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Wirtschaftsbericht 2013  

 

Für Unternehmen ist die Kenntnis über wichtige Daten und Fakten in einer immer wissensbasierteren 
Ökonomie zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. Daher sieht es die Abteilung als 
eine ihrer Aufgaben, diesen Vorteil  für die Unternehmen  zu verstärken.  

Für die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung ist der Überblick über die aktuelle 
Wirtschaftsentwicklung  von entscheidender Bedeutung. Dazu werden relevante und verfügbare 
Daten gesammelt, dokumentiert und mit diesem jährlichen Bericht zugänglich gemacht.  

Das hilft der Abteilung die Aufgaben und Projekte an die dynamischen Entwicklungen in der 
Wirtschaft anzupassen und auf ihre Wirksamkeit bezüglich der Ziele und Leitlinien der 
Wirtschaftsstrategie hin zu überprüfen.  Zusätzlich dazu stellt die Abteilung einen speziellen 
Themenschwerpunkt aus dem Kontext ihres Projektportfolios in den Mittelpunkt und macht diesen 
zum Gegenstand detaillierterer Analysen.  

Im gegenständlichen Bericht für das Jahr 2013 wird der Analyse der wertschöpfungs- und 
innovationstreibenden Bedeutung der Kreativwirtschaft und den damit zusammenhängenden mikro- 
und makroökonomischen Zusammenhängen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dementsprechend hat die Abteilung in Zusammenarbeit mit der Fa. Convelop für das Jahr 2013 den 
im Anhang befindlichen  Bericht verfasst. 
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Wirtschaftliche Entwicklung in Graz 2013
2013 – Schwierige Rahmenbedingungen der Weltkonjunktur

Steiermark im Kontext des allgemein schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes

Graz weiterhin über der 300.000-EinwohnerInnen-Schwelle

Dynamik bei der Kommunalsteuer

Graz ist Gründungsmotor

Rekordergebnis für den Tourismus auch ohne Großereignisse

Graz ist Zentrum für Wissenschaft, Forschung und Ausbildung

Fazit: Graz spürt die internationale Wachstumsschwäche

Fokus: Creative City – Design als Innovationsmotor

Anhang: Sozioökonomische Daten
Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Kommunalabgaben

Tourismus

Universitäten

Ausbildung

Bevölkerung

Gründungen

4
5
6
8

10
12
13
14 
15
16

22
23
26
27
28
29
30
31

Liebe Leserin! Lieber Leser! Die Landeshaupt-
stadt Graz ist mit gut 11.000 ansässigen Unter-
nehmen der Wirtschaftsmotor der steiermark. 
etablierte stärkefelder wie automotiv sichern 
im ballungsraum Graz tausende arbeitsplätze. 
Junge und innovative sparten wie human- und 
biotechnologie, energie- und Umwelttechnik 
sowie die Kreativwirtschaft tragen wesentlich 
dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Graz 
auch für die Zukunft attraktiv bleibt. auch die 
acht hochschulen, die Graz zur bildungshaupt-
stadt machen und jungen Menschen durch eine 
ausgezeichnete ausbildung die Möglichkeit ge-
ben, in zukunftsträchtigen sparten zu arbeiten, 
tragen zur Weiterentwicklung des Wirtschafts-
standortes bei. Nicht nur in unternehmerischer 
hinsicht ist Graz eine attraktive stadt, die Mur-
metropole ist auch eine starke tourismusdes-
tination. Durch das breite kulturelle angebot 
und die professionelle Vermarktung der stadt 
als reiseziel steigen die Nächtigungszahlen in 
Graz seit einigen Jahren kontinuierlich an. Die-
se wirtschaftlichen entwicklungen gingen auch 
2013 wieder mit einem bevölkerungswachstum 
einher. Die mehr als 300.000 einwohnerin-
nen stellen natürlich eine große herausforde-
rung für Politik und Verwaltung dar. Denn das 
heißt, es braucht auch mehr  arbeitsplätze und 
Wohnraum – bei erhalt der hohen Grazer Le-
bensqualität. Dieser herausforderung versucht 
natürlich auch die städtische Wirtschaftspolitik 
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gerecht zu werden. in diesem sinne wünsche 
ich ihnen eine angenehme und informative Lek-
türe dieses Wirtschaftsberichts.

Di Dr. Gerhard rüsch
Wirtschaftsstadtrat der Landeshauptstadt Graz

für Unternehmen ist die Kenntnis über wichtige 
Daten und fakten in einer immer wissensba-
sierteren Ökonomie zu einem entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil geworden. Die abteilung 
für Wirtschafts- und tourismusentwicklung, 
sieht es daher als eine ihrer serviceleistungen 
relevante Daten zur Wirtschaftsentwicklung 
in form des jährlichen Wirtschaftsberichtes 
für Unternehmen zugänglich zu machen. im 
Wirtschaftsbericht 2013 wird der analyse der 
wertschöpfungs- und innovationstreibenden 
bedeutung der Kreativwirtschaft, einem der 
schwerpunktthemen der abteilung, besondere 
aufmerksamkeit geschenkt. Der Überblick über 
die aktuelle Wirtschaftsentwicklung hilft der ab-
teilung, aufgaben und Projekte an die dynami-
schen entwicklungen der Wirtschaft anzupas-
sen, auf ihre Wirksamkeit bezüglich der Ziele 
der Wirtschaftsstrategie hin zu überprüfen 
und gezielte Maßnahmen für einen moder-
nen, kreativen und urbanen Wirtschaftsstand-
ort Graz setzen zu können. 

