 43,7 45,9 58,1 

Wanderungs- Anzahl 1. Vj. 84 -1 479 + 1 789 + 673 -5 454 - 436 - 383 -2 609 -2 572 -1 315 - 886 - 690 
gewinn(+) I-verlust(-) 4. Vj. 83 - ·125 + 1 251 + 782 - 1 983 - 280 + 286 - 384 - 1 637 - 1 832 + 1 001 - 146 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 - 3,7 + 3,9 + 2,1 - 22,3 - 2,8 - 2,5 - 18,4 - 18,6 - 9,9 - 6,6 - 5,9 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 - 0,3 + 2,7 + 2,4 - 7,9 - 1,7 + 1,8 - 2,6 - 11,5 - 13,4 + 7,3 .- 1,2 

Bevölkerungszu- (+)I Anzahl 1. Vj. 84 - 4 015 -2 475 - 344 - 6445 -1 527 - 1 052 - 3441 -3 526 -2 065 -1 612 - 1 322 
-abnahme (-) 4. Vj. 83 - 3424 -2 986 - 209 - 2 782 - 1 158 - 390 - 1138 -2 166 -2 492 + 658 - 719 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 - 10,1 - 5,4 - 1,1 - 26,4 - 9,8 - 7,0 - 24,2 - 25,5 - 15,6 - 12,1 - 11,3 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 - 8,4 - 6,4 - 0,6 - 11,1 - 7,2 - 2,5 - 7,8 - 15,2 - 18,3 + 4,8 - 6,0 

Umgezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 38 026 63 553 27 201 22 013 12 975 10 699 12 137 9 548 13 723 10 607 9 819 
innerhalb der Stadt 4. Vj. 83 33 729 60 850 29 085 23 203 13147 10 274 12 553 10129 17 662 11 292 10146 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 96,1 139,2 86,0 90,1 82,8 70,7 85,4 69,1 103,4 79,3 84,2 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 83,1 130,2 89,9 92,3 81,9 66,3 85,9 71,2 129,6 82,3 84,9 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 1. Vj. 84 79 694 85 611 3)60 693 51 152 30 976 3)33 986 27 790 15146 30 767 41 619 25 555 
4. Vj. 83 77 655 82 850 3)58 559 50 231 29 890 3)33 543 26 898 15 375 29 540 38 797 25 187 

und zwar Männer 1. Vj. 84 50 359 50184 3)34065 30 476 19 272 3)19 500 17 380 8 327 19 215 24 781 13 616 
4. Vj. 83 48 845 47 989 3)31 952 29 976 18 567 3)19 093 16 935 8421 17 995 22 277 13194 

Frauen 1. Vj. 84 29 335 35 427 3)26 628 20 676 11 704 3)14 486 10 410 6819 11 552 16 838 11 939 
4. Vj. 83 28 810 34 861 3)26 607 20 255 11 323 3)14 450 9 963 6 954 11 545 16 520 11 993 

Teilzeitkräfte 1. Vj. 84 5 705 4 862 3
) 6 875 3962 2 469 3

) 3 323 1 763 1 102 2 747 3 778 2 783 
4. Vj. 83 5 744 4864 3

) 7 072 3 772 2 327 3
) 3189 1 749 1150 2 755 3 758 2 743 

Arbeitslosenquote % 1. Vj. 84 11,2 10,7 ') 6,7 13,0 13,5 ') 6,5 ') 11,2 5,6 13,7 12,6 10,6 
4. Vj. 83 10,9 10,3 ') 6,4 12,6 12,9 ') 6,4 ') 10,7 5,7 13,1 11,7 10,4 

Arbeitslose Anzahl 1. Vj. 84 14 431 15 860 3)16219 11 487 2 717 ') 8168 5 505 4 880 4 015 6 577 6 258 
Ausländer 4. Vj. 83 14113 15 586 3)15 417 11 988 2 654 ') 8 299 5 613 4 820 3824 5 957 6 335 

Offene Stellen 
" 

1. Vj. 84 2 233 3465 3
) 4 170 1 212 589 ') 3 039 1 323 2 667 1 065 2 669 1 094 

4. Vj. 83 2 079 2 484 3
) 3 093 1174 499 ') 2 500 1 073 1 956 838 896 956 

Kurzarbeiter - " 
1. Vj. 84 18 855 12 324 3

) 8 782 4621 5 444 ') 6 400 4 929 2 998 13 388 17 924 7 439 
4. Vj. 83 17 925 12 519 3

) 9 960 9 266 3 078 ') 5 048 5 807 2 804 9 249 16 854 12 944 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ DOssel· Stuttgart Bremen Hannover Nllrnberg 
(West) Maln dorf 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 

Handwerk) 4) 

Beschäftigte') Anzahl 1. Vj. 84 144 019 157 230 168 905 105 973 50 526 97 239 79 945 118 619 64134 78 241 85 483 
4. Vj. 83 147 225 157 231 169 682 106 916 53 596 97 761 81 672 118 980 66 489 82 020 87 304 

je 1000 1. Vj. 84 90 85 132 107 80 158 139 212 119 144 181 
Einwohner 4. Vj. 83 91 85 132 107 84 159 141 211 123 151 184 

Bruttolohn- und Mio.DM 1. Vj. 84 1 625 1 457 1 987 1 248 555 1104 906 1 429 636 899 787 
-gehaltssumme 

1000 DM 
4. Vj. 83 1 838 1 661 2121 1 491 682 1 333 1 070 •1 611 795 952 891 

je Beschäftigten 1. Vj. 84 46 38 48 48 45 46 46 49 40 47 37 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 50 42 50 55 50 54 52 54 47 46 40 

Umsatz aus Mio. DM 1. Vj. 84 9 605 10 205 11102 6 980 2 749 4 042 3 634 8 434 3181 3 602 2 621 
Eigenerzeugung5

) 4. Vj. 83 11 073 10 294 11 287 7177 2 815 4 328 4450 8 727 4130 3695 3 051 

Gesamtumsatz5
) Mio. DM 1. Vj. 84 20 340 10 541 12 036 8 086 3 258 6199 4 246 9 503 3 861 3 865 2 822 

4. Vj. 83 22 057 10 634 12 363 8 458 3 476 6 616 5 006 9 966 4 820 3 984 3 332 
darunter 
Auslandsumsatz5) Mio.DM 1. Vj. 84 2167 1 445 5 271 2 448 511 1 915 1 341 4177 1 275 1 312 693 

4. Vj. 83 2 866 1 479 5 025 2 729 562 1 972 1 631 4087 1 228 1 307 936 

Gesamtumsatz5
) 1000 DM 

je Einwohner 1. Vj. 84 51 23 38 33 21 41 30 69 29 29 24 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 54 23 38 34 22 43 34 70 35 29 . 28 

1000 DM 
je Beschäftigten 1. Vj. 84 573 272 289 309 262 259 215 325 244 200 134 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 594 268 289 314 257 268 243 332 288 193 151 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte') Anzahl 1. Vj. 84 20 182 33112 30 391 11 647 9 597 16 763 11 797 12 796 8 042 7138 8 237 
4. Vj. 83 20 976 33150 31 721 11 757 9 390 17158 11 892 13164 8 276 7 411 8 855 

Baugewerblicher Mio. DM 1. Vj. 84 472 629 665 104 196 414 401 354 174 153 132 
Umsatz') 4. Vj. 83 769 1119 999 409 255 515 559 468 393 256 234 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 1. Vj. 84 278 320 328 438 526 537 195 632 56 281 360 211 199 396 111 290 60 902 82 645 109 642 
4. Vj. 83 338 048 372 621 582 007 184 353 61182 378 498 184 888 118 017 68 254 88 592 153 543 

Fremden- " 
1. Vj. 84 546 971 903 088 1095560 433 209 103 977 615 907 411 128 239 280 110 255 138 846 215 912 

Übernachtungen 4. Vj. 83 626 465 983108 1188292 391 027 113 371 652 744 392 729 253 584 123120 149117 268 208 

darunter aus 
" 

1. Vj. 84 158 934 155 325 400166 143 051 15 741 341 905 165 537 63 582 22 048 24 476 53 013 
Ausland und DDR 4. Vj. 83 196 930 172 344 433127 134105 20 712 361 106 157 070 69 330 26 481 27 124 57 438 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 1. Vj. 84 1 382 1 978 3463 1 773 664 4 071 2 894 i 731 831 1 038 1 852 

und 1 Jahr· 4. Vj. 83 1 544 2103 3673 1 556 707 4 212 2 688 1 783 904 1 087 2 243 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 1. Vj. 84 16 947 14 908 17 363 6 069 5 313 
fabrikneuer Pkw') 4. Vj. 83 15 415 11 261 15113 12 365 4 663 4 243 3 973 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 1. Vj. 84 333 130 361 181 142 276 167 168 67 120 136 
Ertrag und Kapital 4. Vj. 83 256 59 249 183 81 222 106 84 72 85 52 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 1. Vj. 84 842 284 803 739 905 1 821 1 174 1 216 508 901 1 167 
steuer und 1 Jahr 4. Vj. 83 630 127 770 726 506 1 430 727 591 532 616 434 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 1. Vj. 84 229 125 44 22 13 19 14 11 58 3 0 
kommensteuer 4. Vj. 83 296 156 339 239 140 159 159 163 74 120 128 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 1. Vj. 84 579 275 140 88 80 126 101 81 440 22 2 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 '729 333 1 049 951 872 1 024 1 091 1146 541 876 1 074 

') am Ende des Berichtszeitraumes.- 2
) wohnberechtigte Bevölkerung.- 3

) Arbeitsamtsbezirk.- ')Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf
tigten. - 5

) ohne Umsatzsteuer. - ') einschl. Kombinationskniftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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Verwendungsrechnung 

4. Bezugszahlen 
4.1 Allgemeine Bemerkungen 
4.2 Berechnung von Erwerbstätigen

und Arbeitnehmerzahlen 

IV. Begriffserläuterungen 

Tabellenteill196 Seiten) 

1.1 Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen 
1.2 Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1976 
1.3 Preisentwicklung des Bruttoinlandspro-

dukts und der Bruttowertschöpfung 
Warenproduzierendes Gewerbe 
- Preisbasis 1976 -

2.1 Bruttoinlandsprodukt, Bruttowert
schöpfung nach Wirtschaftsbereichen 
in jeweiligen Preisen 

2.2 Bruttoinlandsprodukt, Bruttowert
schöpfung nach Wirtschaftsbereichen 
in Preisen von 1976 

3.1 Entstehung der Wertschöpfung und des 
Einkommens aus unselbständiger Arbeit 
nach Wirtschaftsbereichen 

3.2 Bruttoeinkommen aus unselbständiger 
Arbeit (/niand) 

3.3 Bruttolohn- und .gehaltsummen (Inland) 
4.1 Volkseinkommen, Einkommen der 

privaten Haushalte 
4.2 Einkommen des Sektors Private Haushalte 

und seine Verwendung 
5.1 Verwendung des Sozialprodukts in jewei

ligen Preisen 
5.2 Verwendung des Sozialprodukts in Preisen 

von 1976 
5.3 Verwendung des Sozialprodukts. Preis-

index 1976 Q 100 
5.4 ~nlageinvestitionen in jeweiligen Preisen 
5.5 Anlageinvestitionen in Prdsen von 1976 
6. Einwohner, Erwerbstätige und Arbeit

nehmer 
7. Erwerbstätige und beschattigte Arbeit

nehmer im Inland 
8. t Erwerbst<itlge im Inland nach Wirtschafts

bereichen 
8.2 Beschäftigte Arbeitnehmer im Inland nach 

Wirtschaftsbereichen 
9. Bruttoinlandsprodukt, Bruttowert

schöptung in Preisen von 1976 je Erwerbs
tätigen nach Wirtschaftsbereichen 

10. Bruttosozialprodukt in jeweiligen Preisen 
je Einwohner 

11.1 Volkseinkommen je Einwohner 
112 Volkseinkommen je Erwerbstätigen 
t 2.1 Bruttoerwerbs- und ·vermögenseinkom

men der privaten Haushalte je Einwohner 
12.2 Nettoerwerbs- und -vermögenseinkommen 

der privaten Haushalte je Einwohner 
13.1 Bruttoeinkommen aus unselbständiger 

Arbeit je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer 

13.2 Nettolohn-und .gehaltsumme je durch
schnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 

14. Verfügbares Einkommen der privaten 
Haushalte je f inwohner 

15. Priv8ter Verbrauch in jeweiligen Preisen 
je Einwohner 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Hamburg in Zahlen 
Die Zeitschrift .,Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die .,Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. ln einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die .. langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg überden Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1984 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Hamburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 238 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, Zustellpostämter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. in dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

in den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970-
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970 - Landesergebnisse -

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 118 Regionalstatistik- Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe 1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
Steckelhörn 12, 2000 Hamburg 11 
Telefon: (040) 3681 - 719 
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Zeichenerklärung 

= Zahlenwert genau Null (nichts) 

0 = mehr als nichts, .aber weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der Tabelle 
dargestellten Einheit 

= Zahlenwert ist unbekannt, kann aus 
bestimmten Gründen nicht mitgeteilt 
werden oder Fragestellung ist nicht 
zutreffend 

= Zahlenangaben lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor 

gegenüber früheren Veröffentlichun-
gen berichtigte Zahl 

p = vorläufige Zahl 

s geschätzte Zahl 

x = Nachweis nicht sinnvoll 

= kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 

() = Nachweis unter Vorbehalt, da der 
Aussagewert der Angaben wegen 
geringer Feldbesetzung gemindert 
sein kann 

= mit Stern gekennzeichnete Positionen 
werden im "Zahlenspiegel" aller 
Statistischen Landesämter 
veröffentlicht 

Abkürzungen 
MD Monatsdurchschnitt 

Vj = Vierteljahr 

Hj = Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten 
Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rück
sicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen 
kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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ln eigener Sache 

Gedanken zum neuen 
Anlauf 

Am 13. November hat das Bundeskabi
nett den Entwurf eines "Volkszählungs
gesetzes 1986" verabschiedet und auf 
den parlamentarischen Weg gebracht. 
Der formale Ablauf des Gesetzgebungs
verfahrens ist vorgegeben, das politi
sche und gesellschaftliche Umfeld hat 
sich - im Vergleich zu den Verhältnis
sen bei früheren Beratungen von Geset
zen mit dem Ziel der Festlegung statisti
scher Großzählungsvorhaben -jedoch 
grundlegend verändert. Wie stellt sich 
die neue Situation für den Statistiker 
dar? 

Der Rückblick auf das für sein Fachge
biet turbulente Jahr 1983 findet einen 
Ruhep.unkt im Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts vom Dezember vergan
genen Jahres, das zur Wiederherstel
lung der sachlich-nüchternen Betrach
tung der Statistik beiträgt, die dem Ge
genstand angemessen ist. Die Karlsru
her Richter stellen die erhebliche Be
deutung der Statistik für eine auf dem 
Grundgesetz basierende staatliche Poli
tik fest; ihre Hinweise auf einzuhaltende 
Verfahrensgrundsätze und die notwen
dige Trennung von Statistik und Verwal
tungsvollzug sind wichtige Richtlinien 
für die zukünftige Aufgabenerfüllung. 
Der Statistiker hat die Hoffnung, daß die 
Legislative bei ihrer Befassung mit dem 
Gesetzentwurf für eine neue Volkszäh
lung die Umsetzung des Verfassungs
gerichtsurteils ohne Termindruck prüfen 
kann und damit eine wichtige Ausgangs
position geschaffen wird für die Rich
tung der anstehenden Novaliierung wei
terer Rechtsnormen bis hin zu einem 
neuen Bundesstatistikgesetz. 

Er wünscht sich von den Datenkonsu
menten aus dem administrativen Be
reich ein klares Votum zum Datenbedarf 
und zur Bereitschaft, entsprechende 
Forderungen auch zu vertreten: Was 
sollte aus fachlicher Sicht im "statisti
schen Vorratsspeicher" unter Abschät
zung zukünftiger Nachfragen jederzeit 
abrufbar enthalten sein? 

Für die einzelnen statistischen Aufga
ben sieht er die Notwendigkeit einer ver
stärkten Öffentlichkeitsarbeit bei Vorha
ben, die vom Gesetzgeber gewollt und 
von den Statistikern in Bund, Ländern 
und Gemeinden durchzuführen sind. 
Nur die Einsicht der Befragten wird si
cherstellen, daß Erhebung·en reibungs
los verlaufen und verläßliche Ergebnis-
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Kredit-

Verkehr, institute, 
Verarbeitendes Bau· 

Prozent Gewerbe 1) gewerbe Handel 
Nachrichten- Versiehe- Übrige Sonstige 
Übermittlung rungen Dienstleistungen Bereiche 

100 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

200 300 

l)einschließlich Bergbau, Energiewirtschaft und Wasserversorgung 

'. 
I' 

400 500 600 

50Jahre 
und älter 

30 bis unter 
50 Jahre 

unter 30 Jahre 

700 Tsd. 

Ende 1983 gab es in Harnburg 722 000 sozialversicherungspflichtig be-· 
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schäftigte Angestellte und Arbeiter. Nur etwas über 20 Prozent von ihnen 
waren 50 Jahre und älter- eine Strukturzahl, die veranschaulicht, daß 
der in den nächsten zehn bis 15 Jahren aus Altersgründen seine Berufs
tätigkeit aufgebende Anteil der Beschäftigten nicht so hoch ist, wie man 
sich dies im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation gegenwärtig wün
schen mag. 52 Prozent der am Jahresende 1983 in Harnburg tätigen Ar
beitnehmer standen im Alter von 30 bis unter 50 Jahr.en, 28 Prozent wa
ren unter 30 Jahre alt ln den einzelnen Wirtschaftsbereichen sind bei 
der Altersgliederung der Beschäftigten keine nennenswerten Unter
schiede zu beobachten. 

se bringen; nur der politische Wille wird 
hier überzeugen und Vertrauen bilden 
können. 

Die Vorbereitung und Durchführung sta
tistischer Vorhaben ist meist die ge
meinsame Aufgabe der staatlichen und 
der kommunalen Ebene, wobei die letz
tere in der Regel die regional detaillierte
ren Datenwünsche hat, da alle Investi
tionsentscheidungen letztlich im Ge
meindebereich realisiert werden. Dis
krepanzen zwischen dem Anteil an der 
Durchführung statistischer Erhebungen 
"vor Ort" und der Datenbereitstellung für 
den kommunalen Bereich sind der Qua
lität des Ergebnisses nicht förderlich. 
Sie sollten vermieden oder schon im Ge
setzgebungsverfahren beseitigt wer
den. 

Welchen Beitrag zum Gelingen seiner 
Informationsaufgabe sollte sich der Sta
tistiker in der gegenwärtigen Situation 

selbst zurechnen lassen? Hier ist neben 
der möglichst optimalen Erfüllung der 
realisierbaren Datenwünsche in erster 
Linie die Konzentration aller Anstren
gungen auf die Sicherung des Ver
trauens der Öffentlichkeit in die Geheim
haltung statistischer Angaben nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu nennen, 
des weiteren sein uneingeschränktes 
Bemühen um die Anwendung akzeptier
ter Verfahren und der jeweils fortge
schrittensten Methoden im Sinne des 
"mildesten Mittels" für die Befragten. 
Der Statistiker muß daneben- obgleich 
er keinen originären Datenbedarf hat -
die Verantwortung für die Schaffung und 
Erhaltung des Gesamtsystems der stati
stischen Dateninformation tragen, da 
diese Funktion von den partiell und nur 
zeitweise auftretenden Nachfragern 
nicht in ausreichendem Maße wahrge
nommen werden kann. Das dazu nötige 
Vertrauen sollte ihm gewährt werden. 

Erhard Hruschka 

' 
i 
' 
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Statistik aktuell 

Bevölkerungsentwick
lung in Norddeutschland 

Im Jahr 1983 wurden in den vier nord
deutschen Ländern Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Niedersachsen und Bremen 
zusammen 110 480 Geburten und 
14 7 620 Sterbefälle registriert. Der Ster
beüberschuB von 37 140 Personen 
konnte durch den Wanderungsgewinn in 
Höhe von 4590 (resultierend aus 
264'050 Zu- und 259 460 Fortzügen) bei 
weitem nicht ausgeglichen werden. 
Norddeutschland hatte damit am 
Jahresende 1983 im ganzen 12 151 400 
Einwohner, 0,3 Prozent weniger als ein 
Jahr zuvor. 
Bei einer Aufgliederung nach Deutschen 
und Ausländern fällt auf, daß sich 1983 
bei der ausländischen Bevölkerung ei
nerseits der Geburtenüberschuß um 
15 Prozent auf 691 0 verringerte, ande
rerseits der Abwanderungsverlust ge
genüber 1982 um 87 Prozent auf 13 930 
erhöht hat; 1981 wurde noch ein Wande
rungsgewinn von 24 1 00 Ausländern re
gistriert. Insgesamt standen also bei der 
ausländischen Bevölkerung in den vier 
norddeutschen Ländern 7960 Geburten 
und 51 390 Zuzüge 1 050 Sterbefällen 
und 65 320 Fortzügen gegenüber; damit 
verringerte sich erstmals nach 1976 wie
der die Zahl der ausländischen Bevölke
rung in Norddeutschland, und zwar um 
7020 Personen. Die Ausländer (ihr Be
völkerungsanteil liegt bei fünf Prozent) 
waren an der Entwicklung der Geburten 
mit 7,2 Prozent, der Sterbefälle mit 
0, 7 Prozent, der Zuzüge mit 19,5 Pro
zent und der Fortzüge mit 25,2 Prozent 
beteiligt. 
Bei der deutschen Bevölkerung konnte 
ein Wanderungsgewinn von 18 520 Per
sonen festgestellt werden, der sich aus 
212 660 Zu- und 194 140 Fortzügen zu
sammensetzte. Diese positive Teilbilanz 
wurde jedoch durch einen aus 102 520 
Geburten, aber 146 570 Sterbefällen 
entstandenen Sterbeüberschuß von 
44 050 Personen in einen Gesamtverlust 
der deutschen Bevölkerung in Höhe von 
25 530 Personen umgewandelt; 1982 
belief sich der Rückgang noch auf 
31 270 deutsche Einwohner. 
Die beiden Flächenländer Schleswig
Holstein und Niedersachsen konnten 
hinsichtlich der Wanderungen bei der 
deutschen Bevölkerung noch Gewinne 
von 8540 bzw. 16 330 Personen erzie
len, mit denen der Wanderungsverlust 
bei den Ausländern in Höhe von 2540 
bzw. 7680 Personen überkompensiert 
wurde; insgesamt ergab sich ein Wan-
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derungsgewinn von 6000 bzw. 8650 
Personen. 
Die Stadtstaaten Harnburg und Bremen 
dagegen verbuchten sowohl bei den 
Deutschen (2420 bzw. 3930) als auch 
bei den Ausländern (2180 bzw. 1530) 
Wanderungsverluste, die die Gasamt
wanderungsbilanz auf ein Minus von 
4600 bzw. 5460 Pe.rsonen brachten. 
Bezüglich der natürlichen Bevölke
rungsbewegung ist in allen vier nord
deutschen Ländern der gleiche Tatbe
stand festzustellen: Hohen Sterbeüber
schüssen der deutschen Bevölkerung 
stehen- zwar zum Teil erheblich verrin
gerte, aber doch relativ hohe- Gebur
tenüberschüsse der Ausländer gegen
über. Für Schleswig-Holstein errechnet 
sich ein Geburtenüberschuß von 1020 
Ausländern und ein Sterbeüberschuß 
von 8570 Deutschen. Niedersachsen 
verzeichnet einen Überschuß von 3360 
Ausländergeburten und einen Minussal
do von 20 250 Geborenen bei den Deut
schen.ln Harnburg betrug der Geburten
überschuB der Ausländer 1870 und der 
Sterbeüberschuß bei den Deutschen 
11 590. ln Bremen wurde ein ausländi
scher Geburtenüberschuß in Höhe von 
650 und ein deutscher Sterbeüberschuß 
von 3640 Personen ermittelt. 

