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Zahlenwert genau Null (nichts) 
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 Frage
stellung ist nicht zutreffend 
Zahlen lagen bei Redaktions
schluß noch nicht vor 
gegenüber früheren Veröffent
lichungen berichtigte Zahl 
vorläufige Zahl 
geschätzte Zahl 
Nachweis nicht sinnvoll 

I 

( l 

* 

MD= 
Vj 
Hj = 

kein Nachweis, da das Ergebnis 
nicht ausreichend genau ist 
Nachweis unter Vorbehalt, da 
der Aussagewert der Angaben 
wegen geringer Feldbesetzung 
gemindert sein kann 
entspricht 
mit Stern gekennzeichnete 
Positionen werden im "Zahlen
spiegel" aller Statistischen 
Landesämter veröffentlicht 
Monatsdurchschnitt 
Vierteljahr 
Halbjahr 

Allen Berechnungen liegen die ungerundeten Werte zugrunde. 
Einzelwerte in Tabellen wurden ohne Rücksicht auf die Endsumme gerundet; das 
Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der nach
gewiesenen Endsumme abweichen. 
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Gewerbezweig Tätige Personen am 300 September 1994 

Nummer Gewerbegruppe Unternehmen darunter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

der Klassi- Beschäftigtengrößenklasse und ins- davon je 

fikationll Umsatzgrößenklasse Nebenbetriebe2l gesamt3l zusammen Angestellte Arbeiter und Auszubildende Einheit 
Absatzrichtung Arbeiterinnen 

~ --~- ~- ~- - - - - - ~ - - -
Bau- und 

001 Maurer 464 6 333 6 023 I 360 4 423 240 14 
002 Beton- und Stahlbetonbauer SB I 855 I 831 470 I 273 88 32 
003;004 Feuerungs-, Schornstein- sowie Backofenbauer 14 350 344 85 242 17 25 
005 Zimmerer 118 II OS I 015 240 673 102 9 
006 Dachdecker 77 I 015 977 258 673 46 13 
007 Straßenbauer 52 I 952 I 928 372 I 510 46 38 
008 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 48 618 595 157 423 15 13 
009 Fliesen-, Plat1en- und Mosaikleger 92 871 769 220 48B 61 9 
010 Betonstein- und Terrazzohersteller 9 97 92 28 64 II 
Oll Estrichleger 16 397 391 119 272 25 
012 Brunnenbauer 7 363 360 131 208 21 52 
013 Steinmetzen und Steinbildhauer 65 344 295 128 156 II 5 
014 Stukkateure 13 169 162 36 120 6 13 
015 Maler und Lackierer 721 6 655 6 015 I 366 4165 484 9 
016 Kachelofen- und Luftheizungsbauer 24 104 82 30 48 4 4 
017 Schornsteinleger 141 428 272 112 141 19 3 

I Bau- und Ausbaugewerbe insgesamt 1 919 22 656 21151 5 112 14 879 1160 12 
davon mit 
00 0 bis 00 0 tätigen Personen 

I 255 255 26 25 
2 4 730 2 053 I 264 557 644 63 3 
5 9 428 2 788 2 470 742 1 599 129 7 

10 19 274 3 663 3 535 B34 2 473 228 13 
20 49 159 4 662 4 625 954 3 370 301 29 
so 99 41 2 837 2 833 535 2163 135 69 

100 und mehr 32 6 398 6 398 1465 4 630 303 200 
Umsatz von 00 0 bis unter 00 0 DM 

unter 100 000 297 459 128 69 53 6 2 
100 000 - 250 000 472 I 289 785 333 398 54 3 
250 000 ~ 500 000 315 1 322 I 030 347 622 61 4 
500 000 I Mioo 291 2111 I 904 493 1 290 121 7 

1 Mioo 10Mioo 472 8 936 8 766 1 898 6 355 513 19 
1 0 Mioo und mehr 72 8 539 8 538 I 972 6161 405 119 

überwiegender Absatzrichtung5l 
private Haushalte 1135 6 615 5 595 1 521 3 712 362 6 
Unternehmen 621 11199 10 807 2 540 7 645 622 18 
öffentliche Auftraggeber 142 3 850 3 763 826 2 797 140 27 
Ausland 21 992 986 225 725 36 47 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 

II Beilage zu Harnburg in Zahlen 12.1996 



Umsatz 199441 löhne Gehälter lohn· und Gesetzliche Sozialkosten 1994 Gewerbezweig 

je Gehaltssumme im Verhältnis Gewerbegruppe Nummer 

insgesamt Einheil tätige 1994 im Verhältnis insgesamt zur lohn· und Beschäftigtengrößenklasse der Klassi· 
zum Umsatz G h lt Person zum Umsatz e a ssumme Umsatzgrößenklasse fikationll 

1168 2 518 184 233 883 76 366 26,6 79 417 6,8 25,6 Maurer 001 
393 6 784 212 77132 29 593 27,1 27 804 7,1 26,1 Beton· und Stahlbetonbauer 002 

80 5722 229 12 010 5 720 22,1 3 941 4,9 22,2 Feuerungs·, Schornstein· sowie Backofenbauer 003; 004 
196 1 663 178 37 351 10 327 24,3 9 803 5,0 20,6 Zimmerer 005 
205 2 659 202 33171 14 652 23,4 11 330 5,5 23,7 Dachdecker 006 
335 6 435 171 84 956 22 924 32,2 24 893 7,4 23,1 Straßenbauer 007 

96 2 005 156 25 518 8 678 35,5 6 995 7,3 20,5 Wärme·, Kälte- und Schallschutzisolierer 008 
169 1 840 194 33 623 10 575 26,1 7 859 4,6 17,8 Fliesen·, Plallen· und Mosaikleger 009 

21 2 294 213 3 859 1 763 27,2 1195 5,8 21,3 Belonslein· und Terrazzohersteller 010 
138 8 605 347 16152 9143 18,4 5 436 3,9 21,5 Estrichleger Oll 
79 11 318 218 13 488 9 494 29,0 3 098 3,9 13,5 Brunnenbauer 012 
49 752 142 7 420 5 402 26,2 2 389 4,9 18,6 Steinmetzen und Steinbildhauer 013 
26 1 962 151 7571 2194 38,3 2 379 9,3 24,4 Stukkateure 014 

686 952 103 180 313 82 849 38,4 55 790 8,1 21,2 Maler und Lackierer 015 
13 547 126 2 375 1 492 29,5 631 4,8 16,3 Kachelofen· und Luftheizungsbauer 016 
33 236 78 7 470 2 035 28,6 1 933 5,8 20,3 Schornsteinfeger 017 

3 688 1 922 163 776 290 293 205 29,0 244 894 6,6 22,9 Bau· und Ausbaugewerbe insgesamt 
davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

38 149 149 1 268 3,3 184 0,5 14,5 1 
188 257 92 27 623 13 801 22,0 8 348 4,4 20,2 2 4 
373 872 134 76 702 26144 27,5 22 263 6,0 21,6 5 9 
506 I 846 138 126140 39177 32,7 37 545 7,4 22,7 10 19 
773 4 862 166 176 676 57 729 30,3 54 767 7,1 23,4 20 49 
589 14 364 208 123 553 35 093 26,9 36 354 6,2 22,9 50 99 

1 220 38132 191 245 595 119 995 30,0 85 433 7,0 23,4 100 und mehr 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

16 54 35 659 634 8,0 182 1,1 14,1 unter 100 000 
85 181 66 14101 6 752 24,4 4 029 4,7 19,3 100 000 - 250 000 

111 353 84 25 701 9 059 31,2 7 284 6,5 21,0 250 000 - 500 000 
209 717 99 58 869 16 620 36,2 16 709 8,0 22,1 500 000 1 Mio. 

1 299 2 752 145 321 895 103 289 32,7 97 439 7,5 22,9 1 Mio. 10 Mio. 
1 967 27 322 230 355 064 156 851 26,0 119 251 6,1 23,3 1 0 Mio. und mehr 

überwiegender Absalzrichtung51 

830 732 126 185 927 58 480 29,4 58114 7,0 23,8 private Haushalte 
2112 3401 189 403 824 174 891 27,4 129 493 6,1 22,4 Unternehmen 

548 3 858 142 146 772 44 743 35,0 47 207 8,6 24,6 öffentliche Auftraggeber 
197 9 383 199 39 766 15 091 27,8 10 082 5,1 18,4 Ausland 

Beilage zu Hamburg in Zahlen 12.1996 111 



Gewerbezweig Tätige Personen am 30. September 1994 

Nummer Gewerbegruppe Unternehmen darunter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

der Klossi- Beschäftigtengrößenklasse und ins- davon je 

fikotionll Umsatzgrößenklasse Nebenbetriebe2l gesamt3l zusammen Angestellte Arbeiter und Auszubildende Einheit 
Absatzrichtung Arbeiterinnen 

-----~-- ~- ----------- -----~- ------ ~ --· - --------------- -----~ - ---
Elektro- und 

018; 019 Metollbouer; Chirurgiemechaniker 278 3 427 3 235 1 006 2 033 196 12 
020 Karosserie- und Fahrzeugbauer 48 1 002 970 292 603 75 21 
021 Maschinenbaumechaniker 148 2 262 2177 895 1198 84 15 
022 Werkzeugmacher 17 111 94 22 69 3 7 
023 Dreher 20 135 119 38 75 6 7 
024 Zweirodmechaniker 34 148 121 39 57 25 4 
200 Kälteanlogenbauer 67 1 342 1 303 630 607 66 20 
025 Büroinformationselektroniker 62 787 738 364 314 60 13 
026 Kraftfahrzeugmechaniker 663 12 051 11 589 4 926 5 299 1 364 18 
027 Kraftfahrzeugelektriker 34 424 394 189 150 55 12 
028 Landmaschinenmechaniker 15 161 150 46 95 9 11 
029 Feinmechaniker 34 358 336 113 203 20 11 
030 Büchsenmacher 5 16 13 8 5 3 
031 Klempner 114 1 352 1 290 353 796 141 12 
032 Gas- und Wasserinstallateure 623 6 418 5 988 1 567 3 651 770 10 
033 Zentralheizungs- und Lüftungsbauer 214 3 615 3 482 1 458 1871 153 17 
034 K~pferschmiede 11 244 241 60 160 21 22 
035 Elektroinstallateure 595 10 361 9 969 3 386 5 682 901 17 
036 Elektromechaniker 98 1 515 1 464 719 664 81 15 
037 Fernmeldeanlagenelektroniker 29 365 347 169 174 4 13 
038 Elektromaschinenbauer 38 487 471 167 275 29 13 
039 Radio- und Fernsehtechniker 220 1 089 895 415 400 80 s 
040 Uhrmacher 82 1 548 1458 1 315 130 13 19 
041 Graveure 17 63 43 17 24 2 4 
043 Galvaniseure und Metallschleifer 14 133 128 33 93 2 10 
044 Gürtler und Metolldrücker 14 52 34 11 22 1 4 
046 Metollformer und Metallgießer 10 94 89 33 53 3 9 
048 Schneidwerkzeugmechaniker 12 78 73 41 32 7 
049;050 Gold- sowie Silberschmiede 135 421 267 101 109 57 3 

11 Elektro- und Metallgewerbe insgesamt 3 651 50 059 47 478 18413 24 844 4 221 14 
davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

1 495 495 44 36 8 1 
2 4 1144 3 294 2114 1 003 978 133 3 
s 9 922 6148 s 528 2 073 2 999 456 7 

10 19 60S 8 253 8 023 2 617 4 506 900 14 
20 49 365 10 846 10 771 3 463 5 963 1 345 30 
50 99 77 5176 5157 1848 2 834 475 67 

100 und mehr 43 15 847 15 841 7 373 7 556 912 369 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

unter 100 000 486 708 160 86 58 16 1 
100 000 - 250 000 538 1 280 714 344 310 60 2 
250 000 - 500 000 593 2 262 1 703 694 873 136 4 
soo 000 1 Mio. 661 4133 3 676 1 339 1 990 347 6 

1 Mio. 10Mio. 1211 20 034 19 618 6 022 11 372 2 224 17 
10Mio. 50 Mio. 132 9199 9169 3 327 5152 690 70 
50 Mio. und mehr 30 12 443 12 438 6 601 5 089 748 415 

überwiegender Absotzrichtung5l 

private Haushalte 1 968 18 587 16 940 7 397 7790 1 753 9 
Unternehmen 1 512 27 593 26 734 9 806 14 662 2 266 18 
öffentliche Auftraggeber 144 3 462 3 394 1 023 2180 191 24 
Ausland 27 417 410 187 212 11 15 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 

IV Beilage zu Harnburg in Zahlen l 2.1996 



Umsatz 199441 Löhne Gehälter Lohn- und 

je Gehaltssumme 

insgesamt Einheil tätige 1994 im Verhältnis 
Person zum Umsatz 

Mioo DM 1000 DM % 

Metall ewerbe 
604 2171 176 111 617 57 647 28,0 
166 3 466 166 34 371 18 037 31,5 
604 4 084 267 59 381 48 361 17,8 

11 633 97 4 245 1 068 49,3 
18 878 130 3 588 1712 30,2 
36 1 073 247 2 556 1 524 11,2 

371 s 540 277 35 651 45 574 21,9 
255 4108 324 18 853 23 512 16,6 

s 459 8 234 453 254 082 309 760 10,3 
88 2 591 208 9170 10166 21,9 
40 2 696 251 2 906 2 067 12,3 
66 1 946 185 11197 6 980 27,5 
4 778 243 118 438 14,3 

187 1 643 139 48 029 17 397 34,9 
868 1 394 135 207 048 73 227 32,3 
792 3701 219 124 711 90 599 27,2 

29 2 663 120 10 000 4 832 50,6 
1 592 2 675 154 277 394 167193 27,9 

299 3 056 198 35 828 43 066 26,3 
76 2 626 209 8 826 12 223 27,6 
75 1 967 154 13170 9 588 30,4 

202 919 186 18 232 22 642 20,2 
460 5 610 297 4601 55 604 13,1 

7 406 110 1 043 774 26,3 
15 1104 116 4 429 1 874 40,8 
5 342 92 605 502 23,2 

15 1493 159 3 399 1 638 33,7 
12 1 018 157 1 500 2135 29,8 
49 361 116 3 528 3 378 14,2 

12 408 3 398 248 1 310 076 1 033 519 18,9 

49 98 98 243 1 594 3,8 
423 370 128 40 361 32 sso 17,2 
959 1 041 156 I 147 208 83 654 24,1 

1 427 2 358 173 238 620 126 859 25,6 
2 428 6 653 224 334 106 207 340 22,3 
1 536 19 945 297 152 366 125 725 18,1 
s 586 129 915 353 397172 455 798 15,3 

23 47 32 906 1 215 9,3 
89 165 69 8 596 8 534 19,3 

217 366 96 34 643 19 279 24,8 
474 718 115 94 350 49127 30,2 

3 428 2 830 171 627 840 324 246 27,8 
2 686 20 348 292 258103 221 635 17,9 
s 491 183 023 441 285 638 409 483 12,7 

4 076 2071 219 398 692 347 465 18,3 
7 630 s 046 277 783144 603 976 18,2 

580 4 028 168 115 144 68 575 31,7 
122 4 SOl 291 13 095 13 503 21,9 

Beiloge zu Hornburg in Zahlen 12.1996 

Gesetzliche Sozialkosten 1994 

im Verhältnis 

insgesamt zum Umsatz zur Lohn· und 
Gehaltssumme 

1000 DM % 

Gewerbezweig 

Gewerbegruppe 

Beschäftigtengrößenklasse 
Umsatzgrößenklasse 

Absatzrichtung 
- . 

33157 5,5 19,6 Metallbauer; Chirurgiemechaniker 
10 653 6,4 20,3 Karosserie· und Fahrzeugbauer 
21 348 3,5 19,8 Maschinenbaumechaniker 

864 8,0 16,3 Werkzeugmacher 
1 091 6,2 20,6 Dreher 

864 2,4 21,2 Zweiradmechaniker 
14 829 4,0 18,3 Kälteanlagenbauer 
6 899 2,7 16,3 Büroinformationselektroniker 

108147 2,0 19,2 Kraftfahrzeugmechaniker 
3 478 3,9 18,0 Kraftfahrzeugelektriker 

949 2,3 19,1 Landmaschinenmechaniker 
3 008 4,5 16,5 Feinmechaniker 

91 2,3 16,4 Büchsenmacher 
13156 7,0 20,1 Klempner 
57 894 6,7 20,7 Gas- und Wasserinstallateure 
41 731 5,3 19,4 Zentralheizungs- und Lüftungsbauer 
2 920 10,0 19,7 Kupferschmiede 

87 652 5,5 19,7 Elektroinstallateure 
16 293 5,4 20,7 Elektromechaniker 
3 502 4,6 16,6 Fernmeldeanlagenelektroniker 
4 366 5,8 19,2 Elektromaschinenbauer 
7 555 3,7 18,5 Radio· und Fernsehtechniker 

11 315 2,5 18,8 Uhrmacher 
367 5,3 20,2 Graveure 

1120 7,2 17,8 Galvaniseure und Metallschleifer 
240 5,0 21,7 Gürtler und Metalldrücker 

1 341 9,0 26,6 Metallformer und Metallgießer 
807 6,6 22,2 Schneidwerkzeugmechaniker 

1 279 2,6 18,5 Gold- sowie Silberschmiede 
456 916 3,7 19,5 Elektro- und Metallgewerbe insgesamt 

davon mit 
0 0 0 bis 0 0 0 tätigen Personen 

276 0,6 15,0 1 
13 407 3,2 18,4 2 4 
43 332 4,5 18,8 s 9 
71 219 5,0 19,5 10 19 

106 334 4,4 19,6 20 49 
56 000 3,6 20,1 so 99 

166 348 3,0 19,5 100 und mehr 
Umsatz von .. 0 bis unter .. 0 DM 

370 1,6 17,4 unter 100 000 
3 068 3,5 17,9 100 000 - 250 000 

10 238 4,7 19,0 250 000 - 500 000 
27 547 5,8 19,2 500 000 - 1 Mioo 

186 421 5,4 19,6 1 Mioo lOMioo 
94 999 3,5 19,8 lOMioo SO Mioo 

134 273 2,4 19,3 SO Mioo und mehr 
überwiegender Absatzrichtung5l 

147 206 3,6 19,7 private Haushalte 
270 531 3,5 19,5 Unternehmen 
34 038 5,9 18,5 öffentliche Auftraggeber 
s 141 4,2 19,3 Ausland 

Nummer 

der Klassi
fikationll 

018; 019 
020 
021 
022 
023 
024 
200 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
043 
044 
046 
048 
049; 050 
II 

V 



Gewerbezweig Tätige Personen om 30. September 1994 

Nummer Gewerbegruppe Unternehmen darunter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

der Klossi- Beschäftigtengrößenklasse und ins- davon je 

fikotionl) Umsatzgrößenklasse Nebenbetriebe21 gesomt31 zusammen Angestellte Arbeiter und 
Auszubil~ende 

Einheil 
Absatzrichtung Arbeiterinnen 

-

Holz 
052 Tischler 448 3 491 3132 891 1 882 359 8 
053 Parkettleger 14 93 82 21 45 16 7 
054 Rolloden- und Jalousiebauer 28 198 184 88 86 10 7 
055;056 Boots- sowie Schiffbauer 28 326 302 105 161 36 12 
057 bis 064 übrige Zweige dieser Gruppe61 22 78 50 16 30 4 4 

111 Holzgewerbe insgesamt 540 4186 3 750 I 121 2 204 425 8 
davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

1 77 77 5 4 1 
2 4 173 491 307 131 141 35 3 
5 9 166 1122 993 301 556 136 7 

10 19 84 1109 1 071 302 627 142 13 
20 und mehr 40 1 387 1 374 383 879 ll2 35 

Umsatz von ... bis unter ... DM t 
unter 100 000 82 121 31 14 13 4 1 

100 000 - 250 000 82 197 104 35 49 20 2 
250 000 - 500 000 110 531 419 153 207 59 5 
500 000 1 Mio. 109 781 703 189 406 108 7 

1 Mio. und mehr 157 2 556 2 493 730 1 529 234 16 
überwiegender Absotzrichtung51 

private Hausholte 278 1 663 1 419 440 789 190 6 
Unternehmen 219 1 982 1 820 510 1107 203 9 
öffentliche Auftroggeber sowie Ausland 43 541 5ll 171 308 32 13 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 

VI Beilage zu Hamburg in Zahlen 12.1996 



Umsatz 199441 löhne Gehälter lohn- und Gesetzliche Sozialkosten 1994 Gewerbezweig 

je Gehaltssumme im Verhältnis Gewerbegruppe Nummer 

insgesamt Einheit tätige 1994 im Verhältnis insgesamt zum Umsatz zur lohn- und Beschäftigtengrößenklasse der Klossi-
Person zum Umsatz Gehaltssumme Umsolzgrößenklosse fikotionll 

Mio. DM 1000 DM % 1000 DM % Absatzrichtung 
- - -- --

ewerbe 
483 1 078 138 96 941 41 065 28,6 28 328 5,9 20,5 Tischler 052 

13 936 141 2 387 858 24,8 624 4,8 19,2 ParkeHleger 053 
39 1 386 196 4 079 3 750 20,2 1489 3,8 19,0 Rolloden- und Jalousiebauer 054 
61 2168 186 8 960 6 022 24,7 3185 5,2 21,3 Boots- sowie Schiffbauer 055; 056 
5 238 67 1 021 466 28,4 295 5,6 19,8 übrige Zweige dieser Gruppe61 057 bis 064 

601 I 113 144 113 388 52164 27,6 33 922 5,6 20,5 Holzgewerbe insgesamt 111 

davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

14 184 184 29 128 1,1 32 0,2 20,4 1 
60 345 122 6 303 4 558 18,2 1 904 3,2 17,5 2 4 

136 821 121 27 385 10 735 28,0 7 841 5,8 20,6 5 9 
154 1 835 139 32 464 15 361 31,0 9 587 6,2 20,0 10 19 
237 5 914 171 47 207 21 382 29,0 14 558 6,2 21,2 20 und mehr 

Umsatz von ... bis unter ... DM 
4 50 34 283 195 11,7 95 2,3 19,9 unter 100 000 

13 162 67 1 518 520 15,3 401 3,0 19,7 100 000 250 000 
41 371 77 9121 5 058 34,7 2 826 6,9 19,9 250 000 - 500 000 
79 727 102 20 097 6 786 33,9 5 420 6,8 20,2 500 000 1 Mio. 

463 2 952 181 82 368 39 605 26,3 25180 5,4 20,6 1 Mio. und mehr 
überwiegender Absotzrichtung51 

225 810 135 40 838 18 384 26,3 11 892 5,3 20,1 private Hausholte 
286 1 306 144 58 039 23 978 28,7 17155 6,0 20,9 Unternehmen 

90 2 088 166 14 510 9 802 27,1 4 875 5,4 20,1 öffentliche Auftroggeber sowie Ausland 

Beilage zu Harnburg in Zahlen 12.1996 VII 



Gewerbezweig Tätige Personen am 30. September 1994 
Nummer Gewerbegruppe Unternehmen darunter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

der Klassi- Beschähigtengrößenklasse und ins- davon je 

likation 11 Umsatzgrößenklasse · Nebenbetriebe2' gesamt31 zusammen Angestellte Arbeiter und Auszubildende Einheit 
Absatzrichtung Arbeiterinnen 

Bekleidun s-, Textil-
065 Herrenschneider 34 142 108 55 46 7 4 
066; 067 Damenschneider; Wäscheschneider 76 248 164 48 69 47 3 
068 bis 070 Sticker; Stricker; Modisten 13 41 23 1 20 2 3 
071 Weber 11 24 13 4 6 3 2 
072; 073 Seiler; Segelmacher 22 215 190 56 125 9 10 
074; 075 Kürschner; Hut- und Mützenmacher 36 135 98 40 55 3 4 
077 Schuhmacher 188 420 203 68 123 12 2 
080 Sattler 21 105 82 19 56 7 5 
082 Raumausstatter 171 1 482 1 306 629 569 108 9 

IV Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 
insgesamt 572 2 812 2 187 920 I 069 198 5 
davon mit 
. . . bis ... tätigen Personen 

1 176 176 9 6 3 1 
2 4 250 646 331 105 190 36 3 
5 9 104 668 554 156 313 85 6 

10 19 23 294 278 90 162 26 13 
20 und mehr 19 1 028 1 015 563 401 51 54 

Umsatz von ... bis unter ... DM 
unter 100 000 239 359 89 26 43 20 2 

100 000 - 250 000 141 362 193 52 111 30 3 
250 000 - 500 000 75 342 253 59 161 33 5 
500 000 1 Mio. 60 348 289 78 173 38 6 

1 Mio. und mehr 57 1 401 1 363 705 581 77 25 
überwiegender Absatzrichtung51 

private Haushalte 482 1 654 1120 423 569 128 3 
Unternehmen 78 1 071 989 478 445 66 14 
öffentliche 78 19 55 4 

Nahrun 
083; 086; 087 Bäcker; Müller; Brauer und Mälzer 129 3 935 3 818 1 095 2 571 152 
084 Konditoren 100 1729 I 622 534 912 176 
085 Fleischer 303 6 825 6 574 4 233 2 086 255 

V Nahrungsmittelgewerbe insgesamt 532 12 489 12 014 5 862 5 569 583 
davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

1 17 17 7 5 2 1 
2 4 128 379 233 83 143 7 3 
5 9 164 I 136 995 429 523 43 7 

10 19 119 I 583 I 486 495 906 85 13 
20 49 75 2 I 18 2 055 665 I 280 110 28 
50 99 12 787 775 289 456 30 66 

100 und mehr 17 6 469 6 463 3 896 2 259 308 381 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

unter 100 000 16 39 15 3 8 4 2 
100 000 - 250 000 40 135 91 30 57 4 3 
250 000 - 500 000 101 481 367 125 229 13 5 
500 000 1 Mio. 135 I 078 946 311 577 58 8 

I Mio. 10 Mio. 210 3 963 3 815 I 477 2142 196 19 
10 Mio. und mehr 30 6 793 6 780 3 916 2 556 308 226 

überwiegender Absatzrichtungll 
private Haushalte 461 10 597 10 164 5 358 4 251 555 23 
Unternehmen, öffentliche Auhraggeber 
sowie Ausland 71 I 892 I 850 504 I 318 28 47 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 

VIII Beilage zu Harnburg in Zahlen 12.1996 



Umsatz 199441 löhne Gehälter lohn- und Gesetzliche Sozialkosten 1994 Gewerbezweig 

je Gehaltssumme im Verhältnis Gewerbegruppe Nummer 

insgesamt Einheil tätige ·1994 im Verhältnis insgesamt zur lohn- und Beschäftigtengrößenklasse der Klassi-
zum Umsatz G h lt Person zum Umsatz e a ssumme Umsatzgrößenklasse likationll 

Mio. DM 1000 DM % 1000 DM % Absatzrichtung 
und Leder ewerbe 

21 615 147 1189 3 056 20,3 881 4,2 20,8 Herrenschneider 065 
19 244 75 1433 I 859 17,7 693 3,7 21,1 Damenschneider; Wäscheschneider 066; 067 
2 158 50 330 12 16,7 61 3,0 17,8 Sticker; Stricker; Modislen 068 bis 070 
I 132 60 153 90 16,8 47 3,2 19,3 Weber 071 

46 2 087 214 5 364 2 605 17,4 I 667 3,6 20,9 Seiler; Segelmacher 072; 073 
17 472 126 1493 I 531 17,8 597 3,5 19,7 Kürschner; Hut- und Mützenmacher 074;075 
27 144 65 3 477 I 230 17,3 961 3,5 20,4 Schuhmacher 077 
8 384 77 2189 424 32,4 542 6,7 20,7 SaHier 080 

376 2197 254 26 449 32 622 15,7 II 021 2,9 18,7 RaumausslaHer 082 
Bekleidungs·, Textil· und 

517 904 184 42 078 43 431 16,5 16 472 3,2 19,3 Ledergewerbe insgesamt IV 
davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

12 66 66 116 219 2,9 63 0,5 18,8 I 
47 188 73 5143 2 335 15,9 I 416 3,0 18,9 2 4 
70 669 104 11852 4 058 22,9 3164 4,5 19,9 5 9 
49 2123 166 7 024 4 361 23,3 2 398 4,9 21,1 10 19 

340 17 877 330 17 944 32 457 14,8 9 432 2,8 18,7 20 und mehr 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

II 47 31 555 242 7,1 123 1,1 15,4 unter 100 000 
22 159 62 2 306 956 14,6 680 3,0 20,8 100 000 - 250 000 
27 355 78 5 232 I 509 25,3 I 283 4,8 19,0 250 000 - 500 000 
40 671 116 6 858 I 872 21,7 I 732 4,3 19,8 500 000 - I Mio. 