Mag.a andrea Keimel
Leiterin der Abteilung für Wirtschafts-  
und Tourismusentwicklung

inh
al

t



54 entwicklung wirtschaftsbericht 2013entwicklung wirtschaftsbericht 2013

Graz ist immer mehr der wirtschaftliche Motor der steiermark. Die stadt ist arbeitsplatzzentrum mit einem  
breiten branchenmix und Verwaltungszentrum ebenso wie zentraler standort für Wissenschaft, forschung und 
ausbildung. Graz ist aber auch ein Lebens- und Wohnort mit hoher Lebensqualität. Die in urbanen Zentren 
vielfach beobachtbaren negativen begleiterscheinungen von ballungseffekten fehlen in Graz weitgehend. Diese 
guten rahmenbedingungen spiegeln sich in der bevölkerungsentwicklung wider. Graz ist der mit abstand am 
stärksten wachsende urbane raum in Österreich.
Die insgesamt hohe Dynamik bringt Veränderungen in allen Lebensbereichen mit sich. es entstehen damit aber 
erhebliche herausforderungen wie die schaffung von beschäftigung am arbeitsmarkt oder die schaffung aus-
reichender infrastrukturen und Wohnraum. Diese herausforderungen sind vor dem hintergrund eines weltweit 
allgemeinen schwierigen konjunkturellen Umfeldes zu sehen.

WirtSchAftlichE  
EntWicklunG  
in GrAz 2013 Wie das Vorjahr war auch 2013 konjunkturell ein sehr schwieriges Jahr. Nach einer überraschend schnellen erho-

lung nach der Krise 2009 wurde die internationale Wirtschaft ende 2011 erneut von einem abschwung erfasst. 
in der zweiten hälfte 2013 war eine leichte erholung im euro-raum erkennbar. insgesamt bleibt die Konjunktur 
jedoch schwach. Die wirtschaftliche entwicklung pendelte sich seither auf niedrige Wachstumsraten ein.

Die österreichische Wirtschaft verzeichnete 2013 laut aktuellen schätzungen ein reales biP-Wachstum von +0,3 % 
(2012: +0,8 %). Dieses Wachstum reicht nicht aus, um ausreichend zusätzliche beschäftigung zu schaffen und 
den arbeitsmarkt zu stabilisieren. Laut schätzungen des WifO ist für eine reduktion der arbeitslosigkeit ein 
biP-Wachstum von rd. 2,5 % notwendig.

in den vergangenen Jahren waren es der öffentliche sektor und die exportmärkte, die zu einer stabilisierung 
der Wirtschaft beitrugen. beide Nachfragekomponenten wiesen eine geringe Dynamik auf und ließen kaum ein 
Wachstum zu. Die meisten eU-staaten verfolgen einen Kurs restriktiver fiskalpolitik mit entsprechend negativen 
Nachfrageeffekten. Damit entwickelte sich auch die Nachfrage nach österreichischen exportgütern in die wichtigs-
ten euro-Märkte verhalten. aber auch die außereuropäischen exportmärkte, die in den letzten Jahren für expansive 
impulse sorgten, sind im Jahresverlauf unter Druck geraten.

2013 – SchWiEriGE rAhmEnbEDinGunGEn  
Der WeLtKONJUNKtUr
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Die starke exportorientierung der steirischen Wirtschaft führt dazu, dass die regionale Konjunktur stärker auf 
internationale entwicklungen reagiert als der österreichische Durchschnitt:

n	 Zwar entwickelte sich die industrieproduktion noch vergleichsweise günstig,1 die beschäftigung expandier-
te aber nur mehr um 0,25 % (Österreich +0,5 %). Die geringen Zuwächse entfielen v. a. auf die branchen 
beherbergung und Gastronomie sowie information und Kommunikation.

n	 Die Zahl der arbeitslosen stieg in der steiermark um +10,3 % (3.600) auf rd. 38.700 Personen.  
Die arbeitslosenquote erhöhte sich mit 0,6 %-Punkten damit gleich stark wie in Gesamtösterreich. 
Das Niveau der arbeitslosigkeit liegt jedoch weiterhin mit 7,4 % leicht unter dem österreichischen  
schnitt von 7,6 %.