Heinz Lohmann 

Zahl der Sozialhilfe
empfänger gestiegen 

Nach einer Stichprobenuntersuchung 
für das Jahr 1983 erhielten in Harnburg 
insgesamt 119 530 Personen laufende 
und/oder einmalige Unterstützungen als 
Individualleistungen nach dem Bundes
sozialhilfegesetz. Das sind 11 352 Per
sonen oder 10,5 Prozent mehr als 1982. 
Auf 1000 Einwohner kamen damit 74 Hil
feempfänger, 1982 waren es 66. 
Besonders stark nahm die Anzahl der 
Empfänger von laufender Hilfe zum Le
bensunterhalt zu, nämlich von 74 880 
auf 93 050, daß heißt um 24,3 Prozent. 
Diese Zahlen betreffen fast ausschließ
lich Sozialhilfeempfänger außerhalb von 
Einrichtungen und darunter zu fast ei
nem Viertel Ausländer oder Staatenlose. 
Der Anstieg der Empfängerzahlen lau
fender Hilfe zum Lebensunterhalt war 
besonders stark bei den ausländischen 
Frauen (plus 54,4 Prozent) und den aus
ländischen Männern (plus 48,0 Pro
zent); bei den deutschen Empfängern 
lagen die Männer mit einem Anstieg von 
24,6 Prozent vor den Frauen (plus 12,9 
Prozent). Hinsichtlich der Altersgruppen 

. der Empfänger laufender Hilfe zum Le
bensunterhalt war - für Deutsche und 
Ausländer zusammengenommen- eine 
überproportionale Zunahme in den Al
tersgruppen von 18 bis unter 50 Jahren 
und bei den Kindern unter sieben Jahren 
zu registrieren. Günther Wettern 

Schulabschlüsse aus
ländischer Jugendlicher 

Die Zahl der ausländischen Schüler, die 
im Schuljahr 1983/84 eine allgemeinbil
dende Schule in Harnburg verlassen ha
ben, ist gegenüber dem vorigen Schul
jahr um 1 09 oder sieben Prozent auf 
1711 (darunter 797 Mädchen) gestie
gen. Obwohl fast die Hälfte aller Absol
venten weniger als acht Jahre eine all
gemeinbildende Schule in der Bundes
republik Deutschland besucht hat, er
reichte nur jeder vierte Absolvent keinen 
Abschluß. Den Hauptschulabschluß 
schafften 797 Schüler (darunter 362 
Mädchen) oder 47 Prozent, weitere 314 
Schüler (darunter 163 Mädchen) oder 18 
Prozent verließen die Schule mit dem 
Realschulabschluß, acht Schüler legten 
die Prüfung für die Fachhochschulreife 
ab, und 138 Schüler (darunter·78 Mäd
chen) oder acht Prozent erlangten die 
allgemeine Hochschulreife. 
Unter den ausländischen Schulabgän
gern stellten die Türken mit 925 oder 54 
Prozent die weitaus stärkste Gruppe 
dar. Mehr als die Hälfte von ihnen (51 
Prozent) erreichte den Hauptschulab
schluß, elf Prozent machten den Real
schulabschluß und zwei Prozent erwar
ben die allgemeine Hochschulreife. 
Betrachtet man die übrigen ausländi
schen Schulabgänger nach Staatsange
hörigkeiten und erreichten Abschlüs
sen, so zeigt sich, daß jeweils elf Prozent 
der Italiener bzw. Griechen die allgemei
ne Hochschulreife erworben haben und 
38 Prozent aller spanischen und 30 Pro
zent aller italienischen Schulabgänger 
den Realschulabschluß schafften. 

Henry Köster 

Leichter Anstieg im 
Lkw-Fernverkehr 

1983 wurden im Fernverkehr mit Last
kraftfahrzeugen 17,1 Millionen Tonnen 
Güter nach und von Harnburg befördert. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutete das 
einen Anstieg um knapp zwei Prozent. 
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Eine Aufgliedewng nach Herkunft und 
Bestimmung zeigt, daß das höhere La
dungsaufkommen ausschließlich im 
Verkehr mit dem Bundesgebiet erzielt 
werden konnte. Größere Mengen als 
1982 wurden insbesondere nach Nie
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein transportiert. Der 
grenzüberschreitende Verkehr blieb da
gegen auf dem Niveau des Vorjahres. 

Der Güterempfang {7,6 Millionen Ton
nen) veränderte sich im Vergleich zu 
1982 nur unwesentlich {minus 0,2 Pro
zent). Nennenswerte Verschiebungen in 
der Güterstruktur gab es in dieser Rela
tion kaum. Es dominierten wiederum die 
Ankünfte von chemischen Produkten so
wie von Steinen und Erden. Auch die Gü
tergruppen "Fiei!?Ch, Fisch, Eier, Milch" 
und "Getränke" spielten weiterhin eine 
bedeutsame Rolle. 

Im Güterversand wurde demgegenüber 
eine Zuwachsrate von drei Prozent er
zielt; knapp 9,5 Millionen Tonnen wur
den im Fern.verkehr auf der Straße abge
fahren. Die bedeutendsten Mengen 
stellten die vier Gruppen Mineralölpro
dukte, Chemikalien, Genußmittel und 
Futtermittel, auf die mehr als ein Drittel 
der insgesamt versandten Ladung ent
fiel. Auch im ausgehenden Verkehr gab 
es bei den meisten Gütern gegenüber 
dem Vorjahr nur geringfügige Verände
rungen. Der Anstieg wurde im wesentli
chen durch verstärkte Abfuhren von Mi
neralölprodukten sowie von "besonde
ren Transportgütern" (eine Sammelpo
sition, in der eine Vielzahl der unter
schiedlichsten Stückgüter nachgewie
sen wird) bewirkt. Horst Schlie 

Produktionssteigerung 
in der Grundstoff-
und Produ.ktionsgüter-
herstellung 

Das Verarbeitende Gewerbe in Harn
burg {Betriebe von Unternehmen mit im 
allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten) 
produzierte im ersten Halbjahr 1984 Wa
ren im Werte von 15 Milliarden DM; damit 
wurde das Ergebnis des entsprechen
den Vorjahreszeitraumes um 500 Millio
nen DM oder 3,5 Prozent übertroffen. 
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Einen kräftigen Aufschwung verzeich
neten die Betriebe der Grundstoff- und 
Produktionsgüterherstellung; sie er
reichten insgesamt um 12,8 Prozent hö
here Werte. Am deutlichsten waren die 
Zuwachsraten bei den vom Produktions
wert her am stärksten vertretenen Wirt
schaftszweigen; sie betrugen bei der Mi
neralölverarbeitung plus 12,7 Prozent, 
bei der NE-Metallerzeugung plus 19,3 
Prozent und bei der Chemischen Indu
strie plus 10,0 Prozent. Die Gießereien 
{minus 24,6 Prozent)" und die Gummiver
arbeiter {minus 3,1 Prozent) verzeichne
ten dagegen rückläufige Werte. 

ln den übrigen drei großen Bereichen 
des Verarbeitenden Gewerbes konnten 
die Produktionswerte des ersten Halb
jahres 1983 nicht wieder erreicht wer
den. Die Rückgänge betrugen in der ln
vestitionsgüterherstellung 2,6 Prozent, 
in der Verbrauchsgüterherstellung 2,5 
Prozent und im Nahrungs- und Genua
mittelgewerbe 7,5 Prozent. 

Günther Neuß 

Steigende Investitions
neigung im Verar
beitenden Gewerbe 

Nach der schwachen Investitionstätig
keit im Jahr 1982 haben die Betriebe des 
Verarbeitenden Gewerbes in Harnburg 
ihre Investitionsausgaben 1983 um 3,1 
Prozent auf 1,1 Milliarden DM erhöht. 
Entscheidend für die Gesamtentwick
lung waren die vermehrten Ausgaben für 
Maschinen und Geschäftsausstattun
gen; sie betrugen insgesamt 916 Millio
nen DM und lagen damit um 9,5 Prozent 
höher als im Jahr zuvor. Mehr investiert 
wurde auch für unbebaute Grundstücke; 
die hierfür aufgewendeten 5,4 Millionen 
DM waren vergleichsweise zwar ein"be
scheidener Beitrag, immerhin war er 
aber doppelt so groß wie im Jahr 1982. 
Nur für Gebäude und bebaute Grund
stücke, für die 141 Millionen DM einge
setzt wurden, waren die Investitionsaus
gaben rückläufig {minus 26,4 Prozent). 
ln den vier großen Bereichen des Verar
beitenden Gewerbes ergaben sich für 
die Gesamtinvestitionen folgende Ver
änderungsraten: Grundstoff- und Pro
duktionsgüterherstellung minus 5,2, ln
vestitionsgüterherstellung plus 5,2, Ver
brauchsgütergewerbe plus 42,3 und 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
plus 6, 7 Prozent. 
Neben der Bereitschaft mehr zu inve
stieren war 1983 auch ein verstärktes In
teresse am Leasinggeschäft zu beob
achten. Die Aufwendungen für gemiete
te und gepachtete Anlagegü~er lagen mit 
insgesamt 513 Millionen DM um neun 
Prozent höher als im Vorjahr. 

Günther Neuß 

Blumen- und Zier
pflanzenanbau 

Für den erwerbsmäßigen Blumen- und 
Zierpflanzenanbau bewirtschaften 1984 
in Harnburg 1180 Betriebe eine Anbau
fläche von 526 Hektar. Gegenüber dem 
Vergleichsjahr 1981 verringerte sich da
mit die Zahl der Betriebe um 61 oder fünf 
Prozent, während die Anbaufläche nur 
geringfügig um zwei Prozent abnahm. 
Von der gesamten Anbaufläche entfal
len derzeit 326 Hektar auf den Freiland
anbau und 200 Hektar auf den Anbau in 
Unterglasanlagen. 

Auf dem Freiland wird der größte Teil der 
Fläche zur Vermehrung und Anzucht ge
nutzt { 169 Hektar), insbesondere für 
'Frühlings- und Sommerblumen, Stau
den und Maiblumen. Auch der Anbau 
von Blumen und Ziergehölzen zum 
Schnitt nimmt mit 156 Hektar einen brei
ten Raum ein, wobei Margeriten, Astern, 
Dahlien, Lilien und Chrysanthemen weit 
in den Vordergrund treten. 

Die Flächennutzung in Unterglasanla
gen liegt schwerpunktmäßig bei den 
Schnittblumen { 133 Hektar), gut die 
Hälfte dieser Fläche ist mit Rosen be
pflanzt. Zur Vermehrung und Anzucht 
von Stecklingen und Jungpflanzen wer
den 4 7 Hektar genutzt und für den Anbau 
von Beet- und Balkonpflanzen rund 20 
Hektar. Bei Topf- und Ballenpflanzen 
überwiegen blühende Sorten, Grün
pflanzen und Kakteen fallen dagegen 
weniger ins Gewicht. 

An der Größenordnung der angebauten 
Kulturarten im Freiland und unter Glas 
hat sich gegenüber 1981 nichts verän
dert. Regional konzentriert sich der. An
bau von Blumen und Zierpflanzen auf die 
Vierlande - Kirchwerder, Neuengam
me, Curslack und Altengamme -; drei 
Viertel der Gesamtanbaufläche liegen in 
diesem Gebiet. Grete Warncke 
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Entwicklung der Sterblichk~it im Bundesgebiet 

Die Lebenserwartung nach 
Geschlecht und Alter 

Nach Festst~llungen des Statistischen 
Bundesamtes 1

) beträgt in der Bundes
republik für den Zeitraum 1980/82 die 
durchschnittliche Lebenserwartung ei
nes männlichen Neugeborenen 70,2 
Jahre, die eines neugeborenen Mäd
chens 76,9 Jahre. Frauen leben also im 
Durchschnitt fast sieben Jahre länger 
als Männer. Diese Diskrepanz hat sich 
seit 1871/80 immer mehr herausgebil
det und seit dieser Zeit mehr als verdop
pelt. Gleichzeitig hat sich bei beiden Ge
schlechtern die durchschnittliche Le
benserwartung kräftig erhöht. Bei Mäd
chen stieg sie von 38,5 Jahren ( 1871 I 
80) auf 76,9 Jahre ( 1980/82), bei Jun
gen "nur" von 35,6 Jahren auf 70,2 Jah
re. 
Beim Vergleich der ferneren Lebenser
wartung eines einjährigen Kindes mit der 
eines Neugeborenen ergibt sich, daß die 

') Proebsting, Helmut: Entwicklung der Sterblichkeit; ln: 
Wirtschaft und Statistik, H. 1/1984, S. 13-24. 

eines einjährigen Kindes für die Jahre 
1932/34 und den davorliegenden Zeit
raum viel höher war als die eines Neuge
borenen. Dies ist auf die damals sehr ho
he Säuglingssterblichkeit zurückzufüh
ren. ln den Jahren 1871/80 starben noch 
25 Prozent der männlichen und 22 Pro
zent der weiblichen Kinder im ersten Le
bensjahr. Aber auch bis zum Erreichen 
des zehnten Lebensjahres war die Ster
bewahrscheinlichkeit relativ hoch. Das 
zeigt sich darin, daß 1871/80 ein zehn
jähriges Kind eine etwa gleich hohe fer
nere Lebenserwartung hatte wie ein ein
jähriges Kind. 
Offensichtlich bedingt durch bessere Er
nährung, bessere medizinische Betreu
ung und gesündere Arbeitsbedingun
gen, insbesondere Reduzierung der Ar
beitszeit, hat sich die Lebenserwartung 
in den folgenden Jahrzehnten wesent
lich erhöht. Sie ist hauptsächlich in den 
unteren Altersgruppen gestiegen, bei 
männlichen Neugeborenen von 1871/80 
bis 1980/82 um fast 35 Jahre, bei einem 
30jährigen Mann immerhin noch um elf 
Jahre, bei einem 80jährigen Mann aber 
nur noch um 1,6 Jahre. Aus der Feststel-

Tabelle 1 Entwicklung der Lebenserwartung 

lurig dieser Entwicklung heraus hat sich 
heute die Erkenntnis durchgesetzt, daß 
einer weiteren positiven Entwicklung ei
ne biologische Grenze (bei etwa 90 bis 
100 Jahren) gesetzt ist, die nur in Aus-. 
nahmefällen überschritten werden kann. 

ln der Sterblichkeitsanalyse ist auch un
tersucht worden, welcher Anteil des An
stiegs der Lebenserwartung auf ver
schiedene Zeitabschnitte entfällt. Die 
Zunahme für männliche Neugeborene 
betrug zwischen 1871/80 und 1980/82 
34,6 Jahre. ln den ersten etwa 50 Jahren 
zwischen 1871/80 und 1924/26 stieg die 
Lebenserwartung von 35,6 auf 56,0 Jah
re, also um 20,4 Jahre (59 Prozent), auf 
die restlichen 56 Jahre entfielen dage
gen nur 14,2 Jahre ( 4'1 Prozent). 
Wenn man mit Blick auf Tabe II e 2 
"überprüft, wie rasch die Zunahme der 
Lebenserwartung von 1875 bis 1981 er
folgt, so stößt man auf einige bemer
kenswerte Abweichungen: 
Zunächst fällt auf, daß die Anteilsätze an 
der Zunahme. der Lebenserwartung, ins
besondere 1924/26 und 1932/34, bei al
len dargestellten Altersjahren für männ-

Sterbetafel 1) 
Durchschnittliche fernere Lebenserwartung bei vollendetem Alter von •••• Jahren 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

- männlich -
1871/80 35,58 46;52 46,51 38,45 31,41 24,46 17,98 12,11 7.34 4,10 
1891/1900 40,56 51,85 49,66 41,23 33.46 25,89 19,00 12,82 7,76 4,23 
1901/10 44,82 55,12 51,16 42,56 34.55 26,64 19,43 13,14 7.99 4,38 
1924/26 55,97 62,24 55,63 46,70 38,56 30,05 21,89 14,60 8,74 4.77 
1932/34 59,86 64,43 57,28 48,16 39.47 . 30,93 22,54 15,11 9,05 4,84 
1949/51 64,56 67,80 59.76 50,34 41,32 32,32 23,75 16,20 9,84 5,24 
1960/62 66,86 68,31 59,88 50,34 41,14 31,91 23,10 15,49 9,60 5,24 
1970/72 67,41 68,20 59,68 50,21 41,00 31,77 23,05 15,31 9.35 5,36 
1973/75 68,04 68,70 60,10 50,59 41,27 32,01 23,30 15,54 9,42 5.37 
1975/77 68,61 68,98 60,35 50,84 41,53 32,26 23,56 15,80 . 9,58 5,47 
1977/79 69,36 69,52 60,86 51,31 42,01 32,71 24,00 16,22· . 9,88 5, 71 
1979/81 69,90 69,91 61,22 51,63 42,28 32,94 24,19 16,41 10,01 5,70 
1980/82 70,18 70,11 61,40 51,79 42,42 33,07 24,30 16,51 10,09 5; 73 

- weiblich -

1871/80 38,45 48,06 48,18 40,19 33,07 26,32 19,29 12,71 7,60 4,22 
1891/1900 43.97 53,78 51,71 43.37 35,62 28,14 20,58 13,60 8,10 4,48 
1901/10 48,33 57,20 53.35 44,84 36,94 29,16 21,35 14,17 8,45 4,65 
1924/26 58,82 63,89 ' 57,11 48,09 39.76 31,37 23,12 15.51 9,27 5,06 
1932/34 62,81 66,41 59,09 49,84 41,05 32,33 23,85 16,07 9,58 5,15 
1949/51 68,48 71,01 62,84 53,24 43,89 34,67 25,75 17,46 10,42 5.57 
1960/62 72,39 73.46 64,93 55,17 45.53 36,09 27,00 18,48 11 ,12 . 5,85 
1970/72 73,83 74.32 65,70 55,97 46,30 36,77 27,65 19,12 11,63 6,16 
1973/75 74.54 74.91 66,25 56,49 46,80 37,24 28,10 19,53 11,92 6,31 
1975/77 75,21 75.36 66,67 56,92 47,23 37,66 28,49 19,91 12,22 6,50 
1977/79 76,07 76,05 '67,33 57.56 47,88 38,30 29,10 20,48 12,71 6,89 
1979/81 76,59 76,44 67,70 57,91 48,20 38,60 29,36 20,69 12,87 6,91 
1980/82 76,85 76,66 67,90 58,10 48,37 38,78 29,52 20,82 12,99 6,98 

1) Bis 1932/34 jeweiliges Reichsgebiet, 1949/51 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, danach mit Saarland 
und Berlin (West), ab 1973/75 Sterbetafel mit abgekürzter Berechnung. 
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Tabelle 2 Umfang der Erhöhung 
der Lebenserwartung von 
1871/80 bis 1980/82 für 
ausgewählte Altersjahre 
und Zeitabschnitte 

Vollendetes 
Alter 

in Jahren 

0 

1 

10 

20 

. 30 

40 

50 

60 

70 

80 

Erhöhung der Lebenserwartung 
1871/80 bis 1980/82=100 Prozent 

Ge- 1901/ 1924/ 1932/ 1970/ 
schlecht 10 ~6 34 . 72 

männlich 27 59 70 •92 
weiblich 26 53 63 92 

männlich 36 67 76 92 
weiblich 32 55 64 92 

männlich 31 61 72 88 
weiblich 26 . 45 55 89 

männlich 31 62 73 88 
weiblich 26 44 54 88 

männlich 29 ·65 73 87 
weiblich 25 44 52 86 

männlich 25 65 74 85 
weiblich 23 41 48 84 

männlich 23 62 72 80 
weiblich 20 37 45 82 

männlich 23 57 68 73 
weiblich 18 35 41 79 
männlich 24 51 62 73 
weib).ich 16 31 37 75 
lilännlich 17 41 45 77 
weiblich 16 30 34 70 

liehe Personen höher sind als für weibli
che; das bedeutet, daß sich die Zunah
me der Lebenserwartung für Männer im 
Zeitablauf im allgemeinen verlangsamt 
hat; beispielsweise entfallen bei den 
40jährigen Männern 65 Prozent des Ge
samtzuwachses auf die Zeit bis 1924/ 
26, bei den Frauen dagegen nur 41 Pro
zent. Zum zweiten fällt auf, daß bei hö
herem Alter die Zunahme der Lebenser-

. wartungstärker in der Zeit nach 1924/26 
erfolgte als bei geringerem Alter. Bei 
80jährigen Männern erfolgte die Zunah
me des Alters nur zu 41 Prozent bis 
1924/26, bei 80jährigen Frauen sogar 
nur zu 30 Prozent"2 ). Diese Erkenntnis 
wird auch verdeutlicht bei einer Betrach
tung der Entwicklung der letzten zehn 
Jahre: Von der Gesamtzunahme der Le
benserwartung innerhalb von 105 Jah-

2 ) Proebsting, Helmut: Entwicklung der Sterblichkeit: 
a. a. 0., S. 15/16. 

