
11/1994 November 

KUNDEN
ORIENTIERUNG 
Customer Focus 
und Servicekonzept 

Restrukturierung 
von Unternehmen 

Personal Digital 
Assi Staufs 

CAS-Systeme im Tes 

Electronic Data 
Interchange 

H8U9 DN H l Q N V H H 3 ft8 Q N V S H3 A 

1-0 l ' i Z V U 0 * r l 



108 O F F I C E M A N A G E M E N T 10/1994 

V O R S C H A U 
Business Review 

Gustomer Focus 
Die Wettbewerbsfähigkeit der U n t e r n e h m e n a m M a r k t 
hängt v o n ihrer Fähigkeit ab, alle Prozesse i m Unterneh
m e n auf den K u n d e n auszur ichten . K u n d e n o r i e n t i e r u n g 
hat eine Neubewertung tradit ionel ler Organisationsstruk
turen u n d Informationssysteme z u r Folge. K u n d e n o r i e n 
t ierung bedeutet Effektivität u n d Eff iz ienz be i der A b w i c k 
l u n g v o n Aufträgen. F lex ib le u n d leistungsfähige Informa-
tions- u n d K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e s i n d die Vorausset
zung . 
Matthias B e l l m a n n schi ldert das K o n z e p t des Gustomer 
Focus als K o n z e p t für die W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n A B B . 
M i c h a e l Duesberg u n d W e r n e r Ka l l eder (Hypo-Bank) be
schre iben Wege u n d Ziele für e inen Markt - u n d K u n d e n 
orientierten Service für F inanzdienst le is tungen. Die Ver
änderungen i m Käufermarkt u n d die A u s w i r k u n g e n auf 
F inanzdienst le is tungen s i n d T h e m a v o n L u t z H u s c h m a n n . 
E i n praktisches Be isp ie l für die Serviceor ient ierung be i 
Dienstleistungen gibt D i r k Weiße (Lufthansa) anhand der 
E i n b i n d u n g v o n Sprach-Dia logsystemen i m telefonischen 
Kundenserv ice . A bgerundet w i r d das T h e m a durch einen 
Bei trag von A l e x a n d e r Stanke ( I A O ) , der den Prozeß der 
künden orientierten P r o d u k t p l a n u n g i n der High-Tech-In
dustrie beschreibt. 

P e r s p e k t i v e n 

Restrukturierung 
von Unternehmen 
Strukturel le E n t w i c k l u n g e n w e r d e n weltweit z u einer Neu
pos i t ionierung der Rol le der A r b e i t führen. Diese These 
vertritt Prof. Dr . A r n o l d Picot , w o b e i er die E n t w i c k l u n g 
i n erster L i n i e bezüglich der Res t ruktur ierung der Unter
n e h m e n , der Bedeutung neuer T e c h n o l o g i e n u n d der 
Rol le der G l o b a l i s i e r u n g u n d der Bevölkerungsentwick
l u n g kennzeichnet . 

Organisation 

GAS-Systeme 
im Anwendertest 
Der Bei trag vermittel t e inen Überblick über die Defizite 
konvent ionel ler Computer -Aided-Sel l ing-Systeme u n d hin
terfragt kr i t i sch das A n g e b o t u n d die Erfolgsdeterminan
ten groupwarebasierter G A S - S y s t e m e . 

Beilagenhinweis 
Der Gesamtauflage dieser Ausgabe liegt ein Prospekt des 
Bundesdeutschen Arbeitskreises für umweltbewußtes Man
agement e.V. (B.A.U.M.), Hamburg, bei. 
Einer Teilauflage liegt ein Prospekt des Computerwoche Ver
lags GmbH, München, bei. 
Wir bitten unsere Leser u m B e a c h t u n g ! 
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Strukturelle Entwicklungen w e r d e n weltweit z u e i n e r Neupositionierung 
der Rolle der Arbeit fähren. I n d i e s e m Beitrag w i r d diese Entwicklung i n 
e r s t e r L i n i e bezüglich der Restrukturierung der Unternehmen, der 
Bedeutung neuer T e c h n o l o g i e n u n d der Rolle der Globalisierung u n d der 
Bevölkerungsentwicklung g e k e n n z e i c h n e t 

Restrukturierung 
von Unternehmen 
und Beschäftigungs-
perspektiven 
Arnold Picot 

R a h m e n v o n Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen ( A B M ) versorgt, 0,564 
M i o . bef inden s ich i m Zwischensta
d i u m der berufl ichen Weiterbi ldung 
u n d Umschulung , 0,525 M i o . wur
den i m R a h m e n v o n Vorruhestands
programmen aufgefangen. 