StEiErmArk iM KONtext Des aLLGeMeiN 
schWieriGeN WirtschaftLicheN UMfeLDes
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Die insgesamt schwierige konjunkturelle entwicklung der Gesamtsteiermark spiegelt sich in Graz unmittelbar 
wider. Graz und der Umgebungsbezirk waren die einzigen bezirke der steiermark, die ein beschäftigungs-
wachstum verzeichnen konnten.2 Die unselbstständige beschäftigung (nach Wohnort) stieg in Graz um +0,3 % 
(Zentralraum3 +0,4 %). Der beschäftigungsanstieg von frauen war dabei signifikant höher als jener der Männer 
(Männer: +0,1 % frauen: +0,4 %). im Vergleich zu Linz (+0,1 %) hat sich Graz gut entwickelt. Nur die west-
lichen Landeshauptstädte konnten ein höheres beschäftigungswachstum verzeichnen. sie dürften stärker von der 
Nähe zum deutschen raum profitiert haben.

trotz des beschäftigungswachstums stieg die Zahl der arbeitslosen deutlich an. im Durchschnitt waren mehr als 
11.200 Personen arbeitslos. Dies entspricht einem anstieg von fast 13,5 % (+1.326) gegenüber dem Vorjahr. 
betroffen sind sowohl frauen (+12,0 %) als auch Männer (+14,3 %). Die arbeitslosenquote nach nationaler 
berechnung liegt damit bei 8,5 % im Zentralraum, aber bei 11 % in der stadt Graz (vergleiche Wien 11,9 %, 
Linz 7,0 %). Zudem erhöhte sich die Zahl der schulungen im Jahr 2013 signifikant um 8,9 %. 

GrAz: AnAloGE EntWicklunG  
ZUr steierMarK bei beschäftiGUNG 
UND arbeitsMarKt 
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GrAz WeiterhiN Über Der  
300.000-eiNWOhNeriNNeN-schWeLLe 

Mit einem Wachstum von 1,2 % im Jahr 2013 liegt Graz weiterhin über der 300.000-einwohnerinnen-schwelle. 
auf die bevölkerung mit hauptwohnsitz entfallen knapp 272.000, auf jene mit Nebenwohnsitz rd. 31.000. für 
das Wachstum der letzten Jahre sind in erster Linie einwanderinnen aus anderen eU-staaten verantwortlich. 
als folge stieg der anteil der eU-bürgerinnen in den letzten drei Jahren um vier Prozentpunkte und erreichte 
ende 2013 10 %. aliquot ist der anteil der Personen mit österreichischer staatsbürgerschaft von 85 % auf 
81 % gesunken. Gleichzeitig sank der anteil an Nicht-eU-bürgerinnen um einen Prozentpunkt auf 9 %. Diese 
entwicklung kann u. a. auch auf den beitritt Kroatiens zur eU im Jahr 2013 zurückgeführt werden. insgesamt 
ist fast ein Viertel der bevölkerung in Graz ausländischer herkunft4. Die steirische Landeshauptstadt liegt damit 
im städtevergleich etwa gleichauf mit Linz (25 %), aber deutlich hinter Wien (34 %) oder salzburg (31 %).

Die stark wachsende bevölkerungszahl erhöht das arbeitskräftepotenzial im raum Graz. Darüber hinaus führt 
die steigende erwerbsbeteiligung von frauen sowie vermehrtes einpendeln auch über die staatsgrenzen hinweg 
zu einem zusätzlichen anstieg. Dieser anstieg des arbeitskräftepotenzial führt zu einer scheinbar paradoxen 
situation: trotz leicht steigender beschäftigung und eines neuen beschäftigtenhöchststandes steigt gleichzeitig 
die Zahl der arbeitslosen Menschen an. 

Diese generell in Österreich und der steiermark beobachtbare entwicklung gilt ganz besonders für Graz. Graz 
ist mit einem bevölkerungswachstum von rd. 15 % in der letzten Dekade der mit abstand am stärksten wach-
sende ballungsraum in Österreich, gefolgt von Wien mit + 10 % (vergleiche dazu: steiermark 2 %, Linz: 3 %, 
salzburg 2 %)5. Graz steht – wie auch Wien – vor wesentlich höheren herausforderungen in der schaffung von 
beschäftigung als andere städte in Österreich.

beobachtbar ist zum beispiel eine hohe spreizung des arbeitsmarktes. ein Pool hoch qualifizierter beschäftigter 
steht einem überproportional hohen anteil von arbeitskräften gegenüber, die nur über Pflichtschulabschluss 
verfügen. etwa die hälfte der arbeitslos gemeldeten Personen verfügt nur über einen Pflichtschulabschluss.6 Ge-
rade Menschen mit Migrationshintergrund weisen ein unterdurchschnittliches Qualifikationsprofil auf und sind 
demnach auch stark von arbeitslosigkeit betroffen (siehe dazu im Detail den letztjährigen Wirtschaftsbericht 
Graz). rund die hälfte der steirischen bevölkerung mit nicht österreichischer staatsbürgerschaft lebt in Graz. 
Die Migrations- und integrationsthematik ist in der steiermark vordringlich eine frage der stadt Graz und des 
obersteirischen Zentralraumes.