416 7 304 297 27128 38 852 15,8 12 854 3,1 19,5 I Mio. und mehr 

4,0 19,5 
2,6 19,0 

362 2 807 92 72 492 44 406 32,3 23 636 6,5 20,2 Bäcker; Müller; Brauer und Mälzer 083; 086; 087 
124 I 239 72 28 846 10 452 31,7 7 678 6,2 19,5. Konditoren 084 

2 321 7 661 340 83 837 169 342 10,9 45 360 2,0 17,9 Fleischer 085 
2 807 5 277 225 185 175 224 198 38,1 76 673 2,7 7,2 Nahrungsmittelgewerbe insgesamt V 

davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

17 997 997 90 236 1,9 64 0,4 19,6 I 
65 510 172 3 553 2 480 9,2 I 205 1,8 20,0 2 4 

174 I 062 153 14 744 12 964 15,9 5145 3,0 18,6 5 9 
265 2 229 168 26 493 15 095 15,7 7 914 3,0 19,0 10 - 19 
376 5 010 177 43 381 20 377 17,0 12 588 3,3 19,7 20 49 
198 16 532 252 17 471 10 236 14,0 5135 2,6 18,5 50 - 99 

1711 I 00 674 265 79 442 162 812 14,2 44 622 2,6 18,4 100 und mehr 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

I 60 25 68 27 9,9 17 1,8 17,9 unter 100 000 
7 180 53 596 453 14,6 203 2,8 19,4 100 000 - 250 000 

37 366 77 4 087 2 398 17,5 I 267 3,4 19,5 250 000 - 500 000 
95 706 88 13 554 7 521 22,1 3 970 4,2 18,8 500 000 - I Mio. 

537 2 555 135 72727 44 201 21,8 22 557 4,2 19,3 I Mio. IOMio. 
2130 71 009 314 94144 169 597 12,4 48 659 2,3 18,4 I 0 Mio. und mehr 

überwiegender Absalzrichtung51 

2 003 4 344 189 129 665 199 747 16,4 61 070 3,0 18,5 private Haushalte 
Unternehmen, öffentliche Auftraggeber 

804 II 333 425 55 509 24 451 99 15 603 I 9 19 5 sowie Ausland 

Beilage zu Harnburg in Zahlen 12.1996 IX 



Gewerbezweig Tätige Personen am 30. September 1994 
Nummer Gewerbegruppe Unternehmen darunter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

der Klassi- Beschäftigtengrößenklasse und ins- davon je 

fikation 1l Umsatzgrößenklasse Nebenbetriebe2l gesamt31 zusammen Angestellte Arbeiter und Auszubildende Einheit 
Absatzrichtung Arbeiterinnen 

- - ~- - - -- ~ -- - ~ - --

Gewerbe für Gesundheits· und Kör er fle e, 
089 Augenoptiker 183 I 312 1164 380 640 144 7 
090 Hörgeräteakustiker 17 346 340 168 129 43 20 
091 Orthopädiemechaniker und Bandagisten 56 705 659 314 300 45 13 
093 Orthopädieschuhmacher 11 74 63 17 42 4 7 
094 Zahntechniker 181 2 288 2 215 498 1 436 281 13 
095 Friseure 1 236 6 731 5 419 689 4 048 682 5 
096 Textilreiniger 54 669 622 61 548 13 12 
099; 097 Gebäudereiniger; Wachszieher 169 33 439 33 364 I 221 32 029 114 198 

VI Gewerbe für Gesundheits· und Körperpflege, 
chemische und Reinigungsgewerbe insgesamt 1 907 45 564 43846 3 348 39172 1 326 24 
davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

1 271 271 6 5 1 
2 4 751 2177 1 392 253 1 034 lOS 3 
5 9 475 3 017 2 554 481 1779 294 6 

10 19 213 2 746 2 595 551 1 781 263 13 
20 49 93 2 704 2671 504 1 945 222 29 
so 99 31 2 026 2 016 237 1671 108 65 

100 und mehr 73 32 623 32 612 1 317 30 961 334 447 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

unter 100 000 542 I 007 438 72 343 23 2 
100 000 - 250 000 572 2 382 I 750 184 I 409 157 4 
250 000 - 500 000 290 1 980 I 703 288 I 231 184 7 
500 000 I Mio. 218 2715 2 574 413 I 945 216 12 

I Mio. lOMio. 261 18 236 IB 138 1400 16 289 449 70 
I 0 Mio. und mehr 24 19 244 19 243 991 17 955 297 802 

überwiegender Absatzrichtung5l 
private Haushalte 1466 9 791 8 289 I 262 6189 838 7 
Unternehmen 335 24 233 24 080 1448 22 261 371 72 
öffentliche Auftraggeber sowie Ausland 106 II 540 11 477 638 10 722 117 109 

Fußnoten om Schluß der Tabelle 

X Beilage zu Harnburg in Zahlen 12.1996 



Umsatz 199441 Löhne Gehälter Lohn- und Gesetzliche Sozialkosten 1994 Gewerbezweig 

je Gehaltssumme im Verhältnis Gewerbegruppe Nummer 

insgesamt Einheit tätige 1994 im Verhältnis insgesamt U 
1 

zur Lohn- und Beschäftigtengrößenklasse der Klassi-
Person zum Umsatz zum msa z Gehaltssumme Umsatzgrößenklasse fikation11 

Mio. DM 1000 DM % 1000 DM % Absatzrichtung 
~ -- -- -~ -- ~-----------------~-- -~- -------- -

chemische und Reini un s ewerb e 
173 945 132 24 232 17777 24,3 7163 4,1 17,1 Augenoptiker 089 
82 4 821 237 4 850 11187 19,6 2 823 3,4 17,6 Hörgeräteakustiker 090 

121 2167 172 18 019 II 582 24,4 5 436 4,5 18,4 Orthopädiemechaniker und Bandagisten 091 
9 804 119 1499 492 22,5 405 4,6 20,3 Orthopädieschuhmacher 093 

212 1171 93 64 059 23 801 41,5 14 811 7,0 16,9 Zahntechniker 094 
290 235 43 99 391 18 608 40,7 25 468 8,8 21,6 Friseure 095 

39 713 58 12 401 2 828 39,6 2 836 7,4 18,6 Textilreiniger 096 
688 4 070 21 375 651 57 703 63,0 65 643 9,5 15,1 Gebäudereiniger; Wachszieher 099;097 

Gewerbe für Gesundheits- u- Körperpflege, 
I 613 846 35 600101 143 978 46,1 124 585 7,7 16,7 chemische u. Reinigungsgewerbe insgesamt VI 

davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

14 51 51 74 153 1,7 . 37 0,3 16,3 I 
120 160 55 23 998 8164 26,8 6 255 5,2 19,4 2 4 
194 409 64 47 021 18 531 33,8 12 255 6,3 . 18,7 5 9 
235 1105 86 62 933 23 993 36,9 15 885 6,7 18,3 10 19 
217 2 331 80 59 286 22 871 37,9 14 229 6,6 17,3 20 49 
106 3417 52 28 816 10 650 37,3 7147 6,7 18,1 50 99 
728 9 967 22 377 973 59 618 60,1 68 776 9,5 15,7 100 und mehr 

Umsatz von ... bis unter ... DM 
29 53 28 3911 I 204 17,9 983 3,4 19,2 unter 100 000 
93 162 39 26 596 4 262 33,3 6 513 7,0 21,1 100 000 - 250 000 

101 349 51 29 224 8 631 37,4 7 462 7,4 19,7 250 000 - 500 000 
154 708 57 40 771 17 820 38,0 10 021 6,5 17,1 500 000 I Mio. 
668 2 561 37 240 018 64 935 45,6 45 784 6,9 15,0 I Mio. IOMio. 
568 23 682 30 259 581 47127 54,0 53 821 9,5 17,5 I 0 Mio. und mehr 

überwiegender Absatzrichtung5l 
593 404 61 168 845 42 230 35,6 41 892 7,1 19,8 private Haushalte 
727 2169 30 307 348 72 501 52,3 58 794 8,1 15,5 Unternehmen 
294 2772 25 123 908 29 247 52,1 23 900 8,1 15,6 öffentliche Auftraggeber sowie Ausland 
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Gewerbezweig Tätige Personen am 30. September 1994 

Nummer Gewerbegruppe Unternehmen darunter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

der Klassi- Beschäftigtengrößenklasse und ins- davon je 

fikationll Umsatzgrößenklasse Nebenbetriebe2l gesamt3l zusammen Angestellte Arbeiter und Auszubildende Einheit 
Absatzrichtung Arbeiterinnen 

-
Glas·, Pa ier·, keramische 

100 Glaser 106 912 833 294 451 88 9 
.101; 103 Glasveredler; Glasapparatebauer 14 95 83 33 49 1 7 
106 Fotografen 96 399 311 104 143 64 4 
107 Buchbinder 20 170 157 32 109 16 9 
108; 110 Buchdrucker; Schriftsetzer; Drucker; Siebdrucker 41 290 259 86 158 15 7 
111;112 Flexografen; Chemigrafen 11 57 44 12 31 5 
115 Keramiker 6 11 4 3 2 
116; 117 Orgel- und Harmonium-

sowie Klavier- und Cembalobauer 13 61 44 13 24 7 5 
118; 119; 203 Handzuginstrumentenmacher; 

Geigenbauer; Bogenmacher 12 30 16 5 10 5 
120 bis 122 Metallblasinstrumenten- und Schlagzeugmacher; 

Holzblas- sowie Zupfinstrumentenmacher 9 25 21 8 4 3 3 
123 Vergolder 15 66 48 15 24 9 4 
124 Schilder- und Lichtreklamehersteller 20 268 237 84 143 10 13 
125 Vulkaniseure und Reifenmechaniker 14 522 513 236 269 8 37 

Vll Glas·, Papier·, keramische und sonstige 
Gewerbe insgesamt 377 2 906 2 564 922 1 418 224 8 
davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

1 67 67 6 5 1 
2 4 150 433 269 109 126 34 3 
5 9 82 515 451 172 231 48 6 

10 19 52 659 628 184 365 79 13 
20 und mehr 26 1 232 1 210 452 695 63 47 

_ Umsatz von ... bis unter ... DM 
unter 100 000 62 81 15 8 6 1 1 

100 000 - 250 000 80 210 107 40 47 20 3 
250 000 - 500 000 91 362 284 112 134 38 4 
500 000 1 Mio. 61 417 368 110 214 44 7 

1 Mio. und mehr 83 1 836 1 790 652 1 017 121 22 
_ überwiegender Absatzrichtung5l 

private Haushalte 194 1 006 820 321 416 83 5 
Unternehmen 165 1 755 1 615 559 932 124 11 
öffentliche Auftraggeber sowie Ausland 18 145 129 42 70 17 8 

Fußnoten am Schluß der Tabelle 

XII Beilage zu Harnburg in Zahlen 12.1996 



Umsatz 199441 Löhne Gehälter Lohn- und 

je Gehaltssumme 

insgesamt Einheit tätige 1994 im Verhältnis 
Person zum Umsatz 

Mio. DM 1000 DM % 

und sonsti e Gewerbe 
115 l 081 126 23 637 12 562 31,6 

15 1105 163 2 391 l 904 27,8 
54 561 135 4 261 7 225 21,3 
18 891 105 4 666 l 942 37,1 
35 866 122 7 364 4 531 33,5 
4 391 75 l 028 457 34,5 
0 37 20 51 23,1 

5 398 85 1135 449 30,6 

3 212 85 339 84 16,7 

3 339 122 126 149 9,0 
4 281 64 554 330 20,9 

46 2 303 172 7 415 4 820 26,6 
135 9 622 258 11 944 14 850 19,9 

438 1160 151 64 912 49 304 26,1 

7 99 99 18 248 4,0 
49 324 ll2 4 548 3 444 16,4 
57 697 111 10 050 6 024 28,1 
82 1 580 125 17 246 9 239 32,2 

243 9 345 197 33 049 30 350 26,1 

3 47 36 78 126 7,1 
13 157 60 1 212 596 14,4 
33 359 90 4 674 2 914 23,2 
44 722 106 8 512 4 867 30,4 

345 4161 188 50 438 40 800 26,4 

119 615 119 18 730 11452 25,3 
301 1 827 172 42 607 36 075 26,1 

17 931 116 3 575 1777 31,9 

Beiloge zu Hornburg in Zahlen 12.1996 

Gesetzliche Sozialkosten 1994 

im Verhältnis 

insgesamt zum Umsatz zur Lohn- und 
Gehaltssumme 

1000 DM % 

Gewerbezweig 

Gewerbegruppe 

Beschäftigtengrößenklasse 
Umsatzgrößenklasse 

Absatzrichtung 
. . 

7 625 6,7 21,1 Glaser 
845 5,5 19,7 Glasveredler; Glasapparatebauer 

l 964 3,6 17,1 Fotografen 
1119 6,3 16,9 Buchbinder 
2 079 5,9 17,5 Buchdrucker; Schriftsetzer; Drucker; Siebdrucker 

237 5,5 16,0 Flexografen; Chemigrafen 
8 3,6 15,7 Keramiker 

Orgel- und Harmonium-
344 6,6 21,7 sowie Klavier- und Cembalobauer 

Handzuginstrumentenmacher; 
83 3,3 19,6 Geigenbauer; Bogenmacher 

Metallblasinstrumenlen- und Schlagzeugmacher; 
42 1,4 15,3 Holzblas- sowie Zupfinstrumentenmacher 

171 4,1 19,3 Vergolder 
2 339 5,1 19,1 Schilder- und Lichtreklamehersteller 
5 368 4,0 20,0 Vulkanisaure und Reifenmechaniker 

Glas·, Papier·, keramische und sonstige 
22 225 5,1 19,5 Gewerbe insgesamt 

davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

43 0,6 16,2 1 
1491 3,1 18,7 2 4 
3 200 5,6 19,9 5 9 
4 885 5,9 18,4 10 19 

12 605 5,2 19,9 20 und mehr 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

33 1,1 16,2 unter 100 000 
347 2,8 19,2 100 000 - 250 000 

l 379 4,2 18,2 250 000 - 500 000 
2 514 5,7 18,8 500 000 1 Mio. 

17 953 5,2 19,7 l Mio. und mehr 
überwiegender AbsatzrichtungSl 

6178 5,2 20,5 private Haushalte 
14 969 5,0 19,0 Unternehmen 
1 078 6,4 20,1 öffentliche Auftraggeber sowie Ausland 

Nummer 

der Klassi
fikation11 

100 
101; 103 
106 
107 
108; 110 
111; ll2 
ll5 
116; ll7 

118; 119; 
203 
120 bis 
122 
123 
124 
125 

VII 

XIII 



Gewerbezweig Tätige Personen am 30. September 1994 
Nummer Gewerbegruppe Unternehmen darunter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

der Klassi· Beschähiglengrößenklasse und ins- davon je 

fikationH Umsatzgrößenklasse Nebenbetriebe2' gesamt31 zusammen Angestellte Arbeiter und Auszubildende Einheit 
Absatzrichtung Arbeiterinnen 

------------ -- -- ----- ~-- --------- -

Handwerk 
I bis VII Handwerk insgesamt 9498 140 672 132 990 35 698 89155 8137 15 

davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

I I 358 I 358 103 86 16 I 
2 4 3 326 9 473 5 910 2 241 3 256 413 3 
5 9 2 341 15 394 13 545 4 354 8 000 1191 7 

10 19 I 370 18 307 17 616 5 073 10 820 1723 13 
20 49 762 22 288 22 047 6 212 13 697 2138 29 
50 99 173 II 648 II 588 3176 7 622 790 67 

100 und mehr 168 62 204 62181 14 556 45 744 I 881 370 
Umsatz von ... bis unter ... DM 

unter 100 000 I 724 2 774 876 278 524 74 2 
100 000 250 000 I 925 5 855 3 744 I 018 2 381 345 3 
250 000 500 000 I 575 7 280 5 759 1778 3 457 524 5 
500 000 I Mio. I 53.5 II 583 10 460 2 933 6 595 932 8 

I Mio. IOMio. 2 436 55 355 54 393 12 082 38 557 3 754 23 
IOMio. 50 Mio. 252 32 012 31 950 6 417 24 288 I 245 127 
50 Mio. und mehr 51 25 813 25 808 11192 13 353 I 263 506 

überwiegender Absatzrichtung51 

private Hausholte 5 984 49 913 44 347 16 722 23 716 3 909 8 
Unternehmen 2 998 69 666 67 837 15 827 48 334 3 676 23 
öffentliche Auhroggeber 460 19 521 19 249 2 660 16 084 505 42 
Ausland 56 1572 I 557 489 I 021 47 28 

1) nach dem Verzeichnis der Gewerbe gemäß AnlageAder Handwerksordnung in der 1995 gültigen Fassung 
2) am 31. März 1995 mit Beschähigten am 30. September 1994 
3) einschließlich tätige lnhaber/lnhaberinnen und unbezahlt mithelfende Familienangehörige 
41 ohne Umsatzsteuer 

5) Fallzahlen sowie alle Angaben der Unternehmen beziehungsweise Nebenbetriebe sind der Absatzrichtung mit dem jeweiligen Umsatzschwerpunkt zugeordnet. 

6) Modellbauer, Wagner, Drechsler, Schirmmacher, Holzbildhauer, Böttcher, Bürsten- und Pinselmacher sowie Korbmacher 

XIV Beilage zu Harnburg in Zahlen 12.1996 



Umsatz 199441 löhne Gehälter lohn- und Gesetzliche Sozialkosten 1994 Gewerbezweig 

je Gehaltssumme im Verhältnis Gewerbegruppe Nummer 

insgesamt Einheit tätige 1994 im Verhältnis insgesamt zum Umsatz zur lohn- und Beschähigtengrößenklasse der Klassi-
Person zum Umsatz Gehaltssumme Umsatzgrößenklasse fikationll 

Mio. DM 1000 DM % 1000 DM % Absatzrichtung 

ins esamt 
22 071 2 324 157 3 092 020 1 839 801 22,3 975 687 4,4 19,8 Handwerk insgesamt I bis VII 

davon mit 
... bis ... tätigen Personen 

150 110 110 540 3 691 2,8 670 0,4 15,8 1 
951 286 100 93 479 64 341 16,6 29 556 3,1 18,7 2 4 

1 964 839 128 308 085 158 031 23,7 90 527 4,6 19,4 5 9 
2 718 1 984 148 491 644 230 040 26,6 144 173 5,3 20,0 10 19 
4 119 5 405 185 653 866 340 944 24,2 203173 4,9 20,4 20 49 
2 586 14 948 222 343 547 193 445 20,8 111 772 4,3 20,8 50 99 
9 583 57 042 154 1 089 351 827 929 20,0 367 585 3,8 19,2 100 und mehr 

Umsatz von ... bis unter ... DM 
87 50 31 6 460 3 643 11,7 1 805 2,1 17,9 unter 100 000 

322 167 55 54 925 22 074 23,9 15 240 4,7 19,8 100 000 - 250 000 
567 360 78 112 681 48 848 28,5 31 738 5,6 19,6 250 000 - 500 000 

1 096 714 95 243 010 104 614 31,7 67 913 6,2 19,5 500 000 1 Mio. 
6 616 2 716 120 1 383 471 605 315 30,1 390 480 5,9 19,6 1 Mio. 10Mio. 
5115 20 299 160 772 505 408145 23,1 239 965 4,7 20,3 10Mio. 50Mio. 
8 268 162109 320 518 968 647161 14,1 228 546 2,8 19,6 50 Mio. und mehr 

überwiegender Absatzrichtung5l 

8 022 1 341 161 963 450 692 677 20,6 333 299 4,2 20,1 private Haushalte 
12171 4 060 175 1666512 962 564 21,6 514 628 4,2 19,6 Unternehmen 
1 509 3 280 77 406 470 150 768 36,9 111184 7,4 20,0 öffentliche Auhraggeber 

369 6 593 235 55 587 33 792 24,2 16 575 4,5 18,5 Ausland 
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Hamburg in Zahlen 
Zeitschrift des Statistischen Landesamtes 

der Freien und Hansestadt Harnburg 

50. Jahrgang, Dezember 1996 

Handwerk in Hamburg- Struktur und Entwicklung ln diesem Heft 
von Ulrich Werner Kuske und Karlheinz Tews, Harnburgische Landesbank (f) 33 33-23 45 

DAS STICHWORT Die Abhandlung gibt die wichtigsten Ergebnisse der Handwerkszählung 1995 über Unter
nehmen und Nebenbetriebe sowie deren tätige Personen und Verkaufserlöse wieder. Schwer-
punkte der Analyse sind die Darstellung der Gewerbestruktur und ihrer Entwicklung seit der Schiffsvermessung ............................ 37 4 
letzten Erhebung im Jahr 1977 sowie die Beschreibung der aktuellen Bedeutung des Hand-
werks innerhalb des Hamburger Wirtschaftslebens .................................................. 376 

Dieser Ausgabe ist eine Beiloge "Ergebnisse der Handwerkszählung in Hornburg 
om 31. März 1995" beigefügt. 
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DAS STICHWORT 

SchiHsvermessung 

In der Seeverkehrsstatistik wird die jewei
lige Schiffsgröße nach dem Raumgehalt 
nachgewiesen. Die Bezeichnung "Brutto/ 
Nettoregister-Tonne" (BRT/NRT) ist also 
kein Gewichtsmaß, sondern ein interna
tional allgemein übliches Raummaß. 
Eine Registertonne entspricht roo engli
schen Kubikfuß oder 2,83 m3. Durch das 
"In ternarionale Schiffsvermessungs-Über
einkommen von 1969" haben sich die 
Staaten der Erde auf die neue Bemes
sungsgröße "Brutto/Netto-Raumzahl" 
(BRZ/NRZ) geeinigt. Nunmehr werden 
auch zum Beispiel Zwischendecksräume 
und Doppelböden mitgerechnet. Beim 
Netto-Raumgehalt sind bestimmte 
Schiffsräume nicht berücksichtigt, weil 
sie keinen gewinnbringenden Raumge
halt bedeuten, zum Beispiel Räume für 
Besatzung, Proviant und Antriebsanlagen. 
Die Neuvermessung führt im Einzelfall 
schon einmal dazu, daß aus einem 999 
BRT großen Küstenmotorschiff ein 
Frachter von 2450 BRZ wird. 

Um bei der Berechnung der Hafenge
bühren Ungleichbehandlungen zu ver
meiden, war es von besonderer Wichtig
keit, daß die Behörden in aller Welt ihre 
Gebühren nach einer einheitlichen, also 
nach der neuen Methode berechnen. Das 
internationale Übereinkommen sah eine 
Übergangsfrist von zwölf Jahren vor, wäh
rend der beide Vermessungsmethoden 
und Vermessungsergebnisse nebeneinan
der bestehen konnten. In Deutschland ist 
zum Beispiel 1975 festgelegt worden, daß 
alle ab 1982 in Deutschland zu vermessen
den Schiffe nach dem neuen System zu 
vermessen sind. 

Mehr als 95 Prozent aller den Hambur
ger Hafen anlaufenden Seeschiffe sind 
heute bereits nach BRZ/NRZ vermessen. 
Deshalb berechnet die Hamburger Ha
fenbehörde seit 1996 die Hafengebühren 
nur noch nach der neuen BRZ. Beim Lot
sengeld wird in Harnburg bis Ende 1996 
ausnahmsweise noch die Brutto-Register
tonne als Bezugsgröße anerkannt und an
hand einer vom Bundesamt für Seeschif
fahn und Hydrographie herausgegebenen 
Formel auf BRZ umgerechnet. 

PeterLange 
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STATISTIK AKTUELL 

Jeder zehnte 
Arbeitsvertrag befristet 

Von den 786 ooo erwerbstätigen Hambur
gerinnen und Hamburgern sind immer
hin I7 Prozent oder 133 ooo teilzeitbeschäf
tigt. Vier von fünf Teilzeitkräften sind 
Frauen. Damit arbeitet fast jede dritte Er
werbstätige weniger als die tariflich festge
legte Normalarbeitszeit, während unter 
den Männern die Teilzeitquote nur sechs 
Prozent beträgt. 

Von allen Teilzeitkräften sind 31 ooo le
diglich geringfügig und nicht sozialversi
cherungspflichtig beschäftigt (sogenann
te "590-DM-Jobs"). 

Darüber hinaus arbeitet jeder zehnte 
Erwerbstätige auf der Grundlage eines 
zeitlich befristeten Arbeitsvertrages. Die
se Beschränkung trifft Frauen wie Männer 
gleichermaßen. 

Diese Angaben sind Ergebnisse der 1-
%igen Bevölkerungsstichprobe "Mikro
zensus" vom April 1995. Sven Woh/fdhrt 

1 79 Adoptionen 

1995 wurden in Harnburg 179 Kinder und 
Jugendliche adoptiert - 79 Jungen und 
wo Mädchen; das sind 39 oder knapp 22 
Prozent mehr als im Jahr zuvor. 

Am häufigsten vertreten war die Grup
pe der drei- bis sechsjährigen Kinder (42); 
die höheren Altersklassen (6-8, 9-n, !2-

14, 15-17) und die Ein- bis Zweijährigen 
waren mit je 25 bis 28 vertreten; jünger als 
ein Jahr war nur ein Kind. 

Die meisten Betroffenen lebten vorher 
bei einem leiblichen Elternteil zusammen 
mit einem Stiefelternteil oder einem Part
ner oder einer Partnerin des leiblichen 
Elternteils (88); von den übrigen kamen 
beispielsweise 34 aus Heimen, lebten 15 
bei Verwandten oder 16 in Pflegefamilien. 

83mal wurden die Adoptierten von der 
Stiefmutter oder dem Stiefvater an Kin
des Statt angenommen, 13mal von Ver
wandten und 83mal von Nichtverwand
ten. Unter den Adoptionseltern gab es 15 
deutsch/ausländische Paare und 16, bei 
denen beide Elternteile ausländische 
Staatsangehörigkeiten hatten. 

Im Rahmen der Kinder- und Jugend
hilfestatistik wurden die am Jahresende 

1995 vorhandenen offenen Adoptionsstel
len (Adoptionsbewerber) mit 201 Paaren/ 
Personen angegeben. Demgegenüber 
standen nur acht zur Adoption vorge
merkte Kinder. Auf einen zur Adoption 
vorgemerkten Minderjährigen kamen also 
im Durchschnitt - wie schon im Vorjahr 
- 25 Adoprionsbewerber. Die Aussicht, 
ein Kind adoptieren zu können, ist also 
relativ gering. 

Vor diesem Hintergrund ist vielleicht 
die Tatsache von Interesse, daß von den 
6o ausländischen Adoptivkindern 17 ei
gens zum Zweck der Adoption ins Inland 
gebracht wurden, fast ausschließlich aus 
Afrika, Asien und Südamerika. 

Harro Iwers 

Erstmals Daten über das 
Verlagsgewerbe 

Im Zuge der Umstellung der amtlichen 
Statistik auf die neue Klassifikation der 
Wirtschaftszweige (WZ 93) wurde mit 
Wirkung von Januar 1995 auch das bis da
hin zum Dienstleistungsbereich zählende 
Verlagsgewerbe dem Verarbeitenden Ge
werbe zugeordnet. 

Damit stehen neuerdings Konjunktur
daten aus diesem für Harnburg bedeutsa
men Wirtschaftszweig zur Verfügung, der 
die statistischen Aussagen über das Verar
beitende Gewerbe auch mit entsprechend 
hohem Gewicht beeinflußt. So stellt das 
Verlagsgewerbe mit zur Zeit 6676 Be
schäftigten (September 1996) rund sechs 
Prozent aller Arbeitsplätze des Verarbei
tenden Gewerbes und erreicht damit bei
spielsweise die Größenordnung der hiesi
gen Mineralölverarbeitung. 

Während die Beschäftigtenzahl im Ver
arbeitenden Gewerbe insgesamt seit Janu
ar 1995 um 6,4 Prozent zurückging, be
trug die Abnahme im Verlagsgewerbe nur 
2,2 Prozent. 