DER STANDARDtStERTE ALTERSAUFBAU t87t/80UND t979/81 

-- 1871180 
Deulsches 
Reich 

-- 1979/81 
BundeSICPublik 
Otutscht:uld 

ren entfielen auf die Zeit zwischen 1970/ 
72 und 1980/82: 

bei Säuglingen und Einjährigen nur 
acht Prozent, 
bei 40jährigen aber 15 bis 16 Prozent, 
bei 60jährigen 21 bis 27 Prozent 
und bei 80jährigen sogar 23 bis 30 
Prozent. 

Sterblichkeit und Alters
aufbau 

Nicht nur die massenhaften Todesfälle 
während der Kriege oder die Geburten
ausfälle in Zeiten wirtschaftlicher Re
zession beeinflussen die Besetzung der 
einzelnen Altersgruppen der Bevölke
rung. Auch die Entwicklung der Sterb
lichkeit führt zu einer Veränderung des 
Altersaufbaus. Dieser Einfluß kann an
hand einer Modellbevölkerung ("Sterbe-

100 80 60 ~0 10' 1Q ~0 60 80 100 
Tausend Tausend 

Statislischn BundeuFPI UOOJ8 
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tafelbevölkerung") illustriert werden. 
Ausgangszahl ist für die Jahre 1871/80 
und 1979/81 ein Bestand von jeweils 
100 000 männlichen und 100 000 weibli
chen Lebendgeborenen. Auf diesen Be
stand werden Jahr für Jahr die alters
spezifischen Sterbewahrscheinlichkei
len des jeweiligen Beobachtungszeit
raums angewendet. Der so (nach den 
Sterblichkeitsverhältnissen) "standardi
sierte" Altersaufbau für 1871/80 und 
1979/81 ist als "Lebensbaum" im 
Sc h a u b i I d dargestellt. 

Darin macht sich der starke Rückgang 
der Säuglingssterblichkeit in der stärke
ren Besetzung der folgenden Altersjahre 
bemerkbar. So ist zum Beispiel zu er
kennen, daß bei den 50jährigen mehr als 
doppelt soviele Personen vorhanden 
sind wie 105 Jahre zuvor; der Bestand 
der 80- bis unter 90jährigen hat sich so
gar versiebenfacht Aufgrund verringer
ter Sterblichkeit hat sich die Sterbetafel
bevölkerung zwischen 1871/80 und 
1979/81 von etwa 3,6 Millionen auf etwa 
7,0 Millionen männliche und von etwa 
3,9 auf 7, 7 Millionen weibliche Perso
nen, insgesamt also von etwa 7,5 Millio
nen auf etwa 14,7 Millionen Personen er
höht. 

Betrachtet man den Anteil bestimmter 
Altersgruppen an der Sterbetafelbevöl
kerung im Zeityergleich, so wird deut
lich, daß die älteren Altersgruppen zah
lenmäßig an Gewicht gewinnen. Der An
teil der unter 20jährigen seit 1871/80 hat 
sich allein aufgrund der Verringerung 
der Sterblichkeitwesentlich vermindert, 
der Anteil der 60jährigen und älteren 
deutlich erhöht. Der Anteil der 60jähri-

Tabelle 3 Altersstruktur der Sterbe
tafelbevölkerung 1871/80 
und 1979/811) 

Männlich Weiblich 

Alter in Jahren 1871/80 1979/81 1871/80 1979/81 

% 

unter 10 19,2 14,0 18,6 12,8 
10 bis unter 20 16,9 1 ~.9 16,4 12,8 

unter 20 ~6,1 27,9 ~5.0 25,6 

20 bis unter ~0 15,8 1 ~.8 15,5 12,7 
~0 bis unter 40 14,4 1~,6 14,1 12,7 
40 bis unter 50 12,6 1~,2 12,5 12,5 
50 bis unter 60 10,2 12,~ 10,7 12,0 

20 bis unter 60 5~,0 52,8 52,7 49,9 

60 bis Wlter 70 7,0 10,~ 7.7 11,1 
70 bis unter 80 ~.2 6, 6 ~.8 8,8 
80 bis unter 90 0,6 2,2· 0,8 4,2 
90 und älter 0,0 0,2 o,o 0,4 

60 und älter 10,9 19,3 12,~ 24,4 

Insgesamt 100 100 100 100 

1) Ausgehend jeweils VOl1 einer Zahl von 100 000 
männlichen und 100 000 weiblichen Lebendge
borenen (Summe der Uberlebenden der Sterbe
ta.feln 1871/80 und 1979/81). 

genund älteren an der Sterbetafelbevöl
kerung steigt 

1871/80 .1979/81 
beiden 
Männern von 10,9 auf 19,3 % 
Frauen von 12,3 · auf 24,4 % 
Bei den 90jährigen und älteren ist diese 
Zunahme am höchsten. 

Lebenserwartung und 
Familienstand 

Verheiratete Personen haben - unab
hängig vom Geschlecht - eine höhere 

Lebenserwartung als nichtverheiratete. 
Zum Beispiel würde ein verheirateter 
30jähriger Mann im Durchschnitt noch 
43,2 Jahre zu leben haben, wohingegen 
bei den ledigen, verwitweten und ge
schiedenen Männern dieses Alters die 
fernere Lebenserwartung zum Teil we
sentlich unter 40 Jahren liegt. 

GeschiedeneMännerund Frauen haben 
gleichermaßen eine geringere Lebens
erwartung als ledige und auch als ver
witwete Personen. Unterschiede gibt es 
jedoch hinsichtlich der Lebenserwar
tung von verwitweten und ledigen Perso
nen. Hier liegt die Lebenserwartung von 
Witwen durchweg etwas höher als 'die 
Lebenserwartung lediger Frauen. Bei 
den Männern ist dies umgekehrt. 

Todesursachen und 
Lebenserwartung 

Fast die Hälfte aller Todesfälle männli
cher Personen im Alter von 15 bis 24 
Jahren ist eine Folge von Kraftfahrzeug
unfällen, fast 20 Prozent beruhen auf 
Selbstmord. ln diesem Zusammenhang 
stellt sich die Frage, um wieviele Jahre 
die Lebenserwartung höher läge, wenn 
es keine Kraftfahrzeugunfälle gäbe. Die 
Berechnung einer entsprechenden Ster
betafel (mit und ohne Verkehrstote) wur
de für 1981 vorgenommen. Sie ergab, 
daß die Lebenserwartung eines männli
chen Neugeborenen bei Ausschaltung 
der Todesursache "Kraftfahrzeugunfäl-

Tabelle 4 Lebenserwartung 1979/81 nach Geschlecht und Familienstand für ausgewählte Altersjahre 

in Jahren 

Vollendetes Männer Frauen 
Alter 

in Jahren ledige verheiratete verwitwete geschiedene ledige verheiratete verwitwete geschiedene 

20 47.9 52,8 43,4 56,3 58,5 53,8 
30 38,6 43,2 36,6 34,4 46,6 48,7 46,9 44.3 
40 29,8 33.7 28,2 25,8 37.3 39,1 37,8 35,2 
50 22,1 24,8 21,0 18,7 28,5 29,8 28,9 26,6 
60 15,5 16,8 14,6 12,8 20,2 21,0 20,5 18,4 
70 9,8 10,3 9,2 7,9 12,7 13,0 12,8 11,0 
80 5,7 6,0 5,4 4.1 6,8 6,9 6,9 5,0 
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le", um etwas mehr als sechs Monate 
steigen würde. Hier ist zu berücksichti
gen, daß diese spezielle Todesursache 
nur bei Männern einer Altersgruppe so 
gehäuft eintritt. Insgesamt macht sie we
niger als zwei Prozent aller Sterbefälle 
aus. 
Bei Ausschaltung bösartiger Neubildun
gen würde nach einer Berechnung für 
die Weltgesundheitsorganisation aus 
dem Jahr 1970 die Lebenserwartung um 
2,5 Jahre, bei Eliminierung der Todesur
sache "Erkrankungen des Kreislaufsy
stems" um 6,8 Jahre steigen 3). 

3 ) Quelle: Chiang, C. L., Life Table and Mortality Analysis, 
World Health Organizalion, o. 0., o. J. s. 186. 

Entwicklung der Säuglings
sterblichkeit 

Um 1900 gab es im damaligen 
Reichsgebiet (mit weniger Einwohnern 
als im heutigen Bundesgebiet) etwa 
dreimal soviel Lebendgeborene, aber 
57mal soviel im ersten Lebensjahr Ge
storbene wie heute. Die Zahl der Säug
lingssterbefälle ging von 420 223 im 
Jahr 1901 auf 45 252 im Jahr 1950 und 
auf 6782 Fälle im Jahr 1982 zurück. Die 
Ziffer sank von 207 je 1 000 Lebendgebo
rene im Jahr 1901 auf elf je 1000 Le
bendgeborene im Jahr 1982. 
Im Hinblick auf Geschlecht, Legitimität 
und Nationalität der Lebendgeborenen 

Tabelle 6 Säuglingssterblichkeit nach Bundesländern 1) 

Tabelle 5 Entwicklung der Säuglings
sterblichkeit nach 
Geschlecht und Legitimität 

Im ersten Lebenajahr Gestorbene 
je 1 000 Lebendgeborene 

Jahr Jungen Mädchen 
ins-

gesamt ehelich nicht 
ehelich 

nicht-
ehelich ehelich 

1901 207 210 }60 178 }17 
1910 162 166 276 1}8 2}6 
1920 1}1 1}1 248 106 211 
19}0 85 88 1}7 70 112 
19}8 60 64 108 49 8} 

1950 55,} 
66:4 1960 }},8 }5,8 27.9 57 ,o 

1965 2},8 25,4 49,8 19,9 41,4 
1970 2},4 25,5 46,9 19,0 }6,4 
1975 19,7 21,2 }7 ,o 16,4 26,7 

1980 12,7 1·},6 21,1 10,9 16,1 
1981 11,6 12,6 18,1 9,8 14,4 
1982 10,9 11,6 16,7 9,2 14,9 

Deutsche 10,6 11,1 16,9 8,9 14,4 
Ausländer 1 },6 15,1 15,2 11,} 20,} 

Gestorbene im ersten Lebensjahr je 1000 Lebendgeborenen 

Jahr Schleswig- Nieder- Nordrhein- Rheinland- Baden-Harnburg Bremen Hessen 
Holstein sachsen Westfalen Pfalz Württemberg 

1950 49,2 43.5 49,1 41,7 61,5 46,4 52,8 50,9 

1951 45.7 40,4 48,2 ~ 59,7 .ßl 54.4 49,2 

1952 41,6 32,3 44,0 37,0 53,6 40,4 51,6 44.4 

1953 ~ .E.!1 42,2 38,1 53,6 38,0 47·,2 41,5 

1954 . Ihl. 29,6 38,1 33,8 49,2 36,4. 45.1 39,1 

1955 38,4 33.1 38,2 .lli2. 46,8 35,9 41,8 37,0 

1956 37,5 27,9 .llil 21.:..!!. 43,1 32,9 44,1 34.4 

1957 32,8 30,2 33,4 27,5 40,2 ..2.1..tl 37,6 32,9 

1958 32,6 ~ 32,4 27,6 40,0 .22.L2. 38,7 33,5 

1959 32,0 .?2.:1 29,8 25,0 38,2 30,4 40,4 30,5 

1960 ~ ~5,6 29,2 28,0 37,1 31,2 36,9 30,5 

1961 28,7 ~ 29,5 ~ 34.4 ~ 34.5 ~ 
1962 24,1 24,7 26,7 23,7 . 31 '7 26,3 32,2 26,7 

1963 22,1 22,1 ~ 20,4 29,3 24,8 28,7 25,6 

1964 ~ 19,0 ~ 19,6 27,0 23 •. 7 2711 23,6 

1965 20,2 17,2 ~ 18,6 25,4 22,5 23,8 23,2 

1966 20,6 2!!.!.2. 21,9 20,7 25,1 22,9 24,1 21,8 

1967 2hl. 17,2 21 '1 21.z.2. 24,7 21,9 24,5 20,6 

1968 20,0 .!.2..t2. 21.4 1.1.z..2. 24,1 22,3 24,0 ~ 
1969 22,0 20,7 ~ ~ 24,5 23,1 25,1 32..r..§. 

1970 21 '7 21,2 23,6 18,7 23,8 23,4 25,2 20,8 

1971 ~ 22,6 21,8 23,3 24,8 23,9 22,7 20,6 

1972 19,5 22.!! 22,1 ~ 24,7 22,8 23,8 19,3 

1973 21,5 23,6 23,0 22,6 24,4 21,8 24,3 19,5 

1974 ~ ~ 21,9 25,9 23,2 21,5 22,3 1.1.z..2. 
1975 18,8 .!.L..!. 19,8 22,6 21,3 19,2 21,3 16,9 

1976 16,3 16,2 17,3 '18' 1 19,7 16,4 19,2 14,0 

1977 13, 3 14,9 15,7 17,8 17,3 13,7 15,8 ~ 
1978 14,6 15,8 14,2 13,8 16,5 14,0 17,7 11 '7 

1979 12,9 ~ 13,3 13,8 15,9 13,9 ~ 10;5 

1980 .!1..t.§. 22.z2. 11,9 14,9 14,8 .1.W. 12,9 .:!.2.d 

1981 11,3 10,1 10,9 13,4 13,6 10,7 11,3 ....2..!1. 
1982 10,3 11 .4 10,4 ..1!2. 12,6 ...2.!.2. 11,0 ...2.!1 

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in·den vorangegangenen 12 Monaten. 

Anmerkung: Unterstrichen sind jeweils die Ziffern der. vier Länder mit der geringsten Ziffer. 
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Bayern Saariand Berlin 
(West)' 

63,2 62 57' 1 

59.7 52 48,1 

52,8 53 48,3 
47,8 53 55,7 
44,8 50 51,0 

43.9 49 45.3 
40,4 45,6 43,5 
39,5 43,0 35.9 
38,1 39.4 39,0 
36,5 37 r·5 35,6 
36,3 38,4 35,0 

34.3 33,2 33,0 
31,0 32,6 33,2 
28,8 31,8 30,3 
27,0 29,6 28,4 

25,5 27,3 26,3 
25,6 24;2 26,5 
23,9 28,0 25,5 
23,5 29,6 24,5 
23,8 28,3 27,2 
24,5 27,4 25,6 

23,5 26,2 28,1 
21,9 27,0 23,7 
22,8 22,8 22,2 
20,4 25,6 2hl 
.!.2.J. 24,1 20,7 
17,3 19,7 .:!.§.d 
15,5 18,9 16,9 

~ 21,4 15,0 
12,6 16,6 14,7 
12,5 15,6 14,9 

11 '3 12,9 13,4 

...2.!.2. 10,7 14,3 
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gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede 
in der Säuglingssterblichkeit. Ordnet 
man die jeweiligen Säuglingssterbezif
fern nach ihrer Größe, so ergibt sich für 
1982 folgende Reihe: 

· Säuglings
sterbeziffer 

je 1000 
Lebendgeborene 

1. weiblich, ehelich, deutsch· 8,9 
2. männlich, ehelich, deutsch 11,1 
3. weiblich, ehelich, nichtdeutsch 11,3 
4. weiblich, nichtehelich, deutsch 14,4 
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5. männlich, ehelich, nichtdeutsch 15,1 
6. männlich, nichtehelich, nichtdeutsch 15,2 
7. männlich, nichtehelich, deutsch 16,9 
8. weiblich, nichtehelich, nichtdeutsch 20,3 

Es ist erkennbar, daß weibliche Säuglin
ge eine geringere Sterblichkeit als 
männliche haben, ferner, daß ehelich 
geborene Säuglinge. eine geringere 
Sterblichkeit als nichtehelich geborene 
und deutsche Säuglinge eine geringere 
Sterblichkeit als nichtdeutsehe Säuglin
ge aufweisen. 

Nach Bundesländern differenziert zeigt 
sich, daß 1982 bereits vier Länder, näm
lich Bremen, Baden-Württemberg, Bay
ern und Hessen, eine Ziffer von weniger 
als 10,0 Gestorbene im ersten Lebens
jahr je 1 000 Lebendgeborene erreicht 
haben. Harnburg lag mit einem Wert von 
11,4 vor Berlin an vorletzter Position, 
nachdem es in den nachgewiesenen 
rund dreißig vorherigen Jahren stets ei
ne Stelle unter den ersten vier Ländern 
mit geringster Säuglingssterblichkeit 
eingenommen hatte. Jens Gerhardt 

345 



Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen 

Methodische Bemerkungen 

Die Daten in diesem Bericht beziehen 
sich auf Unfälle bei der Lagerung und 
beim Transport wassergefährdender -
überwiegend flüssiger und wasseremul
gierender - Stoffe. Dabei muß berück
sichtigt werden, daß im Rahmen der seit 
1975 jährlich durchgeführten Erhebung 
zwar die Zahl der Unfälle den Meldestel
len bekannt ist, in einigen Fällen jedoch 
nicht immer die ausgelaufenen Flüssig
keitsmengen ermittelt werden konnten. 
Bei diesen Ereignissen handelt es sich 
aber - gemessen am Schadstoffvolu
men der verunfallten Behälter- um ver
gleichsweise "kleinere" Unfälle; so daß 
die Aussagefähigkeit der Statistik da
durch nicht geschmälert wird. 

Die Entwicklung seit 1975 zeigt sowohl 
hinsichtlich der Unfallhäufigkeit als auch 
im Hinblick auf die bei Unfällen ausge
laufenen Flüssigkeitsmengen außeror
dentlich starke Schwankungen. 

Um einen Einblick in die Unfallstruktur zu 
gewinnen, erschien es daher zweckmä
ßig, die Ergebnisse von einigen Jahren 
zusammenzufassen. Es wurde deshalb, 
der Zeitraum 1980 bis 1983 zugrunde 
gelegt. 

Die Erhebung beschränkt sich nach dem 
Wortlaut des Gesetzes auf das Unfallge-

Tabelle 1 Unfälle bei Lagerung und 
Transport wassergefähr
dender Stoffe 1975 bis 1983 

Angaben 1 ) über 

Unfälle nicht ins- aus-
Jahr gesamt gelaufene wieder-

Anteil 
Mengen· gewonnene 

Mengen 

Anzahl m} % 

- bei der Lagerung -

1975 175 127,9 97,8 76,5 
1976 242 1 024,0 }28,0 }2,0 
1977 159 2}},4 97,8 41,9 
1978 201 274,8 }1,1 11,} 
1979 211 1}7 ,6 16,9 12,} 
1980 160 112,4 2},9 21,} 
1981 65 52,1 7,8 15,0 
1982 64 7 ,} 5,8 79.5 
198} 112 8 }}9,5 6 257.7 75,0 

- beim Transport -

1975 58 112,1 }7. 5 }}, 5 
1976 67 47},0 26,6 5,6 
1977 21 4}, 7 17,1 }9,1 
1978 69 1}5,9 11},1 8},2 
1979 97 514,5 242,5 47,1 
1980 10} 154,2 5},5 }4, 7 
1981 86 472,1 125,4 26,6 
1982 122 }25,6 12,4 },8 
1983 58 64,1 29,6 46,2 

1) soweit gemeldet. 
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schehen bei .der Lagerung und beim 
Transport wassergefährdender Stoffe.· 
Schadensfälle unbekannten Hergangs 
(zum Beispiel "Ölteppich" auf einem Ge
wässer ohne feststellbaren Verursa
cher) oder vorsätzliches Einleiten ge
fährlicher Stoffe in Gewässer, in Siele 
und in das Erdreich finden in diese Stati
stik keinen Eingang. Die Daten können 
damit keine vollständige Auskunft über 
die Belastung der Umwelt mit wasserge
fährdenden Stoffen geben. Sie spiegeln 
in erster Linie das Unfallrisiko beim La
gerungs- und Transportgeschehen wi-
der. · 

Ein Drittel der Auslaufmenge 
wiedergewonnen 

Von 1980 bis 1983 wurden in Harnburg 
770 Lagerungs- und Transportunfälle 
bekannt, bei denen wassergefährdende 
Stoffe in Oberflächengewässer oder in 
das Erdreich ausgelaufen waren. Das 
Gesamtvolumen der bei diesen Unfällen 
registrierten Flüssigkeit betrug rund 
9500 Kubikmeter, das heißt im Durch
schnitt kam auf jeden Unfall eine Aus
laufmenge von 14,7 Kubikmetern. Gut 
3000 Kubikmeter (fast ein Drittel) wur
den nach sofort eingeleiteten Bergungs
maßnahmen auf irgend eine Weise wie
dergewonnen, wodurch die Belastung 
der Umwelt vermindert werden konnte. 

Nach Schadstoffen untergliedert, stellte 
die Position "übrige organische Stoffe" 
die größte Menge (87 Prozent). ln dieser 
Rubrik sind überwiegend tierische Fette 
enthalten. Bei dem Kühlhausbrand des 
Jahres 1983 waren riesige Mengen, vor 
allem Butter, geschmolzen und ausge
laufen. Durch dieses einmalige Ereignis 
wird die Struktur der nachgewiesenen 
Schadstoffe außergewöhnlich stark be
einflußt. Läßt man die Folgen dieses 
Brandes außer Ansatz, so setzt sich der 
Rest· der ausgelaufenen Flüssigkeiten 
fast ausschließlich aus Rohöl und den 
verschiedenen Mineralölprodukten zu
sammen. 