Zudem sind österreichweit zunehmend strukturelle arbeitsmarktprobleme erkennbar. engpässe im segment hoch 
qualifizierter, vor allem technisch ausgebildeter beschäftigter, stehen einer wachsenden sockelarbeitslosigkeit 
gegenüber. eine entwicklung, die durch die Krise seit 2009 und den verschärften strukturwandel verstärkt wurde.

StEiGEnDES ArbEitSkräftEPotEnziAl 
UND Der arbeitsMarKt
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Das Kommunalsteueraufkommen in Graz erreichte 2013 mehr als 114 Mio. euro. es konnte damit gegenüber dem 
Vorjahr real um 5,6 % gesteigert werden (nominell: +7,6 %). Diese steigerung ist die höchste seit der Krise 2009.

Mehr als ein Drittel (36,5 %) des Kommunalsteueraufkommens gehen auf die top-50-Unternehmen zurück. 
auch ist die steigerung des Kommunalsteueraufkommens mit +7,2 % überdurchschnittlich stark.

Die Grazer stärkefelder, die im Zuge der Umsetzung der „Wirtschaftsstrategie Graz 2015“ gemeinsam mit 
dem Land steiermark prioritär unterstützt werden, sind für knapp 30 % des Grazer Kommunalsteueraufkommens 
verantwortlich.

DynAmik bei Der KOMMUNaLsteUer 

Die GraZer StärkEfElDEr
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Die stadt setzt in der Wirtschaft auf folgende 
stärkefelder:
n Automotiv (ac styria)
n human- und biotechnologie  

(human technology styria – hts) 
n Energie- und umwelttechnik (ecO World styria) 
n kreativwirtschaft (creative industry styria – cis) 
n tourismus (siehe später  

abschnitt Nächtigungsentwicklung)
 insgesamt expandierten diese stärkefelder ge-

messen am Kommunalsteueraufkommen real um 
6,4 % und damit etwas stärker als das Gesamt-
steueraufkommen in Graz. hinter diesem Wert 
verbirgt sich eine unterschiedliche Dynamik.

n in dem in den letzten Jahren sehr krisenresisten-
ten bzw. wachsenden bereich der energie- und 
Umwelttechnik hat sich das steueraufkommen 
um real 12,5 % gesteigert. eine steigerung ist 
deutlich unter den Unternehmen zu verzeich-
nen, das hohe Wachstum ist jedoch auf die  
expansion weniger großer Unternehmen 
zurückzuführen.

n Nach der überdurchschnittlich dynamischen 
entwicklung der stärkefelder ac styria und 
human technology styria im 2012 fällt im  
Jahr 2013 die positive entwicklung etwas  
verhaltener aus. in beiden stärkefeldern fiel 

das reale Wachstum nur noch halb so hoch aus 
wie im Jahr davor. Nach der starken redimen-
sionierung des ac styria unmittelbar nach der 
Krise 2009 konnte der fahrzeug- und Mobi-
litätsbereich damit zum vierten Mal in folge 
expandieren (real +4,9 %). insgesamt liegt 
das Niveau wieder über dem Vorkrisenjahr 
von 2008. auch der humantechnologiesektor 
konnte die positive entwicklung des Jahres 
2012 fortsetzen und weist 2013 eine reale 
steigerung des Kommunalsteueraufkommens 
um 3,5 % auf.

n eine leicht expansive entwicklung verzeichnete 
der Kreativbereich. Das Kommunalsteuerauf-
kommen expandierte im Jahr 2013 um real 0,9 % 
und damit um etwa die hälfte im Vergleich zu 
2012.7 insgesamt konnte der trend des leichten, 
aber stetigen Wachstums fortgesetzt werden. 
Da hier die Zahl der ein-Personen-Unternehmen 
(ePU) sehr hoch ist, ist die entwicklung der 
Kommunalsteuereinnahmen nur eingeschränkt 
als indikator für die entwicklung interpretierbar 
und um das Gründungsgeschehen zu ergänzen: 
hier zeigen sich in den letzten Jahren über-
durchschnittliche Gründungsraten mit einem 
wachsenden anteil von Gewerbeanmeldungen 
aus dem bereich der Kreativwirtschaft.
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Die jährlichen Gründungszahlen liegen derzeit bei knapp über 1.000 in Graz und knapp unter 3.700 in der 
steiermark8. bei der Zahl der Unternehmensgründungen kam es im Jahr 2013 zum ersten Mal seit 3 Jahren wie-
der zu einer steigerung, wobei die steigerung in Graz schwächer ausgeprägt war als in der Gesamtsteiermark 
(+2,3 % Graz vs. +7,8 % steiermark). Ungeachtet dieser entwicklung liegt das Niveau der Gründungen deut-
lich über jenem der 1990er-Jahre mit weitgehend konstanten Gründungsmustern: Graz bleibt mit knapp 30 % 
Gründungsanteil der Gründungsmotor der steiermark. Die genauere betrachtung zeigt, dass sich der anteil 
jedoch aufgrund der dynamischen gesamtsteirischen entwicklung seit 2011 von 29,5 % auf 27,4 % reduziert 
hat. Unverändert im Vergleich zum Vorjahr blieb die spartenstruktur der Gründungen. Knapp 90 % der Grün-
dungen konzentrieren sich auf drei sparten. Die hälfte (51 %) der Gründungen erfolgt in der sparte Gewerbe/
handwerk, gefolgt von information/consulting (22 %) und handel (15 %). Die Gründungsintensität9 liegt mit 
knapp 8 % in etwa im steiermarkdurchschnitt.