Der Gesamtumsatz der Verlage belief 
sich in den ersten drei Quartalen des Jah
res 1996 auf knapp 2,5 Milliarden DM 
und erreichte damit 3,2 Prozent des Wer
tes im Verarbeitenden Gewerbe. 97,5 Pro
zent der Umsätze wurden im Inland er
zielt, hauptsächlich, weil die Zeitschrif
tenverlage den Schwerpunkt dieses Wirt
schaftsbereichs bilden. Marion Oechsle 
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SCHAUBILD DES MONATS 

Veränderung der Bevölkerungszahl in den Bundesländern 1996 gegenüber 1990 

Brandenburg 

Thüringen 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Mecklenburg-Vorpommern 

%6 5 4 3 2 

Ahnohme 

Bremen 

81,8 Millionen Men chen lebten Ende März 1996 in 
Deurschland. Dies waren 2,7 Prozent mehr als zwn Zeit
punkt der Wiedervereinigung im Oktober 1990. In acht 
der echzehn Bundesländer hat die Bevölkerung stärker 
als im esamrdurchschnirr zugenommen, in zwei Län
dern fiel der Zuwachs unterdurchschnittlich aus, und in 
sechs Ländern gab es Rückgänge bei der Einwohnerzahl. 

Den relativ größten Bevölkerungsanstieg verzeichne
te da Land Rheinland-Pfalz mir genau sechs Prozent. 

folgen iedersachsen mir 5,7, Baden-Württemberg 
mir 5,5 und Bayern mit 5,1 Prozent. In Harnburg belief 
sich die Bevölkerung zunahme auf 3,7 Prozent; der ab-
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Rheinland-Pialz 

Niedersachsen 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Hessen 

Schleswig-Hal5tein 

Harnburg 

Nordrhein-We5tfalen 

2 3 4 5 6% 

Zunahme 

oluren Zahl nach wohnen 1996 über 61 300 Menschen 
mehr in unserer tadr als im Wiedervereinigungsjahr 

1990. 
Verringert haben sich die Bevölkerungszahlen in allen 

fünf neuen Ländern. Während die Abnahme der Ein
wohnerschaft in Brandenburg unter zwei Prozent blieb, 
erreichte der Bevölkerungsrückgang in Thüringen und 
Sachsen jeweils knapp fünf Prozent, in Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern 5,4 beziehungsweise 5,7 
Prozent. Außer in den neuen Bundesländern war nur im 
Land Bremen ein Bevölkerungsrückgang zu registrieren, 
der indes en lediglich 0,4 Prozent au ·machte. 
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BERICHTE 

Handwerk in Hamburg - Struktur und Entwicklung 
Ergebnisse der Handwerkszählung 1995 

Obwohl das Handwerk mit seinen rund 9500 Betrieben ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftslebens in Harnburg 
ist, steht es in der öffentlichen Berichterstattung zumeist im Schatten der großen Unternehmen. Das ist vor allem 
darauf zurückzuführen, daß es sich bei den Handwerksunternehmen überwiegend um kleinere Firmen handelt, 
deren Leistungen - auf den einzelnen Betrieb bezogen - gesamtwirtschaftlich kaum ins Gewicht fallen. Hinzu 
kommt, daß es in der amtlichen Wirtschaftszweigsystematik keine eigene Rubrik "Handwerk" gibt. Die Handwerks
betriebe werden stattdessen aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Leistungen den entsprechenden Wirtschafts
zweigen zugeordnet, also beispielsweise dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe, dem Handel oder den 
Dienstleistungen. 
Daß das Handwerk weit mehr Beachtung verdient, zeigt die im vergangenen Jahr durchgeführte Handwerkszäh
lung. Danach ist jeder siebte Erwerbstätige in Harnburg in einem Handwerksbetrieb beschäftigt. Im längerfristigen 
Vergleich präsentiert sich das Handwerk zudem als bemerkenswert expansiver Wirtschaftsbereich. So hat hier die 
Zahl der Arbeitsplätze in den letzten 18 Jahren um mehr als 33 000 zugenommen. Die aktuelle Handwerkszählung 
liefert darüber hinaus aber noch eine Vielzahl weiterer Informationen, die die Harnburgische Landesbank in einer 
jüngst veröffentlichten Wirtschaftsanalyse ausgewertet hat. ln dieser Studie, die nachfolgend in Auszügen wieder- '.; 
gegeben wird, werden auch die wesentlichen Entwicklungstrends nachgezeichnet, die sich seit der letzten Zählung 
im Jahr 1977 ergeben haben. 

Handwerk
Wirtschaftsbereich mit 
vielfältigen Aktivitäten 

Die Eigenart und die Vielfalt des Hand
werks zeigt sich in der folgenden Defini
tion; nach ihr beinhaltet handwerkliche 
Tätigkeit eine 

"selbständige Erwerbstätigkeit auf 
dem Gebiet der Be- und Verarbei
tung von Stoffen sowie im Repara
tur- und Dienstleistungsbereich, ge
richtet auf Befriedigung individua
lisierter Bedürfnisse durch Leistun
gen, die ein Ergebnis der Persönlich
keit des handwerklich schaffenden 
Menschen, seiner umfassenden be
ruflichen Ausbildung und des übli
chen Einsatzes seiner Kräfte und 
Mittel sind"1J. 

Wesentliches Merkmal des Handwerks 
ist demnach nicht die Ausnutzung von 
Massenproduktionsvorteilen, sondern 
eher die individuelle Fertigung nach den 
Wünschen des Auftraggebers. Daraus 
folgt auch, daß der Produktionsprozeß im 
Handwerk - anders als im Industriebe
trieb - von der Idee bis zur Fertigstellung 
in der Regel in einer Hand liegt. Darüber 
hinaus arbeitet der Handwerksbetrieb ty

pischerweise mit einem vergleichsweise 
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geringen Kapitaleinsatz, verwendet weni
ger aufwendige technische Hilfsmittel, 
hat eine geringere Betriebsgröße, sein Ab
satzgebiet ist eher ortsbezogen, und der 
handwerkliche Unternehmer besitzt eine 
fachspezifische Ausbildung. 

Eine mehr formale Abgrenzung des 
Handwerks ergibt sich aus den rechtli
chen Bestimmungen der Handwerksord
nung (HO). Danach handelt es sich dann 
um einen Handwerksbetrieb, wenn er 
von einem in die Handwerksrolle einge
tragenen Handwerksmeister geleitet wird 
und ein Gewerbe umfaßt, das in der An
lage Ader HO aufgeführt ist. Dort sind 
127 Gewerbezweige aufgelistet, die in sie
ben Gruppen gegliedert werden (siehe 
Schaubild 1). Auch wenn einige der dort 
aufgeführten Handwerke heute kaum 
mehr von Bedeutung, andere gar ausge
storben sind oder ihr Berufsbild sich völ
lig verändert hat (zum Beispiel Töpfer, 
Putzmacher, Schmiede), so weist die gro
ße Zahl der verschiedenen Berufe, die 
übrigens alle anerkannte Ausbildungsbe
rufe sind, auf die außerordentliche Viel
falt dieses Wirtschaftsbereichs hin. Die 
Eintragung in die Handwerksrolle löst die 
Abgrenzungsprobleme zwischen Hand
werk und Industrie jedoch nicht. Denn es 
existieren nicht wenige sogenannte 

"Mischbetriebe", also Betriebe, die so
wohl in die Handwerksrolle eingetragen 
sind als auch der Handelskammer ange
hören. Bei einem Vergleich der Hand
werkszählung von 1995 mit der von 1977 

- wie wir ihn im Rahmen dieser Unter
suchung vorgenommen haben - ist daher 
zu berücksichtigen, daß möglicherweise 
ein (allerdings nicht quantifizierbarer) 
Teil der feststellbaren Veränderungen al
lein auf eine Änderung in der betriebli
chen Zuordnung zurückzuführen ist. 

Bei der Betrachtung des Handwerks ist 
noch auf eine weitere, mehr betrieblich
organisatorische Unterscheidung hinzu
weisen. Die Betriebe, die in einem der 
127 Gewerbe tätig sind, lassen sich unter
teilen in 
- Handwerksunternehmen, das heißt 

selbständige Gewerbebetriebe, die 
von einem Handwerksmeister 
geführt werden, und 

- handwerkliche Nebenbetriebe, das 
heißt handwerklich tätige Betriebe 
oder Betriebsteile von Unternehmen, 
wie zum Beispiel die "nebenbei" be
triebene Werkstatt eines Autohänd
lers oder einer Tankstelle oder die 
organisatorisch, aber nicht rechtlich 
selbständige Fleischabteilung in 
einem Supermarkt. 
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Das Handwerk im Überblick 

Metall- u. Elektrogewerbe 

Glas-, Papier-, keran'lische 
u. sonst. Gewerbe 

z.B. Metallbauer, Maschinenbauer, 
Radio- und Femsehtechniker, Gold
und Silberschmiede, Feinmechaniker, 
Gas-, Wasser- und Elektroinstallateu
re, Klempner, Uhrmacher, Zentralhei
zungs- und LOftungsbauer, Karos
seriebauer, Glockengießer, 

z.B. Glaser, Feinoptiker, Foto
grafen, Buchbinder, Drucker, 
Musikinstrumentenmacher aller 
Art, Schilder- und Lichtreklame
hersteller, Vulkaniseure und 
Reifenmechaniker 

Gewerbe f. Gesundheits- u. Körperpflege 
· sowie ehern. u. Reinigungsgewerbe 
z.B. Orthopädiemechaniker und -Schuhmacher, 

Graveure, Kfz-Mecha
niker und -elektriker, 
Werkzeugmacher 

Bau- u. Ausbaugewerbe 
z.B. Betonstein- u. Terazzohersteller, 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 
Maurer, Backofenbauer, Straßenbauer, 
Stukkateure, Maler und Lackierer, 
Zimmerer, Dachdecker, Brunnenbauer, 
Stelnmetze, Beton- u. Stahlbetonbauer 

Augenoptiker, Friseure, Wachszieher, 
Gebäudereiniger, Hörgeräteakustiker, 
Textilreinlger, Zahntechniker Holzgewerbe 

Grafik: HAMBURGISCHE LANDESBANK 

Wenngleich in Harnburg wie im Bun
desgebiet eindeutig die Organisations
form des selbständigen Gewerbebetriebes 
überwiegt und nur jeder zehnte im 
Handwerk Beschäftigte in einem Neben
betrieb tätig ist, so kommt diesen in ein
zelnen Gewerbezweigen doch eine große 
Bedeutung zu. In den Handwerkszählun
gen werden denn auch beide Organisati
onsformen getrennt erfaßt. Eine differen
zierte Betras;htung war allerdings im Rah
men dieser Analyse nicht möglich. 

Neben den bisher erwähnten Gewerbe
zweigen zählen zum Handwerk im weite
sten Sinne auch die sogenannten band
werksähnlichen Betriebe. Das sind Betrie
be, die sich stark spezialisiert haben und 
zu deren Führung keine Meisterprüfung 
erforderlich ist; sie werden von der Hand
werkskammer in einem speziellen Ver
zeichnis (Anlage B der Handwerksord
nung) erfaßt. Dazu gehören zum Beispiel 
Gerüstbauer, Änderungsschneider, Tep
pichreiniger, Schönheitspfleger, Klavier
stimmer und das Bestattungsgewerbe. 
Für die handwerksähnlichen Betriebe 
wurde Ende März 1996 eine eigene Zäh-
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z.B. TISChler, Wagner, Drechsler, 
Böttcher, Rolladen- und 
Jalousienbauer, Boots- und Schiff
bauer, Korbmacher, Parkettleger 

Jung durchgeführt, aus der jedoch erst 
wenige Ergebnisse vorliegen. Aus diesem 
Grund sind sie nicht Gegenstand der vor
liegenden Analyse. Die vorläufige Aus
wertung ergab, daß es in der Hansestadt 
immerhin gut 2800 handwerksähnliche 
Betriebe mit knapp 7500 Arbeitsplätzen 
gibt. Die Unternehmen sind dabei 
schwerpunktmäßig in den Bereichen 
Holz- und Bautenschutz, Fugerei, Fußbo
denverlegen, Schönheitspflege sowie Tep
pich- und Schnellreinigung tätig. 

Bedeutender Faktor in der 
Hamburger Wirtschaft ••• 

Trotz der zum Teil gravierenden struktu
rellen Umbrüche, die die Hamburger 
Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehn
ten erfahren hat und die auch vor dem 
Handwerk nicht haltgemacht haben, ist 
das Handwerk nach wie vor ein wichtiger 
Bestandteil der Hamburger Wirtschaft. 
Von den 9500 Betrieben werden über 
140 ooo Arbeitsplätze bereitgestellt. Ins
gesamt jeder siebte Erwerbstätige in 
Harnburg ist damit im Handwerk be-

Schaubild 1 

schäftigt. Daß diese Quote (15 Prozent) 
hier niedriger liegt als im Bundesdurch
schnitt (18 Prozent), mag auf den ersten 
Blick überraschen. Schließlich konzen
triert sich in der Hansestadt nicht nur 
wegen der hohen Bevölkerungsdichte, 
sondern auch wegen des höheren Ein
kommensniveaus generell ein beachtli
ches NachfragepotentiaL Allerdings ist in 
Großstädten typischerweise auch die Ein
zelhandelsdichte deutlich größer. Und 
namentlich mit dem Einzelhandel stehen 
besonders die Konsumgüterhandwerke in 
starkem Wettbewerb. Der Marktanteil 
des Handwerks ist hier entsprechend klei
ner. Darüber hinaus ist der Industriebe
satz in Großstädten - in Relation zum 
Dienstleistungsangebot - in der Regel 
niedriger als in eher ländlichen Gebieten, 
so daß in den Metropolen das Handwerk 
- schon strukturell - als Zulieferer gerin
gere Entfaltungsmöglichkeiten hat. 
Schließlich ist noch zu berücksichtigen, 
daß auch Handwerksbetriebe aus dem 
Umland in Harnburg ihre Leisrungen an
bieten. 

Eine Unterscheidung nach der Art der 
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erbrachten Leistungen zeigt die große 
Heterogenität des Handwerks. Zugleich 
wird deutlich, daß es mit der übrigen 
Wirtschaft eng verwoben ist. 

Produktion 
Zur Produktion zählen die Herstel
lungs-, Installations- und Montage
tätigkeiten. Hier sind die zahlreichen 
Berührungspunkte im Verhältnis von 
Handwerk und Industrie besonders 
auffällig. So ergänzen sich zum Bei
spiel im Baugewerbe die Handwerks
betriebe, die vor allem im Wohnungs
bau tätig sind, mit den Bauindustrie
firmen, deren Tätigkeitsschwerpunkt 
im Industrie- und Gewerbebau und 
im Öffentlichen Bau liegen. Daneben 
sind viele Handwerksbetriebe als Zu
lieferer für die Industrie tätig, indem 
sie - wie zum Beispiel im Elektro
und Metallgewerbe - Einzelanferti
gungen oder Kleinserien liefern. Auf 
einigen Märkten konkurrieren Hand
werksbetriebe aber auch direkt mit 
Industriefirmen. Das ist beispiels
weise im Nahrungsmittelgewerbe 
(Bäcker, Fleischer) oder im Holzge
werbe (Möbeltischler) der Fall. 
Reparatur und Instandhaltung 
Ein weites Tätigkeitsfeld für das 
Handwerk sind die Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten, die der 
Werterhaltung langlebiger Wirt
schaftsgüter oder der Verlängerung 
der Lebensdauer von Gebrauchs
gütern aller Art dienen. Das Spek
trum reicht von Wartungen und 
Reparaturen von Elektrogeräten und 
Unterhaltungselektronik, Heizungen 
oder Fahrzeugen bei den Privathaus
halten bis zu Wartungsaufträgen für 
Maschinen anderer Unternehmen. 
Handel 
Eine immer größere Bedeutung für 
das Handwerk hat der Handel mit 
Produkten, die nicht vom Handwerk 
selbst hergestellt werden. So hat sich 
der Anteil des Handwerksumsatzes, 
der auf die reine Handelstätigkeit 
entfällt, seit der letzten Handwerks
zählung mehr als verdoppelt und 
beträgt nunmehr 39 Prozent. Der 
Bäcker, der neben seinen Backwaren 
auch Kaffee, Milch oder Zeitungen 
verkauft oder der Radio- und Fernseh-

klassische Beispiele dafür. Auch der 
Elektroinstallateur verlegt heute nicht 
nur Kabel, sondern bietet dem Kun
den zugleich eine Auswahl von Licht
schaltern, Steckdosen etc. an. Ebenso 
berät das Sanitärhandwerk über die 
verschiedenen Armaturen, Wasch
becken oder ähnliches, die es bei Auf
tragserteilung gleich mitliefen. Das 
kommt nicht nur dem Kunden ent
gegen, der neben dem Einbau gleich
zeitig eine fachliche Produktberatung 
erhält, sondern auch den industriellen 
Herstellern dieser Produkte, die auf 
diese Weise einen zusätzlichen Ver
triebsweg nutzen können. 
Dienstleistungen 
Sehr vielfältig sind schließlich die 
Dienstleistungen, die von Handwer-

chen erfolgt allein nach dem Leistungs
ergebnis. Wie sich das Handwerk auf die 
einzelnen Wirtschaftszweige verteilt, läßt 
sich den Handwerkszählungen entneh
men, in denen auch eine Zuordnung der 
einzelnen Handwerksbetriebe nach ihrem 
wirtschaftlichen Schwerpunkt vorgenom
men wird.2) 

Diese Zuordnung zeigt, daß das Hand
werk überwiegend dem Produzierenden 
Gewerbe zuzurechnen wäre. Dabei 
kommt dem Baugewerbe die größte Be
deutung zu. Hier sind allein ein Drittel 
der Handwerksbeschäftigten tätig. 3) Zum 
Verarbeitenden Gewerbe zählen nur etwa 
ein Fünftel. Entsprechend haben knapp 
die Hälfte der Beschäftigten ihren Ar
beitsplatz in Betrieben, die überwiegend 
Dienstleistungen erbringen. Mit einem 

Das Hamburger Handwerk nach Wirtschaftszweigen 

Handwerksunternehmen ! Beschäftigte 
Wirtschaftszweig Anzahl % I Anzahl % 

1995 
Produzierendes Gewerbe 5 527 62,6 64 303 51,2 
davon 

Verarbeitendes Gewerbe 1920 21,7 22 62B 1B,O 
Baugewerbe 3 607 40,8 41 675 33,2 

Dienstleistungsgewerbe 3 304 37.4 61 352 48,8 
davon 

Handel und Gastgewerbe 1 586 18,0 19 770 15) 
Dienstleistungen für Unternehmen IJ 432 4,9 34 200 27,2 
übrige Dienstleistungen 1 286 14,6 7 382 5,9 

Handwerk insgesamt 8831 100 125 655 100 
1} einschließlich Grundstückswesen und Vermietung beweglicher Sachen 

kern erbracht werden. Auch diese 
Firmen sind teils für private Haus
halte, teils für Wirtschaftsunterneh
men tätig. Beispielhaft genannt seien 
Raumausstatter, Friseure, Foto
grafen, Textil- und Gebäudereiniger. 

Aufgrund des breiten Leistungsspek
trums des Handwerks gibt es in der amt
lichen Wirtschaftszweigsystematik keinen 
eigenständigen Wirtschaftsbereich "Hand
werk". Denn dort wird nicht danach un
terschieden, in welcher Art und Weise 
Dienstleistungen erbracht oder Waren 
hergestellt werden - also durch hand
werkliche Arbeit, industrielle Produktion 

I 
Umsatz 

Mrd. DM % 

1994 
9,7 5B,9 

3,4 20,5 
6,3 38,3 
6,8 41,1 

5,7 34,2 
0,8 4,9 
0,3 2,0 

16,5 100 

Tabelle 1 

techniker, der Geräte der Unterhal- oder "Kopf'-Arbeit -,sondern die Zuord-

Beschäftigtenanteil von gut 27 Prozent 
ragen hier die "Dienstleistungen für an
dere Unternehmen" heraus. Ausschlagge
bend dafür sind die Gebäudereiniger, die 
allein 98 Prozent der Handwerksarbeits
plätze in diesem Wirrschaftszweig stellen. 
Hier schlagen unter anderem die vielen 
Teilzeitbeschäftigten zu Buche. Von 
merklichem Gewicht sind auch die 
Handwerksunternehmen, die überwie
gend Handel treiben. Ihr vergleichsweise 
hoher Umsatzanteil resultiert daraus, daß 
hier auch der Verkauf von Kraftfahrzeu
gen durch Kfz-Werkstätten sowie Tank
stellenumsätze erfaßt werden. Bemer
kenswert ist im übrigen, daß auch zahl
reiche Handwerksbetriebe als Großhänd-tungselektronik auch vertreibt, sind nung zu den einzelnen Wirtschaftsberei-
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ler tätig sind. Sie haben häufig zunächst 
als reine Warenproduzenten begonnen 
(zum Beispiel die Fleischer am Schlacht
hof, vor allem aber Maschinenbaubetrie
be), sind schließlich aber mehr und mehr 
in die Rolle des Lieferanten von Fremder
zeugnissen für andere Unternehmen hin
eingewachsen. Zu den "übrigen Dienst
leistungen" (unter anderem Friseure, Wä
schereien) zählen zwar 15 Prozent der 
Handwerksunternehmen; ihr Beschäftig
ten- und ihr U msarzanteil sind aber 
merklich kleiner. Vergleicht man diese 
Struktur des Handwerks in Hamburg 
nach Wirrschaftszweigen mir der in 
Deutschland insgesamt, so ergeben sich 
kaum Unterschiede. Daß die Bedeurung 
des Produzierenden Gewerbes dort höher 
und der Anreil des Diensdeisrungssekcors 
folglich niedriger ist, ist nichr überra
schend· es ist letztlich Ausdruck der gene
rellen Unterschiede in den Wirtschafts
strukturen. 

••• mit kräftigem 
Beschäftigtenzuwachs 

Wie auf Bundesebene verzeichnete das 
Handwerk auch in Hamburg zwischen 
1976 und 1994 eine kräftige Zunahme der 
Beschäftigtenzahl um über drei Zehntel. 
Vor dem Hintergrund des nur moderaten 
Zuwachses von gut drei Prozent bei den 
Erwerbstätigen insgesamt ist das sicher
lich ein beachtliches Ergebnis. Die stabi
lisierende Funktion, die das Handwerk 
damit für den Hamburger Arbeitsmarkt 
gehabt hat, wird daran ersichtlich, daß 
ohne die Beschäftigtenzunahme bei den 
Handwerksunrernehmen die Zahl der Er-

Kundenstruktur des Handwerks 1 l in Hamburg 
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werbstätigen in Harnburg um knapp ein 
Prozent abgenommen hätte. 

1994 erzielten die Handwerksherriebe 
einen Umsatz von 22 Milliarden DM, 14 
Milliarden DM oder 187 Prozent mehr als 
1976. Der Umsatz hat sich damit seit der 
letzten Zählung um jahresdurchschnitt
lieh sechs Prozent erhöht. Zum Vergleich: 
In der Indusuie stieg der Umsatz in die
sem Zeitraum um rund fünf Prozent und 

Schaubild 2 

im Einzelhandel um rund vier Prozent 
pro Jahr. Der Großteil des Umsatzes ent
fällt nach wie vor auf Einnahmen aus 
handwerklieben Tätigkeiten (57 Prozent). 
Von wachsender Bedeutung ist gleich
wohl der Handelsumsarz, also der Umsatz 
aus dem Verkauf fremdbezogener, nicht 
weiter verarbeireter Erzeugnisse; sein An
teil stieg von knapp 18 Prozent auf 39 Pro
zent. 

Die Entwicklung im Handwerk im Überblick 

Ein interessanres Ergebnis liefert das in 
der Handwerkszählung 1995 erstmals er
hobene Merkmal "Absatzrichtung". Die
ses Merkmal gibt an, für welche Wirt
schaftssubjekte die Handwerksbetriebe 
tätig werden. Entgegen weit verbreiterer 
Meinung wird über die Hälfte des Umsat
zes mit Unternehmen getätigt nur rund 
35 Prozent entfallen auf private Haushal
te. In den einzelnen Wirrschaftszweigen 
weicht die Abnehmerstruktur der Hand
werksbetriebe allerdings stark voneinan
der ab. So erzielt das produzierende 
Handwerk seinen Umsatz sogar zu fast 
zwei Drirrel mir anderen Unternehmen; 
die privaten Haushalte chlagen hier nur 
mit einem Viertel, öffentliche Auftragge-

Westdeutschland Harnburg 

Indikatoren 
1995 1977 

Veränderung 
1995 1977 Veränderung 

in% in% 

Unternehmen 1 l 482 737 494 243 - 2,3 9 498 10 351 - 8,2 
Umsatz (in Mrd. DM} 700,9 251,9 5,931 22,1 7,7 6,03) 
Beschäftigte (in 1 000) 5124,8 3 906,5 31,2 140,7 106,9 31,6 
nachrichtlich: 
Erwerhslätige (in 1000) 28 654 25 919 10,6 924,0 895,6 3,2 
Handwerksquote 21 17,9 15,1 15,2 11,9 

1) Handwerksunternehmen und handwerkliche Nebenbetriebe 
2) Anteil der im Handwerk Beschäftigten an der Erwerbstätigenzahl 
3) jahresdurchschnittliche Änderung in Prozent 

Tabelle 2 
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her mit knapp sieben Prozent zu Buche. 
Das Baugewerbe weist eine weitgehend 
ähnliche Absatzstruktur auf. Allerdings 
spielt hier der Staat als Auftraggeber eine 
größere Rolle. Die Betriebe, die schwer
punktmäßig Handel betreiben, zählen 
hingegen nahezu ausschließlich und zu 
gleichen Teilen Unternehmen und priva
te Haushalte zu ihren Kunden. Bei den 
Dienstleistungshandwerken hängt die 
Quote von der Art der Tätigkeit ab. Wäh
rend zum Beispiel Friseure für private 
Haushalte tätig sind, sind die Hauptauf
traggeber für die Gebäudereimger andere 
Unternehmen. Insgesamt entfällt in die
ser Sparre auf die gewerblichen Auftrag
geber fast die Hälfte des Umsatzes, wäh
rend die Verbraucher nur zu gut einem 
Drittel die Leisrungen in Anspruch neh
men. 

Die insgesamt recht positive Entwick
lung des Handwerks in Harnburg ging in 
den vergangeneu 18 Jahren einher mir ei
ner rückläufigen Zahl der Betriebe. Zähl
ce man 1977 noch ro 35I Handwerksun
ternehmen (einschließlich der Nebenbe
triebe), so waren es 1994 nur noch knapp 
9500. Da gleichzeitig~ie Beschäftigung 
zugenommen hat, ist die durchschnittli
che Betriebsgröße entsprechend gestie
gen. 1977 beschäftigte jede Handwerksfir
ma im Durchschnitt ro Personen, 1995 
waren es 15. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß viele der Stellen Teilzeitarbeitsplätze 
sind. 

Nachwuchsprobleme trotz 
hoher Ausbildungsintensität 

Bemerkenswert sind die Ausbildungsakti
vitäten des Handwerks. Von den über 
140 ooo Arbeitsplätzen werden mehr als 
8200 von Auszubildenden besetzt. Damit 
stellt das Handwerk rw1d 27 Prozent aller 
Lehrsteilen in Harnburg bereit, weit mehr 
als es seinem Beschäftigtenanteil ent
spricht. Auf diese Weise sichert das 
Handwerk nicht nur sich selbst einen 
fachlich gut ausgebildeten Nachwuchs. 
Seine Ausbildungsbemühungen kommen 
auch anderen Wirtschaftsbereichen zugu
te, insbesondere der Industrie. Letztlich 
stärkt das Handwerk so den Wirtschafts
standort Harnburg insgesamt, denn für 
die Wertbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
sind qualifizierte Arbeitskräfte nach wie 
vor von zentraler Bedeutung. Das Ham-
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burger Handwerk bildete 1995 in I02 Be
rufen aus, darunter auch in 25 nichthand
werklichen. Auf der Beliebtheitsskala 
ganz oben stehen die Ausbildungsgänge 
Kfz-Mechaniker (1219), Gas- und Wasser
installateur (963), Elektroinstallateur 
(828), Friseur (707), Maler und Lackierer 
(554) sowie Tischler (543); auf sie entfallen 
etwa sechs Zehntel aller Ausbildungsplät
ze. 