Bei den Lagerungsunfällen 
überwiegen Mineralölprodukte 

Rund 400 Unfälle ereigneten sich in der 
Referenzperiode bei der Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen. ln 289 

Fällen konnte das Volumen der dabei 
ausgelaufenen Flüssigkeit ermittelt wer
den, insgesamt 8500 Kubikmeter. Ein 
Blick auf die Angaben der Tabe II e 1 
macht deutlich, daß das Jahr 1983 mit 
abnorm hohen Werten völlig aus dem 
Zusammenhang fällt. Ursächlich war da
bei der schon erwähnte Kühlhausbrand 
in diesem Jahr. Trotz Errichtung von Ge
wässersperren, Abdämmung der Siele 
und vieler anderer Maßnahmen der 
Schadensbekämpfung drangen zusam
men mit dem Löschwasser 8300 Kubik
meter in die Kanalisation, vor allem aber 
auch in die Oberflächengewässer (Grä
ben und Kanäle) und führten zu erhebli
chen Verschmutzungen. Dies waren fast 
98 Prozent der in dem zugrundegelegten 
Zeitraum registrierten Schadensmenge. 
Nur 25 Prozent der bei der Brandkata
strophe ausgelaufenen Substanzen 
konnten, überwiegend durch Abpum
pen, aufgefangen werden. 

Sieht man einmal von diesem Unfall ab, 
so ist festzustellen, daß bei den übrigen 
Lagerungsunfällen zwischen 1980 und 
1983 im Durchschnitt nur knapp 0,5 Ku
bikmeter an Schadstoffen ausgelaufen 
sind. Diese relativ geringe Menge ist 
wohl dämit zu erklären, daß es sich in der 
Hauptsache um oberirdisch installierte 
und vergleichsweise kleine Tanks han
delte, in der Regel mit Füllkapazitäten 
von nicht mehr als drei Kubikmetern. Im 
Gegensatz zur unterirdischen Lagerung 
werden Leckagen relativ schnell ent
deckt und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet. Es überrascht deswegen 
auch nicht, daß die Wiedergewinnungs
quote bei der großen Masse von Lage
rungsunfällen mit 63 Prozent erstaunlich 
hoch ist. 

Fast die Hälfte aller Unfälle ergab sich im 
Zusammenhang mit der Lagerung von 
leichtem Heizöl vorwiegend in Haushal
ten. Allerdings waren die ausgelaufenen 
Olmengen mit durchschnittlich 0,4 Ku
bikmetern vergleichsweise gering. 
Deutlich höher lag die mittlere Verlust
menge bei Unfällen mit schwerem Heiz
öl, die sich auf immerhin einen Kubik
meter belief. Dies dürfte darauf zurück
zuführen sein, daß schweres Heizöl aus-
· schließlich industriell genutzt wird und 
die in den Betrieben verwendeten Behäl
ter erheblich größer sind als die in priva
ten Haushalten. Ein ebenso hohes Aus
laufvolumen ist bei der Position "andere 
Mineralölprodukte" zu beobachten. Da
hinter verbergen sich vielfach Maschi-
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Tabelle 2 Unfälle bei Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe 1980 bis 1983 nach Unfallfolgen und Stoffarten 

darunter mit Angaben über ohnelmit 

Unfälle gelagerte 

Stoffart 

Anorganische Säuren und Laugen 
Andere anorganische Stoffe 
Rohöl 
Vergaserkraftstoff 
Leichtes Heizöl und Diesel
kraftstoff 
Schweres Heizöl 
Altöl 
Andere Mineralölprodukte 
Ubrige organische Stoffe 

Anorganische Stoffe 
Rohöl 
Vergaserkraftstoff 

Zusammen 

Leichtes Heizöl und Diesel
kraftstoff 
Schweres Heizöl 
Altöl 
Andere Mineralölprodukte 
Ubrige organische Stoffe 

insgesamt 

Anzahl 

2 
11 

1 
17 

187 
50 
46 
70 
17 

401 

3 
8 
3 

123 
132 

6 
84 
10 

bzw. 
beför-
derte 
Menge 

m3 

0,6 
805,0 

-
105,1 

1 985,3 
1 061,7 

6,1 
11 231,4 

8 475,0 

23 670,2 

175,0 
73 770,0 

5,0 

46 123,1 
8 212,0 

-
987,1 

6 056,8 

wieder-ausgelaufene Unfall-gewonnene Menge folgen Menge 

Anzahlj m3 Anzahlj m3 

- bei der Lagerung -

1 2,0 - - 1 1 
4 1,6 4 0,4 2 8 
1 o, 1 1 - - 1 

11 4.4 2 4.1 5 9 

127 52,6 50 47,5 3 157 
45 44.4 13 34.5 2 40 
24 2,7 10 2,4 5 40 
61 61,9 17 42,8 - 70 
15 8 341,6 5 2 084,3 - 16 

289 8 511.3 102 2 216,0 18 342 

- beim Transport -

3 6,1 1 4,5 - 3 
8 606,7 3 504,9 3 5 
3 0,7 1 0,6 1 2 

117 175,6 36 96,9 12 111 
129 182,3 58 161.3 34 98 

6 5,0 3 1,5 4 2 
81 25,8 24 22,1 12 72 
10 13,9 7 3.3 6 4 

Zusammen 369 135 329,0 357 1 016,1 133 795,1 72 297 

1) Mehrfachnennungen möglich. 
2) einschließlich Grundwasser und Beeinträchtigung von Wasserbauwerken. 

nenöle (Getriebe- und Hydrauliköle, 
Gleitöle und sonstige Schmierstoffe) so
wie stark ölhaltiges Bilgenwasser. Die 
weitaus größte Verlustmenge trat mit 
durchschnittlich vier Kubikmetern bei 
Unfällen mit Vergaserkraftstoffen auf, 
doch glücklicherweise ereigneten sich 
derartige Unfälle sehr selten. Noch un
bedeutender waren die Unfälle mit Altöl, 
bei denen im Durchschnitt nur eine Aus
laufmenge von 0,1 Kubikmetern ver
zeichnet wurde, während Lagerungsun
fälle mit Rohöl, anorganischen Säuren 
und Laugen so gut wie keine Rolle spiel
ten. 
Die nach Lagerungsunfällen ergriffenen 
Sofortmaßnahmen 1 ) bestanden na
mentlich bei Ölunfällen in erster Linie im 
Aufbringen von Bindemitteln (33 Pro
zent). Fast ebenso häufig wurde der ver
unreinigte Boden ausgehoben (32 Pro
zent). ln 25 Prozent der Fälle mußte der 
ausgelaufene Stoff in andere Behälter 
umgefüllt werden, oder es wurden nach 
dem Einbringen von Sperren die Schad
stoffe abgepumpt bzw. abgeschöpft (23 
Prozent). 
Bei leichtem Heizöl gelang es zu 90 Pro
zent die am Unfallort ausgelaufenen 
Mengen zurückzugewinnen. Auch 

')Hier waren Mehrfachneuerungen möglich. 
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schweres Heizöl konnte zum größten 
Teil beseitigt werden: Hier lag der Wie
dergewinnungsanteil bei 78 Prozent. 
Beachtlich waren die Ergebnisse bei 
Vergaserkraftstoffen (93 Prozent) und 
bei Altöl (89 Prozent), die aber wegen 
der geringen Auslaufmengen ohnehin 
kaum eine Gefährdung der Umwelt dar
stellten. Nicht so erfolgreich war die 
Schadensbekämpfung von organischen 
Stoffen, auf deren Ursache bereits im 
Zusammenhang mit dem Kühlhaus
brand hingewiesen wurde. -
Bei der Analyse der Unfallursachen 
steht man vor der besonderen Schwie
rigkeit, daß bei 43 Prozent aller Lage
rungsunfälle zum Zeitpunkt der Erhe
bung die Unfallursache nicht bekannt 
war. Vernachlässigt man diese Unfälle, 
so war jeder vierte Unfall zwischen 1980 
und 1983 auf "menschliches Versagen" 
zurückzuführen: Am häufigsten wurden 
Sicherheitsbestimmungen nicht beach
tet, vorne~mlich beim Füllen der Behäl-

. ter (zum Beispiel mit zu hohem Druck). 
Bei Tanks jüngeren Datums war der 
Grund vergleichsweise häufig ein Mon
tagefehler. Jeder fünfte Unfall war durch 
Beschädigung der Behälter entstanden, 
und zwar zumeist an der Behälterwan
dung oder an den Füll- und Verbin
dungsleitungen. Bei sieben Prozent lag 
Korrosion der Behälteranlage vor. 

Unfallfolgen 1) 

Verunreinigung Gefähr- Ohne 

dung Angabe 
zu einer des eines einer Unfall-des Wasser-Kanal- Gewäs- Klär- folgen Bodens sers 2) ver-netzes anlage sorgung 

Anzahl 

- 1 - - - -
3 1 5 - - 1 
- - 1 - - -
8 4 2 - - 3 

88 24 49 - - 27 
19 2 14 - - 8 
19 9 15 - - 1 
26 10 37 1 1 -

8 5 11 1 - 1 

171 56 134 2 1 41 

1 1 2 - - -- - 7 - - -
1 - 1 - - -

17 4 96 - - -
7 3 119 - - -
- - 6 - - -
8 3 62 - - -
1 .3 6 1 - -

35 14 299 1 - -

Bei Transportunfällen Rohöl 
dominierend 

Von 1980 bis 1983 ereigneten sich in 
Harnburg insgesamt fast 370 Schäden 
beim Transport von wassergefährden
den Gütern vor allem durch Tankfahr
zeuge und Schiffe. 40 Prozent der Unfäl
le waren durch Seeschiffe, 26 Pozent 
durch Binnenschiffe und 19 Prozent 
durch Straßen- und Schienenfahrzeuge 
hervorgerufen. Rohrleitungsunfälle wur
den kaum vermerkt (ein Prozent). Bei 14 
Prozent der Ereignisse lagen keine An
gaben zum Transportmittel vor. 
Die bei Transportunfällen festgestellten 
Schadstoffmengen beliefen sich in der 
Referenzperiode auf ungefähr 1000 Ku
bikmeter; dies sind etwas weniger als ein 
Prozent des in den Transportbehältern 
beförderten Volumens. Durch die am 
Unfallort eingeleiteten Maßnahmen 
konnten 795 Kubikmeter wassergefähr
dender Stoffe unschädlich gemacht 
werden, dies entspricht 78 Prozent der 
gesamten Auslaufmenge. Von den ver
bleibenden 221 Kubikmetern ging eine 
Gefährdung der Umwelt aus: Fast 300-
mal wurde ein Gewässer, 35mal der Bo
den verunreinigt und 14mal drangen die 
Schadstoffe in die Kanalisation. 
Bei den ausgelaufenen Flüssigkeiten 
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Tabelle 3 Unfälle bei Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe 1980 bis 1983 
nach getroffenen Sofortmaßnahmen und Stoffarten 

Getroffene Sofortmaßnahmen 1) 

davon 

Verhinderung Ein-
Unfälle' weiteren Auf- Ausheben bringen weitere ohne 

insgesamt Umpumpen bringen Angaben Stoffart zus.ammen in von Sofort-

Anorganische Säuren und Laugen 
Andere anorganische Stoffe 
Rohöl 
Vergaserkraftstoff 
Leichtes Heizöl und Diesel
kraftstoff 
Schweres Heizöl 
Altöl 
·Andere Mineralölprodukte 
Ubrige organische Stoffe 

Anorganische Stoffe 
Rohöl 
Vergaserkraftstoff 

Zusammen 

Leichtes Heizöl und Diesel
kraftstoff 
Schweres Heizöl 
Altöl 
Andere Mineralölprodukte 
Übrige organische Stoffe 

Zusammen 

1) Mehrfachnennungen möglich. 

2 
11 

1 
17 

187 
50 
46 
70 
17 

401 

3 
8 
3 

123 
132 

6 
84 
10 

369 

handelte es sich beinahe ausschließlich 
um Rohöl (607 Kubikmeter) und Mineral
ölerzeugnisse (389 Kubikmeter) . .Die 
großen Rohölmengen sind zurückzufüh
ren auf zwei Tankerunfälle: 1981 lief im 
Hafen vor Neumühlen ein Großtanker 
auf Grund und verlor durch ein Leck ca. 
400 Kubikmeter Rohöl. 1982 waren 
durch einen weiteren Unfall infolge eines 
Defekts an der Behälteranlage etwa 200 
Kubikmeter ausgelaufen. Etwa drei 
Viertel der Schadstoffe konnten bei die
sen Unfällen durch Einbringen von Öl
sperren, Abpumpen sowie durch eine 
Reihe anderer Bergungsmaßnahmen, 
die speziell für Ölunfälle Anwendung fin
den, aufgefangen werden. Bei den übri
gen Rohölunfällen, die sich in erster Li
nie gleichfalls auf dem Wasser ereigne
ten, wurde eine durchschnittliche Ver
lustmenge von nur einem- Kubikmeter je 
Unfall registriert. Dabei gelang es, den 
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verun- Gewässer- zu den von andere reinigten maß-
Aus- Aus- Behälter Binde- Bodens sperren, nahmen Maß-

laufans breitans mitteln abpumpen, nahmen 

Anzahl 

- bei der Lagerung -

2 - 1 - -
14 - - 1 4 

1 - - - 1 
22 2 1 1 1 

344 13 16 71 91 
79 8 11 10 )3 
56 3 2 7 7 
69 5 7 8 12 
42 7 7 4 2 

629 38 45 102 131 

- beim Transport -

9 2 1 1 
14 2 3 1 

5 - - 2 

159 22 17 12 
190 32 19 28 

9 3 - -
93 13 8 15 
21 3 2 2 

500 77 50 61 

größten Teil durch Sofortmaßnahmen 
zurückzugewinnen. 
Auch Mineralölprodukte tauchen häufig 
als Schadstoffe bei Transportunfällen 
auf. Hier sind vor allem das leichte Heiz
öl und die Dieselkraftstoffe (176 Kubik
meter) sowie das schwere Heizöl ( 182 
Kubikmeter) hervorzuheben. Die Posi
tion "andere Mineralölprodukte" (26 Ku
bikmeter) beinhaltet hauptsächlich 
Schweröl, das als Abfallprodukt aus der 
Braunkohleverarbeitung häufig zur Be
heizung von Gewächshäusern genutzt 
wird. Altöl und Vergaserkraftstoffe wa
ren- wie auch bei den Lagerungsunfäl
len - von geringer Bedeutung. Insge
samt betrug bei Mineralölerzeugnissen 
das Auslaufvolumen im Mittel etwa einen 
Kubikmeter, wovon fast drei Viertel auf
gefangen wurden. 
Bei jedem dritten Schadensfall wurden 
Sperren eingebracht und die Schadstof-

-
2 
1 

22 
11 
-

12 
4 
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abschöpfen 

- - 1 -
1 4 3 1 
- - - -
6 3 7 1 

74 45 27 7 
12 11 12 2 
13 14 8 2 
13 11 7 6 

8 5 9 -
127 93 74 19 

1 1 3 -
- 4 - 2 
1 - 1 -

11 38 16 21 
12 54 25 9 
- 3 2 1 
4 24 12 5 
2 6 - 2 

31 130 59 40 

fe abgepumpt bzw. abgeschöpft. Bei 17 
Prozent der Unfälle konnten die - noch 
nicht ausgelaufenen - Flüssigkeiten in 
andere Behälter umgefüllt werden, und 
in 14 Prozent der Geschehnisse wurden 
Bindemittel aufgetragen. 
Hinsichtlich der Unfallursachen ist fest
zustellen, daß menschliches Versagen 
und technische Mängel die Transportun
fälle kennzeichneten. Im Schiffsverkehr 
ereigneten sich die meisten Unfälle beim 
Laden und Löschen. Nur relativ wenige 
Unfälle geschahen beim eigentlichen 
Transportvorgang. Im Straßen- und 
Schienenverkehr erwies sich das Füllen 
und Entl.eeren der Behälter als beson
ders unfallträchtig. Nur jeder fünfte Un
fall stand im Zusammenhang mit einer 
Kollision im Straßenverkehr. Anzumer
ken ist- ähnlich wie bei den Lagerungs
unfällen - eine relativ hohe Dunkelzif
fer. Johannes Marx 
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Museen in Hamburg 

"So farbig sind Hamburgs Museen" l_au
tete vor einigen Jahren ein Werbeslogan 
der großen staatlichen Museen unserer 
Stadt. Noch farbiger wird die Palette der 
Schausammlungen, wenn man. die be
trächtliche Anzahl nichtstaatlicher Mu
seumseinrichtungen in Harnburg hinzu
nimmt. Viele dieser zumeist kleineren 
und oftmals nur wenig bekannten "ande
ren" Museen haben sich im Jahr 1984 
dankenswerterweise an einer vom Ver
band Deutscher Städtestatistiker durch
geführten Umfrage des Deutschen Städ
tetages mit beteiligt, so daß erstmals ein 
weitgeharid vollständiger statistischer 
Überblick über die in Harnburg beste
henden Museen gewonnen werden 
konnte. 
1983 zählten die staatlichen und priva
ten hamburgischen Schausammlungen 
insgesamt rund 1 ,3 Millionen Besucher, 
darunter mehr als ein Sechstel in den 
kleineren Museen. Im Durchschnitt sind 
damit vier von fünf Einwohnern der Stadt 
1983 einmal im Museum gewesen. Diese 
rechnerische Durchschnittsangabe soll 
aber nicht verdecken, daß sich manche 
Besucher nicht nur einmal, sondern 
mehrmals im Jahr Museumsausstellun
gen ansehen und daß nicht nur Hambur
ger, sondern auch Auswärtige die ham
burgischen Museen besuchen. 

Die meisten Hamburger Museen haberi 
ihren Schwerpunkt auf geschichtlichem, · 
heimatgeschichtlichem oder heimat
kundlichem Gebiet. Auf die Ausstel
lungsstätten diese Komplexes entfiel mit 
annähernd 570 000 Personen - grob 
gerechnet - die Hälfte all.er Museums
besucher des Jahres 1983; von dieser 
Hälfte wiederum waren knapp ein Zehn
tel in den nichtstaatlichen Museen. 
Größte Institution ist das Museum füi 
Harnburgische Geschichte am Holsten
wall (einschließlich seiner Außenstel
len), dessen Modelleisenbahnanlage 
sich mittlerweile zu einem fast schon 
klassischen Ausflugsziel entwickelt hat; 
Außenstellen sind das Museum für Ber
gedorf und die Vierlande im Bergedorfer 
Schloß, die Witwenwohnungen des Kra
meramtes bei der Michaeliskirche und 
das Dokumentenhiws der Gedenkstätte 
des ehemaligen Konzentrationslagers 
Neuengamme. Sammlungen zur Kultur
und Landesgeschichte Norddeutsch
lands zeigt das Altonaer Museum in 
Harnburg - Norddeutst;hes Landesmu
seum -; als Außenstellen unterhält es 
das Jenisch-Haus, ein Museum der 
großbürgerlichen Wohnkultur, und das 
Rieck-Haus, das älteste Gebäude 
( Kernbau aus dem Anfang des 16. Jahr
hunderts) in den Vierlanden. Vor- und 
Frühgeschichte des Stadtgebiets und 
des norddeutschen Raums dokumen-
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tiert das Helms-Museum in Harburg; 
dem Helms-Museum angeschlossen ist 
das außerhalb Hamburgs in Ehestort ge
legene Freilichtmuseum Kiekeberg mit 
Gebäuden eines bäuerlichen Heidehofs 
des 17./18. Jahrhunderts. 

Handelt es sich bei den oben genannten 
drei Museen um staatliche Einrichtun
gen, die GeschiChte und Kultur für eine 
größere Region anschaulich machen, so 
haben sich mehrere Museen in privater 
Trägerschaft die Kulturgeschichte klei
nerer Teilräume zum Thema gewählt. 
Das Museum der Elbinsel Wilhelmsburg 
hat im alten Amtshaus in der Kirchdorfer 
Straße Erinnerungsstücke an die bäuer
liche Kultur und die Landwirtschaft der 
Insel Wilhelmsburg zusammengetra
gen. Bauernhäuser aus den Walddör
fern mit originalgetreuen Einrichtungs
gegenständen sind im Museumsdorf in 
Volksdorf zu besichtigen. Funde aus der 
Siedlungsgeschichte des Alstertals und 
alte Handwerksstücke stellt das Alster
tai-Museum im Torhaus eines ehemali
gen Gutes in Wellingsbüttel aus. Jüng
stes Mitglied im Kreis der stadtteilbezo
genen Museen ist das 1984 für die Öf
fentlichkeit eingerichtete Eidelstedter 
Heimatmuseum in der Elbgaustraße. 

Die neben dem Dokumentenhaus Neu
engamme einzige zeitgeschichtliche 
Dauerausstellung in Harnburg bildet die 
Gedenkstätte Ernst Thälmann, die zur 
Erinnerung an den 1944 von den Natio
nalsozialisten erschossenen Vorsitzen
den der KPD in der Eppendorfer Tarpen
bekstraße geschaffen wurde. Johan
nes-Brahms-Gedenkräume für den in 
Harnburg geborenen Komponisten sind 
in einem der in den historischen Formen 
restaurierten Häuser in der PeterstraBe 
gestaltet worden. Eine fachspezifische 
Einmaligkeit stellt die Tabakhistorische 
Sammlung der Firma Reemtsma in 
Othmarschen dar. Zum Abschluß des 
Komplexes der geschichtlichen und hei
matkundliehen Schausammlungen sei 
das stimmungsvolle Kleinmuseum Oe
velgönner Seekiste erwähnt, in dem die 
Besucher nostalgische Schätze aus ma
ritimer Vergangenheit und zugleich eine 
gehörige Portion Seemannsgarn be~ 
staunen können. 