GrAz ist GrÜNDUNGsMOtOr
im Jahr 2013 erreichte die Zahl der Nächtigungen 984.780. Dies entspricht einem Plus von 40.963 Nächti-
gungen bzw. 4,3 %. Damit konnte 2013 zum dritten Mal in folge in Graz die 900.000-Marke überschritten 
werden und man kommt der magischen Grenze von 1 Million Nächtigungen schon sehr nahe. ein gut entwickel-
ter tourismussektor bietet eine basisqualität für die bevölkerung und für die Wirtschaft. Die angebote und Veran-
staltungen sind ein wesentlicher träger für die Grazer Lebensqualität. Die faktoren für die steigende touristische 
attraktivität von Graz sind daher auch vielfältig: starke impulse gehen von der Grazer funktion als Wirtschafts-
standort aus und damit vom Geschäftstourismus. Geschäftsreisen und fortbildungsveranstaltungen entwickeln 
sich dynamisch, ebenso wie das segment von Kongress- und seminarveranstaltungen. bemerkenswert ist hier-
bei, dass es zunehmend gelingt, auch außerhalb der klassischen Kongressmonate Mai, Juni, september und 
Oktober Veranstaltungen zu platzieren. Parallel nehmen Kurzreisen zu. Graz kann hier am generellen trend von 
kurzen städtereisen partizipieren und sich mit einem angebot im schnittfeld Kultur und Genuss positionieren. in 
der hotellerie profitierte vor allem die ein-/Zwei-stern-Kategorie.
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Dem Wissenschaftssektor kommt für die wirtschaftliche entwicklung eine immer größere rolle zu. Die Voraus-
setzungen für eine weitere positive entwicklung sind in Graz durch die hohe Dichte an forschungseinrichtungen 
gegeben. in insgesamt acht hochschulen (vier Universitäten, zwei fachhochschulen und zwei pädagogische 
hochschulen) sind mehr als 5.600 forscherinnen beschäftigt. Parallel dazu ist die außeruniversitäre forschung 
breit aufgestellt. hierzu zählt Joanneum research als zweitgrößte außeruniversitäre forschungseinrichtung Ös-
terreichs. Die Dichte an Kompetenzzentren in der steiermark ist mit abstand die größte in Österreich (19 von 
45 cOMet-Zentren/Projekte)10. Die überwiegende Zahl dieser Kompetenzzentren/Projekte ist in Graz ange-
siedelt. aber auch die betriebliche forschung, die rd. 70 % der forschung der steiermark umfasst, findet zum 
Großteil in Graz statt.

Graz ist aber auch ein zentraler ausbildungsstandort. an den hochschulen studieren rd. 61.000 studierende, 
mehr als 52.000 davon an den vier Universitäten. auch im schulbereich kommt Graz eine zentrale funktion zu. 
Mit rd. 23.500 schülerinnen und schülern in allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren schulen geht 
knapp die hälfte (48 %) der steirischen schülerinnen dieser schultypen in Graz zur schule.

GrAz iSt zEntrum  
fÜr WisseNschaft, fOrschUNG UND aUsbiLDUNG

fAzit: GraZ sPÜrt Die iNterNatiONaLe  
WachstUMsschWäche

Graz zeichnet sich durch einen breiten branchenmix aus. Neben dem stetig wachsenden Dienstleistungssektor 
ist vor allem auch die industriell-gewerbliche basis hervorzuheben. Die hohe exportorientierung der Grazer 
Wirtschaft führt zu einer hohen Konjunkturreagibilität. in Phasen internationalen aufschwungs profitiert der 
standort überdurchschnittlich, gleichzeitig fallen die rezessiven entwicklungen zumeist auch stärker aus als bei-
spielsweise. in Gesamtösterreich. auch 2013 war in wirtschaftlicher hinsicht wieder ein schwieriges Jahr.

n Die beschäftigung expandierte am stärksten von allen steirischen bezirken, blieb jedoch hinter dem Niveau 
von Gesamtösterreich. Die ausweitung der beschäftigung reichte damit nicht aus, um das wachsende 
arbeitskräfteangebot „abzufangen“. in der folge stieg die Zahl der arbeitslosen kräftig um mehr als 13 %.