Weniger Betriebe - mehr 
Arbeitsplätze 

Das Handwerk gliedert sich entsprechend 
dem Klassifikationsschema der Hand
werksrolle in 127 Handwerkszweige, die 
in sieben Gewerbegruppen zusammenge
faßt werden. Diese Aufteilung folgt dem-

drei Handwerksbeschäftigten gehören zu 
diesen beiden Gewerbegruppen. Jeder 
sechste Handwerker arbeitet im Bau- w1d 
Ausbaugewerbe, etwa jeder elfte im Nah
rungsmittelgewerbe. Das Holzgewerbe, 
das Bekleidungs-, Textil- und Ledergewer
be sowie das Glas-, Papier-, keramische 
und sonstige Gewerbe spielen mit Be
schäftigrenameilen zwischen zwei und 
drei Prozent eher eine untergeordnete 
Rolle. 

Die Struktur des Handwerks in der 
Hansestadt ist der auf Bundesebene recht 
ähnlich.4l Auffällig ist allerdings der in 
Harnburg vergleichsweise hohe Anteil der 
Beschäftigten im Gesundheits- und Rei
nigungsgewerbe. Diese Sparten finden 
hier wegen der hohen Bevölkerungsdich
te und Unternehmenskonzentration be-

Gewinner und Verlierer im Strukturwandel 1 l 

Kraftfahrzeugmechanl~er 

Elektroinstallateure 
Fleischer 
Gas- u. Wasserinstallateure 
Zentralhelzungs- u. LOftungsbauer 
Elektromechaniker 
Kalteanlagenbauer 
Uhrmacher 
Maschinenbaumechaniker 

Schuhmacher 
Maler und Lackierer 
Feinmechaniker 
Radio- u. Fernsehtechniker 
Textilreinlger 
Kürschner; Hut- u. Motzervnacher 
Metallbauer; Chirurgiemechaniker 
Klempner 
Beton- u. Stahlbetonbauer 
Maurer 

q ~ ~ 4 ~ ~ ~ 0 2 3 4 5 6 7 8 9 
in 1000 in 1000 

11 Die zehn Handwerkszweige mit den jeweils größten absoluten Beschäftigtenzu- bzw. 
abnahmen in Harnburg 

Grafik: HAMBURGISCHE LANDESBANK 

nach den Berufen im Handwerk und 
nicht dem jeweiligen wirtschaftlichen 
Schwerpunkt wie es in der amtlichen 
Wirtschaftszweigsystematik der Fall ist. 
In Harnburg sind die meisten Hand
werksbeschäftigren im Elektro- und Me
tallgewerbe rärig, gefolgt vom Gesund
heits- und Reinigungsgewerbe. Zwei von 

Schaubild 3 

sonders günstige Absatzbedingungen vor. 
Der erwähnte Trend zum Outsourcing 
begünstigt diese Gewerbegruppe zusätz
lich. 

Die in der Tabelle 3 dargestellte Be
schäfrigrenstruktur und ihre Veränderung 
seit 1976 liefen ein anschauliches Bild des 
Strukturwandels im Hamburger Hand-

Hornburg in Zahlen 12. 1996 
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werk. Zu den expandierenden Gewerbe
gruppen gehören das Gesundheits- und 
Reinigungsgewerbe, das Elektro- und 
Metallgewerbe sowie das Nahrungsmit
telgewerbe, die eine kräftige Zunahme 
verzeichnet haben. Im Bekleidungsgewer
be und im Baugewerbe sank hingegen die 
Beschäftigtenzahl recht deutlich. Diese 
generellen Entwicklungstrends sind auch 
auf Bundesebene festzustellen. Einzige 
Ausnahme ist das Bauhandwerk, das bun
desweit einen Beschäftigungszuwachs 
aufweist. 

Trotz der Vielfalt der Berufe gibt es 
auch im Handwerk eine deutliche Kon
zentration auf bestimmte Gewerbe. In 
den zehn Gewerbezweigen mit den mei
sten Arbeitsplätzen sind 69 Prozent aller 
in den Handwerksunternehmen tätigen 
Personen beschäftigt. Von den insgesamt 

rund 140 700 Beschäftigten in den Ham
burger Handwerksunternehmen waren 
etwa 7700 (5,5 Prozent) tätige Inhaber, 
Mitinhaber und unbezahlt mithelfende 
Angehörige (auf Bundesebene: gut 
acht Prozent). Die niedrigere Quote in 
Harnburg spiegelt dabei die hier höhere 
durchschnittliche Betriebsgröße wider. 
Die stärkste Abweichung vom Durch
schnittswert weist das Bekleidungs-, Tex
til- und Ledergewerbe auf; hier waren nur 
knapp 78 Prozent der Beschäftigten Ar
beitnehmer. Rund 36 Prozent aller Hand
werksbeschäftigten sind Frauen (50 8oo). 
Dabei ist der Frauen-Anteil in den einzel
nen Gewerbegruppen sehr unterschied
lich. Vergleichsweise gering ist er im Bau
und Ausbaugewerbe (elf Prozent). Im 
Gesundheits- und Reinigungsgewerbe 
liegt der Anteil (64 Prozent) demgegen
über weit über dem Durchschnitt. 

Die Zunahme der Beschäftigung im 
Hamburger Handwerk ging einher mit 
einem merklichen Rückgang der Zahl der 
Unternehmen. Der Konzentrationspro
zeß im Handwerk wird besonders deut
lich, wenn man die Entwicklung differen
ziert nach Beschäftigten- beziehungswei
se Umsatzgrößenklassen betrachtet. 
Denn rückläufig war ausschließlich die 
Zahl der kleineren Betriebe mit weniger 
als zehn Beschäftigten oder einem Umsatz 
von unter 500 ooo DM, während die 
Zahl der größeren Betriebe sogar zuge
nommen hat. Gleichwohl haben noch 
immer fast drei Viertel aller Betriebe we
niger als zehn Beschäftigte, in knapp der 
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Hälfte arbeiten sogar weniger als fünf Per
sonen. Auf der anderen Seite hatten im
merhin 168 Firmen, das sind knapp zwei 
Prozent aller Handwerksbetriebe, 100 

und mehr Beschäftigte. 44 Prozent aller 
Handwerksarbeitsplätze befinden sich in 
diesen größeren Betrieben. In einzelnen 
Gewerbezweigen gibt es im übrigen sogar 
Unternehmen mit über 500 Beschäftig
ten, beispielsweise im Gesundheits- und 
Reinigungsgewerbe, im Elektro- und Me
tallgewerbe und im Nahrungsmittelge
werbe. 

Deutlich weniger Handwerksfirmen als 
1976 gibt es heute insbesondere im Nah
rungsmittelgewerbe sowie im Beklei
dungs-, Textil- und Ledergewerbe, in de
nen sich die Betriebsbestände nahezu hal
biert haben. Im Nahrungsmittelgewerbe 

viele Arbeiten durch neue Computertech
niken. Im Bau- und Ausbaugewerbe hat 
sich der Bestand an Unternehmen dem
gegenüber kaum verringert. Und im 
Elektro- und Metallgewerbe sowie im 
Gesundheits- und Reinigungsgewerbe 
gab es sogar mehr Unternehmen als 1976. 

Der Konzentrationsprozeß im Ham
burger Handwerk ging einher mit einer 
steigenden durchschnittlichen Betriebs
größe. Beschäftigte ein Handwerksbe
trieb 1976 im Durchschnitt zehn Perso
nen, so waren es 1994 fünfzehn. Aller
dings sind die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Gewerbegruppen teilweise gra
vierend. Die meisten Beschäftigten je Be
trieb - im Durchschnitt 24 - gibt es im 
Nahrungsmittelgewerbe sowie im Ge
sundheits- und Reinigungsgewer~e. Klei-

Das Handwerk in Hamburg nach Gewerbegruppen 

Handwerksunternehmen Durch-
Beschäftigte 1994 und handwerkliche schnin-

Gewerbegruppe 

Anzahl % 

Elektro- und Metollgewerbe 50 059 35,6 
Gesundheits-, Körperpflege-

I und Reinigungsgewerbe 45 564 32,4 
Bau- und Ausbaugewerbe I 22 656 16,1 
Nohrungsminelgewerbe I 12 489 8,9 
Holzgewerbe I 4186 3,0 
Glas-, Papier-, keramische 

I und sonstige Gewerbe 2 906 2,1 
Bekleidungs-, Textil- und 

I Ledergewerbe 2 812 2,0 
Handwerk insgesamt 1140 672 100 

dürfte die starke Konkurrenz durch die 
Industrie ausschlaggebend gewesen sein, 
die kostengünstig in großen Mengen pro
duzieren kann und vor allem kleinere Be
triebe verdrängte. Im Bekleidungs-, Tex
til- und Ledergewerbe machte sich die 
generelle Strukturkrise der Branche in 
Deutschland bemerkbar; die Produktion 
ist hier in starkem Maße ins Ausland ab
gewandert. Die Glaser wie auch die 
Tischler wurden infolge der industriellen 
Konkurrenz aus der Fenster- beziehungs
weise Möbelproduktion weitgehend ver
drängte. Bei den Druckereien entfielen 

Nebenbetriebe 199 5 liehe 
Veränderung Veränderung Zahl der 

1994 Anzahl 1995 Beschäf-
gegenüber gegenüber tigten je 
1976in% 1977 in% Betrieb 

44,8 3 651 7,1 14 

69,1 1 907 1,3 24 
- 10,3 1 919 - 0,6 12 

30,2 532 - 46,7 23 
3,7 540 - 11,8 8 

0,9 377 - 22,6 8 

- 21,9 572 - 44,5 5 
31,7 9498 - 8,2 1S 

Tabelle 3 

nere Betriebe dominieren demgegenüber 
im Bekleidungs- und Textilgewerbe, im 
Holzgewerbe sowie im Glas-, Papier-, ke
ramischen und sonstigen Gewerbe. Hier 
sind durchschnittlich lediglich fünf bis 
acht Personen pro Betrieb beschäftigt. Be
sonders auffällig war das Wachstum der 
Betriebsgröße bei den Uhrmachern, de
ren durchschnittliche Beschäftigtenzahl 
von drei auf 19 stieg, den Kälteanlagen
bauern (von 4,5 auf 20), Hörgeräteakusti
kern (von 6,5 auf 20), Brunnenbauern 
(von 17 auf 52), Fleischern (von acht auf 
22,5) und Konditoren (von acht auf q). 
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Die Entwicklung in den 
Gewerbegruppen 

Die detaillierte Analyse der einzelnen 
Gewerbegruppen ergibt ein sehr differen
ziertes Bild der Entwicklung des Hand
werks in den letzten 18 Jahren. Denn auch 
innerhalb der Gewerbegruppen gab es 
bemerkenswerte strukturelle Veränderun
gen. Im folgenden werden die markante
sten Entwicklungslinien und ihre Ein
flußfaktoren beschrieben. 

Elektro- und Metallgewerbe 

Die 3651 Unternehmen des Elektro- und 
Metallgewerbes beschäftigten 50 059 Per
sonen und erzielten 1994 einen Umsatz 
von 12>4 Milliarden DM. Sowohl nach 
der Zahl der Unternehmen als auch nach 
den Beschäftigten- und Umsatzzahlen ist 
es damit die größte Gewerbegruppe in 
Hamburg. 70 Prozent der Betriebe haben 
weniger als zehn Beschäftigte, nur in 120 

Betrieben (3,3 Prozent) sind mehr als 50 
Mitarbeiter tätig. Die größten Berufs
gruppen innerhalb dieses Gewerbezweigs 
sind - gemessen an der Beschäftigtenzahl 
-die Kfz-Mechaniker, die Elektroinstalla
teure, die Gas- und Wasserinstallateure, 
die Metallbauer, die Zentralheizungs
und Lüftungsbauer und die Maschinen
baumechaniker. Den kleinsten Gewerbe
zweig im Elektro- und Metallhandwerk 
bilden die 16 Büchsenmacher, die Jagd
und Sportwaffen sowie Waffenteile ferti
gen. Zum Leistungsangebot des Elektro
und Metallgewerbes gehören nicht nur 
Reparatur- und Wartungsleistungen, vie
le Betriebe haben auch eine eigenständi
ge Produktion. Sie liefern Werkzeuge, 
Maschinen und sogar komplette Anlagen 
an die Industrie. 

Das Elektro- und Metallgewerbe hat 
sich während der Untersuchungsperiode 
ausgesprochen positiv entwickelt. So hat 
nicht nur die Zahl der Arbeitsplätze deut
lich zugenommen. Neben dem Gesund
heits- und Reinigungsgewerbe war es 
auch die einzige Gewerbegruppe, in der 
es 1994 mehr Unternehmen gab als 1976. 
Die kräftigsten Beschäftigtenzuwächse 
gab es bei den Kfz-Mechanikern und den 
Elektroinstallateuren. Rückläufige Be
schäftigtenzahlen verzeichneten insbeson
dere die Klempner, Metallbauer und 
Feinmechaniker. 
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Das KfZ-Handwerk profitierte vor allem 
von der zunehmenden Motorisierung 
und der entsprechend regen Nachfrage 
nach neuen und gebrauchten Wagen. Der 
Großteil des Umsatzes entfällt nicht auf 
die handwerklichen Tätigkeiten, sondern 
auf den Neu- und Gebrauchtwagenhan
deL Mit Reparatur und Wartung sowie 
handwerklicher Eigenproduktion wurde 
nur ein Viertel des Umsatzes erzielt. Ob
wohl viele Autofahrer bemüht sind, ihre 
Reparatur- und Inspektionskosten im 
Wege des Do-it-yourself niedrig zu halten 
und sich zudem die Wartungsintervalle 
der neuen Fahrzeuge verlängert haben, 
kam dem Kfz-Handwerk der gestiegene 

wendige Mikroprozessortechnik kommt 
bei der Steuerung von Licht, Heizung, 
Lüftung, Klima und Jalousien ebenso zur 
Anwendung wie bei der Betriebsdatener
fassung, der Verbrauchsüberwachung 
oder im Objektschutz. Dabei wurden in 
den letzten Jahren zunehmend komplet
te elektronische Regelungssysteme instal
liert. Die reine Installation von Kabeln 
und Leitungen gehört mittlerweile nicht 
mehr zu den Hauptbetätigungsfeldern 
dieser Handwerkssparte. Die Neuerun
gen in der Kommunikations- und Gebäu
desystemtechnik kamen auch den Elektro
mechanikern zugute, die sich unter ande
rem auf den Bau von Schaltschränken, 

Größenklassenstruktur im Hamburger Handwerk 

Handwerksunternehmen und I 
Größen· handwerkliche Nebenbetriebe 
klasse 1m 1995 I 

Unternehmen mit ... 
bis ... 8eschähigten 

1 13,3 14,3 
2 - 4 39,8 35,0 
5 - 9 25,1 24,6 

10 - 19 13,0 14,4 
20 - 49 6,0 8,0 
50 - 99 1,7 1,8 

100und mehr 1,0 1,8 
Unternehmen mit Umsatz 
von ... bis unter ... DM 

bis 100 000 33,8 18,2 
1 00 000 -250 000 24,6 20,3 
250 000 -500 000 16,8 16,6 
500 000 - 1 Mio. 12,4 16,2 

1 Mio. - 10 Mio. 11,7 25,6 
1 0 Mio. - 50 Mio. 0,7 32 

Pkw-Bestand auch im Reparaturgeschäft 
zugute. Positive Impulse brachten außer
dem technische Neuerungen wie der er
höhte Elektronikanteil im Auto oder die 
Einführung des Katalysators; Eigenrepa
raturen des Kfz-Besitzers sind hier fast 
nicht möglich. 

Einen deutlichen Beschäftigungszu
wachs gab es auch bei den Elektroinstalla
teuren. Sie profitierten von der stärkeren 
Ausbreitung der Kommunikationstech
nik (Kabelfernsehen, Installieren von Da
tennetzen) und den Neuerungen in der 
Gebäudesystemtechnik. Die dafür not-

8eschähigte 

I 
Umsatz 

1976 1994 1976 1994 
% 

1,3 1,0 0,7 0,7 
11,0 6,7 8,5 4,3 
15,9 10,9 14,9 8,9 
16,8 13,0 16,6 12,3 
17,2 15,8 18,9 18,7 
10,9 8,3 10,4 11,7 
26,9 44,2 30,0 43,4 

7,0 2,0 2,3 0,4 
10,3 4,2 5,4 1,5 
11,4 5,2 8,0 2,6 
14,4 8,2 11,7 5,0 
44,1 39,4 38,9 30,0 
12,9 411 33 7 60 6 

Tabelle 4 

die Herstellung und Montage von elek
tronischer Regelungs- und Steuerungs
technik sowie von Sicherungs- und Sig
naltechnik (zum Beispiel Alarm- oder 
Verkehrsanlagen) spezialisiert haben. Da 
der Kunde heute meist Leistungen "aus 
einer Hand" wünscht, verwischen sich 
die Grenzen zwischen den Berufen des 
Elektroinstallateurs und des Elektrome
chanikers zunehmend. 

Die Gas- und Wasserinstallateure erhiel
ten ebenso wie die Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer Impulse von den lebhaften 
Aktivitäten im Neubau sowie in der In-
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standsetzung und Modernisierung von 
Gebäuden und Wohnungen. Den Hei
zungsbauern kamen zudem die - staatlich 
geförderten - Energiesparmaßnahmen 
der Hauseigentümer zugute. Ihre Lei
stungen bestehen dabei nicht nur im Ein
bau der Heizungsanlagen, sondern in 
wachsendem Maße auch in der Beratung 
der Kunden über die vielfältigen Mög
lichkeiten zur Energieeinsparung. 

Erstaunlich ist auch die Zunahme der 
Beschäftigtenzahl bei den Uhrmachern. 
Hier schlägt zu Buche, daß sich in der 
Hansestadt große Handelsunternehmen 
niedergelassen haben, deren auswärtige 
Filialen hier mit erfaßt werden. Die Uhr-

Der Aufwärtstrend bei den Maschinen
baumechanikern ist zum Teil auf die 
wachsende Bedeutung zurückzuführen, 
die diese Betriebe mittlerweile als Zulie
ferer für die Industrie gewonnen haben. 
Geliefert werden beispielsweise Zahnrä
der, Getriebe, Kupplungen und Förder
bänder. Produziert werden aber auch La
borgeräte, Regenmeßanlagen oder Schie
nenschleifgeräte. Komplette Maschinen 
und Aggregate wie Schweißroboter, Bear
beitungsmaschinen für die Kaffeeindu
strie oder Filteranlagen gehören ebenfalls 
zur Produktpalette der Maschinenbaume
chaniker. Entsprechend hoch ist daher 
häufig auch ihre Ausstattung mit moder-

Struktur des Elektro- und Metallgewerbes in Harnburg 

Handwerksunternehmen 
Beschäftigte I 994 und handwerkliche 

Gewerbezweig 

Anzahl % 

Kraftfahrzeugmechaniker 12 051 24,1 
Elektroinstallateure 10 361 20,7 
Gas·, Wasserinstallateure 6 418 12,8 
Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer 3 615 7,2 
Metallbauer; 
Chirurgiemechaniker 3 427 6,8 
Maschinenbaumechaniker 2 262 4,5 
Uhrmacher I 548 3,1 
Elektromechaniker I 515 3,0 
Klempner I 352 2,7 
Kälteanlagenbauer 1342 2,7 
übrige Zweige 6 168 12,3 
Insgesamt 50059 100 

macher, die Uhren nicht nur reparieren, 
sondern vor allem verkaufen, profitierten 
unter anderem von den sich ständig ver
ändernden Modetrends. Die Kaufanreize 
gehen dabei immer weniger von der 
Technologie, der Funktionalität oder der 
Präzision der Uhren aus, sondern viel
mehr von neuen Materialien, Formen 
und Ausstattungsmerkmalen. Einige Be
triebe haben sich auf die Reparatur von 
alten Uhren spezialisiert. Ihnen kommt 
zugute, daß inzwischen auch mechani
sche Uhren wieder stärker nachgefragt 
werden. 
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Nebenbetriebe I 995 Umsatz 
Veränderung Veränderung 1994 in 

1994 Anzahl 1995 Mio. DM 
gegenüber gegenüber 

1976 1977 
+ 5 010 663 + 129 5 459,3 
+ 4 804 595 + 97 I 591,9 
+ I 846 623 + 169 868,5 

+ I 130 214 + 47 792, I 

- 647 278 - 22 603,6 
+ 746 148 + 45 604,4 
+ I 032 82 - 83 460,0 
+ 1 097 98 + 54 299,4 
- 817 I 14 - 110 187,3 
+ 1 042 67 371,2 
+ 255 769 - 85 1169,9 
+ 15 498 3 651 + 241 12 407,6 

Tabelle 5 

ner Technik. Zugute kommt den Betrie
ben dabei, daß die Service- und Repara
turleistungen, die sie der Industrie anbie
ten, nicht beliebig reduzierbar sind. 

Einen kräftigen Beschäftigungsabbau 
mußten hingegen die Metallbauer hin
nehmen. Dieser Beruf, der 1988 an die 
Stelle der Handwerksberufe Schmiede 
und Schlosser trat, weist ein breites Tätig
keitsspektrum auf, das von Schlosserar
beiten für den Wohnungs- und Wirr
schaftsbau bis zu Zulieferungen - Baueei
le und Serviceleistungen - für Industrie
betriebe reicht. Die Schwierigkeiten der 

Metallbauer sind vor allem darauf zurück
zuführen, daß die Zulieferungen für den 
Nutzfahrzeugbau (LKW-Aufbauten) stark 
zurückgegangen sind. Die Produktion 
dieser Teile findet jetzt in der Industrie 
statt. Ein weiterer Grund ist der Ein
bruch bei den Zulieferungen von Schiffs
einrichtungen (Bars, Küchen, Geländer 
usw.). 

Gesundheits-, Körperpflege- und 
Reinigungsgewerbe 

Im Gesundheits- und Reinigungsgewerbe 
gab es 1907 Unternehmen, die mit ihren 
45 564 Beschäftigten 1994 einen Umsatz 
von 1,6 Milliarden DM erwirtschafteten. 
Gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze 
ist es die zweitgrößte Gewerbegruppe. 
Vier Fünftel der Betriebe haben weniger 
als zehn Beschäftigte, in 104 Betrieben 
(5.4 Prozent) waren mehr als 50 Mitarbei
ter tätig. Zu dieser Gewerbegruppe zäh
len unter anderem Augenoptiker, Ortho
pädiemechaniker und Zahntechniker, 
aber auch Friseure und Textilreiniger so
wie die Gebäudereiniger, die mit Abstand 
die meisten Mitarbeiter im gesamten 
Handwerk beschäftigen (33 400). 

Das Gesundheits- und Reinigungsge
werbe hat sich in den vergangenen 18 Jah
ren mit einem Zuwachs der Beschäftig
tenzahl um rund 18 6oo äußerst dyna
misch entwickelt. Das geht hauptsächlich 
auf die Gebäudereiniger zurück. Auf sie 
entfielen mehr als neun Zehntel des Be
schäftigungsplus der gesamten Gewerbe
gruppe. Allerdings ist zu berücksichtigen, 
daß 6o Prozent der Mitarbeiter hier Teil
zeit- oder sogenannte geringfügig Be
schäftigte sind.5l Das erklärt im übrigen 
auch den mit rund 20 6oo DM unge
wöhnlich niedrigen Jahresumsatz je Be
schäftigten. Für das Gebäudereiniger
handwerk ist die Dienstleistungsmetropo
le Harnburg mit ihren vielen Bürogebäu
den ein interessanter Markt. Es profitier
te zudem vom Trend zum Outsourcing 
"peripherer Arbeiten". Sein Leistungsan
gebot beinhaltet aber nicht nur die klas
sischen Tätigkeiten der Büro- und Fen
sterreinigung, sondern umfaßt heure 
auch die Reinigung von Maschinen, Pro
duktionsstärten und Verkehrsmitteln. 
Dabei arbeiten die Firmen zum Teil mit 
aufwendigen Spezialmaschinen, beispiels
weise Wasseraufbereitungsanlagen für 
Abwasser aus der Fassadenreinigung. 
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Neue Marktchancen haben sich viele Be
triebe mit der Erweiterung des Leistungs
angebots in Richtung eines Gebäude
Vollservice ("facility management") eröff
net. Zusätzliche Leistungen sind zum 
Beispiel Wäsche-, Wach-, Boten- oder. 
Wartungsdienste. Einige Firmen haben 
sich zudem im Bereich Abfallentsorgung 
und im Garten- und Winterdienst enga
giert. 

Die gestiegene Nachfrage nach Zahner
satzleistungen führte bei den Zahntechni
kern zu einer merklichen Beschäftigten
ausweitung. Durch den technischen Fort
schritt wurden außerdem gegenüber den 

erhält, seine Linsen monatlich auszutau
schen. 

Den Textilreinigern bereitete Probleme, 
daß durch die 2. Bundesemissionsverord
nung die Arbeit mit FCKW verboten wur
de und sie daraufhin die alten Maschi
nenparks ersetzen mußten. Die Neuinve
stitionen, die pro Maschine 120 ooo bis 
200 ooo DM betragen, überstiegen häu
fig die Finanzkraft der Firmen mit der 
Folge, daß sich die Zahl der Betriebe fast 
halbierte und somit Arbeitsplätze abge
baut wurden. Einige Firmen mußten aber 
auch schließen, weil nach dem Ausschei
den des Inhabers kein Nachfolger für die 

Struktur des Gesundheits- und Reinigungsgewerbes 
in Harnburg 

Handwerksunternehmen 
Beschäftigte 1994 und handwerkliche 

Nebenbetriebe 1995 Umsatz 
Gewerbezweig Veränderung Veränderung 1994 in 

Anzahl % 

Gebäudereiniger 33 439 73,4 
Friseure 6 731 14,B 
Zahntechniker 2 288 5,0 
Augenoptiker 1 312 2,9 
Orthopädiemechaniker und 
Bandagisten 705 1,5 
Textilreiniger 669 1,5 
Hörgeräteakustiker 346 0,8 
Orthopädieschuhmacher 74 0,2 
Insgesamt 45 564 100 

herkömmlichen Modellguß- und Klam
merprothesen völlig neue Zahnersatzlö
sungen möglich wie Implantate oder 
Doppelkronen, die erheblich arbeitsauf
wendiger sind. Bei den Augenoptikern ka
men die Impulse vor allem vom stärkeren 
Modebewußtsein der Kunden und dem 
Trend zur Zweit- oder Drittbrille. Die 
kleineren Betriebe leiden gleichwohl un
ter der starken Konkurrenz der Filialun
tern~hmen, die sowohl bei der Beschaf
fung als auch bei der Vermarktung des 
Angebots ihre Kostenvorteile zur Geltung 
bringen konnten. Neue Wege versuchen 
die Augenoptiker im Bereich der Kon
taktlinsen zu gehen. Es werden "Leasing
verträge" angeboten, bei denen der Kun
de für 570 DM pro Jahr die Möglichkeit 
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1994 Anzahl 
1995 Mio. DM 

gegenüber gegenüber 
1976 1977 

+ 17 426 169 + 34 6B7,9 
+ 257 1 236 - 56 290,0 
+ 488 181 + 71 211,9 
+ 342 183 + 40 172,9 

+ 270 56 + 6 121,3 
- 333 54 - 48 38,5 
+ 249 17 + 2 82,0 
- 78 11 - 24 8,8 
+ 18 621 I 907 + 25 I 613,4 

Tabelle 6 

Übernahme des Betriebes gefunden wur
de, denn der Beruf des Textilreinigers ist 
aufgrund der Arbeit mit Chemikalien 
wenig beliebt. Außerdem ließen die hohe 
Ausstattung der Haushalte mit Waschma
schinen sowie die verbesserte Qualität 
von Waschmitteln und Textilien die Inan
spruchnahme von Wäschereien und Che
mischen Reinigungen weiter zurückge
hen. 

Bau- und Ausbaugewerbe 

Die 1919 Unternehmen des Bau- und 
Ausbaugewerbes mit ihren 22 656 Be
schäftigten erzielten 1994 einen Umsatz 
von 3,7 Milliarden DM. Auch in dieser 
Gewerbegruppe, deren Schwergewicht 

im Wohnungsbau und in der Altbaureno
vierung liegt, gibt es sehr viele kleine Un
ternehmen; fast drei Viertel der Betriebe 
haben weniger als zehn Beschäftigte. 
Gleichwohl finden sich gerade im Bau
und Ausbaugewerbe auch viele eher mit
telständische Firmen; so haben 73 Betrie
be (3,8 Prozent) mehr als 50 Mitarbeiter. 
Über die Hälfte der Beschäftigten sind 
Maler und Lackierer oder Maurer. Zu den 
kleineren Berufsgruppen gehören die Ka
chelofen- und Luftheizungsbauer (104 
Beschäftigte), die Stukkateure (169) und 
die Brunnenbauer (363). 