Für die Gemälde, Plastiken und Graphi
ken sowie die Ausstellungsstücke ange
wandter Kunst der Hamburger Kunstmu
seen interessierten sich im Jahr 1983 
über 450 000 Besucher. Als Kunstmu
seen sind hier zusammengefaßt die 
Hamburger Kunsthalle und das Museum 
für Kunst und Gewerbe - beides in der 
Nähe des Hauptbahnhofs gelegene 
staatliche Einrichtungen - sowie die 
von der Stiftung Hermann F. Reemtsma 

getragene Sammlung im Ernst-Barlach
Haus im Jenisch-Park. 
Wer sich eine Anschauung von Kulturer
scheinungen der Völker fremder Erdteile 
verschaffen möchte, hat dazu in zwei 
Hamburger Museen Gelegenheit. Es 
sind dies das staatliche Harnburgische 
Museum für Völkerkunde an der Rothen
baumchaussee und das in privater Initia
tive aufgebaute Mana Kumaka/Assids 
Indio Museum in der Wandsbeker Kra
merkoppel, das Gegenstände aus der 
südamerikanischen Indianerwelt zeigt. 
Rund 86 000 Menschen haben 1983 die 
beiden völkerkundlichen Museen_ in 
Harnburg besucht. 
Für den Bereich "Technik" bietet die 
hamburgische Museumslandschaft 
gleichfalls einige Schausammlungen. 
Die auch nach der Besucherfrequenz 
größte Anlage ist der Museumshafen 
Oevelgönne am Fähranleger Neumüh
len; der von einem privaten Verein be
triebene Museumshafen unterhält eine 
beachtliche Zahl verschiedener histori
scher Wasserfahrzeuge. Schnauferlro
mantik von Oldtimern des Straßenver
kehrs vermittelt hingegen das Auto-Mu
seum am Hauptbahnhof mit seiner Pri
vatsammlung alter Automobile und Mo
torräder. Über die Geschichte der Elek
trizität in Harnburg und die Anwendung 
von Strom in Wirtschaft, Verkehr und 
Haushalt informiert mit vielen Fotos und 
reizvollen Ausstellungsstücken das 
electrum der Harnburgischen Electrici
täts-Werke an der U-Bahn-Station Ham
burger Straße. Einen Blick in die frühere 
Arbeitswelt eines großen Handwerks
zweiges können interessierte Besucher 
in Deutschlands einzigem Maler- und 
Lackierermuseum tun, das vor kurzem 
im "Giockenhaus" am Billwerder Bill
deich eröffnet worden ist. Ebenfalls zu 
den technischen Museen kann das Post
museum am Stephansplatz gerechnet 
werden, das Postgeschichte nicht nur 
durch alte Unterlagen, Uniformen oder 
Posthausschilder dokumentiert, son
dern auch durch eine umfangreiche 
Ausstellung von Telegraphen-, Fern
sprech- und Funkgeräten; allerdings ist 
das Postmuseum zur Zeit geschlossen 
und wird voraussichtlich erst ab Anfang 
1986 wieder zu besichtigen sein. Die 
technischen Museen Hamburgs (ohne 
Post- und Malermuseum) hatten 1983 
etwa 150 000 Besucher. 
Ein ausgedehntes naturkundliches Mu
seum gibt es in Harnburg seit der Zerstö
rung des Naturhistorischen Museums 
am Steintorwall in einer Bombennacht 
des Jahres 1943 nicht mehr. Einige Insti
tute der Universität verfügen aber über 
naturwissenschaftliche Studiensamm
lungen, die auch von einem nichtstuden-
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tischen Publikum besucht werden kön
nen. Diese Einrichtungen sind das Mu
seum des Geologisch-Paläontologi
schen Instituts mit Ausstellungen über 
die Entstehung und den Aufbau der Erde 
sowie die Entwicklung des Lebens, die 
Sammlung von Kristallen, Mineralien 
und Meteoriten des Mineralogisch-Pe
trographischen Instituts und die waren
kundliche Schausammlung von Nutz
pflanzen und ihren Produkten im Institut 
für Angewandte Botanik. Zu nennen ist 
in diesem Zusammenhang ferner die 
Präparate- und Modellsammlung des 
Anatomischen Instituts. Noch in Vorbe
reitung befindet sich gegenwärtig der 
Ausstellungsbetrieb des Zoologischen 
Instituts und Zoologischen Museums. 
ln dieser Übersicht der für die Öffentlich
keit zugänglichen Schausammlungen in 
Harnburg sollen abschließend noch die
jenigen Einrichtungen aufgeführt wer
den, die zwar nicht im engeren Sinn als 
Museum bezeichnet werden können, 
dennoch aber·als interessante Präsen
tationsstätten von Bedeutung sind. So 
besitzt Harnburg ein großes Planeta
rium; in einem früheren Wasserturm im 
Winterhuder Stadtpark können sich die 
Zuschauer durch effektvolle Vorführun-
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gen von Planetenbewegungen und vie
len anderen Weltraumerscheinungen 
beeindrucken lassen. Für Liebhaber in
und ausländischer Flora ist der neue Bo
tanische Garten am S-Bahnhof Klein 
Flottbek ein beliebtes BesuchszieL Im 
Schauraum Bischofsburg bei der Petri
kirche kann ein Rest des ältesten Harn
burg besichtigt werden: das freigelegte 
Steinfundament eines. Wehrturms aus 
dem 11. Jahrhundert. Eine bemerkens
werte Einrichtung völlig anderer Art bil
det die Theatersammlung des Literatur
wissenschaftlichen Seminars der Uni
versität mit vielen Belegen zur (vorwie
gend hamburgischen) Theaterge
schichte; leider fehlt es dieser Samm
lung an eigenen Ausstellungsräumen. 
Noch recht jung ist das Stadtteilarchiv 
Ottensen, das vom Türschild bis zur 
Schiffsschraube alles, das aus Ottensen 
stammt und ein gewisses Alter hat, sam
melt und an wechselnden Orten des 
Stadtteils ausstellt. Der Vermittlung na
mentlich zeitgenössischer Kunst dienen 
die jeweiligen Ausstellungsveranstal-

. tungendes Kunstvereins und des Kunst
hauses auf der "Museumsinsel" am 
Hauptbahnhof. Zur Hamburger Kunst
szene gehören auch annähernd 1 00 Ga-

lerien, die hier jedoch ebensowenig im 
einzelnen nachgewiesen werden kön
nen wie die für verschiedene Gebiete 
bestehenden Privatarchive und die nicht 
öffentlich zugänglichen Sammlungen 
oder die sich bisweilen auch als "Mu
seum" einstufenden Nebeneinrichtun
gen von in erster Linie kommerziell ori
entierten Verkaufsgeschäften. 
Mit der Aufzählung der in Harnburg vor
handenen Schausammlungen ist ver
sucht worden, in Stichworten die in un
serer Stadt gegebenen öffentlichen und 
privaten Museumsangebote zu umrei
ßen. Als Fazit ist dabei einerseits festzu
stellen, daß gerade die großen Museen 
vornehmlich kulturhistorisch ausgerich
tet sind und eine Erweiterung der ham
burgischen Museumslandschaft etwa 
um ein Museum der Arbeit, um zusätzli
che technische oder naturwissenschaft
liche Sammlungen sehr wohl eine Berei
cherung darstellen würde; andererseits 
sollte aber auch zur Kenntnis genom
men und anerkannt werden, daß insbe
sondere durch die kleineren und priva
ten Museen schon heute eine anregende 
Vielfalt im Spektrum der hamburgischen 
Schausammlungen hergestellt wird. 

Dieter Buch 
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Im November 1984 veröffentlichte Statistische Berichte 

Bevölkerung 

Bevölkerungsentwicklung Juli 1984 

Bevölkerungsentwicklung in den Bezirken, Kern- und Ortsamtsgebieten im 1. Vierteljahr 1984 

Bildung und Kultur 

Studenten an den Hamburger Hochschulen 
Wintersemester 1983/84 . 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe August 1984 

Bautätigkeit 

Hochbautätigkeit September 1984 

Handel und Gastgewerbe 

Deutscher Außenhandelsverkehr über Hamburg August 1984 

Durchfuhr des Auslandes und Durchgangsverkehr der DDR über Hamburg August 1984 

Verkehr 

Straßenverkehrsunfälle August 1984 

Seeverkehr des Hamburger Hafens Mai 1984 

Öffentliche Sozialleistungen 

Empfänger von Sozialhilfe 1983 

Öffentliche Finanzen 

Steueraufkommen und Steuereinnahmen September und 
Januar bis September 1984 
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Harnburg heute 
und gestern 
Seit etwa 160 Jahren gibt es 
Aufzeichnungen über die Be
völkerung im hamburgischen 
Staate in seinem jeweiligen 
Gebietsumfang. Die Zahl der 
Lebendgeborenen bezogen 
auf 1000 Personen der Be
völkerung war in diesem Zeit
raum im Jahr 1876 mit 40,0 
am höchsten. Seitdem geht 
die Relation mit geringen 
Schwankungen ständig zu
rück. Vor 100 Jahren - 1884 
-wurden 35,5 Lebendgebo
rene auf 1 000 Personen der 
Bevölkerung ermittelt. 50 
Jahre später- 1934 - hatte 
sich der Wert auf 14,6 unge
fähr halbiert. Für das laufen
de Jahr - 1984 - kann mit 
7, 7 Lebendgeborenen auf 
1 000 Personen der Bevölke
rung gerechnet werden, was 
wiederum etwa einer Halbie
rung in 50 Jahren entspricht. 
ln den letzten 100 Jahren hat 
auch die Säuglingssterb
lichkeit - berechnet auf 
1000 Lebendgeborene in 
Harnburg ganz erheblich ab
genommen. Starben 1884 
noch 245 auf 1 000 Lebend
geborene im Säuglingsalter 
-im Cholerajahr 1892 waren 
es sogar 328 -,so fiel diese 
Zahl seit Mitte der 1890er 
Jahre unter 200. Seit 60 Jah
ren lag der Wert, mit Ausnah
me des Jahres 1945, unter 
100. Vor 50 Jahren- 1934-
wurden 61 gestorbene Säug
linge auf 1000 Lebendgebo
rene ermittelt, seit 1980 liegt 
die Quote etwa bei zehn. 

ln den letzten gut 20 Jahren 
hat sich im Hamburger Hafen 
ein deutlicher Wandel in der 
Struktur der an der Abwick
lung des Güterverkehrs be
teiligten Flaggen vollzogen. 
Auch 1983 nahmen zwar 
Schiffe aus der Bundesrepu
blik Deutschland mit einem 
Anteil von 18 Prozent die 
Spitzenposition ein; gegen
über 1960 - damals beför
derten sie zwei Fünftel des 
Gesamtaufkommens - ist 
ihre Beteiligung jedoch er
heblich gesunken. Auf die 

Flaggen der übrigen neun 
EG-Länder entfielen im ver
gangenen Jahr 24 Prozent 
des Ladungsvolumens; 1960 
lag der Anteil dieser Länder 
bei gut 27 Prozent. Ihre ehe
mals starke Stellung einge
büßt haben vor allem norwe
gische Schiffe; transportier
ten sie 1960 noch 15 Prozent 
aller umgeschlagenen Güter, 
so waren es 1983 nur noch 
knapp fünf Prozent. 
Dagegen zog der Verkehr un
ter den Flaggen der RGW
Staaten in den letzten Jahren 
erheblich an. 1960 waren sie 
nur mit etwas mehr als einem 
Prozent am Güterumschlag 
beteiligt, 1983 bereits mit gut 
zwölf Prozent. Auch die Flag
gen Liberias {VOfl vier auf 
zehn Prozent) und Panamas 
(von einem auf sechs Pro
zent) gewannen in diesem 
Zeitraum stark an Bedeu
tung. 

Mitte 1984 gab es im ham
burgischen Friseurgewerbe 
rund 5000 Beschäftigte. Ge
genüber den Ergebnissen 
der letzten Handwerkszäh
lung für 1976 entspricht dies 
einem Rückgang von gut ei
nem Fünftel. Zu dieser Ent
wicklung haben sicherlich die 
Bevölkerungsverluste in den 
letzten acht Jahren ebenso 
beigetragen wie der Abbau 
von bestehenden "Überka
pazitäten". Der 1983 erwirt
schaftete Branchenumsatz 
stieg gegenüber 1976 um 
knapp zwei Prozent auf mehr 
als 140 Millionen DM. 
Bundesweit erreichte die 
Zahl der im Friseurhandwerk 
Beschäftigten mit 199 000 
fast den Stand von 1976, der 
Jahresumsatz 1983 konnte 
mit nahezu 5,6 Milliarden DM 
um die Hälfte gesteigert wer
den. 

Neue Schriften 

Die Weltgesundheitsorgani
sation (WHO) hat unter ande
rem die Säuglingssterblich
keit als Indikator für das Ziel 
"Gesundheit für alle" ausge
wählt. Einige politische 
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Aspekte der Verwendung 
(und des Mißbrauchs) von 
Daten über die Säuglings
sterblichkeit in der Weit wer
den in dem Beitrag von Ha
·rald Hansluwka: Zur Politik 
der Säuglingssterblichkeit, 
in: Zeitschrift für Bevölke
rungswissenschaft, H. 2/1984, 
S. 133-152, diskutiert. 
Aus der Zusammenfassung 
geht hervor, daß gegenwär
tig jährlich etwa elf bis 13 Mil
lionen Kinder im ersten Le
bensjahr sterben. Während 
in den Industriestaaten im 
Durchschnitt die Säuglings
sterblichkeit mit etwa zwei 
Prozent zu veranschlagen 
ist, wird sie in den Entwick
lungsländern auf etwa zwölf 
Prozent geschätzt. Die Grup
pe der Entwicklungsländer 
wird jedoch zunehmend 
heterogener. Den raschen 
Fortschritten beispielsweise 
in China steht eine Stagna
tion während der letzten zehn 
bis 15 Jahre in den Ländern 
des indischen Subkontinents 
und Afrikas südlich der Saha
ra gegenüber. 
Neben den faktischen Dar
stellungen werden em1ge 
Aspekte der internationalen 
Vergleichbarkeit der statisti
schen Maßzahlen erörtert; 
auch wird auf Konsequenzen 
weiterer medizinisch-tech
nologischer Fortschritte ver
wiesen. 

Heft 2/3 des Jahrbuchs für 
Sozialwissenschaft, Band 35 
(1984), erscheint zugleich 
als Festschrift für Prof. Dr. 
Harald Jürgensen, Harn
burg, der insbesondere Mitte 
der 60er Jahre mit eingehen
den Untersuchungen Ham
burgs befaßt war. Seine da
maligen Schriften über eine 
produktivitätsorientierte Re
gionalpolitik als Wachstums
s'trategie für Hamburg, über 
die volkswirtschaftlichen 
Wirkungen administrativer 
Raumgrenzen sowie über 
Lohnwert, Wohnwert und 
Freizeitwert als Orientie
rungsparameter einer pro
duktivitätsorientierten Re
giohalpolitik, über Möglich
keiten und Grenzen der Indu
strialisierung in Seehäfen 
und verschiedene andere 
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Aufsätze zu diesem Pro
blemkreis sind vielen Lesern 
dieser Zeitschrift sicher be
kannt. 
ln der jetzt vorliegenden 
Festschrift werden die Berei
che "Wandel des Weltwäh
rungssystems", "Probleme 
der Welthandelsordnung", 
"Konzepte der Wirtschafts
politik" und "Aspekte des 
Strukturwandels" in insge
samt 23 Beiträgen behan
delt, darunter in dem letztge
nannten Abschnitt Aufsätze 
von Jens Lübbert über "Be
völkerung und Beschäfti
gung in Norddeutschland", 
von Gunther Engelhardt 
"Zum Problem der Politikent
flechtung und Aufgabende
zentralisierung in Hamburg", 
von lngeborg Esenwein-Ro
the über "Demo-ökonomi
sche Aspekte einer staatli
chen Familienpolitik", von 
Heinz Gollnick über "Struk
turveränderungen in den 
Ausgaben der Privaten· 
Haushalte 1960 bis 1980", 
von Gerard Gäfgen über "Die 
optimale Gesundheitsquo
te", von Rolf H. Funck/Uirich 
Blum "Zur gesamtwirtschaft
lichen Bedeutung und regio
nalen Entwicklungswirkung 
des Verkehrs" sowie von 
Eberhard Witte über "Tele
kommunikationspolitik", 
ausnahmslos Themen, die 
einen relativ engen Bezug 
entweder zu Harnburg oder 
zur Statistik oder zu beidem 
haben. 
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•• a!~·.- .·~-\--.::-- ··!..• -.-~.- ••• - -:.•~ ... ·- • • ••••••• .". .. . .. ...... . . .. •. . 

Ausfuhr ~· • •_,1' 

140 

120 

100 

80 

Mrd.DM 
12 

11 

10 

8 

,....-------,------~--------"'iMI~7t 

Insgesamt Güterverkehr über See 

"' . --~J-~~, _____ ,, 
Massengut \.'\ ,' ~''\ ...... _, \ I'"'' 

--~-- --/- ', 
'-, ....... -.. . ..... ·········· .. ··•ll!..•be..!..·~................... -....,·~···"i'l'··--··•..a• 