n Das Kommunalsteueraufkommen erreichte rd. 114 Mio. euro und wuchs damit kräftig um real 5,6 %. Der 
anteil der top-50-Unternehmen am Kommunalsteueraufkommen liegt bei 36,5 %. Die stärkefelder entwickel-
ten sich überproportional stark, insbesondere der bereich der energie- und Umwelttechnik. für die Kreativwirt-
schaft ist auf das überproportional starke Wachstum der Gründungen hinzuweisen.

n im tourismus wurde mit 984.780 Nächtigungen ein rekordjahr erzielt. Die insgesamt kontinuierlich 
steigenden Nächtigungszahlen gehen einerseits auf den sich dynamisch entwickelnden Geschäfts- und 
Kongresstourismus zurück. andererseits profitiert Graz von generellen trends zu kurzen städtereisen.

Die entwicklung für 2014 wird stark von der internationalen Konjunkturlage abhängen. Die Wirtschaftsforsche-
rinnen gehen für Österreich von einer insgesamt leichten Verbesserung, aber einer weiter verhaltenen Dynamik 
aus. Vor allem ist keine entlastung am arbeitsmarkt zu erwarten. Die Wachstumsraten erreichen nicht das not-
wendige Niveau, um den anstieg der arbeitslosigkeit zu verhindern. Damit steht Graz vor einer herausfordern-
den situation. Graz ist der mit abstand am stärksten wachsende urbane raum in Österreich. es verfügt auch 
über eine gute Position bei Zukunftsfaktoren wie forschung und entwicklung, die ausstattung mit hochschulen 
und einer insgesamt guten Lebensqualität. Gleichzeitig ergeben sich aus dem Wachstum erhebliche herausfor-
derungen für die infrastruktur, die anforderungen an industrie- und Gewerbeflächen, die stadtentwicklung und 
den arbeitsmarkt. Diese herausforderungen sind vor dem hintergrund einer generellen konjunkturellen schwä-
che zu sehen, die gleichzeitig die finanziellen spielräume einschränkt.10
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fokuS 
creatiVe city – 
DesiGN aLs  
iNNOVatiONs- 
MOtOr11
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Die stadt Graz versteht sich als creative city und ist seit der anerkennung als city of Design im Jahre 2011 
teil des gleichnamigen weltweiten UNescO-Netzwerkes. Dies schafft die Möglichkeit, sich als innovativer Wirt-
schaftsstandort zu positionieren. 

Neben stärkefeldern wie energie- und Umwelttechnik, automotive industries und humantechnologie möchte 
die stadt Graz in Zusammenarbeit mit dem Land steiermark, der creative industries styria und weiteren ak-
teurinnen und akteuren die rahmenbedingungen für die Kreativwirtschaft verbessern. sie setzt dazu auch das 
creative city Management in der abteilung für Wirtschafts- und tourismusentwicklung ein. 

Design ist teil dieses Kreativwirtschaftssektors. Mit globalisierten Warenströmen steigt seine bedeutung für die 
Produktdifferenzierung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Dies spiegelt sich auch in einer reihe von 
aktuellen aktivitäten auf nationaler und eU-ebene wider.

in einem klassischen Verständnis umfasst (Produkt-)Design den planvollen Prozess, der sich mit der Gestaltung von 
Objekten beschäftigt, wobei die ästhetische Dimension, die semantische Dimension und die praktische Dimension 
berücksichtigt werden. Wir verkürzen die Darstellung und betonen die funktionalität von Produkten und deren 
Gestaltung. Kurz zusammengefasst: funktion und Gestaltung = Wertschöpfung. Das bildete letztlich die these 
für die recherchen über den wirtschaftlichen Mehrwert von Design im rahmen des Wirtschaftsberichtes Graz.11
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Ziel war es zu prüfen, ob der unternehmerische Mehrwert von Design – mit fokus auf Produktdesign – auf basis 
vorliegender nationaler und internationaler analysen – darstellbar ist. Dabei zeigte sich:

n	 tatsächlich gibt es evidenz auf unternehmerischer ebene, dass Design positiv auf wirtschaftliche indikato-
ren wirkt. so zeigten analysen, dass systematisch Umsatz- und Gewinnanstiege verzeichnet, Kosten bei 
der Produktion reduziert, exporte gesteigert und Marktanteile vergrößert werden konnten. Die konkretesten 
Zahlen stammen vom UK Design council. sie berechneten, dass in Unternehmen der Umsatz pro inves-
tierten 100 Pfund um 225 Pfund gestiegen ist. Da die frage offensichtlich von großem interesse ist, wird 
derzeit an größeren Projekten auf eU-ebene unter österreichischer beteiligung gearbeitet, um den finanziel-
len effekt des einsatzes von Design genauer zu bestimmen.

n	 erfolg durch Design erfordert eine entsprechende haltung der Unternehmen: Je stärker Design in die 
Unternehmensstrategie integriert ist, umso besser sind die Wirkungen. Damit ist die Leitungsebene von 
Unternehmen gefragt, sich strategisch mit Design und dessen Management zu befassen.

n	 Das Designbewusstsein von Unternehmen nimmt zu. es ist in Österreich im europäischen Vergleich bereits 
gut ausgeprägt. allerdings wird Design von den Unternehmen – anders als in skandinavischen Ländern – 
noch viel zu stark über die ästhetisch-gestalterische funktion (Design als styling) definiert. Zudem gibt es 
eine große Diskrepanz zwischen der anerkennung der bedeutung von Design und dessen tatsächlichem 
einsatz im Unternehmen.