Während sich die Zahl der Unterneh
men seit 1976 nur leicht verringerte, hat 
sich die Mitarbeiterzahl in den Hand
werksbetrieben des Bau- und Ausbauge
werbes in den letzten 18 Jahren deutlich
um rund 26oo - reduziert. Das hatte zur 
Folge, daß in dieser Gewerbegruppe -
entgegen dem allgemeinen Trend im 
Handwerk- die durchschnittliche Be
triebsgröße (gemessen an der Zahl der 
Beschäftigten) abgenommen hat. Die Be
schäftigungsverluste sind vor allem darauf 
zurückzuführen, daß viele mittlere und 
große Betriebe (mit' 20 und mehr Be
schäftigten) ihr Geschäft aufgegeben ha
ben oder mittlerweile der Industrie zuzu
rechnen sind. Gravierende Rückgänge 
gab es insbesondere bei den Maurern und 
den Beton- und Stahlbetonbauern, ob
wohl in beiden Sparten mehr Unterneh
men als 1976 ihre Leistungen anbieten. 
Höhere Beschäftigtenzahlen gab es dem
gegenüber bei den Zimmerern, den Feue
rungs-, Schornstein- und Backofenbauern 
sowie den Brunnenbauern. 

Eine entscheidende Ursache für den 
Schrumpfungsprozeß im Bau- und Aus
baugewerbe dürfte die Konkurrenz durch 
die Bauindustrie gewesen sein, unter der 
die größeren Handwerksunternehmen 
besonders zu leiden hatten. Es sind aber 
auch Firmen ins Umland gezogen, wo
durch sich die Zahl der hier erfaßten Be
schäftigten ebenfalls verminderte. Zur 
schwierigen Lage in einigen Bauhand
werkszweigen hat sicherlich auch beige
tragen, daß die Konkurrenz durch auslän
dische Firmen größer geworden ist, die 
ihre Leistungen häufig sehr viel kosten
günstiger anbieten können. Zudem ist 
die Bautätigkeit in hohem Maße rationa
lisiert und modernisiert worden. Durch 
die beachtlichen Produktivitätssteigerun-
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gen konnte der Umsatz je Beschäftigten 
kräftig gesteigert werden. Dies gilt unter 
anderem für die großen Berufsgruppen 
der Maurer und der Beton- und Stahlbe
tonbauer. Viele Unternehmen des Bau
und Ausbaugewerbes greifen zudem in 
wachsendem Maße aufVorleistungen von 
Dritten zurück (Subunternehmerleisrun
gen). Darüber hinaus versuchen die Pri
vathaushalte verstärkt, die teuren Hand
werksleistungen im Wege des Do-it
yourself zu ersetzen. Diese "private" Kon
kurrenz machte sich insbesondere bei den 
Malern und Fliesenlegern bemerkbar. Auf
träge gehen dem Bauhandwerk schließ
lich auch durch die anderen Formen der 
Schattenwirtschaft verloren, etwa Nach
barschaftshilfe oder Schwarzarbeit. 

Gleichwohl gab es auch hier Hand
werkszweige mit außerordentlich positi
ven Geschäftsverläufen. So verzeichneten 
die Zimmerer einen bemerkenswerten 
Beschäftigtenzuwachs. Die Zahl der Be
triebe nahm um 31 beziehungsweise mehr 
als ein Drittel zu. Zwar gehört das Auf
stellen von Dachstühlen weiterhin zu 
dem wichtigsten Tätigkeitsbereich der 
Zimmerer, sie profitierten aber auch vom 
Bau von Gartenhäusern oder Blockhüt
ten. Einige Betriebe beschäftigten sich 
dabei mit der Herstellung von Selbstbau
sätzen. Zudem ist den Zimmerern das 

Förderprogramm zum Ausbau von Dach
geschossen zugute gekommen. Von den 
Bemühungen, Kosten für Wasser und 
Energie einzusparen und den Lärmschutz 
zu verbessern, profitierten unter anderem 
die Brunnenbauer und die Wärme-, Kälte
und Schallschutzisolierer. Bei der Moderni
sierung und Instandhaltung, auf die gut 
40 Prozent des gesamten Wohnungsbau
volumens entfallen, gehen viele Bauhand
werke dazu über, Komplettleistungen an
zubieten. Oie Altbaumodernisierung er
folgt heute vielfach "aus einer Hand". 
Die Zusammenarbeit erstreckt sich dabei 
nicht nur auf verschiedene Handwerks
zweige, sondern auch auf Architektur
und Planungsbüros. 

Nahrungsmittelgewerbe 

In den 532 Handwerksbetrieben des Nah
rungsmittelgewerbes mit ihren 12 489 Be
schäftigten wurde 1994 ein Umsatz von 
2,8 Milliarden DM erwirtschaftet. Be
merkenswert ist in dieser Gewerbegruppe 
sicherlich die Betriebsgrößenstruktur, die 
sich deutlich vom allgemeinen Bild im 
Handwerk unterscheidet. Vergleichsweise 
wenig Betriebe (58 Prozent) haben unter 
zehn Beschäftigte. Entsprechend groß ist 
der Anteil der Betriebe mit 10 bis 49 Mit
arbeitern (36 Prozent). In knapp sechs 

Struktur des ·Bau- und Ausbaugewerbes in Hamburg 
Handwerksunternehmen 

Beschähigte 1994 und handwerkliche 
Nebenbetriebe 1995 Umsatz 

Gewerbezweig Veränderung Veränderung 1994 in 

Anzahl % 1994 Anzahl 1995 Mio. DM 
gegenüber gegenüber 

1976 1977 
Maler und Lackierer 6 655 29,4 - 277 721 - 103 686,2 
Maurer 6 333 28,0 - 2188 464 + 11 1168,4 
Straßenbauer 1 952 8,6 - 82 52 - 2 334,6 
Beton· und Stahlbetonbauer 1 855 8,2 - 916 58 + 23 393,5 
Zimmerer 1105 4,9 + 429 118 + 31 196,2 
Dachdecker 1 015 4,5 - 131 77 + 8 204,7 
Fliesen·,Piatten· und 
Mosaikleger 871 3,8 - 26 92 + 27 169,3 
Wärme·, Kälte· und 
Schallschutzisolierer 618 2,7 + 163 48 + 24 96,2 
Schornsteinleger 428 1,9 - 8 141 - 10 33,2 
Estrichleger 397 l,B + 144 16 - 5 137,7 
Übrige Zweige 1427 6,3 + 294 132 - 16 267,5 
Insgesamt 22 656 100 - 2 598 1 919 - 12 3 687,5 

Tabelle 7 
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Prozent der Unternehmen (29 Betriebe) 
waren mehr als 50 Mitarbeiter tätig, in 17 
Firmen sogar jeweils rund 400. So liegt 
auch die durchschnittliche Betriebsgröße 
mit 23 Beschäftigten deutlich über dem 
Durchschnitt des Handwerks (15). Das 
Nahrungsmittelgewerbe setzt sich in 
Harnburg im wesentlichen aus drei Be
rufsgruppen zusammen: den Fleischern, 
den Bäckern und den Konditoren. 

Das Nahrungsmittelhandwerk mit sei
nem vor allem auf den Grundbedarf zie
lenden Warenangebot verzeichnete in den 
letzten 18 Jahren eine recht positive Ent
wicklung. Zugute kam ihm dabei nicht 
zuletzt die seit Ende der 8oer Jahre wie
der wachsende Bevölkerung in der Han
sestadt. So entstanden in dieser Gewerbe
gruppe - fast ausschließlich in den größe
ren Betrieben - rund 2900 neue Arbeits
plätze. Die Zahl der Fleischer nahm um 
fast die Hälfte zu; Beschäftigungszuwäch
se verbuchten aber auch die Bäcker und 
die Konditoren. Allerdings verstärkte sich 
der Konzentrationsprozeß deutlich. Die 
Zahl der Unternehmen hat sich nicht zu
letzt aufgrund des harten Wettbewerbs 
mir der Nahrungsmittelindustrie fast hal
biert. Dieser markante Ausleseprozeß traf 
vor allem die kleinen Betriebe. Deutlich 
wird das auch in der durchschnittlichen 
Berriebsgröße. So hat sich die Zahl der 
Mitarbeiter pro Betrieb von 1976 bis 1994 
mehr als verdoppelt. Oie Bäckereien ar
beiten dabei im Schnitt mit 30 Mitarbei
tern, die Fleischer mit 22 und die Kondi
toren mit 17· 

Der Strukturwandel im Nahrungsmit
telhandwerk spiegelt sich in verschiede
nen Entwicklungstrends wider. So hat 
sich der Markt zunehmend aufgespalten: 
Relativ hochpreisige Qualitätsware, die 
vornehmlich im Fachgeschäft angeboren 
wird, konkurriert mit preisgünstiger Dis
countware, die vor allem über die Super
märkte verkauft wird. Der Trend zur ge
sunden Ernährung führte zudem zu einer 
deutlichen Verbreiterung des Warenange
bots. Viele Betriebe haben schließlich 
ihre Leistungspalette erweitert, indem sie 
ihre Produkte auch zum sofortigen Ver
zehr anbieten. Der Erfolg von Früh
stücks- oder lmbißangeboten erklärt sich 
dabei auch aus der steigenden Zahl von 
Single- und Doppelverdienerhaushalren, 
die diese Offerten vornehmlich nutzen. 
Feststellbar ist auch ein Trend zur Errich-
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tung von zusätzlichen Verkaufsstellen bei
spielsweise in Supermärkten, denn für 
viele Betriebe ist eine Ausweitung des 
Umsatzes häufig nur noch durch eine 
Erschließung neuer Standorte möglich. 

Im Fleischerhandwerk ist dem starken 
Verdrängungswettbewerb fast jeder zwei
te Betrieb zum Opfer gefallen. Auf der 
anderen Seite hat die Zahl der Beschäftig
ten merklich zugenommen. Negativ wirk
te sich vor allem der Rückgang des 
Fleischkonsums aus, der durch Negativ
meldungen über Schweinepest oder Rin
derwahnsinn in den letzten Jahren for
ciert wurde. Ein Wettbewerbsvorteil des 
Fleischerhandwerks gegenüber dem eher 
anonymen Lebensmittelhandel ist zwei
fellos, daß für viele Verbraucher der 
Fleischkauf zu einer Frage des Vertrauens 

Angebot aus eigener Schlachtung. Die 
aufgezeigten Entwicklungen haben u.a. 
dazu geführt, daß der Übergang von der 
Fleischerei zum Gastronomiebetrieb oder 
zum Feinkostgeschäft fließend geworden 
ISt. 

Im Bäckerhandwerk hat sich der Wett
bewerb ebenfalls spürbar verschärft. Ähn
lich wie bei den Fleischern ging die Zahl 
der Betriebe deutlich zurück (ininus 
41 Prozent), auch hier entwickelten sich 
die Umsätze- verglichen mit dem Hand
werk insgesamt - nur unterdurchschnitt
lich. Die Ausweitung der Beschäftigung 
bei den Bäckereien ist gleichfalls auf die 
verstärkte Errichtung von Verkaufsfilialen 
zurückzuführen. Der Konzentration der 
Produktion steht also eine zunehmende 
Dezentralisierung auf der Absatzseite ge-

Struktur des Nahrungsmittelgewerbes in Hamburg 

Handwerksunternehmen 
Beschäftigte 1994 und handwerkliche 

Gewerbezweig 

Anzahl % 

Fleischer 6 825 54,6 
Bäcker 3 935 31,5 
Konditoren 1729 13,8 
.Insgesamt 12 489 100 

und das Qualitätsbewußtsein größer ge
worden ist. Andererseits gingen dem Flei
scherhandwerk insbesondere Kunden ver
loren, die beim Einkauf stärker auf den 
Preis achten müssen. Ein Grund für die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze ist die Öff
nung zusätzlicher Verkaufsfilialen, mit 
der eine größere Kundennähe erreicht 
werden soll. Auf den Trend zum Außer
Haus-Verzehr hat auch das Fleischer
handwerk reagiert, indem es in den Ge
schäften Imbißecken eingerichtet hat. 
Neuerdings bieten Fleischer auch fertige 
Mahlzeiten und einen Partyservice an, 
zum Teil auch ohne einen Laden zu be
treiben (Catering). Viele Betriebe ergän
zen ihr Sortiment zudem verstärkt durch 
zugekaufte Handelsware. Spezialitäten 

'wie Parma-Schinken, italienische Salami 
oder französische Pastete ergänzen das 
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Nebenbetriebe 1995 Umsatz 
Veränderung Veränderung 1994 in 

1994 Anzahl 1995 Mio. DM 
gegenüber gegenüber 

1976 1977 

+ 2 227 303 - 283 2 321,3 
+ 491 129 - 91 362,1 
+ 180 100 - 92 123,9 
+ 2 898 532 - 466 2 807,3 

Tabelle 8 

genüber. Die Filialisierung wird durch 
den Einsatz neuer Technik erleichtert, die 
das Aufbacken sogenannter Teiglinge 
auch in kleinen Geschäften erlaubt. Eine 
inzwischen weit verbreitete Form der Fi
lialisierung ist das "Shop-in-the-Shop"
System, das heißt Bäckereien erwerben 
die Konzession, einen Verkaufsstand in 
den Räumen des Lebensmittelhandels zu 
betreiben. Auf diese Weise hat sich das 
Bäckerhandwerk auf die Änderung der 
Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher 
eingestellt, die verstärkt den Lebensmit
telhandel in den Einkaufszentren bevor
zugen. Im Zuge der Konzentration der 
Produktion auf immer weniger Betriebe 
kann die Herstellung von Backwaren in 
hohem Maße rationalisiert werden. Die 
kapitalintensive, maschinelle Fertigung 
geht dabei zu Lasten der manuellen Ar-

beit. Der Wandel in der Produktionswei
se ist letztlich auch das Ergebnis des in
tensiven Wettbewerbs mit der Backwa
renindustrie. Das Standardsortiment an 
Backwaren wird längst aus vorgefertigten 
Teigmischungen mit elektronisch gesteu
erten Anlagen hergestellt. Die Markt
chancen der kleineren Bäckereien liegen 
unter anderem in ihrer Flexibilität, die sie 
in die Lage versetzt, auf das wachsende 
Ernährungsbewußtsein und neue Kun
denwünsche schneller zu reagieren. Neue 
Chancen eröffnen sich dabei durch die 
Lockerung des Nachtbackverbots und die 
Aufhebung des Backverbots an Sonn
und Feiertagen. 

Holzgewerbe 

Die 540 Handwerksunternehmen des 
Holzgewerbes erwirtschafteten mit ihren 
knapp 4200 Beschäftigten 1994 einen 
Umsatz von 0,6 Milliarden DM. 77 Pro
zent der Betriebe haben weniger als zehn 
Beschäftigte. In lediglich 40 Betrieben 
(sieben Prozent) arbeiten mehr als 20 

Mitarbeiter. Größere Betriebe mit mehr 
als 50 Beschäftigten spielen in dieser Ge
werbegruppe keine Rolle; diese Größen
klasse wird in der Statistik nicht mehr 
ausgewiesen. Auch die durchschnittliche 
Betriebsgröße ist mit acht Beschäftigten 
vergleichsweise klein. Die größten Ge
werbezweige sind gemessen an den Be
schäftigten die Tischler sowie die Boots
und Schiffsbauer. Zur Gewerbegruppe 
gehören desweiteren aber auch 93 Par
kettleger und 198 Rolladen- und Jalousie
bauer. Die Entwicklung im Holzgewerbe 
war in den vergangenen 18 Jahren eher 
verhalten. Die Beschäftigtenzahl erhöhte 
sich leicht. Beschäftigungsgewinnen bei 
den Tischlern und Rolladenbauern stand 
dabei ein Rückgang bei den Bootsbauern 
gegenüber. Die Umsätze expandierten 
nur wenig, die Zahl der Betriebe vermin
derte sich deutlich. 

Trotz zusätzlich geschaffener Arbeits
plätze ging die Zahl der Tischlereien zu
rück. Dieser Gewerbezweig, auf den rund 
vier Fünftel der Unternehmen, der Be
schäftigten und des Umsatzes entfallen, 
profitierte -wie die Rolladenbauer- von 
der regen Bautätigkeit und den vielfälti
gen Sanierungs- und Renovierungsvorha
ben in der Hansestadt. In Anspruch ge
nommen werden ihre Handwerksleistun-

Harnburg in Zahlen 12.1996 



gen unter anderem beim Dachausbau, 
der Herstellung von Holztreppen oder 
dem Einbau von Schränken und Fen
stern. Bei der Produktion von Möbeln ist 
das Tischlerhandwerk in Harnburg dage
gen mittlerweile in Marktnischen ge
drängt worden. Aufgrund des Imports 
preiswerter Wohnmöbel in großen Men
gen durch den Handel ist der Marktanteil 
der Tischler deutlich kleiner geworden. 
Die Herstellung konzentriert sich jetzt 
auf qualitativ hochwertige und individu
ell gestaltete Möbel, für die die Käufer 
entsprechend hohe Preise zu zahlen bereit 
sind. Ein Teil der Tischlerbetriebe ist aber 
auch Zulieferer der Industrie. Ihre Ab
nehmer sind zum Beispiel die Möbel
oder Spielzeugindustrie. Nicht zu verges
sen sind auch jene Betriebe, die sich auf 
den Messe- und Ladenbau sowie den Aus
bau von Schiffen spezialisiert haben. In 
Anspruch genommen werden die Tischler 
zudem bei der Renovierung älterer Mö
bel. Die technische Ausstattung der Pro
duktion hat sich fortlaufend verbessert. 
Die Betriebe, die Zulieferer für die Indu
strie sind, verfügen in der Regel über NC
und CNC-Maschinen6l und nutzen Spe
zialwerkzeuge für Sonderanfertigungen. 

Glas-, Papier-, keramische und 
sonstige Gewerbe 

Die 377 Handwerksunternehmen des 
Glas-, Papier-, keramischen und sonsti
gen Gewerbes erwirtschafteten 1994 mit 
rund 2900 Beschäftigten einen Umsatz 
von 0,5 Milliarden DM. Vier Fünftel der 
Betriebe haben weniger als zehn Beschäf
tigte, ein Fünftel zwischen 10 und 20 
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Mitarbeiter. Größere Betriebe werden sta
tistisch nicht gesondert ausgewiesen. Die 
größten Berufsgruppen dieser sehr hete
rogenen Gewerbegruppe sind - gemessen 
an den Beschäftigtenzahlen - die Glaser, 
die Vulkaniseure und Reifenmechaniker 
und die Fotografen. Es finden sich hier 
aber auch die verschiedensten Musikin
strumentenmacher, Buchbinder, Druk
ker, Schilder- und Lichtreklamehersteller 
und Keramiker. Die Bedeutung dieser 
Gewerbegruppe ist seit 1976 gesunken; 
die Umsätze stiegen unterdurchschnitt
lich, die Beschäftigtenzahl stagnierte und 
die Zahl der Unternehmen sank um 

knapp ein Viertel. Allerdings gab es - für 
diesen heterogenen Bereich nicht überra
schend - bemerkenswerte Unterschiede 
in den einzelnen Berufsgruppen. 

Die Vulkaniseure und Reifenmechaniker, 
die Reifen erneuern, auswuchten und 
Spureinsteilungen vornehmen, profitier
ten von der zunehmenden Motorisie
rung. Ein harter Verdrängungswettbe
werb ließ die Zahl der Betriebe allerdings 
um fast die Hälfte schrumpfen. Die Foto
grafen partizipierten an der wachsenden 
Nachfrage der Unternehmen nach Bild
material für Presseerzeugnisse oder Wer
bedrucke. Einige haben eine breitere ge
schäftliche Basis durch den Verkauf von 
Kameras und Fotozubehör oder durch 
Fotokopierdienste. Viele Betriebe fungie
ren zusätzlich als Fotoannahmestellen. 

Das Tätigkeitsfeld des Glasers- der vor 
20 Jahren noch selbst auf den Bau ging, 
um Fensterscheiben einzusetzen - hat 
sich stark gewandelt. Er ist heute über
wiegend auf Reparaturen spezialisiert, 

. verglast große Schaufenster, fertigt Glas
dächer und ist im Innenausbau bei Ver
spiegelungen oder Türanlagen tätig. Nur 
wenige Glaser produzieren noch fertige 
Fenster oder kaufen sie von der Industrie. 
Obwohl die Lärm- und Wärmedämmung 
mit Hilfe der Mehrscheiben-Isoliervergla
sung von Fenstern im Trend liegt, konn
te das Glaserhandwerk davon kaum pro-

Struktur des Glas-, Papier-, keramischen und 
sonstigen Gewerbes in Hamburg 

Handwerksunternehmen 
Beschäftigte 1994 und handwerkliche 

Nebenbetriebe 1995 Umsatz 
Gewerbezweig Veränderung Veränderung 1994 in 

Anzahl % 1994 Anzahl 1995 Mio.DM 
gegenüber gegenüber 

1976 1977 
Glaser 912 31,4 - 127 106 - 49 114,6 
Vulkaniseure und 
Reifenmechaniker 522 18,0 + 196 14 - II 134) 
Fotografen 399 13,7 + 39 96 53,8 
Drucker und Schriftsetzer 1 l 290 10,0 - 134 41 - 43 35,5 
Schilder- und 
Lichtreklamehersteller 268 9,2 + 115 20 - I 46,1 
Buchbinder 170 5,8 - 197 20 - 27 17,8 
Übrige Zweige 345 11,9 + 135 80 + 21 35,0 
Insgesamt 2 906 100 + 27 377 - 110 431,5 
1) Buchdrucker, Schriftsetzer, Drucker, Stein- sowie Siebdrucker 

Tabelle 7 0 
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fitieren. Das dürfte auf die starke Kon
kurrenz durch die Industrie zurückzufüh
ren sein, die ihre maschinell produzierten 
Fenster mittlerweile fertig verglast liefert. 
Die Zahl der Glaserbetriebe ging folglich 
deutlich zurück. 

Das Druckhandwerk spürte die Folgen 
des technischen Fortschritts in besonde
rem Maße - speziell die Verbreitung von 
hochwertigen Computern und DV-Pro
grammen, die es der Wirtschaft ermög
licht haben, Druckvorstufen im eigenen 
Haus durchzuführen. Außerdem verla
gerten viele Unternehmen einen Teil ih
rer Werbebudgets auf elektronische Medi
en. So halbierte sich seit 1976 die Zahl 
der Druckereibetriebe, die Beschäftigten
zahl sank um fast ein Drittel. Insbesonde
re kleinere Betriebe mußten aufgrund der 
stetig wachsenden Anforderungen an die 
technische Ausstattung, die hohe Investi
tionssummen erfordern, um ihr Überle
ben kämpfen. Bessere Chancen hatten 
_Handwerksbetriebe, denen es gelang, 
eine Marktnische zu finden, beispielswei
se durch den Druck qualitativ hochwer
tiger Bücher in geringer Auflage. 

Bekleidungs-, Textil- und 
Ledergewerbe 

Die kleinste Gewerbegruppe des Hand
werks ist mit 2812 Beschäftigten mittler
weile das Bekleidungs-, Textil- und Leder
gewerbe. Seine 572 Betriebe erzielten 
1994 einen Umsatz von 0,5 Milliarden 
DM. Die Dominanz der Kleinbetriebe ist 
in dieser Gewerbegruppe am ausgeprägte
sten. Die durchschnittliche Betriebsgröße 
ist hier mit 4,9 Mitarbeitern sehr klein. 
Fast drei Viertel der Unternehmen haben 
denn auch maximal vier, nur 
sieben Prozent haben zehn oder mehr Be
schäftigte. Die größten Handwerks
zweige innerhalb dieser Gewerbegruppe 
sind - gemessen an den Beschäftigten -
die Raumausstatter (1482). Deutlich ge
ringere Bedeutung haben die Schuhma
cher, die Damen- und Herrenschneider 
und die Seiler und Segelmacher. In Harn
burg gibt es schließlich auch noch elf 
Weberbetriebe mit 24 Beschäftigten. 

Im Bekleidungs-, Textil- und Lederge
werbe setzte sich der nachhaltige 
Schrumpfungsprozeß, der schon in den 
6oer und 70er Jahren festgestellt werden 
konnte, aufgrund der kastengünstigeren 
Produktion in den Niedriglohnländern 
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fort. Die Anzahl der Betriebe hat sich ge
genüber 1976 fast halbiert. Die Beschäf
tigungszahl reduzierte sich um mehr als 
ein Fünftel. Allein in den Betrieben mit 
zehn und mehr Beschäftigten wurden zu
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Erheb
liche Beschäftigungsrückgänge gab es vor 
allem bei den Kürschnern, den Schnei
dern und den Schuhmachern. Nennens
wert war der Zuwachs lediglich bei den 
Raumausstattern, bemerkenswert zweifel
los bei den Webern. Das Bekleidungs-, 
Textil- und Lederhandwerk konnte in den 
letzten Jahren seine Produktivität beacht
lich erhöhen. Gemessen am Umsatz je 
Beschäftigten stieg sie fast doppelt so 
stark wie im Handwerk insgesamt und 

Handwerk, sondern auch die Beklei
dungsindustrie. Marktchancen haben 
hier fast nur Nischenanbieter, beispiels
weise Maßschneidereien oder auf ökolo
gische Kleidung spezialisierte Unterneh
men. Pelze liegen seit längerem nicht 
mehr im Trend. Zum Bedeutungsverlust 
der Kürschner hat auch der verstärkte 
Tierschutz beigetragen. Schwierigkeiten 
bereitet dieser Berufsgruppe ebenfalls die 
Industrie, die Pelzbekleidung in Serien 
fertigt. Die 24 Wfber haben für sich offen
bar Marktnischen entdeckt. Wandteppi
che und gewebte Bilder, sogenannte Go
belins gelten heute als originelle Ausstat
tungselemente, die mit Hilfe der Hand
webmaschine als Unikate gefertigt wer-

Struktur des Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbes 
in Hamburg 

Handwerksunternehmen 
Beschäftigte 1994 und handwerkliche 

Nebenbetriebe 1995 Umsatz 
Gewerbezweig Veränderung Veränderung 1994 in 

Anzahl % 

Roumousstotter 1482 52,7 
Schuhmacher 420 14,9 
Domen- und Wäscheschneider 248 8,8 
Seiler, Segelmacher 215 7,6 
Herrenschneider 142 5,0 
Kürschner, Hut- und 
Mützenmacher 135 4,8 
Gerber, Sattler, Feintäschner 105 3,7 
Sticker, Stricker, Modisten 41 1,5 
Weber 24 0,9 
Insgesamt 2 812 100 

liegt mittlerweile sogar deutlich über dem 
Handwerksdurchschnitt. Auffällig war 
diese Entwicklung insbesondere bei den 
Schneidern und den Raumausstattern. 

Der Schrumpfungsprozeß bei den 
Schneidern, bei denen sich die Zahl der 
Betriebe wie der Beschäftigten merklich 
verringerte, ist vor allem Ausdruck des 
harten Wettbewerbs, dem diese Berufs
gruppe ausgesetzt ist. Denn der Einzel
handel bezieht viele Textilien aus Niedrig
lohnländern. Bekleidung kommt heute 
vornehmlich aus Asien und den osteuro
päischen Ländern. Darunter leidet in 
Deutschland seit langem nicht nur das 

1994 Anzahl 1995 Mio.DM 
gegenüber gegenüber 

1976 1977 
+ 483 171 - 47 375,7 
- 274 188 - 137 27,1 
- 52 76 - 48 18,6 
- 56 22 - 6 45,9 
- 248 34 - 122 20,9 

- 585 36 - 62 17,0 
- 13 21 - 17 8,1 
- 55 13 - 26 2,1 
+ 13 11 + 6 1,4 
- 787 572 - 459 516,8 

Tabelle 11 

den. Hergestellt werden aber auch Stoffe 
für Kleidungsstücke, Tischdecken oder 
Vorhänge. 