Stückgut 

A 0 A 0 A 0 

~-----~.----------,----------,Ts1~ 
Zulassungen von fabrikneuen Kraftfahrzeugen 

10 

8 

6 

Veränderungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahrsmonat Prozent 
+30 
·20 
+10 

~~~~~~~~~--~UL~--~~~~.w---tO 
-10 
-20 
-30 

~~A~"~"o~~"TAT'~"'-o"~-rrA~~.-'-o'~-40 

1982 1983 1984 
-----=MD 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Meteorologische Beobachtungen 
Mittelwerte') 
Luftdruck hPa') 1 015,7 1 015,1 1 018,3 1 012,9 1 016,0 1 016,2 1 017,9 1 008,1 1 029,1 
Lufttemperatur ·c 10,0 10,3 19,8 14,6 10,5 16,1 18,8 13,2 11,6 
Relative Luftfeuchtigkeit % 76,3 75,3 64 74 79 75 71 81 84 
Windstärke Meßzahl') 3,2 3,5 2,6 4 4 3 3 3 4 
Bewölkung ') 4,8 5,1 3,0 5,0 5,5 6,0 4,1 5,5 5,2 

Summenwerte . 
Niederschlagshöhe mm 54,9 63,5 4,6 48,5 102,8 64,7 34,0 74,4 92,3 
Sonnenscheindauer Std. 140,9 124,8 270 115,4 98,7 130,5 219,7 103,3 106,9 
Tage ohne Sonnenschein Anzahl 7,3 7,4 0 1 7 5 2 4 6 
Tage mit Niederschlägen " 

18,0 19,2 7 23 23 23 10 25 23 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand') 
Bevölkerung 1000 1 630,5 1 617,0 1 614,6 1 613,0 1 611,4 1 599,4 ... ... . .. 
und zwar männlich 

" 
762,7 756,2 754,6 754,0 753,3 748,1 ... . .. 

weiblich " 
867,8 860,8 859,6 859,0 858,1 851,3 ... ... . .. 

Ausländer " 
157,2 157,1 156,5 156,2 r 156,0 153,8 ... . .. . .. 

Bezirk Harnburg-Mitte 
" 

223,6 219,7 219,1 218,5 218,2 214,6 ... ... . .. 
Bezirk Altona " 

229,1 226,9 226,4 226,4 226,2 224,4 ... ... . .. 
Bezirk Eimsbüttel " 

235,4 233,8 233,2 233,2 232,9 231,3 ... ... . .. 
Bezirk Harnburg-Nord 

" 
291,7 289,7 289,2 288,7 288,9 286,0 ... ... . .. 

Bezirk Wandsbek " 
377,4 375,3 375,0 375,1 374,4 371,8 ... ... . .. 

Bezirk Bergedorf 
" 

87,9 88,1 88,0 88,0 88,0 88,3 ... ... . .. 
Bezirk Harburg 

" 
185,4 183,5 183,3 183,1 182,8 180,3 ... ... . .. 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 
• Eheschließungen') . · Anzahl 749 767 941 932 671 681 ... ... . .. 
• Lebendgeborene') 

" 
1 105 1 068 1141 1118 1 067 1112 ... ... . .. 

• Gestorbene') (ohne Totgeborene) 
" 

1 980 1 878 1 368 1 767 1 885 1 314 ... ... . .. 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

" 
13 12 6 14 .14 8 ... ... . .. 

• Geboren- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 
je 1'ooo 

- 875 - 810 - 227 - 649 - 818 - 202 ... ... . .. 
• Eheschließungen 5,5 5,7 6,9 7,0 4,9 5,0 ... ... . .. 
• Lebendgeborene Einwohner 8,1 7,9 8,3 8,4 7,8 8,2 ... . .. . .. 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) und 14,6 13,9 10,0 13,3 13,8 9,7 ... ... . .. 
• Geborenen- (+)IGestorbenenüberschuß (-) 1 Jahr - 6,4 - 6,0 - 1,7 - 4,9 - 6,0 - 1,5 ... ... . .. 
• Im ersten Lebensjahr Gestorbene je 1000 

Lebendgeb. 11 ,4 11,3 5,3 12,8 12,8 7,3 . .. ... . .. 
Wanderungen 
• Zugezogene Personen Anzahl 4 370 4174 4 411 4 471 4 660 5 224 ... ... . .. 
• Fortgezogene Personen 

" 
4 602 4 557 5 324 5 052 5 347 5 943 ... ... . .. 

• Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 
" 

- 232 - 383 - 913 - 581 - 687 - 719 ... ... . .. 
Umgezogene Personen innerhalb Hamburgs 11 391 11 519 11 279 12 500 10 998 11 592 ... ... . .. 

Nach Gebieten 
a) Zugezogen aus 
Schleswig-Holstein " 

1 352 1 337 1 489 1 324 1 331 1 435 ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') 

" 
954 1 002 1 124 948 968 1 056 ... ... . .. 

Niedersachsen " 
763 741 792 834 906 817 ... ... . .. 

gar. angrenzende Landkreise") 306 334 370 333 322 341 ... ... . .. 
Ubrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 995 844 869 1 028 1 170 960 ... ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1 260 1 252 1 261 1 285 1 253 2 012 ... ... . .. 
b) Fortgezogen nach 
Schleswig-Holstein 1 568 1 609 1 842 1 691 1 875 1 934 ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') 1 183 1 254 1 348 1 342 1 350 1 490 ... ... . .. 
Niedersachsen 930 884 1 092 931 1100 843 ... ... . .. 
dar. angrenzende Landkreise' 0i 478 466 578 456 537 421 ... ... . .. 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) 919 760 908 935 966 844 ... ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) 1 185 1 304 1 482 1 495 1 424 2 322 ... ... . .. 

c) Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) gegenüber 
Schleswig-Holstein - 216 - 272 - 353 - 367 - 526 - 499 ... ... . .. 
dar. angrenzende Kreise') 

" 
- 229 - 252 - 224 - 394 - 382 - 434 ... ... . .. 

Niedersachsen - 167 - 143 + 300 - 97 - 194 - 26 ... ... . .. 
dar. angrenzende Landkreise10

) - 172 - 132 - 208 - 123 - 215 - 80 ... ... . .. 
Umland insgesamt") " 

- 401 - 384 - 432 - 517 - 597 - 514 ... ... . .. 
Übrige Bundesländer einschl. Berlin (West) " + 76 + 84 + 39 + 93 + 204 + 116 ... ... . .. 
Ausland sowie DDR und Berlin (Ost) + 75 - 52 - 221 - 210 - 171 - 310 ... . .. . .. 

Bevölkerungsbewegung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) Anzahl - 1 107 - 1193 - 1 140 - 1 230 - 1 505 - 921 ... ... . .. 
Bevölkerungszunahme (+) -abnahme (-) je 1000 

Einwohner 
und 1 Jahr - 8,1 - 7,4 - 8,3 - 9,3 - 11,0 - 6,8 ... ... . .. 

Krankenhäuser und Bäder 
Krankenhäuser12

) 

Patienten 13
) Anzahl 12 519 12 560 12 735 12 796 13 529 12 292 12 419 12 723 13 696 

Betten") 
o)o 

15128 14 964 14 960 14 960 14 960 14 934 14 880 14 880 14 880 
Bettenausnutzung 85,0 85,2 82,3 85,3 88,0 82,6 83,3 86,3 89,0 

Öffentliche Bäder 
Besucher insgesamt Anzahl 669 882 665 609 1 048 288 513 061 491 519 609 031 938 420 452 955 468 843 

1
) errechnet aufgrundtäglich dreimaliger Beobachtung. - ') reduziert auf O'C, Normalschwere und Meeresspiegel. -')Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala. -

4) Bewölkungs9rade: 0 bis 8 (0- wolkenlos, 8- ganz bedeckt). - 5
) Monatsende; Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 27. Mai 1970. - 6

) nach dem 
Ereignisort- ) von Müttern mit Wohnsitz in Hamburg.- 8

) mit letztem Wohnsitz in Hamburg.- 9
) Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.-

10) Landkreise Harburg und Stade. - 11
) die sechs angrenzenden Kreise zusammen. - 12

) staatliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Harnburg ohne 
psychiatrische Krankenhäuser und ohne Krankenhäuser der Bundeswehr, des Strafvollzugsamtes und des ärztlichen Dienstes der Behörde für Inneres.- 13

) Bestand am 
Monatsende. • 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 
Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Büchereien und Museen 

Öffentliche Bücherhallen (einschl. Musikbüchereil 
. Ausleihungen (Bücher, Kassetten, Spiele, Noten) Anzahl 682 069 703 641 629 325 720 325 764 272 489 700 637 007 ... 831169 

Wissenschaftliche Büchereien 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Ausgeliehene Bände " 

. 43 484 50 267 45 006 53 788 50 650 56 519 58 096 43 935 61 702 
Besucher der Lesesäle 12 186 23 503 18 030 22 463 24 417 23 987 18 985 31 816 30 562 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung 
Besucher der Bibliothek und Archive 3 971 4 272 4 380 4 316 4140 3 912 4 253 4 430 4822 
Commerzbibliothek 
Ausgeliehene Bände 

" 
3 065 3 378 3 412 3 354 3399 4 091 4 043 2 928 3380 

Lesesaalbesucher und Entleiher 
" 

1 330 1 357 1 338 1 445 1 315 1 481 1 496 1 362 1 435 

Staatliche Museen und Schausammlungen 
Besucher insgesamt 104 435 94'592 99 867 92 807 104122 110 966 
davon Hamburger Kunsthalle 26 783 21 341 12 416 9 883 6 628 13137 8190 9 523 9132 

Altonaer Museum in Hamburg, 
Norddeutsches Landesmuseum 

" 
9 869 8 776 6 832 7 292 11 474 8 701 7 327 9 255 8545 

Hamburgisches Museum für Völkerkunde " 
8 229 6 667 2 335 8104 8 482 9 923 4 929 8 483 5 817 

Helms-Museum " 
8 893 8 550 11 388 12 393 12 417 12 638 10 840 9 942 

dar. Freilichtmuseum am Kiekeberg " 
7 077 6 386 10 295 10 214 . 6 951 11 932 10 785 6 670 

Museum für Harnburgische Geschichte " 
26 201 26 933 31 526 31 094 29 880 22 895 17 920 18 837 20 730 

Museum für Kunst und Gewerbe 
" 

13124 14 776 33 916 6 410 10177 17 622 12 455 14 478 8 940 
Planetarium " 

9 648 5 915 - 15 835 23 662 12 879 8 957 11 370 15 361 
Bischofsburg 1 686 1 634 1 454 1 796 1 402 1 239 1 234 ... ... 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose und Kurzarbeiter 
* Arbeitslose insgesamt Anzahl 52 662 72 484 72 500 71 152 73 391 80 393 80 973 79 750 80 036 
• davon Män ner 

" 
32 769 44 963 44199 43 480 44 852 49176 49149 48 355 48 540 

Frauen 
ofo 

10 893 27 521 28 301 27 672 28 539 31 217 31 824 31 395 31 496 
Arbeitslosenquote 7,4 10,2 10,2 10,0 10,3 11,3 11,3 11·,2 11,2 
Kurzarbeiter Anzahl 9840 18 690 14 205 13 822 15 413 13 987 15 519 9 074 8 729 

Arbeitssuchende 
Arbeitssuchende') insgesamt 62171 81 240 81 242 79 926 82 347 91 775 91 366 90 219 90137 
dar. Personen, die Teilzeitarbeit suchen 5 940 6 828 6 820 6 396 6 644 6 776 6 782 6 698 7 127 

Offene Stellen 
" 

3 308 2 194 2 445 2 501 2188 2 485 2 259 2 414 2 328 

Landwirtschaft 

Milcherzeugung in 
landwirtschaftlichen Betrieben 
• Kuhmilch I 1 259 1 296 1 096 948 1 015 1 223 1 070 984 560 
• dar. an Molkereien geliefert % 94,0 94,4 93,5 89,9 91,4 96,2 92,7 88,8 89,1 
• Milchleistung je Kuh und Tag kg 12,1 12,5 10,4 9,3 9,7 11 ,7 10,2 9,7 8,8 

Schlachtungen von lnlandtieren') 
• Rinder (ohne Kälber) · 1000 SI. 5,5 5,5 6,0 7,3 7,2 4,7 4,9 5,8 8,5 
*Kälber 

" 
1,6 1,7 2,2 1,8 1,8 1,7 1,8 2,1 2,4 

*Schweine 18,7 17,1 16,6 16,3 18,3 17,6 18,3 16,6 20,3 
• Schlachtmengen aus gewerblichen Schlachtungen') I 3 281 3197 3 300 3 583 3 751 2 926 3 058 3 202 4 315 
* dar. Rinder (ohne Kälber) 1 509 1 532 1 632 2 016 1 958 1 233 1 331 1 548 2 306 . Kälber 202 234 290 227 228 221 240 288 313 

" . Schweine 1 546 1 407 1 349 1 320 1 538 1 451 1 474 1 351 1 669 
" 

Produzierendes G~werbe, 
öffentliche Energieversorgung 

Verarbeitendes Gewerbe') ') 
Hauptbeteiligte Wirtschaftszweige 
• Beschäftigte Anzahl 159 383 150 824 151 201 150 576 149 487 141 797 144 041 142 593 142 062 
• dar. Arbeiter') 

1000 
91 114 84 915 85 648 84 839 84103 79 033 80 844 79 420 78 957 

• Geleistete Arbeiterstunden 7
} 12 727 11 622 11 325 11 832 11 714 9 596 11 016 10 782 11 925 

• Bruttolohnsumme Mio. DM 272 257 268 257 257 249 252 231 256 
• Bruttogehaltssumme 304 306 295 288 282 294 291 291 282 
* Gesamtumsatz (einschließlich Verbrauchsteuer)') 6 969 6 761 6 474 7 277 7 514 6 713 6 974 7 458 7 385 

dar. Auslandsumsatz 
1000"tSK9) 

832 808 663 816 1 130 681 885 766 802 
• Kohleverbrauch 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
• Gasverbrauch 1000 m' 27 097 24 185 28 033 27 144 22 204 23 453 22 829 22 780 25 772 
• Heizölverbrauch 1000 I 34 34 30 24 32 26 25 24 21 
• davon leichtes Heizöl 

" 
4 4 2 2 4 2 2 2 3 

schweres Heizöl 
Mio."kwh 

30 30 28 22 28 24 23 22 18 
• Stromverbrauch 360 360 375 366 372 358 374 359 378 

') Arbeitslos einschließlich derjenigen Personen, die, ohne arbeitslos zu sein, eine Beschäftigung aufnehmen wollen. - 2
) gewerbliche und ·Hausschlachtungen. -

3) einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien. - ') Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes ( einschl. Handwerk) mit im allgemeinen 20 und mehr 
Beschäftigten.- 5) einschl. Bergbau.- 6) einschl. der gewerblich Auszubildenden.- 7

) einschl. der Arbeiterstunden der gewerblich Auszubildenden.- 8
) ohne Umsatz

steuer; einschl. Umsatz aus sonstigen nicht produzierenden Betriebsteilen.- 9
} 1 t Steinkohleneinheit (1 tSKE) gleich 1 I Steinkohle, Steinkohlenkoks oder-brikettgleich 

1 ,5 t Braunkohlenbrikett 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Produzierendes Gewerbe, 
öffentliche Energieversorgung 

. (Fortsetzung) 
Beteiligte Wirtschaftszweige 
Umsatz aus Eigenerzeugung 1) Mio. DM 3 497 3 402 3 320 3 542 3 814 3 254 3 310 3 581 3438 
davon Bergbau, Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe " 1 815 1 727 1 875 1 800 1 789 1 821 1 688 2 070 1 743 
Investitionsgütergewerbe " 947 949 .748 1 001 1 241 783 999 860 980 
Verbrauchsgütergewerbe \ 

" 
138 133 134 146 138 113 116 121 129 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
" 597 593 563 595 646 537 507 530 586 

Bauhauptgewerbe') 
* Beschäftigte Anzahl 27 489 26 456 27 586 27 449 26 959 26 001 25 948 25 555 ... 

dar. Arbeiter') 
HJOO 

21 539 20 592 21 695 21 533 21 029 20 305 20 267 19 879 ... 
* Geleistete Arbeitsstunden 2 941 2 761 3 305 3 408 3 266 2 693 2 965 2 820 ... 
* davon für Wohnungsbau 

" 
832 832 1 006 1 037 1 024 815 908 824 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 
" 

1.146 1 048 1 206 1196 1135 987 1 089 1 094 ... . öffentlichen und Verkehrsbau 964 881 1 093 1175 1 107 891 968 902 
Mio:·DM 

... 
* Bruttolohnsumme') 73 70 81 81 77 74 77 69 ... 
* Bruttogehaltsumme') 

" 
21 21 23 20 20 20 21 21 ... 

* Baugewerblicher Umsatz') 
" 

268 255 273 289 292 327 312 269 ... 
davon im Wohnungsbau 

" 
69 70 82 68 87 87 86 73 ... 

gewerblichen und industriellen Bau 
" 111 98 82 104 100 92 101 108 ... 

öffentlichen und Verkehrsbau 
" 89 88 99 116 105 148 125 88 ... 

Ausbaugewerbe6
) 

Beschäftigte Anzahl 10 807 10 568 10 818 10 882 10 850 10 541 10 907 10 953 ... 
dar. Arbeiter') 

1000 
8 585 8 372 8 606 8 659 8 630 8 309 8 679 8 716 ... 

Geleistete Arbeitsstunden 1 308 1 266 1 366 1 406 1 365 1 248 1 396 1 318 ... 
Bruttolohnsumme') Mio. DM 26 25 27 26 26 27 28 25 ... 
Bruttogehaltsumme') 8 8 8 8 8 8 8 8 ... 
Ausba~gewerblicher Umsatz5

) 88 86 77 99 98 80 84 90 ... 

Öffentliche Energieversorgung 
• Stromerzeugung (brutto) Mio. kWh 445 430 293 292 301 195 188 83 100 
• Stromverbrauch 

" 
910 925 797 836 954 811 826 857 960 

• Gasverbrauch') 
" 

2 095 2 001 1 085 1 316 1 654 1149 . 1 031 1 011 1 319 

Index der Nettoproduktion für das Produzierende 
Gewerbe (ohne Ausbaugewerbe) 
Produzierendes Gewerbe 1976"" 100 96,2 92,6 88,0 92,3 93,7 79,4 87,8 88,0 ... 
dar. Bergbau, Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe 
" 

106,2 101,9 107,5 98,1 101,3 98,6 97,3 99,6 ... 
Investitionsgütergewerbe 94,8 90,5 76,0 94,0 91,4 73,6 100,5 92,2 ... 
Verbrauchsgütergewerbe 91,0 87,6 80,4 90,8 88,7 •68,8 69,9 80,4 ... 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 83,5 81,0 71,0 75,8 82,5 58,4 61,5 68,1 ... 
Bauhauptgewerbe 89,4 88,5 97,2 105,1 105,9 85,2 90,0 98,6 ... 

Bau- und Wohnungswesen 
Baugenehmigungen 
Wohnbau 
• Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 104 141 171 154 191 133 118 101 79 
• dar. Wohngebäude mit1 und 2 Wohnungen 

100Ö m3 
72 101 107 117 160 90 84 82 62 

• Rauminhalt 198 230 427 232 235 325 212 134 127 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 65,8 79,9 125,6 76,3 83,8 119,8 73,1 59,2 48,3 
• Wohnfläche 1000 m2 37 44 69 .43 51 59 40 29 23 

Nichtwohnbau 
• Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 23 23 24 18 27 24 14 19 20 
• Rauminhalt 1000 m' 213 198 147 121 554 279 90 77 126 
• Veranschlagte Bauwerkskosten Mio. DM 46,5 53,0 40,0 51,2 57,9 49,8 12,2 8,3 15,3 
• Nutzfläche 1000 m' 32 32 26 19 66 37 13 12 21 
Wohnungen 
• Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 484 541 860 572 589 820 511 268 317 

Baufertigstellungen 
1 

Wohngebäude (nur Neubau) Anzahl 119 106 60 68 91 100 68 63 118 

Nichtwohngebäude (nur Neubau) Anzahl 26 23 10 7 13 19 8 7 14 
Rauminhalt 1000 m' 270 223 26 15 107 198 60 29 195 

Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen) Anzahl 462 478 170 288 301 343 218 311 241 

Gebäude- und Wohnungsbestand') 
Bestand an Wohngebäuden 1000 200 201 201 201 201 202 202 202 202 

Wohnungen " 794 799 797 798 798 801 801' 801 802 

1
) ohne Umsatzsteuer.- 2

) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet.- 3
) einschließlich Umschüler und Auszubildende.

')einschließlich Arbeitgeberzulagen aus Vermögensbildungstarifen.- 5
) ohne Umsatzsteuer.- 6

) Betriebe von Unternehmen mit20 und mehr Beschäftigten.-') 1 Mio. 
kWh..;. 3 600 Giga Joule. - 8

) Anstelle des Monatsdurchschnitts wird der Stand vom 31. 12. angegeben. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Bau- und Wohnungswesen 
(Fortsetzung) 
Preisindizes für Bauwerke') 
Bauleistungen am Bauwerk 
Wohngebäudeinsgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfamiliengebäude 
Gemischt genutzte Gebäude 

Bürogebäude 
Gewerbliche Betriebsgebäude 

Wohngeld nach dem Zweiten Wohngeldgesetz 
Empfänger von Miet" und Lastenzuschüssen 
Gezahlte Miet- und Lastenzuschüsse 

Handel, Gastgewerbe 
und Fremdenverkehr 
Außenhandel 
• Ausfuhr des Landes Harnburg ') 3) 

• und zwar Waren der Ernährungswirtschaft 
• Waren der Gewerblichen Wirtschaft 
• davon Rohstoffe 
• Halbwaren 
• Fertigwaren 
• davon Vorerzeugnisse 
• Enderzeugnisse 

nach Europa 
dar. EG-Länder 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure') 
Einfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Ausfuhr 
davon Europa 

dar. EG-Länder 
Außereuropa 

Umsatz-Meßzahlen im Großhandel 
• Großhandel insgesamt 
• davon Binnengroßhandel 
• Außenhandel 

Umsatz-Meßzahlen im Einzelhandel 
• Einzelhandel insgesamt 

darunter Warenhäuser 

Umsatz-Meßzahlen im Gastgewerbe 
• Gastgewerbe insgesamt 

darunter Seherbergungsgewerbe 
Gaststättengewerbe 

Fremdenverkehr') 
• Fremdenmeldungen 
• dar. aus dem Ausland und der DDR 
• Fremdenübernachtungen 
• dar. von Gästen aus dem Ausland und der DDR 

Verkehr 
Seeschiffahrt 
Schiffsverkehr über See 
Angekommmene Schiffe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

dar. Sack- und Stückgut 
Versand 
dar. Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container') 
ln Containern umgeschlagene Güter') 

Binnenschiffahrt 
• Güterempfang 
• Güterversand 

Luftverkehr') 
Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr') 
Schnellbahnen 
Busse (ohne Private) 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit 1---___L---+---.-------.---+---.-----,----r----l 

Monatsdurchschnitt 

1980 ""100 109,5 
109,5 
109,6 
109,7 

110,2 
110,5 

Anzahl 60 003 
1000DM 6547,1 

Mio. DM 

1980"" 100 

1980"'- 100 

1000 

Anzahl 
10001 

Anzahl 
1000 I 

Anzahl 

1000 

888 
133 
755 

.6 
146 
603 

85 
518 

570 
367 

6 204 
3201 
2 477 
3 003 

2 677 
1 902 
1 400 

775 

112,3 
117,6 
108,0 

102.4 
93,5 

103,3 
99,2 

103,5 

124,2 
39.4 

229,5 
79,9 

1 302 
5 132 
3 207 

641 
1 925 

893 
74 104 

653 

345 
375 

5 298 
344133 
2 027.4 

883,6 

28 340 
22 402 

112,1 
111,9 
112,2 
112,3 

113,1 