Offensichdich werden i m m e r weni
ger Arbeitskräfte benötigt für die ins
gesamt steigende Leistungserstellung 
der Volkswirtschaft . Welche Erklä
rungen gibt es hierfür? Blättert m a n 
durch Tagespresse u n d Fachzeit
schriften, so werden vor a l lem drei 
Erklärungen angeboten: Die Lohnpo
lit ik (die Löhne hierzulande seien z u 
hoch, weswegen A r b e i t d u r c h Kapi
tal substituiert beziehungsweise i n 

Prof. Dr. Arnold Picot 
leitet das Institut für 
Organisation an der 
Ludwig-Maximilians-
Universität, München 
und ist Mitglied des 
OM-Herausgebcrbei-

D ie beschäftigungspoliti
sche Ausgangssituation 
trägt paradoxe Züge. Z u m 
einen erfreuen wir uns ei

nes sehr hohen Wohlstands, wie i h n 
weltweit nur wenige Länder aufzu
weisen haben, seit k u r z e m scheint 
s ich e in A u f s c h w u n g anzukündigen; 

z u m anderen erleben w i r seit Jahren 
eine hohe Unterbeschäftigung. In je
dem K o n j u n k t u r z y k l u s seit d e m 
zweiten Wel tkr ieg gingen i n unse
rem L a n d durchschnit t l ich etwa 
8 0 0 0 0 0 Arbeitsplätze verloren. 

Die Sockelarbeitslosigkeit erhöhte 
sich entsprechend. Unser Bruttoso
zialprodukt bewegt s ich heute auf ei
n e m historischen Höchstniveau, zu
gleich haben w i r höchste Zahlen der 
Unterbeschäftigung: Im M a i dieses 
Jahres lag die offene u n d verdeckte 
Arbeitslosigkeit zusammengenom
m e n be i 5 ,525 M i o . Menschen . Da
v o n fallen 3 ,665 M i o . i n die offizielle 
Arbeitslosenstatistik, 0,444 M i o . s ind 
Kurzarbeiter , 0 ,325 M i o . werden i m 
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Niedriglohngebiete verlagert wird) , 
das institutionelle Umfeld (Regelun
gen des Arbeits- u n d Sozialrechts so
wie des Steuerrechts verhinderten 
eine weitergehende offizielle Beschäf
tigung v o n Arbeitskräften) u n d man
gelndes staatliches Engagement (der 
Staat müsse durch eigene Program
me mehr Beschäftigung schaffen). 

Die genannten Punkte bieten mi t un
terschiedlicher G e w i c h t u n g gewiß 
Teilerklärungen, sie s ind aber w o h l 
nicht als fundamentale Einflußgrö
ßen anzusehen, sondern eher peri
pher. So beobachten w i r auch i n 
Ländern m i t anderen Regelungen 
( z u m Beispie l niedrigen Löhnen, an
deren recht l ichen Rahmenbedingun
gen, größerem staatlichen Engage
ment) hohe Arbeitslosigkeit . 

Meine These lautet deshalb, daß tie
ferliegende strukturelle E n t w i c k l u n 
gen weltweit z u einer Neuposit ionie
rung der Rol le der A r b e i t führen. Ich 
möchte i m wesentl ichen auf drei 
mi te inander verknüpfte strukturelle 
E n t w i c k l u n g e n hinweisen, nämlich: 
(1) die Restruktur ierung der Unter
nehmen, (2) die Rolle neuer Tech
nologien (vor al lem Informations-
u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k ) u n d 
(3) die Rol le der Global i s ierung u n d 
der Bevölkerungsentwicklung. Der 
A k z e n t liegt i m folgenden vor al lem 
auf den ersten beiden E n t w i c k l u n 
gen. 