Ein ähnlicher Entwicklungsprozeß 
kennzeichnet das Schuhmacherhandwerk. 
Die Zahl der Betriebe und der Beschäftig
ten ging deutlich zurück. Schuhe werden 
heute ohnehin vornehmlich industriell 
produziert, auch hier kommt die Produk
tion vielfach aus dem Ausland. Die 
Schuhmacher leben deshalb vor allem 
von Schuhreparaturen. Die traditionellen 
Betriebe leiden hauptsächlich darunter, 
daß abgenutzte Schuhe meist durch neue 
Paare ersetzt werden, nur noch qualitativ 
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hochwertige Produkte werden zur Repa
ratur gebracht. Auch die Schnellrepara
turbetriebe in den Kaufhäusern sind für 
das Handwerk eine gewisse Konkurrenz. 
Marktnischen, zum Beispiel die Anferti
gung von maßgeschneiderten Schuhen 
und Spezialschuhwerk, haben sich nur 
wenige Betriebe erschließen können_?) 

Zusätzliche Arbeitsplätze konnten da
gegen die Raumausstatter schaffen, auf die 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten in 
dieser Gewerbegruppe entfällt. Während 
die Zahl der Betriebe leicht zurückging, 
nahm die Zahl der Beschäftigten deut
lich, um fast 50 Prozent, auf knapp 1500 

zu. Die Umsätze expandierten fast drei
mal so stark wie im Handwerk insgesamt. 
Raumausstatter sind heute besonders 
dann gefragt, wenn Unternehmen in 
neue Büro- oder Verkaufsräume ziehen 
oder auch Restaurants und Galerien ein
gerichtet werden. 

Schlußbemerkung 

Der Vergleich der Zählungen von 1977 
und 1995 hat deutlich gemacht, daß das 
Handwerk seine Position innerhalb der 
Hamburger Wirtschaft in den letzten Jah-
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ren nicht nur behaupten, sondern sogar 
festigen konnte. Zwar ging die Zahl der 
Betriebe infolge des harten Wettbewerbs 
zurück. Die spürbare Zunahme der Be
schäftigtenzahl ist aber ein Indikator da
für, daß die Nachfrage nach Handwerks
leistungen generell zugenommen hat und 
die Betriebe die sich ihnen bietenden 
Marktchancen genutzt haben. Die diffe
renzierte Entwicklung in den einzelnen 
Gewerbegruppen belegt zugleich einen 
bemerkenswerten strukturellen Wandel. 
Die Erfahrungen der letzten 18 Jahre und 
die heure schon erkennbaren Entwick
lungslinien lassen den Schluß zu, daß die
ses Gewerbe auch in Zukunft seinen Stel
lenwert in der Hamburger Wirtschaft ha
ben wird. 

Ulrich Wl>rner Kuske 
Karlheinz Tews 

Harnburgische Landesbank 

I) Gabler Wirtschafts-Lexikon, 13. Auflage, Wies
baden 1992. Die Definition stammt aus dem 
Jahr 1949 von den Recontres de St-Gall, einer re
gelmäßigen Zusammenkunft europäischer Wirt
schaftswissenschaftler. · 

2) Eine langfristige Analyse des Handwerks nach 
Wirtschaftszweigen wird allerdings durch die 
zwischenzeitlich erfolgte Umstellung der Wirt-

Schaftszweigsystematik auf EU-einheitliche Maß
stäbe erschwert. Für einen Vergleich der Ergeb
nisse von 1977 und 1995 wäre es erforderlich, 
entweder die ältere Zählung nachträglich nach 
der neuen oder umgekehrt die neueren Daten 
nach der alten Systematik aufzubereiten. Beide 
Wege sind aufgrund methodischer Probleme 
prinzipiell nicht gangbar. 

3) Die Zahl der hier erfaßten Handwerksbeschäftig
ten ist deutlich höher als die der Gewerbegruppe 
"Bau- und Ausbaugewerbe" in der Handwerks
rolle. Das liegt daran, daß auch viele Betriebe aus 
anderen Gewerbegruppen schwerpunktmäßig 
auf Baustellen tätig sind. Dazu zählen zum Bei
spiel die Gas-, Wasser- und Elektroinstallateure, 
die im Elektro- und Metallgewerbe erfaßt sind 
oder auch Tischler und Glaser, die wiederum an
deren Gewerbegruppen zugeordnet sind. 

4) Der Vergleich mit dem Bundesgebiet bezieht sich 
aufWestdeutschland. 

5) Von den 33 400 Gebäudereinigern waren 13 000 
als Teilzeit-, 7400 als geringfügig Beschäftigte 
und etwa 13 000 als Vollzeitkräfte tätig. 

6) NC-Werkzeugmaschinen werden "numerisch ge
steuert", das heißt die Befehle zum Beispiel für 
Vorschub, Drehzahl, Schnittiefe werden nicht 
mehr von Hand eingestellt, sondern durch ein 
Programm. CNC-Werkezeugmaschinen können 
für verschiedene Arbeitsvorgänge verwendet wer
den, da sie über eine computerisierte numerische 
Steuerung verfügen, mit der Programmkorrektu
ren direkt an der Maschine vorgenommen wer
den. 

7) Orthopädische Schuhmacher gehören mit der 
Herstellung von orthopädischen Schuhen zum 
Gesundheits- und Reinigungsgewerbe. 
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IN HAMBURG +++ DAS INTERESSIERT IN HAMBURG +++ DAS INTERESSIERT IN HAMBURG +++ I 

Statistik der anderen 

Oie Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange der Ausländer haben die 
15. Auflage ihrer Broschüre "Daten und 
Fakten zur Ausländersituation", Bonn 
1995, herausgegeben. Diese Veröffentli
chung soll einen schnellen Überblick 
über die Ausländersituation in Deutsch
land geben. Sie ist Auszug aus dem jähr
lich vorzulegenden Bericht an den Deut
schen Bundestag. 

Daraus geht hervor, daß 1960 etwa 
686 200 ausländische Personen in der 
Bundesrepublik lebten. Das waren 1,2 
Prozent der Gesamtbevölkerung. Bis 1970 
stieg die absolute Zahl der Ausländerin
nen und Ausländer auf 2,98 Millionen 
Personen (4,9 Prozent), bis 1980 auf 4,45 
Millionen (6,6 Prozent). Seit 1990 (8,4 
Prozent) blieb der Anteil annähernd kon
stant. Oie Zahl der ausländischen Bevöl
kerung in Deutschland betrug Ende 1994 
nach einer Auszählung des Ausländerzen
tralregisters rund 7 ,o Millionen Personen. 
Das waren 8,6 Prozent der Bevölkerung. 

Von allen Nichtdeutschen sind gegen
wärtig knapp 30 Prozent türkischer Staats
angehörigkeit. Bundesland mit dem 
höchsten Ausländeranteil ist Harnburg 
mit 15 Prozent, der niedrigste Anteil wird 
in Thüringen, Sachsen und Sachsen-An
halt mit rund einem Prozent verzeichnet. 

Unter den deutschen Großstädten weist 
Frankfurt am Main mit knapp 30 Prozent 
den höchsten Anteil nichtdeutseher Bevöl
kerung auf, es folgen Stuttgart und Mün
chen mit 23 Prozent und Köln mit 19 Pro
zent. 

Neu in unserer Bibliothek 

Kar! Schwarz stellt seine Analyse der Ent
wicklung der Heiratshäufigkeit in den al
ten Bundesländern auf der Grundlage be
völkerungsstatistischer Daten unter den 
Titel: "Ist heiraten noch zeitgemäß?" 
(Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 
Jg. 21, Heft 21I996). Er führt in der Zu
sammenfassung dazu aus: "Glaubt der 
Laie einigen Maßzahlen zur Heiratshäu
figkeit, so muß er annehmen, daß dem
nächst 40 bis 50 Prozent der Ledigen zeit
lebens unverheiratet bleiben werden. Auf-

390 

Veränderung der Bevölkerung gegenüber dem Vormonat 
Tsd. Personen 
+4 

+3 
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Umgeschlagene Container -in 20-Fuß.Einheiten
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grund der derzeitigen altersspezifischen 
Heiratswahrscheinlichkeiten der Ledigen 
ist jedoch davon auszugehen, daß im 50. 
Lebensjahr rund 25 Prozent der Männer 
und rund 20 Prozent der Frauen noch le
dig sind. Trotzdem muß der Rückgang der 
Heiratshäufigkeit als dramatisch bezeich
net werden; denn noch vor 25 Jahren war 
recht sicher, daß, wie schon seit 200 Jah

ren, nur fünf bis zehn Prozent der Ange
hörigen eines Geburtsjahrgangs ledig blei
ben würden. 

Der Rückgang der Heiratshäufigkeit 
wird durch die Zunahme nichtehelicher 
Partnerschaften nicht kompensiert. Die
se Partnerschaften haben außerdem weit 
seltener als die Ehen Kinder. 

Die immer noch große Anziehungs
kraft der Ehe als Rechtsinstitut hängt si
cher auch mit ihrer Privilegierung, insbe
sondere auf dem Gebiet des Familien
und Sozialrechts, zusammen. Sollten da
von in Zukunft auch andere Gemein
schaften profitieren, wäre mit einem wei
teren Rückgang der Heiratsbereitschaft 
und der Kinderzahlen zu rechnen." 

ln Kürze 

Ende 1995 gab es in Harnburg 823 926 
Wohnungen. Gegenüber dem Stichtag 
der Gebäude- und Wohnungszählung im 

Mai 1987 (780 545 Wohnungen ) hat sich 
der Wohnungsbestand in Harnburg um 
5,6 Prozent erhöht. Rechnerisch stand 
1995 jedem Hamburger eine Wohnfläche 
von 34,0 m 2 zur Verfügung - geringfügig 
weniger als 1987 (34,4 m 2). Zu Buche ge
schlagen hat bei dieser Berechnung die 
Bevölkerungsentwicklung in Hamburg; 
denn im gleichen Zeitraum ist die Ein
wohnerzahl um II5 ooo Personen oder 
sieben Prozent angestiegen. 

Gut die Hälfte der Wohnungen in der 
Hansestadt hatte vier bis fünf Räume 
(Zimmer und Küchen). Ihre Zunahme 
(plus 5,3 Prozent) gegenüber 1987 ent
sprach ungefähr dem Anstieg des Ge
samtwohnungsbestandes. Überdurch
schnittlich angewachsen (plus 7,5 Pro
zent) ist die Zahl der großen Wohnungen 
mit sechs und mehr Räumen, deren An
teil sich 1995. im ganzen aber nur auf 
knapp neun Prozent belief. 
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Merkmal 

Bevölkerungsstand 
* Bevölkerung am Monalsende insgesamt11 

und zwar männlich 
weiblich 
Ausländer und Ausländerinnen 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 
* Eheschließungen2l 
* Lebendgeborene3l 
und zwar ausländische Lebendgeborene 

* nichtehelich Lebendgeborene 
* Gestorbene (ohne Totgeborene) 
* darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene 
* Überschuß der Geborenen(+) bzw. Gestorbenen(-) 
* Eheschließungen 
Lebendgeborene 
Gestorbene (ohne Totgeborene) 
Überschuß der Geborenen ( +) bzw. Gestorbenen (-) 
ln den ersten 7 Lebenstagen Gestorbene 
Im ersten Lebensjahr Gestorbene 

Wanderungen 
* Zuzüge über die landesgrenze 
* Fortzüge über die landesgrenze 
* Wanderungsgewinn ( +) bzw. ·Verlust (-) 
Noch Gebieten 
o) Zuzüge aus 

Schleswig-Holstein 
darunter den Umlandkreisen4l 
Niedersachsen 
darunter den UmlondkreisenSl 
den übrigen Bundesländern 
* dem Ausland 

b) Fortzüge 
nach Schleswig-Holstein 
darunter in die Umlondkreise4l 
noch Niedersachsen 
darunter in die UmlandkreiseSl 
in die übrigen Bundesländer 
* in das Ausland 

c) Wanderungsgewinn ( +) bzw -ver Iust (-) gegenüber 
Schleswig-Holstein 
darunter den Umlondkreisen4l 
Niedersachsen 
darunter den UmlandkreisenSl 
dem Umlond6l insgesamt 
den übrigen Bundesländern 
dem Ausland 

* Umzüge innerhalb Homburgs 

Bevölkerungsveränderung insgesamt 
Bevölkerungszunahme (+) bzw. -abnehme(-) 
Bevölkerungszunahme (+) bzw. -abnohme (-) 

HAMBURGER ZAHLENSPIEGEL 

Maß
einheit 

Monatsdurchschnitt 

1994 1995 März 

Bevölkerung 

1000 1 704,5 1 707.3 1 707,1 
819,3 821,9 821,5 
885,2 885,4 885,6 
246,1 251,4 249,9 

Anzahl 711 687 574 
1 350 1 323 1 324 

266 264 263 
298 299 281 

1 687 1 690 1 813 
7 6 5 

337 - 367 - 489 -
0,4 0,4 0,3 

}·lDDDd• 0,8 0,8 0,8 
Bevölkerung 1,0 1,0 1,1 

0,2 - 0,2 - 0,3 -
} je 1000 2,2 2,6 2.3 -

Lebendgeb. 5,3 4,9 3,8 

Anzahl 6 460 6 259 6 543 
5 875 5723 5 725 

+ 585 + 536 + 818 + 

1 617 1 719 1 913 
1 010 993 1190 

888 880 977 
411 428 489 

1 616 1 529 1 544 
2 340 2 130 2109 

1 868 1 825 1 788 
1 467 1 418 1 354 
1121 1119 929 

745 759 565 
1 152 1 231 1 235 
1 734 1 548 .1 773 

Anzahl 251 - 106 + 125 -
457 - 425 - 164 -
233 - 239 + 48 -
334 - 331 - 76 -
791 - 756 - 240 -

+ 464 + 29B + 309 + 
+ 606 + 582 + 336 + 

11 B35 11 388 11 654 

+ 248 + 169 + 329 + 
Je 1000 der 
Bevölkerung + 0,1 + 0,1 + 0,2 + 

1995 

April 

1 707,1 
821,6 
885,5 
250,4 

536 
1 210 

252 
294 

1 689 
3 

479 -
0,3 
0.7 
1,0 
0,3 -

2,5 

5 354 
4 858 

496 + 

1 508 
915 
759 
380 

1 259 
1 828 

1 585 
1 239 

948 
618 

1117 
1 208 

77 -
324 -
189 -
238 -
562 -
142 + 
620 + 

9 931 

17 -

0,0 -

1996 

Mai Februar März April Mai 

1 706.7 1 70B.2 1 70B,1 1 708,0 1 707,0 
821,6 823.2 823,4 823,5 823,1 
885,1 885,0 884.7 884,6 883,9 
250,4 255,8 256,4 256,9 257,3 

1 018 367 507 572 955 
1 266 1 407 1 342 1 309 1 380 

265 267 282 270 303. 
273 331 295 283 322 

1 719 1 901 1 865 1 708 1 597 
12 8 5 12 6 

453 - 494 - 523 - 399 - 217 
0,6 0.2 0,3 0,3 0,6 
0.7 0,8 0,8 0,8 0,8 
1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 
0,3 - 0,3 - 0.3 - 0.2 - 0,1 
3,9 1,4 2,2 6,1 
9,5 5} 3.7 9,2 4,3 

5 300 6 192 5 985 5 928 3 764 
5 269 4 970 5 469 5 644 4 537 

31 + 1 222 + 516 + 284 - 773 

1 604 1 557 1 523 1 328 892 
915 1103 1126 933 631 
752 1 123 1 042 1 029 651 
398 518 421 436 267 

1 269 1 527 1 453 1 594 879 
1 675 1 985 1 967 1977 1 342 

1 674 1727 1 911 1 744 1 618 
1277 1 385 1 479 1 340 1 254 
1104 950 1 083 1160 927 

715 626 790 822 627 
1119 1 075 1 169 1 304 1 OB6 
1 372 1 218 1 306 1 436 906 

70 - 170 - 388 - 416 - 726 
362 - 282 - 353 - 407 - 623 
352 + 173 - 41 - 131 - 276 
317 - 108 - 369 - 3B6 - 360 
679 - 390 - 722 - 793 - 983 
150 + 452 + 284 + 290 - 207 
303 + 767 + 661 + 541 + 436 

10 381 12 984 12 988 12 469 8 120 

422 + 728 - 7 - 115 - 990 

0,2 + 0,4 - 0,0 - 0,1 - 0,6 

1) Fortschreibung der Ergebnisse der Volkszählung vom 25. Mai 1987.- 2) nach dem Ereignisort.- 3) von Müttern mit alleiniger oder Hauptwohnung in Hamburg.- 4) Kreise Pinneberg, 
Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg.- 5) Landkreise Harburg, Lüneburg, Stade und Rotenburg !Wümme).- 6) die acht Umlandkreise zusammen. 
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Merkmal 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
* Insgesamt 
und zwar 
Männer 
* Frauen 
* Ausländer und Ausländerinnen 
* Teilzeitbeschäftigte 
davon Männer 

* Frauen 
in der Wirtschaftsabteilung 
• Energie- und Wasserversorgung, Bergbau 
davon Männer 

* Frauen 
* Verarbeitendes Gewerbe II 
davon Männer 

* Frauen 
* Baugewerbe 
davon Männer 

* Frauen 
* Handel 
davon Männer 

* Frauen 
* Verkehr und NachrichtenübermiHiung 
davon Männer 

* Frauen 
* Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
davon Männer 

* Frauen 
* Dienstleistungen, soweit anderweitig nicht genannt 
davon Männer 

* Frauen 
* Organisationen ohne Erwerbscharakter, private Haushalte 
davon Männer 

* Frauen 
* Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen 
davon Männer 

* Frauen 

Merkmal 

HAMBURGER ZAHLENSPIEGEL 

Jahresdurchschnitt 1994 Maß
einheit 1994 1995 Juni September Dezember März 

Beschäftigung 

Anzahl 774 569 758 567 771 108 776 224 765 740 759 997 

428 224 419 286 426 787 428 912 423 668 419 256 
346 345 339 281 344 321 347 312 342 072 340 741 

69 569 67 891 69 258 69 903 68 343 67 622 
101 310 100 915 100 836 101 308 100 967 101 246 

10 565 11 256 10 497 10 705 11 003 11142 
90 745 89 658 90 339 90 603 89 964 90 104 

9 296 8 756 9 302 9 249 9 132 8 834 
7 401 6 926 7 409 7 350 7 255 7 000 
1 896 1 830 1 893 1 899 1 877 1 834 

142 352 140 736 141 595 141 665 139 125 142 247 
106 0473 105 960 105 444 105 523 103 942 107 094 

36 305 34 776 36 151 36 142 35 183 35 153 
39 886 39 393 39 634 40 763 39 804 39 015 
35 337 34 883 35 096 36 207 35 302 34 531 
4 549 4 511 4 538 4 556 4 502 4 484 

137 306 132 842 136 165 137 285 134 725 133 806 
65 194 63 739 64 974 65 024 64 417 63 884 
72112 69 103 71191 72 261 70 308 69 922 
86 124 77 250 85 811 85 421 84 096 77 199 
62 100 54 904 61 926 61 474 60 802 54 598 
24 024 22 346 23 885 23 947 23 294 22 601 
54 740 53 567 54 448 54 881 54 382 53 883 
26 325 25 930 26 162 26 346 26 260 26 063 
28 415 27 637 28 286 28 535 28 122 27 820 

235 599 238 525 235 271 238 131 236 342 236 877 
95 755 97 566 95 925 97 031 96 126 96 463 

139 844 140 959 139 346 141 100 140 216 140 414 
21 431 21 286 21 341 21 258 21 327 21 477 
7 653 7 564 7 545 7 628 7 657 7 632 

13 778 13 722 13 796 13 630 13 670 13 845 
44 810 43 247 44 432 44 431 43 979 43 718 
20 084 19 517 19 901 19 901 19 727 19 704 
24 726 23 730 24 531 24 530 24 252 24 014 

Maß- Monatsdurchschnitt 1995 
einheil 1994 1995 Juli August September Juni 

Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, offene Stellen 

* Arbeitslose insgesamt Anzahl 71 204 77773 78 595 78112 78 095 82 699 
und zwar * Männer 43 790 47 395 47 395 46 977 47 138 50 042 

* Frauen 27 413 30 378 31 200 31 135 30 957 32 657 
* Ausländer und Ausländerinnen 12 712 14 920 14 751 14 820 15 250 16 605 

Arbeitslosenquoten: * Insgesamt % 9,8 10,7 10,8 10,8 10,8 11,5 
* Männer 11,2 12,3 12,3 12,2 12,2 13,1 
* Frauen 8,1 8,9 9,2 9,2 9,1 9,7 
* Ausländer und Ausländerinnen 15,9 18,2 18,0 18,0 18,6 20,0 
* Jugendliche im Alter von unter 20 Jahren 10,8 13,4 14,1 14,7 14,9 14,2 

* Kurzarbeitende Anzahl 4 705 2 137 837 1 069 961 3 682 
* Offene Stellen 4 196 4 775 5 227 5 181 5 443 5 726 

I) einschließlich ohne Angabe des Wirtschakszweigs. 
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1995 

Juni September Dezember 

754 497 759 967 753 871 

417 634 420 167 416 504 
336 863 339 800 337 367 

67 691 68 505 67 145 
100 499 100 685 101 489 

11 225 11 359 11 595 
89 274 89 326 89 894 

8 708 8 638 8 552 
6 903 6 807 6 733 
1 805 1 831 1 819 

140 668 140 968 138 997 
105 998 106 323 104 905 

34 670 34 645 34 092 
39 123 40 079 38 909 
34 636 35 540 34 345 
4 487 4 539 4 564 

132 021 132 614 131132 
63 538 63 696 63 261 
68 483 68 918 67 871 
75 966 75 986 75 603 
53 823 53 860 53 870 
22 143 22 126 21 733 
53 240 53 485 52 938 
25 793 25 880 25 709 
27 447 27 605 27 229 

237 370 241 081 241199 
97 574 98 801 98 722 

139 796 142 280 142 477 
21117 21 241 21 288 
7 436 7575 7 570 

13 681 13 666 13 718 
43 232 42 828 42 442 
19 562 19 326 19 226 
23 670 23 502 23 216 

1996 

Juli August September 

82 795 82122 82 073 
49 655 49 244 49 442 
33 140 32 878 32 631 
16 324 16 358 16 546 

11,5 11,4 11,4 
13,0 12,9 13,0 
9,9 9,8 9,7 

19,7 19,7 19,9 
14,4 14,5 14,6 

2 161 2 171 2 188 
5 895 5 473 5 526 
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Merkmal 

Arbeiter und Arbeiterinnen im Produzierenden Gewerbe 
Bruttomonatsverdienste 
* Arbeiter 
* Arbeiterinnen 

Bruttostundenverdienste 
* Arbeiter 
* Arbeiterinnen 

Angestellte im Produzierenden Gewerbe 
Bruttomonatsverdienste 
Kaufmännische Angestellte 
*männlich 
* weiblich 
Technische Angestellte und Meister 
*männlich 
* weiblich 

Kaufmännische Angestellte im Handel, Kredit-
. und Versicherungsgewerbe 

Bruttomonatsverdienste 
* männliche Angestellte 
* weibliche Angestellte 

Merkmal 

Gemeinschaltsteuern 
davon Lohnsteuer 1l 

Veranlagte Einkommensteuer2l 
Nichtveranlagte Steuern vom Ertrog2l 
Zinsabschlag 1l 
Körperschollsteuer 1121 
Steuern vom Umsatz 

Bundessteuern 
darunter Verbrauchsteuern 
Zölle 
Landessteuern 
darunter Vermögensteuer 

Krollfahrzeugsteuer 
Gemeindesteuern 
darunter Grundsteuern 

Gewerbesteuer noch Ertrag und KopitoP1 

Steueraufkommen insgesamt 

Tierische Produktion 
. * Schlochtmengen4l insgesamt 
darunter *Rinder 

* Kälber 
*Schweine 

Erzeugte Kuhmilch 
* darunter on Molkereien geliefert 

HAMBURGER ZAHLENSPIEGEL 

Maß
einheit 

DM 

DM 

Maß-
einheit 

Mio. DM 

% 

Jahresdurchschnitt 1995 

1994 1995 Januar April Juli 

Löhne und Gehälter 

4 742 4 946 4 628 4 880 5 065 
3 301 3470 3 343 3 475 3 521 

28,12 29,17 . 28,22 28,76 29,70 
20,35 21,16 20,51 21,12 21,66 

6 970 7 130 7 050 7 097 7 169 
5 022 5 193 5 090 5 148 5 222 

6 626 6 841 6 654 6 747 6 866 
4 753 4 915 4 763 4 833 4 937 

5 790 5 880 5 814 5 848 5 889 
4 282 4 438 4 344 4 399 4 462 

Monatsdurchschnitt 1995 

1994 1995 Juli August September 
Steueraufkommen 

2 567 2 580 2 334 2 280 2 763 
988 994 1 030 951 884 
126 104 47 - 69 324 

96 95 247 92 131 
37 36 43 30 26 
78 99 170 - 25 266 

1 241 1 252 1 231 1 300 1131 
2 314 2 425 2 543 2 466 2 421 
2 227 2 234 2 378 2 253 2 220 

60 55 38 60 36 
91 94 63 132 81 
27 33 9 77 25 
21 20 19 18 20 

204 212 135 549 27 
40 41 67 96 2 

162 168 65 448 21 
5 236 5 366 5 113 5 487 5 327 

Landwirtschaft 

2 674 2 512 1 957 2 828 2 210 
1 276 1 423 889 1 792 1 435 

341 257 236 182 227 
1 055 830 831 851 547 

824 731 690 649 670 
93,6 92,9 94,8 91,2 88,4 

Oktober Januar 

1996 

April 

5 023 4 741 4 941 
3 476 3 464 3 539 

29,40. 29,13 29,48 
21,04 21,32 21,84 

7 152 7 227 7 340 
5 242 5 268 5 373 

6 957 6 803 7 035 
5 014 4 939 5 108 

5 920 5·851 5 881 
4 483 4 359 4408 

1996 

Juni Juli August 

3 055 2 463 2 293 
1 042 1 033 915 

338 - 37 - 32 
63 171 168 
22 42 18 

394 - 56 - 0 
1198 1 309 1 224 
2 410 2 425 2 253 
2 192 2 265 2 042 

56 52 48 
89 67 150 
19 10 88 
21 19 19 
56 130 583 
10 r 82 105 
43 44 473 

5 668 5 136 5 326 

217 248 260 
141 166 185 

0 0 0 
75 81 73 

748 734 679 
96,5 95,1 91,6 

Juli 

5 047 
3 550 

29,85 
21,68 

7 433 
5 500 

7 065 
5 160 

5 941 
4 488 

September 

2 624 
864 
332 

14 
33 

232 
1148 
2 471 
2 288 

37 
65 
9 

17 
14 
3 
8 

5 210 

305 
214 

0 
89 

664 
88,3 

1) vor Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aus der Zerlegung.- 2) vor Abzug der ErstaHungen an das Bundesamt für Finanzen.- 3) vor Abzug der Gewerbesteuerumlage.-
4) aus gewerblichen Schlachtungen lohne Geflügel); einschließlich Schlachtfette, jedoch ohne Innereien. 
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Merkmal 

Baugenehmigungen ll 
* Wohngebäude (nur Neubau) 
* darunter mit1 und 2 Wohnungen 
* umbauter Raum 
* Wohnfläche 
* veranschlagte reine Baukosten 
* Nichtwohngebäude (nur Neubau) 
darunter Büro· und Verwaltungsgebäude 
* umbauter Raum 
* Nutzfläche 
* veranschlagte reine Baukosten 
* Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen I 
* Wohnräume insgesamt 

Baufertigstellungen ll 
Wohngebäude (nur Neubau) 
Wohnungen insgesamt (alle Baumaßnahmen I 
Nichtwohngebäude (nur Neubau) 
umbauter Raum 
Nutzfläche 

Preisindizes für Bauwerke2l 
Bauleistungen am Bauwerk 
* Wohngebäude insgesamt 
Ein- und Zweifamiliengebäude 
Mehrfomiliengebäude 
Bürogebäude 

Öffentliche Energieversorgung 
* Stromerzeugung (brutto) 
* Stromverbrauch 
Gasverbrauch 

Bauhauptgewerbe4l 
* Beschältigte51 
darunter Arbeiler61 
* Geleistele Arbeitsstunden insgesamt 
davon für • Wohnungsbau 