113,1 

55 482 
6 201,7 

1 000 
108 
892 

6 
138 
748 

83 
665 

573 
396 

5 433 
3170 
2 347 
2 263 

2 533 
1 731 
1 204 

802 

118,6 
120,8 
116,9 

105,0 
94,5 

103.7 
98,6 

102,7 

129,2 . 
40.4 

242,1 
80.4 

1 180 
4 219 
2 495 

671 
1 725 

938 
77 528 

725 

381 
383 

5170 
343 331 
2 189,7 

957.4 

28 265 
22 291 

August September Oktober 

113,0 
112,8 
113,1 
113,2 

113,9 
114,1 

53 699 
6 013.7 

983 
93 

890 
7 

175 
708 

86 
622 

523 
351 

6 201 
3 769 
2 817 
2 432 

2 406 
1 535 
1 025 

871 

117,5 
121,7 
114,2 

92,3 
80,2 

104,6 
102,3 
103,3 

175 
59 

320 
111 

1 188 
3 420 
1 921 

635 
1 499 

847 
67 776 

640 

436 
361 

5 603 
344 053 
2 221,0 

917,6 

28 720 
21 669 

54 375 
6 909.4 

925 
105 
820 

7 
161 
653 

95 
558 

620 
422 

6 374 
3 596 
2 710 
2 778 

2 917 
2 233 
1 687 

684 

117,3 
118,2 
116,6 

107,7 r 
80,2 r 

108,0 r 
120,6 r 
101,9 r 

165 
50 

307 
101 

1 084 
3 762 
2 326 

703 
1 436 

931 
84130 

775 

352 
335 

5 773 
421 761 
2 351,9 
1 012,1 

26 643 
20 865 

55 005 
6190,2 

861 
116 
745 

6 
131 
60'8 

88 
520 

539 
355 

5 182 
3183 
2 418 
1 !:)99 

2 390 
1 721 
1 219 

669 

128,3 
129,2 
127,5 

114,0 
92,2 

112,9 
124,0 
107,3 

147 
44 

283 
91 

1 142 
3 807 
2 226 

687 
1 581 

922 
86 259 

830 

394 
336 

5 547 
403 654 
2 262,9 
1 033,5 

27 790 
22 093 

Juli 

54 579 
6 457,6 

1 035 
115 
920 

10 
154 
757 

71 
686 

549 
383 

5 694 
3356 
2 535 
2 338 

2 487 
1 600 
1 099 

887 

109,6 
112,1 
107,5 

88,6 
86,8 

100,9 
98,5 

100,5 

147 
64 

274 
116 

p 1030 p 
p 4 233 p 
p 2 674 p 
p 699 p 
p 1 558 p 
p 1 076 p 

91 311 
862 

439 
394 

6 454 
365 798 
2 052,1 
1 063,8 

23 372 
17 670 

August September Oktober 

114.4 
114,0 
114,5 
114,8 

116,0 
115,6 

54 495 
6 441,2 

935 
123 
812 

8 
160 
644 
102 
542 

594 
399 

5 763 
3 504 
2 506 
2 259 

2 437 
1 688 
1 165 

749 

112,8 
120,3 
106,7 

91,3 
81,8 

112,1 
108.4 
110,9 

161 
63 

301 
122 

1 200 
3 959 
2 448 

647 
1 511 
1 028 

85 759 
771 

454 
349 

54 278 
6 425,9 

1 177 
124 

1 053 
8 

170 
876 

99 
777 

756 
515 

6190 
4 035 
3 051 
2 155 

3 425 
2 674 
2 143 

751 

116,0 
120,0 
112,7 

104,3 
76,2 

109.4 
127,8 
102,9 

158 
52 

301 
105 

p 1 150 p 
p 4 160 p 
p 2 660 p 
p 705 p 
p 1 500 p 
p 993 p 

98 397 
911 

420 
357 

1 260 
4 740 
2 879 

737 
1 861 
1 225 

97 608 
922 

6 819 p 6 447 p 6 264 
382 029 p 434 770 p 446 823 
2 138,0 p 2 452,5 p 2 460,9 
1 030,5 p 1 026,0 p 1 1 01 ,3 

28 653 
20 600 

25 818 
19 081 

')für Neubau in konventioneller Bauart.-') Quelle: Statistisches Bundesamt.- 3
) Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Harnburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet 

worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - ') Nachgewiesen werden die VVaren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außer
hamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden. 5

) ohne Massen- und Privatquartiere.-') umgerechnet auf 20 Fuß-Basis.- 7
) einschließlich Eigengewicht der 

beladenen Container. - ') gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - ') ausgewählte Verkehrsmiitel des Hamburger Verkehrsverbundes. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

Merkmal 

Verkehr 
(Fortsetzung) 
Kraftfahrzeuge 
Bestand an registrierten Kraftfahrzeugen') 
dar. Personenkraftwagen') 

• Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
• dar. Personenkraftwagen') 
• Lastkraftwagen 

Straßenverkehrsunfälle 
• Unfälle mit Personenschaden 
• Getötete Personen 
• Verletzte Personen 

Geld und Kredit 
Kredite und Einlagen') 
• Kredite') an Nichtbanken insgesamt') 
• dar. Kredite') an inländische Nichtbanken 
• Kurzfristige Kredite (bis zu 1 Jahr einschließlich) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Mittelfristige Kredite (von über 1 bis unter 4 Jahren) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Langfristige Kredite (von 4 Jahren und darüber) 
• an Unternehmen und Privatpersonen 
• an öffentliche Haushalte 

• Einlagen und aufgenommene Kredite') von 
Nichtbanken5) 

• Sichteinlagen und Termingelder 
• von Unternehmen und Privatpersonen 
• von öffentlichen Haushalten 
• Spareinlagen 
• bei Sparkassen 

• Gutschriften auf Sparkonten•) 
• Lastschriften auf Sparkonten 

Zahlungsschwierigkeiten 
• Konkurse (eröffnete und mangels Masse abgelehnte) 
• Vergleichsverfahren 
• Wechselproteste (ohne die bei der Post) 
• Wechselsumme 

Gerichtlich eingeleitete Mahnverfahren 
Anträge auf Erlaß eines Mahnbescheides 

Steuern 
Steueraufkommen nach der Steuerart 
• Gemeinschaftsteuern 
• Steuern vom Einkommen 
• Lohnsteuer') 
• Veranlagte Einkommensteuer') 
• Nichtveranlagte Steuern vom Ertrag') 
• Körperschaftsteuer') 8} 

• Steuern vom Umsatz 
·• Umsatzsteuer 
• Einfuhrumsatzsteuer 

• Bundessteuern 
• Zölle (einschl. EG-Anteil Zölle) 
• Verbrauchsteuern 

• Landessteuern 
• Vermögensteuer 
• Kraftfahrzeugsteuer 
• Biersteuer 

• Gemeindesteuern 
• Grundsteuer A 't 
• Grundsteuer B 1 

) 

• Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital") 

1982 1983 1983 1984 
Maßeinheit 1-----L---+---,-------,----+----.----r------r---

1000 

je 1'boo 
Einwohner 

Anzahl 

Mio. DM 

Anzahl 

Mio:·DM 

Anzahl 

Mio. DM 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

631,9 
555,2 

342 
5 656 
4 828 

322 

850 
15 

1 090 

94 931,0 
90 627,6 
17 520,5 
16 875,2 

645,3 

11 275,0 
7195,8 
4 079,2 

640,1 
560,5 

347 
6 009 
5 216 

352 

893 
15 

1 151 

101 409,2 
97 044,0 
18742,6 
17 904,9 

837,7 

11 122,2 
7192,0 
3 930,2 

642,4 
561,7 

348 
4 864 
4168 

323 

1 021 
11 

1 293 

98143,8 
93 783,6 
17 004,5 
16 533,5 

471,0 

11 346,2 
7 147,0 
4199,2 

643,5 
562,3 

349 
5 849 
4 992 

569 

968 
12 

1 279 

98 250,5 
93 918,8 
17 264,9 
17 007,1 

257,8 

10 992,4 
6 930,4 
4 062,0 

644,9 
563,8 

658,2 
574,0 

659,5 
575,1 

661,1 
576,4 

662,1 
577,4 

350 p 
5 375 

358 p 
4 038 

359 p 
4 720 

360 p 
5 475 p 
4 809 p 

482 p 

361 
5 969 
5 472 

350 
4 901 

311 

1 057 
16 

1 347 

99 528,6 
95 233,3 
18 066,2 
17 277,2 

789,0 

10 949,9 
6 931,0 
4 018,9 

3 501 
233 

762 
13 

990 

102 681,2 
98 316,5 
17 888,5 
17 732,9 

155,6 

11 703,1 
7 457,5 
4 245,6 

4 208 
248 

993 
11 

1 249 

103 425,0 
98 970,9 
18 360,6 
18107,5 

253,1 

11 529,1 
7 382,4 
4146,7 

963 p 
6 p 

1 229 p 

1 009 
11 

1 257 

103 949,0 
99 501,7 
18 593,2 
18 421,5 

171,7 

11 311,3 
7 332,2 
3 979,1 

103 812,2 
99 288,2 
18 326,1 
18 220,1 

106,0 

11 336,2 
7 461,2 
3 875,0 

61 832,1 67 179,2 65 432,9 65 661 ,5 66 217,2 68 724,9 69 081 ,2 69 597,2 69 625,9 
45797,2 49662,7 48393,8 48489,3 48813,6 50415,0 50687,4 50981,6 51078,4 
16 034,9 17 516,5 17 039,1 17172,2 17 403,6 18 309,9 18 393,8 18 615,6 18 547,5 

54 008,1 
38 993,6 
31 552,9 

7 440,7 
15 014,5 

9 537,5 

1 832,8 
902,6 

39 

357 
3,9 

31 068 

1 561,9 
853,3 
577,6 
131,3 

50,1 
94,4 

708,6 
264,7 
443,9 

1 055,2 
81,2 

944,5 

65,5 
28,8 
13,9 

2,7 

134,5 
0,1 

18,5 
115,4 

57 189,8 
41 658,4 
34 458,8 

7 199,6 
15 531,4 

9 914,0 

1 685,9 
976,8 

40 

351 
5,0 

32 524 

1 607,9 
863,0 
600,2 
134,7 

54 776,0 
39 941,5 
32 301,3 

7 640,2 
14 834,5 

9 478,3 

941,6 
957,3 

26 

337 
3,3 

35 965 

41,0 
87,0 -

744,9 
299,8 
445,2 

1 392,1 
649,6 
573,5 

42,7 
94,5 
61,1 

742,5 
309,4 
433,1 

1 033,1 
75,3 

926,4 

68,0 
27,0 
14,3 
2,7 

135,3 
0,1 

20,8 
113,9 

1 076,2 
71,9 

970,6 

113,6 
67,0 
17,0 

3,2 

369,7 
0,2 

46,3 
321,3 

54 634,3 
39 840,2 
32 370,0 

7 470,2 
14 794,1 

9 459,3 

882,5 
922,9 

37 
2 

395 
5,4 

34 343 

1 876,4 r 
1 163,6 r 

564,5 r 
342,1 

55 477,1 
40 708,4 
33 390,9 

56181,1 
41 338,5 
34 702,9 

55 706,5 
40 987,0 
34 273,9 

6 635,6 7 317,5 
14 768,7 

9 451,9 
14 842,6 

9 463,7 

6 713,1 
14 719,5 

9 427,8 

763,4 
788,8 

30 
1 

408 
4,5 

33 007 

1 360,8 
528,0 
537,5 

11,5 -
14,0 

. 969,5 
1 108,9 

34 

309 
3,4 

34 015 

1 570,2 
805,1 
628,9 

9,4 -
160,0 

. 869,7 
930,3 

38 

283 
2,4 

35 733 

1 497,3 
703,7 
597,8 

12,9 
111,2 10,8 

246,2 
712,7 
236,6 
476,2 

r - 35,1 
832,8 
299,2 
533,6 

25,6 
765,1 
301,9 
463,2 

7,7 
793,6 
322,9 
470,7 

1 040,3 
71,4 

944,8 

39,3 
6,5 

10,1 
3,3 

6,0 
0,0 
1,2 
4,7 

1 092,8 
77,3 

989,4 

30,7 
-3,3 

13,3 
3,3 

21,1 
0,0 
2,1 

18,8 

1 107,5 
63,8 

1 008,6 

58,4 
2,1 

15,9 
2,7 

66,6 
0,0 

35,5 
26,7 

1 078,4 
75,8 

964,1 

94,3 
56,5 
12,9 
2,4 

358,6 
0,2 

54,2 
296,8 

55 893,8 
41 189,9 
34 458,8 

6 731,1 
14 704,0 

9 407,7 

834,3 
849,8 

26 

206 
3,9 

30163 

1 880,2 
1180,0 

577,1 
339,7 

22,6 
240,7 
700,1 
217,5 
482,6 

1 112,6 
69,8 

1 016,9 

30,3 
5,4 

10,1 
3,2 

24,2 
0,0 
0,7 

20,4 

56 798,8 
42 113,5 
35 805,1 

6 308,3 
14 685,3 

9 393,2 

890,2 
908,9 

39 

321 
2,9 

35 604 

1 371,1 
613,6 
580,2 

1,4 
25,9 

6,1 
757,6 
244,1 
513,5 

1174,1 
80,0 

1 068,6 

41,4 
7,8 

14,6 
2,4 

28,4 
0,0 
1,8 

22,5 

') Einschl. vorübergehend abgemeldeter Kfz.; Stand Ende des jeweiligen Berichtsjahres bzw. -monats; ohne Bundesbahn und -post; Quelle: Zulassungsstelle für Kraftfahr
zeuge. - 2) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 3

) Die Angaben umfassen die in Harnburg gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berich
tenden Kreditinstitute; ohne Landeszentralbank, ohne die Kreditgenossenschaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. 12. 1972 weniger als 10 Mio. DM betrug, sowie 
ohne die Postscheck- und Postsparkassenämter.- 4) einschließlich durchlaufender Kredite.- 5

) Anstelle des Monatsdurchschnitts ist der Stand am 31. 12., und in den 
Monaten ist der Stand am Monatsende angegeben. - 6

) einschließlich Zinsgutschriften. -')vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung. -
8) vor Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.- 9

) Grundsteuerbeteiligungsbeträge abgeglichen. - 10
) einschließlich Grundsteuerbeihilfen für Arbeiter

wohnstätten. - 11
) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Hamburger Zahlenspiegel 

1982 1983 1983 1984 

Merkmal Maßeinheit 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Steuern (Fortsetzung) 

Steuerverteilung auf die Gebietskörperschaften 
* Steuereinnahmen des Bundes') Mio. DM 1 839,1 1 839,2 1 801,7- 1 957,5 1 792,8 1 901,1 1 856,4 2 023,4 1 853,8 
* Anteil an den Steuern vom Einkommen 

" 
373,5 376,4 278,6 513,8 222,8 356,1 308,0 521,3 263,2 

* Anteil an den Steuern vom Umsatz 478,3 495,4 493,8 474,0 553,8 501,1 519,8 458,6 496,2 
* Anteil an der Gewerbesteuerumlage 

" 
12,5 8,9 24,4 - - - 25,2 - -

* Steuereinnahmen des Landes 429,0 438,1 449,9 674,7 31,5 157,2 483,4 602,3 99,9 
* Anteil an den Steuern vom Einkommen2

) 
3

) 281,0 288,3 268,4 508,5 -40,5 37,7 299,2 513,6 -51,3 
* Anteil an den Steuern vom Umsatz 70,1 72,9 43,4 126,9 41,3 61,2 64,8 58,4 109,8 
* Anteil an der Gewerbesteuerumlage 12,5 8,9 24,4 - - - 25,2 - -
* Steuereinnahmen der Gemeinde . 189,2 199,1 413,3 142,0 17,9 72,5 395,9 161,7 28,8 
* Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital') 90,4 96,2 272,5 4,7 18,8 26,7 246,5 20,4 22,5 
* Anteil an der Lohn-/veranlagten Einkommensteuer")3

) 
" 

79,7 81,6 92,3 136,0 -3,2 5,9 87,6 137,5 4,0 

Harnburg verbleibende Steuereinnahmen5
) " 

586,4 608,1 861,9 640,0 48,1 228,5 878,1 619,0 68,1 

Löhne und Gehälter') 
Arbeiter in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttowochenverdienste 
* männliche Arbeiter DM . 737 747 755 768 
* dar. Facharbeiter 

" 
769 776 783 799 

* weibliche Arbeiter 
" 

486 508 514 524 
* dar. Hilfsarbeiter 

" 
452 468 r 474 485 

Bruttostundenverdienste 
* männliche Arbeiter 

" 
17,69 18,30 18,40 18,74 

* dar. Facharbeiter 
" 

18,42 19,03" 19,14 19,54 
* weibliche Arbeiter 

" 
12,14 12,76 12,88 13,12 

* dar. Hilfsarbeiter 
" 

11,23 11,74 11,85 12,13 

Angestellte in Industrie und Hoch· und Tiefbau 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
*männlich 4 339 4 565 4 603 4 735 
*weiblich 3 042 3175 3208 3283 
Technische Angestellte und Meister 
* männlich 4127 4 279 4 319 4 439 
*weiblich 2 873 2 974 3000 3 070 

Kaufmännische Angestellte in Handel, Kredit 
und Versicherungen 
Bruttomonatsverdienste 
* männlich 

" 
3 645 3 763 3 788 3 868 .. 

*weiblich 
" 

2 670 2 755 2 774 2 884 

Offentliehe Sicherheit und Ordnung 

Feststellungen der Polizei 
Straftaten insgesamt Anzahl 19 487 20 093 17 109 22 570 19 268 21 277 22 007 21 607 23 857 
dar. Straftaten wider das Leben 8 8 2 8 8 7 8 6 3 

Straftaten wider die sexuelle Selbstbestimmung 147 160 170 218 155 196 167 164 175 
Rohheilsdelikte und Straftaten wider die 
persönliche Freiheit 1 217 1 222 1135 1 258 963 1 269 1 022 1 050 1 358 
Vermögens- und Fälschungsdelikte 

" 2 665 2 262 1 896 1 395 2 998 3181 5 014 3 369 
Diebstahl 

" 
12 668 13480 11195 16 393 14 024 13 959 15 004 12 945 15 812 

dar. unter erschwerenden Umständen 
" 

.7 833 8 680 7 097 11 471 9 528 9 404 10 713 8 864 10 931 

Außerdem Verkehrsvergehen 
" 

1 140 1 055 1 070 998 982 963 993 1 000 1109 

Einsätze der Berufsfeuerwehren 
Alarmierungen insgesamt 

" 
16 748 16 438 17 270 16 180 15 879 15 214 16 598 15 753 17 998 

dar. Feueralarme 
" 

643 664 1 007 672 621 550 555 517 562 
dar. falsche Alarme und Unfugmeldungen 

" 
161 163 205 195 164 183 152 143 158 

Rettungswageneinsätze 
" 

14 995 14 683 15 095 14 346 14 365 13 663 15 047 14 364 16 580 
dar. für Krankenbeförderungen 

" 2 435 2 322 2145 2 023 2127 2191 2153 1 998 2 207 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren 
" 

270 318 324 356 309 210 183 189 167 

')ohne EG-Anteil Zölle.- 2
) nach Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 3

) nach Abzug der Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen.
') nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 5) Einnahmen aus Verbund-, Landes- und Gemeindesteuern abzüglich Länderfinanzausgleich und Lastenausgleichsab
gaben (§ 6 LAG). -')ab 1983 neuer Berichtsfirmenkreis, daher mit früheren Ergebnissen nicht voll vergleichbar .. 
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Hamburg im groBräumlichen Vergleich 

Berichtsmonat1
) 

1984 

Merkmal Maßeinhell Berichts- Hamburg, Bundesgebiet zelt 
Harnburg 

Schi.-Holsteln, Insgesamt-
Harnburg NiedersachsEm, elnschl. 

Bremen Berlin (West) -

Bevölkerung 
Bevölkerung insgesamt 
Bevölkerung 1000 Juli 1 599,4 12110,6 ... 1 615,3 

Lebendgeborene Anzahl 
" 1112 9 601 ... 1109 

Gestorbene 
" 1 314 11 597 ... 2 207 

Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) 
" 

- 202 - 1 996 ... - 1 098 
Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) · 

" " 
5 224 24 767 ... 3 270 

Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 
" " 

5 943 28 910 ... 4 606 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) - 719 - 4143 ... - 1 336 

Bevölkerungszu- (+)I-abnahme(-) 
" " 

- 921 - 6139 ... - 2 434 

Ausländer 
Bevölkerung 1000 

" 
153,8 578,8 ... 156,8 

Lebendgeborene Anzahl 196 652 ... 212 
Gestorbene 11 77 ... 31 
Geborenen-(+) I Gestorbenenüberschuß (-) + 185 + 575 ... + 181 

Zugezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 1 974 6 310 ... 742 
Fortgezogene Personen über die Gebietsgrenze(n) 2 386 11 644 ... 1 210 
Wanderungsgewinn (+)I-verlust(-) 

" 
- 412 - 5 334 ... - 468 

Bevölkerungszu- (+) I-abnahme(-) 
" 

- 227 - 4 759 ... - 287 

Arbeitsmarkt 
Arbeitslose Anzahl November 81 357 559 309 2189 191 75 405 
und zwar Männer 

" " 
49 401 322 103 1196 406 46 950 

Frauen 
" 

31 956 237 206 992 785 28 455 
Teilzeitkräfte 

" " 
5 820 55 372 235 638 5 699 

Ausländer 
" " 

13 518 45 014 248 589 13 626 

Arbeitslosenquote % " 11 ,4 11,6 8,8 10,6 

Offene Stellen Anzahl 
" 

2134 13 043 81 505 2 302 
Kurzarbeiter 

" " 9 699 59 604 257 383 17 038 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
(Industrie und Verarbeitendes Handwerk)3

) 

Beschäftigte Anzahl August 144 041 1 019 388 6 882 926 151 201 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 

" 
11 016 92 929 611 157 11 325 

Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 
" 

542 3 385 22 893 ~64 
Umsatz aus Eigenerzeugung') 

" 
3 310 16 519 95 924 3 320 

Gesamtumsatz') 
" " 

6 974 22 367 110 367 6 474 
darunter Auslandsumsatz 

" " 
885 5 720 31 063 663 

Bau hau ptgewerbe5
) 

Beschäftigte Anzahl Juli 26 001 209 915 1112 530 27 091 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 

" 
2 693 23 931 135 098 2 625 

Bruttolohn- und -gehaltssumme Mio. DM 
" 

94 616 3424 94 
Baugewerblicher Umsatz') " " 327 1 935 9 890 316 

Fremdenverkehr 
Fremdenmeldungen6

) 1000 Juli 147 1 226 ... 147 
darunter aus dem Ausland und der DDR 64 219 ... 54 

Straßenverkehr 
Zulassungen fabrikneuer Pkw') Anzahl August 4 208 28 602 156 756 4168 

Steuern8
) 

Steueraufkommen insgesamt Mio. DM Juli-September ... ... ... . .. 
darunter 

Gemeinschaftsteuern ... ... ... .. . 
Landessteuern " " 

... ... ... ... 
Gemeindesteuern 

" 
... ... ... ... 

1
} Bei Bestandsdaten: Stand am Monatsende.- 2

} Bei Bestandsdaten: Durchschnitt der nachgewiesenen Monate.- 3
} Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 

7
} einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahnl-post.- ')Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4. 
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Jahresbeginn bis Berichtsmonat (einschl.)2
) 

1983 1984 1983 Veränderung 1984 gegenOber 1983 in% 

Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet Hamburg, Bundesgebiet 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Hamburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Hamburg 
Schi.-Holstein, insgesamt-

Hamburg 
Schi.-Holsteln, Insgesamt-

Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. Niedersachsen, einschl. 
Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) - Bremen Berlin (West) -

12 166,8 61 402.1 1 604,8 12132,6 ... 1 616,5 12 167,4 6~ 411,4 - 0,7 - 0,3 . .. 
9 226 50 842 7 234 61 935 ... 7 521 63 692 344 077 - 3,8 - 2,8 . .. 

11 815 57 804 12 313 84186 ... 13 065 85 481 423112 - 5,8 - 1,5 . .. 
- 2 589 - 6 962 - 5 079 - 22 251 ... - 5 544 - 21 789 - 79 035 X X X 