Mag Design insgesamt für die Unternehmen von wachsender bedeutung sein, so ist gerade der bereich des Pro-
dukt- und industrial Designs (die beiden begriffe werden zumeist synonym verwendet) von besonderem interesse. 
Methodiken, instrumente und Verfahren können für unterschiedliche Phasen des innovationsprozesses wertstei-
gernd eingesetzt werden. so ist zum beispiel Design thinking ein ansatz, der für Lern- und entwicklungsprozesse 
in vielen bereichen von Unternehmen übernommen werden kann.

Designerinnen sind eine kleine Gruppe von Unternehmen und ein wachsendes segment urbaner Wirtschaft. sie 
haben eine wichtige funktion: nicht so sehr als direkte beschäftigungsgebende, vielmehr jedoch als impulsgeben-
de für innovationen. als wissensintensive Dienstleistung-services, sogenannte „Knowledge intensive business ser-
vices“, stellen sie Know-how bereit und sind damit als Vorleistende ein „innovationsmotor“, indem sie innovationen 
in Geschäftsprozessen ermöglichen.11
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Unternehmen investieren oft nicht in Design, da sie seine relevanz und Notwendigkeit nicht (an)erkennen. ein 
großer teil der Unternehmen versteht Design in erster Linie als Verbesserung der ästhetischen Komponente 
der Produkte. für Unternehmen, die dann erstmalig auf externe Designleistungen zurückgreifen möchten, ist es 
schwierig, passende ansprech- und Geschäftspartnerinnen zu finden. Die Kleinstrukturiertheit der Designunter-
nehmen erschwert es, Zeit und finanzielle Mittel in Marketing zu investieren, um so ihren bekanntheitsgrad zu 
steigern.

DESiGn + WirtSchAft:  
heraUsfOrDerUNGeN fÜr GraZ

StärkErE nutzunG VON DesiGN!

Graz verfügt über eine kleine, aber wachsende szene an Produkt-Design-Unternehmen, die einen förderlichen 
faktor für die wirtschaftliche entwicklung des standortes darstellt. Wichtige fragen für den standort Graz in 
diesem Zusammenhang sind:

n	 Wie schafft man eine breite teilnahme von Unternehmen, insbesondere von kleinen und mittleren Unter-
nehmen, an innovation, Kreativität und Design? 

n	 Wie gelingt die Vermittlung einer umfassenden sicht von Design, die über die ästhetisch-gestalterische 
Komponente hinausgeht und die Leistungen von Designerinnen und Designern in der Produktentwicklung 
und der funktionalität der Produkte betont?

n	 Können diese Unternehmen wachsen und in internationale Märkte gehen und wie kann dies durch die 
stadt Graz unterstützt werden? 

Design ist deutlich mehr als nur die ansprechende Gestaltung eines Produktes. Design unterstützt innovation und 
es können erfolgreiche synergieeffekte und ein wirtschaftlicher Mehrwert entstehen. Mit der großen Nähe zu 
technik und industrie, großen Dienstleistungsunternehmen und einer umfassenden Landschaft an kleinen und 
mittleren Unternehmen ist besteht umfassendes Potenzial für innovative Kooperationsprojekte. aus den Koope-
rationen zwischen Grazer Designerinnen und Unternehmen des Produktionssektors sind bereits erfolgreiche 
Projekte und Produkte entstanden, die zum teil auch national und international gewürdigt wurden. Design-Un-
ternehmen, insbesondere Produktdesigner, und Design in Unternehmen sind daher wichtige signale, die einen 
modernen, kreativen, urbanen Wirtschaftsstandort kennzeichnen. entsprechend gilt es auch eine breite anwen-
dung von Design vor allem auch in kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen.
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AnhAnG  
sOZiO- 
ÖKONOMische  
DateN

bESchäftiGunG UND arbeitsMarKt

Unselbstständig Beschäftigte Graz

Monatliche Entwicklung der Arbeitslosen 2011 – 2013, Graz/Graz-Umgebung
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Monatliche Entwicklung der offenen Lehrstellen, Graz/Graz-UmgebungMonatliche Entwicklung der Schulungen 2011 – 2013, Graz/Graz-Umgebung