* gewerblichen Bau 
* öffentlichen und Straßenverkehr 

* Bruttolohnsumme 
* Bruttogehaltsumme 
* Baugewerblicher Umsatz (ohne Mehrwertsteuer) insgesamt 
davon * Wohnungsbau 

* gewerblicher Bau 
* öffentlicher und Straßenbau 

* Aultragseingang71 insgesamt 

Ausbaugewerben 
* Beschäftigte 
darunter Arbeiter61 
* Geleistete Arbeitsstunden 
Bruttolohnsumme 
Bruttogehaltsumme 
• Ausbaugewerblicher Umsatz (ohne Mehrwertsteuer) 

HAMBURGER ZAHLENSPIEGEL 

Maß
einheit 

Monatsdurchschnitt 1 

1994 1995 

1995 

Mai Juni 

Bautätigkeit und Wohnungswesen 

Anzohl 156 13B 129 143 
103 76 61 96 

1000 m3 2B5 302 247 236 
1000 m2 53,2 59,3 47,9 46,2 
Mio. DM 15B,9 1B1,4 150,9 146,0 
Anzahl 24 23 17 20 

6 5 6 4 
1000 m3 207 160 99 14B 
1000 m2 39,5 32,0 20,2 30,1 
Mio. DM 106,1 6B,4' 5B,B 69,1 . 
Anzahl B7B 969 963 663 

3 124 3 53B 3 519 2 451 

Anzahl 115 137 137 119 
717 B13 737 574 

20 25 41 20 
l000m3 204 253 451 190 
1000 m2 39,7 45,5 62,1 35,B 

1991~100 113,6 116,9 117,2 
113,B 117,1 117,4 
113,5 116,7 117,0 
112,6 116,1 116,3 

Energieversorgung und Baugewerbe 

Mio. kWhll 163 115 75 79 
1 055 1 052 992 955 
2 410 2 524 1 691 1 413 

Anzahl 20 276 20 254 20 165 
14 922 14 927 14 B20 

1000 1 850 2 047 1 979 
447 491 444 
B79 957 960 
524 599 575 

Mio. DM 60 73 71 
26 31 31 

382 364 421 
75 69 92 

211 195 222 
97 100 107 

345 256 304 

Anzahl 

1000 
Mio. DM 

1996 

Juli April Mai Juni Juli 

161 204 142 164 227 
B4 14B ll7 107 104 

' 436 293 160 246 34B 
B4,6 57,6 31,6 49,2 70,9 

254,B 174,2 97,2 151,0 212,4 
21 14 11 24 13 
4 3 2 4 5 

99 B4 20 52 55 
20,0 16,5 4,1 10,6 11,B 
42,0. 33,B 7,4 21,3. 25,2 

1 249 925 427 7B5 1 061 
4 7B5 3 361 1 B75 2 953 4 253 

132 1BB 13B 152 196 
646 65B 744 769 660 

29 27 15 25 29 
392 B2 67 142 215 
77,5 16,7 12,B 2B,4 44,0 

11B,4 
11B,7 
118,1 
118,0 

27 ll2 151 ll7 76 
927 1 OOB 1 003 937 957 
950 2 531 2 221 1 535 1 330 

20 468 1B 717 18 620 18 506 1B 481 
15 110 13 560 13 449 13 390 13 329 
1 837 1 837 I 822 1 848 1 826 

454 544 518 573 569 
862 799 797 747 745 
521 494 507 528 512 

75 62 66 64 69 
32 29 30 31 34 

367 393 415 413 447 
68 91 101 86 81 

197 217 218 220 246 
102 85 96 107 119 
313 253 252 406 277 

11 168 11 188 11 213 11 129 
8 582 8 613 B 615 B 590 
1165 1170 1156 1 B39 

37 38 37 39 
15 16 17 15 

130 125 165 165 

1) die vorliegenden Ergebnisse können sich durch Nachmeldungen ändern. - 2) für Neubau in konventioneller Bauart. - 3) 1 Mio. kWh = 3600 Giga jaule. - 4) nach der Totalerhebung 
hochgerechnet.- 5) einschließlich der tätigen Inhaber.- 6) einschließlich der gewerblich Auszubildenden.- 7) Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschähigten. 
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Merkmal 

Außenhandelll 
Ausfuhr des Landes Hornburg (Speziolhondel)2,31 
und zwar • Waren der Ernährungswirtschalt 

• Waren der Gewerblichen Wirtschalt 
davon • Rohstoffe 

• Halbwaren 
• Fertigwaren 
davon • Vorerzeugnisse 

• Enderzeugnisse 
in europäische Länder 
* darunter in EU-Länder41 

Einfuhr des Landes Hornburg (Generolhondel)21 
und zwar • Waren der Ernährungswirtschalt 

• Waren der Gewerblichen Wirtschalt 
davon • Rohstoffe 

• Halbwaren 
• Fertigwaren 
davon • Vorerzeugnisse 

• Enderzeugnisse 
aus europäischen Ländern 
• darunter aus EU-Ländern41 

Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure51 
Ausfuhr 
davon in europäische Länder 

darunter in EU-Länder41 
in außereuropäische Länder 

Einfuhr 
davon aus europäischen Ländern 

darunter aus EU-Ländern41 
aus außereuropäischen Ländern 

Großhandel 
Beschäftigte 
Umsatz insgesamt 
davon Binnengroßhandel 

Außenhandel 

Einzelhandel 
• Beschäftigte 
• Umsatz insgesamt 
darunter Warenhäuser 

Gastgewerbe 
• Beschäftigte 
• Umsatz insgesamt 
durunter Hotels, Hotels gornis 

Restaurants, lmbißhollen, Cafes, Eisdielen 

Tourismus61 
• Gästeonkünlte 
darunter • von Auslandsgästen 
• Gästeübernachtungen 
darunter von Auslandsgästen 

HAMBURGER ZAHLENSPIEGEL 

Maß· 
einheit 

Monatsdurchsthnitt i 

1994 1995 März 

1995 

April 

Handel, Gastgewerbe und Tourismus 

Mio. DM 1102 1 340 968 1 683 
177 196 174 179 
924 1144 794 1 504 

8 12 10 14 
162 145 114 115 
754 987 669 1 375 

98 117 103 117 
655 871 566 1 258 
752 990 668 1 376 
514 725 501 541 

4 013 3 743 3 998 3 233 
839 819 813 702 

3 174 2 924 3 184 2 531 
242 242 214 223 
274 244 323 204 

2 659 2 421 2 647 2 104 
305 335 376 302 

2 354 2 103 2271 1 802 
1 988 1 758 1 924 1 571 
1 461 1 375 1 485 1 233 

3 292 3 303 3729 3 571 
2 467 2 440 2 952 2 823 
1 884 1 914 2 563 1779 

825 863 777 748 
4 889 4 933 5 639 4 318 
3-027 3 027 3 668 2 720 
2 366' 2 569 3 147 2 309 
1 862 1 906 1 971 1 598 

1994~ 100 100 r 100,3 r 101,7 101,5 
100 r 97,9 r 109,5 92,7 
100 r 102,2 r 114,0 94,9 
100 r 93,5 r 105,0 90,4 

1994~100 100 99,1 r 98,8 99,4 
100 r 99,0 r 106,9 r 98,5 
100 103,4 91,3 91,2 

1994~ 100 100 104,9 103,3 105,6 
100 105,0 106,4 108,0 
100 107,6 119,0 110,1 
100 100,4 95,9 102,4 

1000 182 189 190 193 
40 40 39 42 

343 347 352 363 
79 76 75 80 

1996 

·Mai Februar März April Mai 

1 083 1 581 1 376 1 598 1 691 
181 170 258 211 170 
903 1 412 1118 1 387 1 521 

14 6 7 5 6 
161 127 128 152 117 
728 1 278 983 1 229 1 398 
134 110 89 130 123 
594 1168 894 1 099 1275 
720 1 282 1 081 1 228 1 395 
557 1100 843 1 035 997 

3 680 3 501 3 671 4 050 3 598 
807 804 788 929 886 

2 873 2 697 2 883 3 121 2712 
261 241 291 243 180 
288 264 230 287 252 

2 325 2192 2 362 2 590 2 281 
369 319 300 280 305 

1 956 1 873 2 062 2 310 1 976 
1 586 1 688 1 778 2140 1 612 
1 206 1 247 1 366 1 734 1 228 

3 103 2 528 2 786 2 982 3 062 
2 255 1 758 2 044 2 060 2 207 
1 834 1 340 1 544 1 595 1 545 

848 770 742 922 855 
5 044 4 680 5 045 5 179 5 316 
3 062 2 818 3 093 3311 3 359 
2 643 2 281 2 531 2 819 2 818 
1 982 1 862 1 952 1 868 1 957 

101,6 r 97,0 r 97,0 96,4 95,5 
103,4 r 92,5 r 98,6 98,0 100,0 
107,8 r 94,0 r 103,9 102,6 103,0 
98,9 r 90,9 r 93,1 93,3 97,0 

99,4 r 97,8 98,0 97,8 99,0 
98,6 r 94,1 101,6 100,5 96,8 
88,7 90,5 87,4 89,7 85,7 

102,5 102,2 104,4 106,6 
114,9 89,9 103,4 100,6 
117,5 96,8 116,7 104,1 
104,5 88,4 98,4 100,6 

222 158 202 189 221 
45 30 41 38 42 

406 286 363 341 402 
83 62 77 71 77 

1) Quelle: Statistisches Bundesamt. - 2) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezialhandel und Generalhandel ist eine Saldierung der Einfuhr- und Ausfuhrergebnisse nicht vertret· 
bar. - 3) Nachgewiesen werden nur die Waren, die in Harnburg hergestellt oder zuletzt so bearbeitet worden sind, daß sich ihre Beschaffenheit wesentlich verändert hat. - 4) Gebietsstand 
1. Januar 1995.- 5) Nachgewiesen werden nur die Waren, die von Hamburger Firmen über hamburgische und außerhamburgische Grenzstellen ein- bzw. ausgeführt wurden.- 6) ohne 
Privatquartiere. 
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Merkmal 

Seeschiffahrt 
Angekommene Schilfe 
Güterverkehr über See 
davon Empfang 

darunter Sack- und Stückgut 
Versand 
darunter Sack- und Stückgut 

Umgeschlagene Container 1 l 
ln Containern umgeschlagene Güter2l 

Binnenschiffahrt 
* Güterempfang 
* Güterversand 

Luftverkehr3l 
Starts und Landungen 
Fluggäste 
Fracht 
Luftpost 

Personenbeförderung im Stadtverkehr4l 
Schnellbohnen 
Busse (ohne private) 

KraftfahrzeugeS! 
* Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 
• darunter Personenkraftwagen6l 

* lostkraftwogen 

Straßenverkehrsunfälle 
Unfälle insgesamt 
* darunter Unfälle mit Personenschaden 
* Getötete Personen 
* Verletzte Personen 

* lnsolvenzen insgesamt 
darunter * Unternehmen 

* übrige Gemeinschuldner 
* Beantragte Konkurse 
* darunter mangels Masse abgelehnt 

Mittelwerte1l 
luftdruck8l 
Lufttemperatur 
Relative Luftfeuchtigkeit 
Wind9l 
Bewölkung10l 

Summenwerte 
Sonnenscheindauer 
Tage mit Niederschlägen 11 l 
Niederschlagshöhe 

HAMBURGER ZAHLENSPIEGEL 

Monatsdurchschnitt , 1995 Maß· 
einheil 1994 1995 Juli August September 

Verkehr 

Anzohl 1 016 973 1 014 1 003 1 025 
1000 I 5 703 6 015 6 009 6 185 5 893 

3 483 3 700 3 782 3 830 3 624 
1 470 1 509 1 574 1 489 1 440 
2 220 2 315 2 227 2 355 2 269 
1 487 1 519 1 532 1 472 1 454 

Anzahl 227 143 240 848 247 530 242 910 247 391 
1000 I 1 959 2 045 2 105 1 998 1 940 

1000 I 385 383 349 439 495 
419 470 432 488 492 

Anzahl 9 530 10 023 10 412 10 911 10 BOB 
630 383 672 046 765 382 681 965 803 407 

2 968 2 967 3 021 . 2 823 3 138 
1 863 1 896 1 762 1 901 1 961 

1000 28 568 28 859 25 288 27 848 27 609 
21 925 22 150 19 445 21 317 21 214 

Anzahl 5 984 5 976 5 259 4 767 6 544 
5 195 5 260 4 632 4 120 5 577 

458 384 275 333 726 

4 545 3 653 r 2 994 r 3 587 r 4 028 
778 777 775 875 932 

5 4 4 2 2 
1 012 1 013 1 013 1109 1 249 

lnsolvenzen 

Anzahl 64 54 SB 77 44 
47 42 so 62 37 
17 12 8 15 7 
64 53 57 76 43 
46 36 33 53 29 

Meteorologische Beobachtungen 

hPo 1 014,3 1 015,1 1 015,9 1 016,9 1 010,4 
0( 10,5 10,1 20,8 20,4 14,4 
% 75 77 67 62 81 

Stärke 4 3 3 3 3 
Grad 5,5 5,3 4,1 3,6 5,6 

Std. 143,7 145,5 302,1 299,7 126,4 
Anzahl 17 18 9 6 17 

mm 76,2 61,9 37,2 52,1 124,6 

1996 

Juni Juli August September 

961 996 957 1129 
5 626. 6 506 5 682 5 941 
3 376 4 227 3 SOS 3 528 
1 521 1 555 1 494 1 562 
2 250 2 279 2177 2 413 
1 610 1 575 p 1 444 p 1 559 

250 144 264 947 p 251 720 p 263 977 
2 170 2 186 p 2 474 p 2 631 

388 524 388 369 
541 531 547 457 

10 663 10 963 10 810 p 11 043 
733 876 778 091 671 319 p BOB 623, 

2 997 3 039 2 880 p 2 999 
1 SOS 1 636 1 596 p 1 511 

26 235 26 405 28 480 
20 183 20 205 21 861 

6 651 6 165 4 863 6 047 
5 788 5 447 4 177 5 246 

338 287 285 552 

4 132 4 092 4 644 4 463 
843 767 970 828 

7 6 4 4 
1 080 982 1 245 1 061 

52 71 63 SB 
42 57 45 50 
10 14 18 8 
52 71 63 58 
40 36 39 37 

1 022,9 1 020,1 1 015,6 1 016,9 
15,7 16,9 19,4 12,9 

74 72 70 74 
3 4 3 3 

5,6 4,5 

174,5 185,6 233,9 176,1 
15 17 14 11 

29,9 50,2 40,5 32,2 

1) umgerechnet auf 20-Fuß-Einheiten. - 2) einschließlich Eigengewicht der beladenen Container. - 3) gewerblicher Verkehr; ohne Transit. - 4) ausgewählte Verkehrsmittel des Hamburger 
Verkehrsverbundes. - 5) Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt . - 6) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 7) errechnet aufgrund täglich dreimaliger Beobachtung. - 8) reduziert auf 0 •c, 
Normalschwere und Meeresspiegel.- 9) Windstärken: 1 bis 12 nach der Beaufortskala.- 1 0) Bewölkungsgrode: 0 bis 8 (O~wolkenlos, 8=ganz bedeckt).- 11) Tage mit 0,1 mm 
oder mehr Niederschlägen. 
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HAMBURG IM BUNDES· UND LÄNDERVERGLEICH 

Merkmal Maßeinheil Berichtszeit Harnburg 
Baden· 

Bayern Berlin Brandenburg Bremen Württemberg 

Bevölkerung 
Bevölkerungsstand 1000 31.03.1996 1 708,1 10 325,7 11 995,9 3 468,3 2 543,1 679,1 

03.10.1990 ~ 100 103,7 105,5 105,1 101,1 98,1 99,6 
Anteil der ausländischen Bevölkerung % 31.12.1995 16,1 12,4 9,1 13,0 2,5 11,9 

der unter 18jährigen 16,0 20,0 19,6 18,1 21,2 16,6 
der 60jährigen und Älteren 22,3 20,1 20,6 18,7 19,2 23,2 

Frauen je 1 000 Männer Anzahl 31.03.1996 1 074 l 044 1 049 1 072 1 035 1 076 
Bevölkerungsdichte Personen je km' 2 261 289 170 3 901 86 1 680 
lebendgeborene je 1000 der Bevölkerung 1995 9,3 10,9 10,5 8,3 5,3 9,5 
Gestorbene 11,9 9,5 10,2 11,3 10,8 12,3 
Zugezogene 44,0 28,8 24,5 35,5 32,1 43,4 
Fortgezogene 40,2 25,6 18,8 32,7 24,6 40,9 
Eheschließungen 4,8 5,7 5,6 4,7 3,5 5,2 
Ehescheidungen 2,7 1,9 2,0 2,6 1,6 2,6 

Wohnungen 
Bestand 31.12.1994 478 420 427 507 441 491 
Neubau 1994 4 

Wahlen 
Stimmenanteile der Parteien bei der 
jeweilsletzten landtagswahP l 
CDU/CSU % der gültigen Stimmen 25,1 41,3 52,8 37,4 18,7 32,6 
SPD 40,4 25,1 30,0 23,6 54,1 33,4 
GRÜNE 13,5 12,1 6,1 13,2 2,9 13,1 
F.D.P. 4,2 9,6 2,8 2,5 2,2 3,4 

Arbeitsmarkt 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 1000 31.12.1995 753,9 3 735,5 4 210,2 1 244,1 907,8 292,8 
davon in produzierenden Bereichen % 25,1 48,9 44,6 27,5 40,2 33,5 

in Dienstleistungsbereichen 74,9 51,1 55,4 72,5 59,8 66,5 
Anteil ausländischer Beschäftigter 8,9 12,8 9,6 6,4 
Arbeitslosenquoten: Insgesamt September 1996 11,4 8,1 7,5 15,8 15,4 15,8 

Männer 13,0 8,0 7,0 15,9 11,8 17,0 
Frauen 9,7 8,2 8,0 15,7 19,2 14,4 

Erwerbstötigenquoten: Insgesamt April1995 46,0 46,1 48,5 45,9 43,8 41,9 
Männer 53,2 54,5 57,0 52,1 50,1 51,1 
Frauen 39,4 38,0 40,4 40,3 37,9 33,1 

Sozialhilfe beziehende Personen je 1 000 der Bevölkerung 1993 108 50 44 85 58 109 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
Bruttoinlandsprodukt (nominal) Mrd.DM 1995 134,6 494,0 SB1,3 147,8 63,0 39,8 
Anteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt % 3,9 14,3 16,8 4,3 1,8 1,1 
Anteil der produzierenden Bereiche an der Wertschöpfung 20,8 41,8 35,7 32,6 41,7 31,0 
Anteil der Dienstleistungsbereiche an der Wertschöpfung 79,2 58,2 64,3 67,4 58,3 69,0 
Bruttoinlandsprodukt (real) 1991 ~ 100 106 101 106 103 131 102 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 
Beschäftigte je 1 000 der Bevölkerung 31.12.1995 69 123 103 44 39 104 
Gesamtumsatz Mrd.DM 104,2 350,0 355,9 59,2 22,6 28,1 

1000 DM je Beschäftigten B79,3 276,8 287,6 3B6,8 227,3 399,4 
darunter Auslandsumsatz % 13,0 31,5 32,9 13,8 8,0 44,1 

Pkw 
Bestand je 1 000 der Bevölkerung 01.07.1996 41 B 529 532 350 487 429 

. Neuzulassungen 1. Hj.1996 20 24 26 13 20 20 

Bruttoverdienste der Angestellten 
Vollbeschäftigte insgesamt DM Oktober 1995 5 684 5725 5 561 4 123 5 587 

in der Industrie 6 563 6 404 6 250 4 321 6 355 
im Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe 5 245 4 720 4 769 3 620 4 727 

1) Spalte "Deutschland": Zweitstimmen der Bundestagswahl 1994 
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HAMBURG IM BUNDES· UND LÄNDERVERGLEICH 

Hessen 
Mecklenburg-

Niedersachsen 
Nordrhein-

Rheinland-Pialz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt 
Schleswig-

Thüringen Deutschland Vorpommern Westfalen Holstein 

6 010,6 1 B21,S 7 7B4,B 17 B9S,2 3 979,7 1 OB3,3 4 559,1 2 734,5 2 726,B 2 499,3 B1 B14,9 

104,6 94,3 105,7 103,4 106,0 100,9 95,1 94,6 104,0 95,2 102,7 
13,6 1,5 6,0 11,0 7,3 7,2 1,7 1,7 5,0 1,1 B,B 
1B,S 22,5 19,6 19,3 19,7 1B,3 19,4 20,0 1B,6 20,5 19,4 
21,1 1B,3 21,5 21,6 22,0 22,B 22,B 21,4 21,4 20,7 21,0 

1 042 1 032 1 049 1 060 1 046 1 063 1 079 1 065 1 048 1 061 1 054 
2B5 79 164 525 201 422 24B 134 173 155 229 

10,0 5,4 10,5 10,2 10,0 9,0 5,2 5,3 10,1 5,5 9,4 
10,6 10,6 11,2 10,B 10,B 11,7 12,6 12,2 11,5 11,6 10,B 
30,3 17/ 36,7 1B,9 31,1 19,6 18,7 16,6 42,3 16,1 13,4 
24,9 17,6 27,6 14,0 23,6 16,B 15,3 17,0 34,5 15,6 B,5 

5,B 3,3 6,0 5,6 5,B 5,6 3,4 3,5 6,5 3,5 5,3 
2,2 1,7 2,0 2,3 2,3 2,6 1,5 1,4 2,5 1,4 2,1 

424 420 421 42B 420 427 4B4 460 445 443 436 
6 4 B 5 8 3 4 7 4 6 

39,2 37,7 36,4 37,7 39,B 3B,6 SB, 1 34,4 37,2 42,6 41,4 
3B,O 29,5 44,3 46,0 3B,7 49,4 16,6 34,0 39,B 29,6 36,4 
11,2 3,7 7,4 10,0 B,9 S,S 4,1 5,1 B,1 4,5 7,3 
7,5 3,B 4,4 4,0 6,9 2,1 1,7 3,6 5,7 3,2 6,9 

2 148,7 643,5 . 2 3B6, 1 5 B59,2 1 173,6 348,2 1 682,5 968,B B12,9 BB9,3 2B 057,1 
37,B 35,4 42,0 42,9 43,B 45,2 41,3 40,5 36,9 41,2 41,6 
62,2 64,6 5B,O 57,1 56,2 S4,B 5B,7 59,5 63,1 SB,B 5B,4 
11,3 4,7 9,2 6,B B,4 4,4 
9,2 16,9 11,6 11,4 9,3 12,5 14,7 18,0 9,6 15,5 11,2 
9,3 13,5 11,3 11,4 9,1 12,9 10,B 14,3 10,0 11,7 10,4 
9,1 20,7 12,1 11,4 9,6 12,0 1B,B 22,0 9,1 19,5 12,1 

44,B 44,9 43,1 41,0 43,1 3B,6 43,1 42,B 46,0 43,7 44,2 
53,5 51,3 52,2 50,9 53,0 49,0 SO,B 49,5 54,7 50,4 52,B 
36,4 3B,9 34,3 31,5 33,B 2B,9 36,0 36,6 . 37,7 37,4 36,1 

70 so 73 74 ss 77 36 ss 70 39 62 

341,1 41,2 307,9 772,7 151,3 43,0 109,3 64,7 109,3 SB,7 3 459,6 

9,9 1,2 B,9 22,3 4,4 1,2 3,2 1,9 3,2 1,7 100 
27,2 32,0 36,9 37,3 39,9 35,1 3B,6 3B,B 31,9 3B,3 35,7 
72,B 6B,O 63,1 62,7 60,1 64,9 61,4 61,2 6B, 1 61,7 64,3 
10B 124 106 103 102 100 135 130 107 140 106 

BB 27 74 92 B1 104 46 44 56 45 B3 
151,2 10,B 199,2 516,0 107,5 31,2 40,2 26,5 49,0 22,0 2 073,7 
286,9 217,9 343,B 312,B 332,2 276,2 192,7 221,7 319,3 197,6 305,9 
28,6 13,B 30,3 27,9 39,2 31,6 10,9 13,2 26,1 14,9 28,4 

541 449 517 496 537 541 469 451 519 474 501 
32 19 25 22 22 26 23 22 22 21 23 

s 61B 4 1 SB 5 OB7 5 51B 5 224 5144 4 111 4 116 5 040 3 96B 
6 235 4 556 s 9B8 6 149 6 005 5 993 4 340 4 312 5 B11 4164 
5159 3 609 4 391 4 B4S 4 435 43SB 3 6SB 3 564 4 427 3 574 
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HAMBURG IM STÄDTEVERGLEICH 

Merkmal 
Berichts· 

Maßeinheit zeit Hamburg Berlin Bremen Dresden 
Düssel- Frankfurt 

dorf am Main Hannover Köln Leipzig München Nürnberg Stuttgart 

Bevölkerung insgesamtll 

darunter Ausländer 
und Ausländerinnen 

Lebendgeborene 

durunter ausländisch 

, Gestorbene 

Geborenen- (+I bzw. 
Gestorbenenüberschuß (-) 

Zuzüge 

Fortzüge 

Wanderungsgewinn (+I 
bzw. ·verlust (-1 

Bevölkerungszu- (+I 
bzw. -obnohme (-) 

Umzüge 
innerhalb der Stadt 

1000 

% 

Anzahl 

% 

Anzahl 

Anzahl 

je 1000 der 
Bevölkerung 

Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 

je 1000 der 
Bevölkerung 

Anzohl 

je 1000 der 
Bevölkerung 

Anzahl 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
2. Vj. 95 

3. Vj. 95 -
2. Vj. 95 -

4. Vj. 95 -
3 Vj. 95 -

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

1 707,9 
170B,O 

14,9 
14,8 

3 902 
4 377 

20,0 
19,7 

s 257 
4 764 

1 355 -
387 -

0,8 -
0,2 -

19 652 
19 599 

3 471,4 
3 471 ,S 

12,2 
12,1 

7 326 
7 650 

20,7 
20,0 

10 287 
9192 

2 961 -
1 542 -

0,9 -
0,4 -

32 534 
34 545 

4. Vj. 95 18 431 29 690 
3. Vj. 95 17 981 31 713 

4. Vj. 95 + 1 221 + 2 844 + 
3. Vj. 95 + 1 618 + 2 832 + 

4. Vj. 95 + 0) + 0,8 + 
3. Vj. 95 + 0, 9 + 0,8 + 

4. Vj. 95 - 134 - 117 + 
3. Vj. 95 + 1 231 + 1 290 -

4 Vj. 95 -
3. Vj. 95 + 

4. Vj. 95 
3 Vj. 95 

0,1 - 0,0 + 
0) + 0,4 -

36 484 101 723 
34 073 93 058 

Bevölkerung 
549,4 
548,9 

13,6 
13,4 

1 262 
1 370 

19,1 
18,2 

1 770 
1 654 

508 -
284 -

0,9 -
0,5 -

6 651 
6 229 

469,1 
471,8. 

3,4 
3,4 

721 
698 

4,2 
1,3 

1 449. 
1 222. 

728 -
524 -

1,5 -
1,1 -

4 742 
s 540 

5734 6714 
6 036 6 051 

917 - 1 972 -
193 - 511 + 

1,7 - 4,2 -
0,4 - 1,1 + 

409 - 2 700 -
91 - 1 035 + 

0) - S) -
0,2 - 2,2 + 

14291 10915 
13 170 

571,0 
572,2 

16,4 
16,5 

1 481 
1 420 

23,4 
23,1 

1 965 
1 697 

484 -
277-
0,8 -
0,5 -

7769 
8 316 

8 435 
7736 

666 -
580 + 

1,2 -
1,0 + 

1150 -
303 + 

2,0 -
0,5 +. 

12 090 

650,1' 
651,4 

26,3 
26,5 

1 565 
1 626 

39,3 
40,1 

1 941 
1 699 

376 -
73 -

0,6 -
0,1 -

11 203 
11 887 

12150 
11 668 

947 -
219 + 

u-
0,3 + 

1323 -
146 + 

2,0 -
0,2 + 

14 087 

je 1000 der 4. Vj. 95 21,4 

20,0 

29,3 

26,8 

26,0 

24,0 

23,2 21,2 21,6 
Bevölkerung 3. Vj. 95 

pllichtig Beschäftigte 
insgesamt 

davon Männer 

Frauen 

Arbeitslose insgesamt 

und zwor Männer 

Frauen 

Ausländer und 
Ausländerinnen 

1000 

Anzahl 

Arbeitslosenquote % 

Offene Stellen Anzahl 

Kurzarbeiter und 
Kurzarbeiterinnen 

1) Am Ende des Berichtszeitraumes. 