22 259 31 125 32 314 145 598 ... 26 419 147 618 195 927 + 22,3 - 1,4 . .. 
20 916 42 905 37 344 164 323 ... 29 398 143 216 262 778 + 27,0 + 14,7 . .. 

+ 1 343 - 11 780 - 5 030 - 18 725 ... - 2 979 + 4 402 - 66 851 X X X 

- 1 246 - 18 742 - 10109 - 40 976 ... - 8 523 - 17 387 - 145 886 X X X 

602,7 4 622,3 155,9 591,4 ... 157,0 602,9 4 627,1 - 0,7 - 1,9 . .. 
703 5 335 1155 4118 ... 1 311 4 782 36 637 - 11,9 - 13,9 . .. 
77 696 145 603 ... 167 610 4 637 - 13,2 - 1,1 . .. 

+ 626 + 4 639 + 1 010 + 3 515 ... + 1 1.44 + 4172 + 32 000 X X X 

3 831 23 291 9 682 33 305 ... 6 355 26 337 143 858 + 52,4 + 26,5 . .. 
4 871 37 408 14 302 56 537 ... 8 884 34180 225 338 + 61,0 + 65,4 . .. 

- 1 040 - 14117 - 4 620 - 23 232 ... - 2 529 - 7 843 - 81 480 X X X 

- 414 - 9 478 - 3 610 - 19 717 ... - 1 385 - 3 671 - 49 480 X X X 

532 069 2 193 331 79 565 561 059 2 266 321 72 116 531 233 2 257 020 + 10,3 + 5,6 + 0,4 
303 913 1"198 928 49 283 331 098 1 278 399 44 696 309 459 1 273 270 + 10,3 + 7,0 + 0,4 
228156 994 403 30 282 229 961 987 922 27 420 221 774 983 749 + 10,4 + 3,7 + 0,4 

56 46\ 239 955 5 737 55 217 236 694 5 761 57 638 246 584 - 0,4 - 4,2 - 4,0 
48 844 282 603 13 940 48191 271 712 13 222 48 570 292 375 + 5,4 - 0,8 - 7,1 

11,0 8,8 11,1 11,6 9,1 10,2 11,0 9,1 X X X 

11 603 67 059 2 841 15 674 88 616 2195 13 547 76 747 + 29,4 + 15,7 + 15,5 
108 041 493 964 14 991 82 946 394 272 18 759 130 934 689 655 - 20,1 - 36,7 - 42,8 

1 046 347 6 931 715 143 532 1 010 376 6 828 456 151 787 1 043 939 6 932 115 - 5,4 - 3,2 - 1,5 
108 488 618137 87 958 780 779 5 176 526 92 993 802 127 5 212 696 - 5,4 - 2,7 - 0,7 

3 336 22 317 4 325 26 276 175 241 4 370 25 985 171 227 - 1,0 + 1,1 + 2,3 

16 463 87 369 25 947 135 471 785 327 26 210 130 699 734 998 - 1,0 + 3,7 + 6,8 
21 507 100 396 54 348 180 646 899178 51 795 173169 842 006 + 4,9 + 4,3 + 6,8 

4 442 25 617 6 063 42 763 253106 6 009 36 748 225 120 + 0,9 + 16,4 + 12,4 

222 895 1 153 867 25 400 203 759 1 077 320 26 160 210186 1 093 694 - 2,9 - 3,1 - 1,5 
21 728 131 129 17 615 147 919 803 283 18 056 149 785 807 324 - 2,4 - 1,2 - 0,5 

597 3 244 581 3 705 20 375 585 3 696 19 851 - 0,7 + 0,2 + 2,6 
1 626 . 9 372 1 609 10124 53 321 1 595 10 225 54 491 + 0,9 - 1,0 - 2,1 

1 260 ... 840 6 050 . .. 837 6·086 . .. + 0,3 - 0,6 
191 ... 281 843 ... 262 782 . .. + 7,1 + 7,7 . .. 

29121 143164 41 837 319 781 1 672 604 43 634 332 880 1 721 468 - 4,1 - 3,9 - 2,8 

20 510,8 99 913,8 ... ... . .. 23 784,4 58 083,4 283 435,1 . .. 

13 943,9 73 147,2 ... . .. ... 13 814,1 39 746,0 208 365,9 . .. . .. . .. 
854,3 4 838,1 ... ... 613,2 2 576,6 13 803,9 . .. . .. . .. 

1 628,6 8 768,6 ... . .. ... 1199,5 4 881,9 26 224,5 . .. . .. . .. 

und mehr Beschäftigten. - ') ohne Umsatzsteuer. - 5) nach den Ergebnissen der jeweils letzten Totalerhebung auf alle Betriebe hochgerechnet. - 6
) für Berichtsgemeinden. -
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszeit Harnburg Ber11n München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover Nürnberg (West) Maln dorf 

Bevölkerung 

Bevölkerung 1) 1000 1. Vj. 84 1 606 1 852 1 283 991 635 614 576 561 538 ') 543 473 
4. Vj. 83 1 610 1 855 1 283 997 636 615 580 564 540 ') 544 474 

darunter Ausländer % 1. Vj. 84 9,7 16,2 14,3 5,6 21,9 12,5 17,3 6,8 9,3 11,8 
4. Vj. 83 9,8 12,5 16,2 14,4 5,6 21,8 12,8 17,4 6,9 9,4 11,9 

Lebendgeborene Anzahl 1. Vj. 84 2 969 4 440 2 499 2 012 1 157 1 202 1 121 642 989 963 978 
4. Vj. 83 3 038 4 262 2 268 2 050 1 339 1 210 1 215 1 060 1 082 1 079 

' 
925 

darunter Ausländer % 1. Vj. 84 15,9 20,9 17,8 21,6 12,9 30,7 20,1 23,5 11,5 15,7 17,1 
4. Vj. 83 16,3 19,1 18,7 21,3 11,4 32,2 19,7 24,6 11,3 16,0 17,1 

Lebendgeborene je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 7,5 9,7 7,9 8,2 7,4 7,9 7,9 4,6 7,5 7,2 8,4 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 7,5 9,1 7,0 8,2 8,3 7,8 8,3 7,5 7,9 7,9 7,7 

Gestorbene Anzahl · 1. Vj. 84 5 505 8 704 3 516 3 003 2 248 1 871 1 953 1 596 1 739 1 689 1 610 
4. Vj. 83 6 337 8 499 -3 259 2 849 2 217 1 886 1 969 1 589 1 742 1 422 1 498 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 13,9 19,1 11,1 12,3 14,4 12,4 13,7 11,5 13,1 12,6 13,8 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 15,6 18,2 10,1 11,3 13,8 12,2 13,5 11,2 12,8 10,4 12,5 

: Geborenen-(+) I Anzahl 
Gestorbenen- 1. Vj. 84 - 2 536 - 4 264 -1 017 - 991 -1 091 - 669 - 832 - 954 - 750 - 726 - 632 
überschuß (-) 4. Vj. 83 - 3299 - 4237 - 991 - 799 - 878 - 676 - 754 - 529 - 660 - 343 - 573 

Zugezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 13 760 16 502 18 225 8 702 4648 9 047 6283 7 689 4 421 5 977 6 227 
4. Vj. 83 14786 16 358 22 486 10 914 5 001 9 718 7 761 8 808 4115 7 302 6 806 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 34,8 36,1 57,6 35,6 29,7 59,8 44,2 55,6 33,2 44,7 53,4 
und·1 Jahr 4. Vj. 83 36,4 35,0 69,5 43,4 31,2 62,7 53,1 61,9 30,2 53,2 56,9 

Fortgezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 15 239 14 713 17 552 14156 5 084 9 430 8 892 10 261 5 736 6 863 6 917 
4. Vj. 83 14 911 15107 21 704 12 897 5 281 9 432 8145 10 445 5 947 6 301 6 952 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 38,5 32,2 55,5 58,0 32,5 62,3 62,6 74,2 43,2 51,3 59,3 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 ,36,8 32,3 67,1 51,3 32,9 60,9 55,7 73,5 43,7 45,9 58,1 

Wanderungs- Anzahl 1. Vj. 84 -1 479 + 1 789 + 673 -5 454 - 436 - 383 -2 609 - 2 572 -1 315 - 886 - 690 
gewinn(+) I-verlust(-) 4. Vj. 83 - 125 + 1 251 + 782 - 1 983 - 280 + 286 - 384 -1 637 -1 832 + 1 001 - 146 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 - 3,7 + 3,9 + 2,1 - 22,3 - 2,8 - 2,5 - 18,4 - 18,6 - 9,9 - 6,6 - 5,9 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 - 0,3 + 2,7 + 2,4 - 7,9 - 1,7 + 1,8 - 2,6 - 11,5 - 13,4 + 7,3 - 1,2 

Bevölkerungszu- (+) I Anzahl 1. Vj. 84 - 4015 -2 475 - 344 - 6445 -1 52( -1 052 - 3441 -3 526 -2 065 - 1 612 -1 322 
-abnahme (-) 4. Vj. 83 - 3424 -2 986 - 209 - 2 782 -1 158 - 390 - 1138 -2 166 -2 492 + 658 - 719 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 - 10,1 - 5,4 - 1,1 - 26,4 - 9,8 -. 7,0 - 24,2 - 25,5 - 15,6 - 12,1 - 11,3 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 - 8,4 - 6,4 - 0,6 - 11,1 - 7,2 - 2,5 - 7,8 - 15,2 - 18,3 + 4,8 - 6,0 

Umgezogene Personen Anzahl 1. Vj. 84 38 026 63 553 27 201 22 013 12 975 10 699 12137 9 548 13 723 10 607 9 819 
innerhalb der Stadt .4. Vj. 83 33 729 60 850 29 085 23 203 13147 10 274 12 553 10129 17 662 11 292 10146 

je 1000 
Einwohner 1. Vj. 84 96,1 139,2 86,0 90,1 82,8 70,7 85,4 69,1 103,4 79,3 84,2 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 83,1 130,2 89,9 92,3 81,9 66,3 85,9 71,2 129,6 82,3 84,9 

Arbeitsmarkt 1) 

Arbeitslose Anzahl 1. Vj. 84 79 694 85 611 3)60 693 51 152 30 976 3)33 986 27 790 15146 30 767 41 619 25 555 
... 4. Vj. 83 77 655 82 850 3)58 559 50 231 . 29 890 3)33 543 26 898 15 375 29 540 38 797 25 187 

und zwar Männer 1. Vj. 84 50 359 50184 3)34 065 30 476 19 272 3)19 500 17 380 8 327 19 215 24 781 13 616 
4. Vj. 83 48 845 47 989 3)31 952 29 976 18 567 3)19 093 16 935 8 421 17 995 22 277 13194 

·Frauen 
" 

1. Vj. 84 29 335 35 427 3)26 628 20 676 11 704 3)14 486 10 410 6 819 11 552 16 838 11 939 
4. Vj. 83 28 810 34 861 3)26 607 20 255 11 323 3)14 450 9 963 6 954 11 545 16 520 11 993 

Teilzeitkräfte 1. Vj. 84 5 705 4 862 3
) 6 875 3 962 2 469 3

) 3 323 1 763 1102 2 747 3 778 2 783 
4. Vj. 83 5 744 4 864 3

) 7 072 3 772 2 327 3
) 3189 1 749 1150 2 755 3 758 2 743 

Arbeitslosenquote % 1. Vj. 84 11,2 10,7 ') 6,7 13,0 13,5 ') 6,5 ') 11,2 5,6 13,7 12,6 10,6 
4. Vj. 83 10,9 10,3 ') 6,4 12,6 12,9 ') 6,4 ') 10,7 5,7 13,1 11,7 10,4 

Arbeitslose Anzahl 1. Vj. 84 14 431 15 860 3)16219 11 487 2 717 ') 8168 5 505 4880 4 015 6 577 6 258 
Ausländer 4. Vj. 83 14113 15 586 3)15417 11 988 2 654 ') 8 299 5 613 4820 3 824 5 957 6 335 

Offene Stellen 
" 

1. Vj. 84 2 233 3465 3
) 4 170 1 212 589 ') 3 039 ·1 323 2 667 1 065 2 669 1 094 

4. Vj. 83 2 079 2 484 3
) 3 093 1174 499 ') 2 500 1 073 1 956 838 896 956 

Kurzarbeiter 
" 

1. Vj. 84 18 855 12 324 3
) 8 782 4 621 5 444 ') 6 400 4 929 2 998 13 388 17 924 7 439 

4. Vj. 83 17 925 12 519 3
) 9 960 9 266 3 078 ') 5 048 5 807 2 804 9 249 16 854 12 944 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 
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Hamburg im Städtevergleich 

Merkmal Maßeinheit Berichtszelt Harnburg Berlln München Köln Essen Frankfurt/ Düssel- Stuttgart Bremen Hannover NOrnberg 
(West) Maln dorf 

Bergbau und 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
(Industrie und 
Verarbeitendes 
Handwerk) 4 ) 

Beschäftigte') Anzahl 1. Vj. 84 144 019 157 230 168 905 105 973 50 526 97 239 79 945 118 619 64134 78 241 85 483 
4. Vj. 83 147 225 157 231 169 682 106 916 53 596 97 761 81 672 118 980 66 489 82 020 87 304 

je 1000 1. Vj. 84 90 85 132 107 80 158 139 212 119 144 181 
Einwohner 4. Vj. 83 91 85 132 107 84 159 141 211 123 151 184 

Bruttolohn- und Mio. DM 1. Vj. 84 1 625 1 457 1 987 1 248 555 1 104 906 1 429 636 899 787 
-geh altssumme 4. Vj. 83 1 838 1 661 2121 1 491 682 1 333 1 070 1 611 795 952 891 

1000 DM 
je Beschäftigten 1. Vj. 84 46 38 48 48 . 45 46 46 49 40 47 37 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 50 42 50 55 50 54 52 54 47 46 40 

Umsatz aus Mio. DM 1. Vj. 84 9 605 10 205 11 102 6 980 2 749 4 042 3 634 8 434 3181 3 602 2 621 
Eigenerzeugung5) 4. Vj. 83 11 073 10 294 11 287 7177 2 815 4 328 4 450 8 727 4130 3 695 3 051 

Gesamtumsatz5) Mio. DM 1. Vj. 84 20 340 10 541 12 036 8 086 3 258 6 199 4246 9 503 3 861 3 865 2 822 
4. Vj. 83 22 057 10 634 12 363 8 458 3 476 6 616 5 006 9 966 4 820 3 984 3 332 

darunter 
Auslandsumsatz5) Mio. DM 1. Vj. 84 2167 1 445 5 271 2 448 511 1 915 1 341 4177 1 275 1 312 693 

4. Vj. 83 2 866 1 479 5 025 2 729 562 1 972 1 631 4 087 1 228 1 307 936 

Gesamtumsatz5) 1000 DM 
je Einwohner 1. Vj. 84 51 23 38 33 21 41 30 69 29 29 24 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 54 23 38 34 22 43 34 70 35 29 28 

1000 DM 
je Beschäftigten 1. Vj. 84 573 272 289 309 262 259 215 325 244 200 134 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 594 268 289 314 257 268 243 332. 288 193 151 

Bauhaupt-
gewerbe 4

) 

Beschäftigte 1) Anzahl 1. Vj. 84 20 182 33112 30 391 11 647 9 597 16 763 11 797 12 796 8 042 7138 8 237 
4. Vj. 83 20 976 33150 31 721 11 757 9 390 17 158 11 892 13164 8 276 7 411 8 855 

Baugewerblicher Mio. DM 1. Vj. 84 472 629 665 104 196 414 401 354 174 153 132 
Umsatz') 4. Vj. 83 769 1119 999 409 255 515 559 468 393 256 234 

Fremdenverkehr 

Fremdenmeldungen Anzahl 1. Vj. 84 278 320 328 438 526 537 195 632 56 281 360 211 199 396 111 290 60 902 82 645 109 642 
4. Vj. 83 338 048 372 621 582 007 184 353 61 182 378 498 184 888 118 017 68 254 88 592 153 543 

Fremden- 1. Vj. 84 546 971 903 088 1095560 433 209 103 977 615 907 411 128 239 280 110 255 138 846 215 912 
übernach.tungen 4. Vj. 83 626 465 983108 1188292 391 027 113 371 652 744 392 729 253 584 123120 149117 268 208 

darunter aus 1. Vj. 84 158 934 155 325 400166 143 051 15 741 341 905 165 537 63 582 22 048 24 476 53 013 
Ausland und DDR 4. Vj. 83 196 930 172 344 433 127 134105 20 712 361 106 157 070 69 330 26 481 27124 57 438 

Fremden- je 1000 
Übernachtungen Einwohner 1. Vj. 84 1 382 1 978 3463 1 773 664 4 071 . 2 894 1 731 831 1 038 1 852 

und 1 Jahr 4. Vj. 83 1 544 2 103 3 673 1 556 707 4 212 2 688 1 783 904 1 087 2 243 

Straßenverkehr 

Zulassung Anzahl 1. Vj. 84 16 947 14 908 17 363 6 069 5 313 
fabrikneuer Pkw6

) 4. Vj. 83 15 415 11 261 15113 12 365 4 663 4 243 3 973 

Steuer-
einnahmen 

Gewerbesteuer nach Mio. DM 1. Vj. 84 333 130 361 181 142 276 167 168 67 120 136 
Ertrag und Kapital 4. Vj. 83 256 59 249 183 81 222 106 84 72 85 52 
- nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage DM je 
u. ohne Lohnsummen- Einwohner 1. Vj. 84 842 284 803 739 905 1 821 1174 1 216 508 901 1167 
steuer und 1 Jahr 4. Vj. 83 630 127 770 726 506 1 430 727 591 532 616 434 
(Gemeindeanteil) 
Lohn- und Ein- Mio. DM 1. Vj. 84 229 125 44 22 13 19 14 11 58 3 0 
kommensteuer 4. Vj. 83 296 156 339 239 140 159 159 163 74 120 128 
(Gemeindeanteil) 

DM je 
Einwohner 1. Vj. 84 579 275 140 88 80 126 101 81 440 22 2 
und 1 Jahr 4. Vj. 83 729 333 1 049 951 872 1 024 1 091 1146 541 876 1 074 

') am Ende des Berichtszeitraumes.- 2 ) wohnberechtigte Bevölkerung.- 3
) Arbeitsamtsbezirk.- ')Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäf

tigten. - 5
) ohne Umsatzsteuer. - 6

) einschl. Kombinationskraftwagen, ohne Bundesbahn/ -post. 
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Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts 

Hamburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich und enthält ständige 
Zahlenübersichten sowie textliche Darstellun
gen über wichtige statistische Ergebnisse. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der 
aktuellen Berichterstattung. Für die einzelnen 
Sachgebiete sind besondere Berichtsreihen 
gebildet worden, die größtenteils von allen 
Statistischen Landesämtern veröffentlicht 
werden. 

Statistisches Jahrbuch 1981 
Das Statistische Jahrbuch ist eine 
umfassende Zusammenstellung zahlen
mäßiger Informationen über die demo
graphischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten in Hamburg. 
Bei dem 1981 erschienenen Band handelt es 
sich um eine großenteils neugestaltete und 
um zusätzliche Nachweisungen erweiterte 
Ausgabe. Das Jahrbuch enthält in seinem 
Hauptteil Ergebnisse in ausführlicher 
sachlicher Gliederung, zumeist für die Jahre 
1978 und 1979. in einem zweiten Abschnitt 
werden Daten über ausgewählte Themen
bereiche in langfristiger Entwicklung unter
breitet; die "langen Reihen" erstrecken sich 
durchweg über den Zeitraum von 1950 bis 
1979. Der dritte Teil bietet ein knappes 
Tabellarium mit Angaben über die Region 
Hamburg. 
Das Jahrbuch enthält 440 Tabellen und ist 
374 Seiten stark. Der Verkaufspreis beträgt 
28,- DM. 

Statistisches Taschenbuch 1984 
Das jährlich erscheinende Statistische 
Taschenbuch bietet in kleiner, handlicher 
Aufmachung die wichtigsten Ergebnisse aus 
allen Bereichen der amtlichen Statistik in 
knapper tabellarischer Darstellung. 
Soweit möglich, wurden in den Regional
tabellen neben Ergebnissen für die Bundes
länder auch Vergleichsdaten für ausgewählte 
Großstädte und an Harnburg angrenzende 
Kreise nachgewiesen. 
Das Taschenbuch ist 238 Seiten stark, 
der Verkaufspreis beträgt 10,- DM. 

Straßen- und Gebietsverzeichnis 
Ausgabe 1980 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis 
enthält an Übersichten: 
Zugehörigkeit der Gebietsteile zu den 
Finanzämtern, den Standesämtern und 
den Amtsgerichten 
Schlüsselverzeichnis für Grundbuchbezirke 
mit Angabe des zuständigen Amtsgerichts
bezirks 
Konsulate 
Amtlich benannte Verkehrsflächen, alpha
betisch geordnet mit Angabe der Orts
teile, Straßenschlüssel, Suchkoordinaten, 
Stadtteile, ZustellposÜimter, Polizeireviere 
und Schlüsselnummern der Grundbuch
bezirke 
Kleingartenvereine 
Das Straßen- und Gebietsverzeichnis ist 
268 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
10,- DM. 

Statistik des Harnburgischen Staates 
Dies sind die Quellenwerke mit wichtigen 
Tabellen aus großen Zählungen und wich
tigen laufenden Statistiken. in dieser Reihe 
werden die Ergebnisse der Arbeiten des 
Statistischen Landesamtes ausführlich und 
mit dem Ziel der nachhaltigen Dokumenta
tion der Zeitverhältnisse publiziert. 

in den letzten Jahren sind erschienen: 
Heft 105 Hamburger Krebsdokumentation 1956-1971 

(vergriffen) 
Heft 106 Die Wahl zum Bundestag 

am 19. November 1972 
Heft 107 Die Pendelwanderung über die Hamburger 

Landesgrenze - Ergebnisse der Volks-
und Berufszählung vom 27. Mai 1970-
(vergriffen) 

Heft 108 Harnburg 1938/39 und 1950 bis 1972-
Statistische Reihen und Vergleiche 
(vergriffen) 

Heft 109 Die Volks- und Berufszählung in Harnburg 
am 27. März 1970- Landesergebnisse

Heft 110 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1972 (vergriffen) 

Heft 111 Hamburgs Industrie 1972/73 (vergriffen) 
Heft 112 Die Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 3. März 1974 
Heft 113 Handel und Schiffahrt des Hafens 

Harnburg 1973 und 1974 (vergriffen) 
Heft 114 Umsatzsteuerstatistik 1974 
Heft 115 Hamburgs Industrie 1974/75 
Heft 116 Hamburger Krebsdokumentation 

1972 bis 1974 (vergriffen) 
Heft 117 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1975 
Heft 113 Regionalstatistik - Daten für die 

Region Harnburg/Umland 1976 
Heft 119 Die Wahl zum Bundestag 

am 3. Oktober 1976 
Heft 120 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1976 
Heft 121 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1977 (vergriffen) 
Heft 122 Umsatzsteuerstatistik 1976 
Heft 123 Das Handwerk in Harnburg 1977 
Heft 124 Wahl zur Bürgerschaft und zu den 

Bezirksversammlungen am 4. Juni 1978 
Heft 125 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1978 
Heft 126 Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Heft 127 Wahl zum Europäischen Parlament am 

10. Juni 1979 
Heft 128 Regionalstatistik 

Bevölkerungsentwicklung in der 
Region Harnburg 1961 bis 1978 

Heft 129 Wahl zum 9. Deutschen Bundestag 
am 5. Oktober 1980 

Heft 130 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1979 

Heft 131 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1980 

Heft 132 Wahl zur Bürgerschaft und 
zu den Bezirksversammlungen 
am 6. Juni 1982 

Heft 133 Handels- und Gaststättenzählung 1979 
Heft 134 Handel und Schiffahrt 

des Hafens Harnburg 1981 
Heft 135 Produzierendes Gewerbe 1980/81 
Heft 136 Umsatzsteuerstatistik 1978 und 1980 
Heft 137 Hamburger Krebsdokumentation 

1978 und 1979 
Heft 138 Regionalstatistik .. 

- Baufertigstellungen im Wohnbau 
und Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 . 

Heft 139 Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen 
am 19. Dezember 1982 

Heft 140 Wahl zum 10. Deutschen Bundestag 
am 6. März 1983 

Heft 141 Handel und Schiffahrt 
des Hafens Harnburg 1983 

Vertrieb der vorstehenden Veröffentlichungen: 
Statistisches Landesamt 
der Freien und Hansestadt Harnburg 
Steckelhörn 12, 2000 Harnburg 11 
Telefon: (040) 3681 - 719 
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