Monatliche Entwicklung der Lehrstellensuchenden 2011 – 2013, Graz/Graz-Umgebung
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Entwicklung der Kommunalsteuer in den Stärkefeldern 2009 – 2013
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Die Nächtigungen im Jahresvergleich 2010 – 2013
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Entwicklung der Nächtigungen Graz 2000 – 2013
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Entwicklung der Kommunalabgabe 2007 – 2013, Graz

kommunAlAbGAbEn

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

in mio. € 91,23 94,84 92,50 95,28 101,56 106,20 114,3

veränderung in % 
(nominell) 8,0 % 4,0 % -2,5 % 3,0 % 6,6 % 4,6 % 7,6 %

veränderung in % 
(real) 5,8 % 0,8 % -3,0 % 1,1 % 3,3 % 2,2 % 5,6 %
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Kennzahlen Ausbildung in Graz 2013

AuSbilDunG

AuSbilDunG GrAz

studierende gesamt 61.393

davon Universitäten 52.107

davon fachhochschulen 5.023

davon Pädagogische hochschule (Ph) 3.815

davon Kirchlich Pädagogische hochschule (KPh) 448

abschlüsse 8.139

davon Universitäten 6.138

davon fachhochschulen 1.228

davon Ph/KPh 773

Mittelschülerinnnen 27.241

davon ahs 14.212

davon bhs 9.294

davon NMs 3.735

Matura gesamt 2.382

davon ahs 1.447

davon bhs 935

Lehrlinge 4.301

berufsschülerinnen 5.267

Quelle: KfU, tUG, KUG, MUG, fh JOaNNeUM, fh caMPUs 02, 
Ph, KPh, Landesschulrat stmk.

Kennzahlen Universitäten

univErSitätEn

2013 kfu tuG kuG muG GESAmt
veränd. 

gegenüb. 
vorjahr

neu zugelassene  
Studierende WS 2013/14 4.852 1.894 350 675 7.771 1,5 %

Studierende gesamt WS 
2013/14 33.579 12.565 1.928 4.035 52.107 1,2 %

Abschlüsse gesamt  
Studienjahr 2013 3.326 1.738 282 792 6.138 3,9 %

wissenschaftl. Personal  
per 31.12.2013 2.755 1.470 461 970 5.656 3,4 %

allg. Personal per 31.12.2013 1.287 906 171 750 3.114 3,2 %

Quelle: KfU, tUG, KUG, MUG
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Unternehmensgründungen (ohne selbstständige PersonenbetreuerInnen), 2011 – 2013

GrünDunGEn

 2011 2012 2013** 2011/2012 2012/2013

unternehmensneugründungen* absolut Veränderung in %

Graz-Stadt 1.008 981 1.004 -2,7 % 2,3 %

Steiermark 3.413 3.400 3.665 -0,4 % 7,8 %

Gründungsintensität: neugründungen in % der aktiven kammermitglieder

Graz-Stadt 7,9 8,1 8,2

Steiermark 8,2 8,3 8,8

* ohne selbstständige Personenbetreuerinnen, ** vorläufige Daten

Quelle: WK steiermark

Unternehmensgründungen absolut und Anteile in % (inkl. selbstständige  
PersonenbetreuerInnen), 2013 nach Sparten (Mehrfachzählungen)

unternehmens-
gründungen 

Gewerbe/ 
handwerk industrie handel bank/ 

Vers.
transp./ 
Verkehr

tourism./ 
freizeit-
wirt.

inform./ 
consul-
ting

summe

Graz-Stadt 719 22 210 0 68 78 305 1.402 

51 % 2 % 15 % 0 % 5 % 6 % 22 % 100 %

Steiermark 3.380 69 1.107 0 161 280 723 5.720

59 % 1 % 19 % 0 % 3 % 5 % 13 % 100 %

Quelle: WK steiermark

Bevölkerungsentwicklung in Graz, 2008 – 2014 (jeweils Jahresbeginn)

Bevölkerung (Hauptwohnsitz) nach Herkunftsländern, 2008 – 2013

bEvölkErunG

Quelle: statistik Graz

bevölkerung gesamt nach Wohnsitzart

Jahresbeginn hauptwohnsitz nebenwohnsitz GESAmt veränderung in % 
zum vorjahr

2008 252.852 36.784 289.636 0,7 %

2009 255.354 36.228 291.574 0,7 %

2010 257.898 34.544 292.442 0,3 %

2011 262.566 30.972 293.538 0,4 %

2012 266.965 29.807 296.772 1,1 %

2013 269.365 30.637 300.002 1,1 %

2014 271.998 31.733 303.731 1,2 %

Quelle: statistik Graz

bevölkerungsanteile

 östereicherinnen Eu-bürgerinnen nicht-Eu-bürgerinnen

2008 86% 5% 9 %

2009 85% 5% 10 %

2010 85% 5% 10 %

2011 85% 6% 10 %

2012 82% 8% 10 %

2013 81% 10% 9 %

anhang wirtschaftsbericht 2013 
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