400 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

2. Vj 96 
4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

753,9 
760,0 

1 244,1 243,9 
1 258,6 246,5 

416,5 
420,2 

637,7 103,6 
649,6 145,9 

337,4 
339,8 

606,3 140,3 
609,0 100,6 

81 514 
78 095 

222762 31741 
212674 . 30303 

49 354 121 450 
47138 114083 

32160 101 312 
30 957 98 591 

16 376 36 598 
15 250 34 333 

11,5 15,3 
11,2 14,2 
10,8 13,5 

4104 9671 
s 443 10 388 

7 300 4 827 
961 4 052 

18 777 
17 715 

12 964 
12 588 

4 945 
4 540 

14,5 
13,6 
13,0 

1159 
1 931 

3 330 
1 033 

25 307 
24 789 

10 503 
9 830 

14 804 
14 959 

339) 
340,5 

189,7 
190,5 

150,0 
150,0 

32 082 
31 874 

19 401 
19 226 

12 681 
12 648 

464,0 
461,1 

269,8 
268,4 

194,2 
192,8 

28 021 
27 682 

17 049 
16 642 

10 972 
11 040 

518 8050 10397 
447 7 623 9 925 

11,9' 12,8 10,2 
11,5' 12,2 9,8 
11,3 12,1 9,7 

1261 2312 4778 
1 831 2 678 s 705 

2 300 834 1 008 
1 700 350 1 603 

523,1 
524,6 

14,8 
14,7 

1 323 
1 380 

19,4 
17,9 

1 805 
1 503 

482 -
123 + 

0,9 -
0,2 + 

7 255 
8 436 

8 264 
8 232 

1 009 + 
204 + 

1,9 + 
0,4 + 

1 491 + 
81 + 

2,8 + 
0,2 + 

16 093 

30) 

290,2 
292,5 

160,6 
162,7 

129,6 
129,9 

31 988 
31 755 

19 500 
18 905 

12 488 
12 850 

965,7 
965,3 

19,3 
19,1 

2 683 
2 646 

26,3 
23,4 

2 744 
2 409 

61 -
237 -

0,1 -
0,2 -

10 813 
11 256 . 

10 307 
10 416 

506 -
840 -

0,5 -
0,9 -

445 -
1 077 -

0,5 -
1,1 -

21 843 

22,6 

428,9 
431,2 

247,4 
249,1 

181,5 
182,1 

ss 052 
ss 402 

34 049 
34 162 

21 003 
21 240 

8122 15 383 
7 772 15191 

14,1 13,3 
13,7 13,2 
13,6. 13,3 

2174 3619 
4 798 

1 632 658 
358 

470,8 
475,3 

4,2 
4,1 

612 
665 

4,2 
2,9 

1 606 
1 419 

994 -
754 + 

2,1 -
1,6 + 

4 499 
4 862 

1 236,4 
1238,7 

24,6 
24,5 

3119 
3 133 

26,2 

3 515 
2 962 

396 -
171 -

0,3 -
0,1 -

19 599 
21 208 

8 058 21 496 
7 004 23 348 

3 559 - 1 897 -
2142- 2140-

7,5 - 1,5 -
4,5 - 1,7 -

492,4 
493,0 

16,9 
16,7 

1135 
1144 

21,9 

1 509 
1 414 

374 -
270 + 

0,8 -
0,5 + 

7 453 
8 041 

7 618 
8 930 

165 -
889 -

0,3 -
1,8 -

4 553 - 2 293 - 539 -
2 896 - 1 969 - 1 1 59 -

9,6 - 1,9 - 1,1 -
6,1 - 1,6 - 2,3 -

32 660 11 068 

34 065 

13 844 

20 221 

26,4 

646,1 
651,8 

348,2 
352,9 

297,9 
298,9 

40 549 
37 483 

24 510 
21 797 

16 039 
15 686 

617 14 13B 
11 926 

13,6 6,8 
12,5 6,9 
12,0 6,4 

2 290 8 677 

2 759 

22,5 

266,6 
270,3 

150,2 
152,1 

116,4 
118,2 

24 182 
22 582 

13 577 
12 450 

10 605 
10 132 

6 877 
6177 

10,6 
10,6 
9,9 

1 938 
2 429 

2 383 
2 291 

585,6 
586,6 

24,7 
24,8 

1 470 
1 563 

33,7 
30,7 

1 553 
1 351 

83 
212 

0,1 
0,4 

10 109 
11 000 

11 011 
11 654 

902 
654 

1,5 
1,1 

985 
442 

1,7 
0,8 

12 806 

21,8 

343) 
346,1 

197,0 
197,8 

146,7 
148,3 

22 922 
22 575 

14 058 
13 679 

8 864 
8 896 

9 553 
9135 

8,9 
8) 
8,6 

3 484 
4 015 

508 
287 
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HAMBURG IM STÄDTEVERGLEICH 

Merkmal 
Berichts· 

Maßeinheit zeit Hamburg Berlin Bremen Dresden 
Düssel· Frankfurt 

dorf am Main Hannover Köln 

- Verarbeitendes Gewerbe 1)2) 

Beschältigte31 

Bruttolohn· und 
·geholtsumme 

Umsatz aus 
Eigenerzeugung41 

Gesomtumsotz41 

darunter Auslands· 
umsotz41 

Gesomtumsotz41 

Beschältigte31 

Baugewerblicher 
Umsatz41 

Fertiggestellte 
Wohnungen51 

Gäste 

Übernachtungen 

darunter von 
ausländischen Gästen 

Übernachtungen 

Zulassung fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge 

darunter Pkw61 

Gewerbesteuer noch 
Ertrag und Kopitol71 
(Gemeindeonteill 

lohn· und 
Einkommensteuer 
(Gemeindeonteill 

Anzahl 4. Vj. 95 
3 Vj. 95 

je 1000 der 4. Vj. 95 
Bevölkerung 3. Vj. 95 

Mio. DM 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

1000 DM je 4. Vj. 95 
Beschäftigtein 3. Vj. 95 

Mio. DM 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

1000 DM pro 4. Vj. 95 
Kopf der Bev. 3. Vj. 95 

1000 DM je 4. Vj. 95 
Beschäftigtein 3. Vj. 95 

Anzahl 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

Mio. OM 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

Anzahl 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

je 1000 der 4. Vj. 95 
Bevölkerung 3. Vj. 95 

1000 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

je 1000 der 4. Vj. 95 
Bevölkerung 3. Vj. 95 

Anzahl 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

Mio. DM 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

DM pro Kopf 4. Vj. 95 
der Bevölkerung 3. Vj. 95 

Mio. DM 4. Vj. 95 
3. Vj. 95 

DM pro Kopf 4. Vj. 95 
der Bevölkerung 3. Vj. 9 5 

117004 148163 
118 285 151 384 

69 43 
69 44 

2 349 2 659 
2 086 2 28B 

20,0 17,8 
17,6 15,0 

12167 
11 866 

27103 15116 
25 852 14 808 

3461 2026 
3174 1936 

15,9 
15,1 

230,4 
218,7 

4,4 
4,3 

100,9 
97,0 

60171 
61 563 

110 
112 

1152 
1 014 

18,9 
16,4 

6 935 
6 069 

3 445 
2 568 

12,6 
11,1 

113,9 
98,4 

17 963 
17 877 

38 
38 

240 
209 

13,4 
11,8 

1150 
1128 

1 263 
1190 

111 
92 

2,7 
2,5 

70,5 
66,8 

50 605 
50 979 

89 
89 

1 070 
912 

21,1 
17,9 

5 499 
4 897 

1 781 
1 400 

9,6 
8,6 

108,3 
96,0 

73 696 
74 671 

113 
115 

1 665 
1 395 

22,4 
18,7 

6 672 
6 636 

2 022 
1 962 

10,3 
10,2 

89,9 
88,9 

Bauhauptgewerbe2l und Wohnungen 

21 896 
21 492 

1 442 
1 332 

2 906 
3 367 

1,7 
2,0 

565,5 
599,5 

1 019,4 
1104,9 

217,0 
263,3 

597 
647 

16 495 
16 570 

15 106 
14 329 

272 
449 

159 
263 

446 
267 

261 
156 

47 002 
48 895 

3 271 
2 760 

10 980 
2 201 

3,2 
0,6 

745,7 
867,9 

1 703,6 
2120,8 

404,1 
570,9 

491 
611 

22 889 
22 643 

20 261 
19 390 

5 303 
6 819 

494 
403 

468 
340 

0,9 
0,6 

125,1 
125,7 

224,1 
234,1 

47,0 
55,1 

40B 
426 

10 631 
10 781 

728 
654 

4 245 
165 

9,0 
0,3 

7 350 
7 227 

509 
446 

1 362 
378 

2,4 
0,7 

Tourismus 

18B,6 
207,2 

412,4 
456,0 

46,9 
67,B 

877 
965 

288,0 
248,5 

570,0 
473,0 

226,7 
179,4 

997 
827 

Straßenverkehr 

5154 
540B 

4 624 
4 730 

6 3B9 
5 335 

5597 
4 560 

7706 
7 241 

7 205 
6 456 

11 050 
11 262 

736 
626 

1 090 

1,7 

454,1 
4B2,B 

796,6 
B31,7 

451,1 
493,7 

1 224 
1 277 

8 063 
8 008 

7 210 
6 906 

Gemeindliche Steuereinnahmen 

323 
287 

93 
83 

409 
464 

118 
134 

97 
100 

176 
181 

119 
74 

217 
135 

36 
23 

77 
49 

61 
26 

130 
55 

118 
178 

207 
310 

221 
103 

3B6 
1BO 

314 
317 

482 
487 

224 
118 

344 
181 

56 771 
58 039 

108 
111 

1 066 
965 

18,6 
16,6 

3 880 
3 655 

4 639 
4 284 

1 625 
1 434 

73 222 
73130 

76 
76 

1 628 
1 397 

22,3 
19,2 

9 858 
8196 

3102 
2 077 

8,9 10,2 
8,2 8,5 

80,8 134,7 
73,6 112,9 

5 689 8 821 
5 777 9 065 

428 535 
365 487 

4 058 
168 220 

4,2 
0,3. 0,2 

144,9 350,3 
137,6 351,0 

242,8 654,5 
225,2 658,6 

50,4 230,0 
48,7 249,8 

463 678 
429 683 

13 660 
14 040 

3 678 12 149 
11 999 

444 
354 

848 
675 

343 
170 

655 
323 

295 
181 

306 
188 

327 
153 

339 
158 

Leipzig München Nürnberg Stuttgart 

11 409 132 640 
11 750 135 405 

24 107 
25 109 

165 31B6 
155 2 B33 

14,2 23,8 
13,0 20,9 

539 
602 

579 15 071 
642 16142 

47 
27 

1,2 
1,4 

50,0 
53,8 

9 522 
10 005 

723 
611 

2 220 
411 

4,7 
0,9 

119,4 
112,4 

277,8 
270,7 

39,6 
45,2 

587 
568 

4 826 
4 395 

4 195 
3 749 

25 
48 

52 
101 

86 
24 

181 
50 

12,2 
13,0 

112,4 
119,0 

20 021 
20 710 

1 303 
1 227 

2166 
1 182 

1,8 
1,0 

780,4 
880,5 

1 529,3 
1 744,9 

578,7 
777,5 

1 236 
1 408 

30 881 
28 444 

29 127 
26 209 

199 
313 

161 
253 

577 
254 

466 
205 

69 691 
70 807 

141 
143 

1 260 
1152 

17,9 
16,2 

4 875 
4 965 

9,9 
10,1 

69,4 
69,9 

7 416 
7 674 

381 
378 

2 071 
748 

4,2 
1,5 

234,7 
207,7 

410,6 
362,1 

91,2 
91,7 

833 
734 

4 890 
5 109 

4 377 
4 358 

66 
114 

134 
231 

176 
77 

357 
157 

87 001 
87 860 

148 
150 

1 899 
1 663 

21,7 
19,0 

8 235 
5 998 

2 607 
1 718 

14,1 
10,2 

94,2 
68,4 

8 919 
9195 

623 
564 

369 

0,6 

225,3 
192,4 

413,0 
373,8 

103,1 
105,1 

705 
637 

8 646 
8 915 

7705 
7 698 

115 
110 

197 
188 

208 
101 

355 
172 

11 Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige 1993.- 21'Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 
und mehr Beschäftigten. - 3) am Ende des Berichtszeitraumes. - 4) ohne Mehrwertsteuer. - 5) alle Baumaßnahmen. - 6) einschließlich Kombinationskraftwagen. - 7) nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage. 
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HAMBURGER ZEITREIHEN 

Verdienste und Arbeitszeiten 1950 bis 1995 

Vollzeitbeschäftigte Arbeiterinnen und Arbeiter 11 

Jahr Bezahlte Wochenstunden Bruttostundenverdienste Bruttomonatsverdienste 

Männer Frauen 
Anzahl 

1950 I 

1951 
1952 
1953 
1954 

48,8 45,4 
49,2 46,1 
49,4 45,5 
49,5 46,4 
49 8 461 

1955_ I 49,8 
1956 49,6 
1957 47,2 
1958 47,3 
1959 471 
1960 46,8 
1961 46,4 
1962 45,8 
1963 45,6 
1964 456 
1965 45,5 
1966 45,4 
1967 44,2 
1968 45,0 
1969 45 4 
1970 45,5 

I. 1971 44,9 
I 1972 44,2 

1973 • 44,0 
1974 436 
1975 43,0 
1976 42,8 
1977 42,6 
1978 42,4 
1979 42 6 
1980 42,7 

1 1981 42,4 
1982 41,7 
1983 40,7 
1984 40 6 
1985 40,9 
1986 40,8 
1987 40,4 
1988 ' 40,4 
1989 40 3 
1990 39,8 
1991 39,5 
1992 39,2 
1993 38,1 
1994 38 6 
1995 38,8 

46,1 
. 45,8 

44,8 
44,4 
43 9 
43,7 
43,4 
43,0 

. 42,8 
42 4 
42,2 
41,9 
41,0 
41,5 
417 
41,4 
40,3 
41,0 
41,4 
40 9 
39,8 
40,8 
40,5 
40,3 
40 4 
40,3 
40,2 
40,1 
39,7 
40 0 
39,9 
39,7 
39,5 
39,4 
391 
38,6 
38,1 
38,1 
37,1 
37 3 
37,7 

Männer 

1,57 
1,77 
1,89 
1,98 
2 03 
2,18 
2,36 
2,52 
2,72 
2 96 
3,25 
3,55 
3,96 
4,28 
4 67 
5,10 
5,47 
5,63 
5,86 
6 39 
7,25 
8,08 
8,90 
9,89 

11 01 
11,72 
12,47 
13,30 
14,14 
14 98 
16,08 
16,92 
17,69 
18,30 
18 53 
18,98 
19,52 
20,29 
21,04 
21 95 
23,23 
24,64 
25,82 
27,50 
2812 
29,17 

1)1n der Industrie leinschließlich Hoch- und Tiefbau) 

Frauen Männer 

DM 
0,97 335 
1,11 378 
1,18 404 
1,23 426 
1 26 439 
1,34 
1,48 
1,57 
1,73 
1 86 
2,05 
2,28 
2,57 
2,78 
3 02 
3,32 
3,63 
3,81 
4,01 
4 32 
4,89 
5,44 
5,97 
6,59 
7 40 
7,99 
8,46 
9,11 
9,62 

1017 
10,94 
11,49 
12,14 
12,76 
13 07 
13,54 
14,15 
14,75 
15,30 
15 74 
16,61 
17,66 
18,79 
19,90 
20 35 
21,16 

474 
508 
517 
561 
608 
660 
717 
786 
847 
925 

1 008 
1 078 
1 086 
1147 
1 264 
1430 
1 577 
1 712 
1 894 
2 086 
2186 
2 325 
2 468 
2 607 
2 785 
2 981 
3124 
3 202 
3 246 
3 280 
3 380 
3 459 
3572 
3 698 
3 845 
4 032 
4 232 
4 410 
4 577 
4 742 
4 946 

Frauen 

191 
221 
235 
248 
252 
269 
295 
304 
335 
356 
387 
430 
478 
517 -
556 
608 
660 
678 
726 
782 
878 
960 

1 065 
1186 
1 317 
1 386 
1499 
1 603 
1 682 
1 786 
1 916 
2 003 
2112 
2 207 
2 272 
2 351 
2 438 
2 537 
2 624 
2 672 
2 781 
2 920 
3102 
3 210 
3 301 
3 470 

Vollzei!beschältigte Angestellte 21 

kaufmännisch technisch 
Männer 

576 
614 
648 
705 
761 
818 
875 
966 

1 058 
1145 
1199 
1 261 
1 351 
1 501 
1 659 
1 808 
2 025 
2 276 
2 464 
2 649 
2 811 
2 981 
3 203 
3 471 
3 637 
3 829 
3 994 
4105 
4 271 
4 428 
4 593 
4 766 
4 918 
5146 
5 434 
5 650 
5 895 
6106 
6 215 

Frauen Männer Frauen 
Bruttomonatsverdienste in DM 

386 682 
406 723 
429 766 
461 831 
503 895 
552 967 
596 1 022 
627 1 095 
688 1176 
757 1 268 
795 1 317 
842 1 380 
921 1 496 

1 042 1 660 
1169 1 859 
1 286 2 024 
1 407 2 222 
1 594 2 489 
1 748 2 682 
1 890 2 849 
2 036 3 033 
2152 3 227 
2302 3431 
2 479 3 669 
2614 3845 
2749 4026 
2 947 4 238 
2954 4369 
3 092 4 565 
3205 4718 
3 328 4 898 
3 435 5 073 
3 556 5 278 
3 732 5 498 
4012 5821 
4022 5995 
4277 6165 
4421 I 6313 
4 584 6 564 

446 
470 
486 
512 
560 
612 
658 
769 
838 
912 
990 

1 045 
1147 
1 285 
1 403 
1 504 
1 699 
1 854 
2 004 
2 095 
2 285 
2 407 
2 483 
2 622 
2 767 
2 942 
2 937 
3 002 
3130 
3 218 
3 381 
3 460 
3 610 
3 827 
4 074 
4 314 
4 447 
4511 
4 744 

2) in der Industrie leinschließlich Hoch- und Tiefbau). im Handel, bei Kreditinstituten und im Versicherungsgewerbe 

402 

insgesamt 

Männer 

593 
632 
670 
728 
788 
849 
905 
997 

1 087 
1175 
1 228 
1 290 
1 385 
1 539 
1 708 
1 863 
2 079 
2 335 
2 526 
2 706 
2 875 
3 052 
3 269 
3 529 
3 700 
3 890 
4 059 
4 188 
4 366 
4 520 
4 692 
4 866 
5 035 
5 263 
5 551 
5 753 
5 981 
6172 
6 324 

Frauen 

388 
408 
431 
462 
SOS 
554 
598 
634 
696 
765 
805 
853 
933 

1 054 
1181 
1 296 
1418 
1 604 
1 759 
1 899 
2 047 
2162 
2 308 
2 484 
2 621 
2 757 
2 848 
2 957 
3 094 
3 205 
3 331 
3 436 
3 559 
3 739 
4 016 
4 036 
4 285 
4 426 
4 592 
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Statistisches Taschenbuch 1996 

Das Statistische Taschenbuch bietet in bewährt handlichem Format aktuelle 

Zahlenreihen über Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur und Soziales in Hamburg. 

Auf über 200 Seiten sind in 28 Kapiteln alle wichtigen Daten unserer Stadt 
von A (wie Abfallbehandlung) bis Z (wie Zuzüge) dargestellt. 

Ergänzt wird das hamburgische Datenmaterial um Vergleichszahlen aus den 
schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Nachbargebieten, der Metro

polregion Hamburg, anderen Bundesländern und ausgewählten Großstädten. 

Das Statistische Taschenbuch 1996 ist auch auf Diskette erhältlich. 
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1 NEU ERSCHIENEN 

Statistische Berichte: 

Handel und Gastgewerbe 

Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung 
im Großhandel April bis Juni 1996 

Ausfuhr des Landes Harnburg April bis Juni 1996 

- Außenhandel der Hamburger Im- und Exporteure 
über Harnburg und über andere Grenzstellen 2. Vierteljahr 1996 

- Deutscher Außenhandelsverkehr über Harnburg 2. Vierteljahr 1996 

- Seherbergung im Reiseverkehr August 1996 

Verkehr 

- Straßenverkehrsunfälle Juni 1996 

- Straßenverkehrsunfälle Juli 1996 

- Kraftfahrzeugbestand und Zulassungen 
von fabrikneuen Fahrzeugen 

Finanzen und Steuern 

- Stadtteilergebnisse aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1992 

Harnburg in Zahlen 12.1996 



VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN LANDESAMTES 

Hamburg in Zahlen 
Die Zeitschrift "Hamburg in Zahlen" er
scheint zwölfmal jährlich; sie enthält textliche 
Darstellungen über wichtige statistische Er
gebnisse sowie mehrere ständige Zahlenüber
sichten. 

Statistische Berichte 
Die "Statistischen Berichte" dienen der aktuel
len Berichterstattung. Für die einzelnen Sach
gebiete sind besondere Berichtsreihen gebildet 
worden, die größtenteils von allen Statistischen 
Landesämtern veröffentlicht werden. 

Statistisches Taschenbuch 
Das jährlich erscheinende Staristische Taschen
buch bietet in handlicher Aufmachung die 
wichtigsten Ergebnisse aus allen Bereichen der 
amtlichen Statistik in tabellarischer Darstel
lung. Soweit möglich, wurden in Regionalta
bellen neben Ergebnissen für die Bundesländer 
auch Vergleichsdaten für ausgewählte Groß
srädre und an Harnburg angrenzende Kreise 
nachgewiesen. 

Das "Statistische Taschenbuch" 1996 ist 
255 Seiten stark, der Verkaufspreis beträgt 
20,-DM. 

Die Ausgabe 1996 ist auch als Diskette zum 
Preis von 20,- DM erhältlich. 

Hamburg - Daten und 
Informationen 
In diesem jährlich in Deutsch und Englisch 
(Hamburg Factsand Figures) herausgegebenen 
Faltblatt wird ein breites Spektrum von Eckda
ten aus vielen Bereichen der Statistik in knap
per Form dargeboten. Das Faltblatt wird Inter
essenten kostenlos überlassen. 

Hamburger 
Straßenverzeichnis 1996 
Das Verzeichnis enthält die bebauten Straßen 
Hamburgs in alphabetischer Ordnung mit 
Angabe der Ortsteile und Stadtteile, der Post-

. Ieitzahlen sowie des Srraßenschlüssels. Darüber 
hinaus ist das jeweils zuständige Finanzamt, 
Standesamt und Amtsgericht ersichtlich. 

Es ist 230 Seiren stark, der Verkaufspreis be
trägt 15,- DM. 

Hamburg in Karten 
Der Atlas "Harnburg in Karten - 70 Themen 
der Volkszählung '87'' ist 1992 erschienen. Er 
enthält zahlreiche Informationen zur Sozial
struktur der Hamburger Stadtteile. 

Die Veröffentlichung bestehr aus einem 
Schuber mir 70 lose eingelegten farbigen 
Stadtteilkarren und kostet 20,- DM. 

Statistik des Hamburgischen 
Staates 
In dieser Reihe erscheinen Quellenwerke mit 
riefgegliederten Tabellen aus Großzählungen 
und wichtigen laufenden Statistiken. Des wei
teren werden in dieser Reihe die Ergebnisse 
von Wahlen ausführlich dokumentiert. In den 
letzten Jahren sind erschienen: 

Heft 120 Handel und Schiffahn des Hafens 

Heft 121 

Heft 122 
Heft 123 
Heft 124 

Heft 125 

Heft 126 

Heft 127 

Heft 128 

Heft 129 

Heft 130 

Heft 131 

Heft 132 

Heft 133 

Heft 134 

Heft 135 
Heft 136 

Heft 137 

Heft 138 

Heft 139 

Heft 140 

Heft 141 

Heft 142 

Harnburg 1976 
Handel und Schiffahn des Hafens 
Harnburg 1977 (vergriffen) 
Umsatzsteuerstatistik 1976 
Das Handwerk in Harnburg 1977 
Wahl zur Bürgerschaft und zu den 
Bezirksversammlungen am 4· Juni 

1978 
Handel und Schiffahn des Hafens 
Harnburg 1978 
Hamburger Krebsdokumentation 

1975 bis 1977 
Wahl zum Europäischen Parla
ment am ro. Juni 1979 
Regionalstatistik - Bevölkerungs
entwicklung in der Region 
Harnburg 1961 bis 1978 
Wahl zum 9· Deutschen Bundes
tag am 5· Oktober 1980 (vergriffen) 
Handel und Schiffahn des Hafens 
Harnburg 1979 
Handelund Schiffahn des Hafens 
Harnburg 1980 
Wahl zur Bürgerschaft und zu den 
Bezirksversammlungen am 6. Juni 
1982 
Handels- und Gaststättenzählung 
1979 
Handel und Schiffahn des Hafens 
Harnburg 1981 
Produzierendes Gewerbe 1980/81 
Umsarzsteuersrarisrik 1978 und 
1980 
Hamburger Krebsdokumentation 
1978 und 1979 
Regionalstatistik- Baufertigstel
lungen im Wohnbau und 
Wohnungsbestand in der Region 
Harnburg 1972 bis 1981 
Wahl zur Bürgerschaft und Wahl 
zu den Bezirksversammlungen am 
19. Dezember 1982 
Wahl zum ro. Deutschen Bundes
tag am 6. Marz 1983 
Handelund Schiffahn des Hafens 
Harnburg 1983 
Wahl zum Europäischen Parla
ment am 17. Juni 1984 

Heft 143 
Heft 144 
Heft 145 

Heft 146 

Heft 147 

Heft 148 

Heft 149 

Heft 150 

Heft 151 

Heft 152 

Heft 153 

Heft 154 

Heft 155 

Heft 156 

Heft 157 

Produzierendes Gewerbe 1982!83 
Umsatzsteuerstatistik 1982 
Handel und Schiffahn des Hafens 
Harnburg 1985 
Handels- und Gastsrattenzahlung 

1985 
Wahl zum n. Deutschen Bundes
rag am 25. Januar 1987 
Wahlen zur Bürgerschaft und zu 
den Bezirksversammlungen am 
9· November 1986 und 17. Mai 1987 
Teil 1: Wahlen am 9· November 
1986 
Teil 2: Wahlen am 17. Mai 1987 
Wahlen zum Europäischen 
Parlament am 18. Juni 1989 
Produzierendes Gewerbe 1984 bis 

1989 
Bundesragswahl am 2. Dezember 
1990 
Die Arbeitsstättenzählung in 
Harnburg am 25. Mai 1987 
Die Volks- und Berufszählung in 
Harnburg am 25. Mai 1987 
- Landesergebnisse -
Die Gebäude- und Wohnungszäh
lung in Harnburg am 25. Mai 1987 
-Landes- und Bezirksergebnisse
Die Volks- und Berufszählung in 
Harnburg am 25. Mai 1987 
- Pendelwanderung -
Wahlen zur Bürgerschaft und zu 
den Bezirksversammlungen am 2. 
Juni 1991 . 
Wahlen zur Bürgerschaft und zu 
den Bezirksversammlungen am 
19. September 1993 
Wahlen zum Europäischen 
Parlament am 12. Juni 1994 

Statistik regional/Kreiszahlen 
Der Diskettensatz "Statistik regional" enthält 
einheitlich für alle Länder, Regierungsbezirke, 
Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland 
eine Vielzahl von Daten aus den wichtigsten 
Sachgebieten der amtlichen Statistik. Die Ver
öffentlichung ist ein Gemeinschaftsprodukt 
der Staristischen Ämter des Bundes und der 
Länder. Die Ausgabe 1996 (mir Ergebnissen 
hauptsächlich für das Jahr i994) kostet 290,
DM. 

Die Veröffentlichung" Kreiszahlen- Ausge
wählte Regionaldaten für Deutschland" ist 
eine Auswahl von Daten aus den "Statistik re
gional"-Disketten in Buchversion. Die 1996 
erschienene Ausgabe hat 192 Seiren und kostet 
25,-DM. 
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