Z u (1): U n t e r d e m zunehmenden re
gionalen u n d globalen Wettbewerbs
druck s ind Unternehmen gezwun
gen, ihre bisher igen Arbe i t s formen 
u n d S t rukturen grundlegend z u 
überdenken, s ich z u restrukturieren. 
Dies gilt n i c h t n u r für Betriebe u n d 
U n t e r n e h m e n i n Ostdeutschland u n d 
Osteuropa, die sich unter d e m E i n 
fluß des Systemwechsels radikal um
strukturieren müssen, sondern auch 
für U n t e r n e h m e n u n d Verwal tungen 
i n west l i chen Industrieländern. Der
artige Restruktur ierungen bedeuten 
i m K e r n , daß z u m Tei l sehr alte, 
z u m Tei l a u c h neuere Erkenntnisse 
über Unternehmensführung u n d U n 
ternehmensorganisat ion n u n unter 
dem größeren Wettbewerbsdruck 
konsequent i n die Praxis umgesetzt 

werden. Dabei geht es nicht u m das 
einfache Wegkürzen v o n Ressourcen 
bei gleichbleibenden Grundstruktu
ren der Unternehmen, wie es vor 
zehn bis fünfzehn Jahren etwa m i t 
Hilfe der sogenannten Gemeinko
stenwertanalyse i n z u m Tei l kurz
sichtiger F o r m versucht wurde. Son
dern es geht u m einen fundamenta
len W a n d e l v o n Strukturen u n d Ver
haltensweisen. Schlagworte, m i t de
nen dieser W a n d e l etikettiert w i r d , 
lauten: „Lean-Management", „Busi-
ness-Reengineering", „Total-Quality-
Management" . 

Worum geht es im Kern? 
Wirtschaft u n d Unternehmen s ind 
v o n Arbeitstei l igkeit geprägt. Jede 
Arbeitstei l igkeit schafft Koordina
tionsbedarf. K o o r d i n a t i o n selbst ist 
aufwendig. M a n schätzt heute, daß 
etwa 50 Prozent des Bruttosozialpro
dukts moderner Volkswirtschaften 
für Information u n d K o m m u n i k a t i o n 
z u m Zwecke der K o o r d i n a t i o n wirt
schaftlicher Aktivitäten innerhalb 
v o n Unternehmen sowie zwischen 
Unternehmen u n d ihren Marktpart
nern eingesetzt werden. A n s a t z p u n k t 
der neuen Unternehmenskonzepte 
ist die radikale S e n k u n g derartiger 
Koordinat ionskosten, also der K o 
sten für die A n b a h n u n g , die Verein
barung, die Durchführung, die K o n 
trolle u n d die A n p a s s u n g v o n ar
beitsteiliger Aufgabenerfüllung inner
halb u n d zwischen Unternehmen. 
Gesucht u n d realisiert werden Unter
nehmenskonzepte, die m i t v ie l weni
ger Koordinat ionskosten auskom
m e n , die also die Kos ten der Arbeits
tei lung drastisch senken. 

W i e k a n n dies gelingen? 

Es s ind i m wesentl ichen zwei Stufen, 
die bei einer Restrukturierung z u 
durchlaufen s ind. 

Optimierung der Leistungstiefe 
D u r c h eine konsequente Identifizie
rung v o n u n d Konzentra t ion auf so
genannte K e r n k o m p e t e n z e n werden 
nur solche Prozesse u n d Aktivitäts
bündel i m Unternehmen behalten, 
die längerfristig eine spezifische stra

tegische Bedeutung für die nachhalti
ge W a h r u n g u n d E n t w i c k l u n g der 
Wettbewerbsposit ion besitzen. Ande
re Teilprozesse (Sach- oder Dienstlei
stungen) werden externen Markt
partnern übertragen, die diese mi t 
höherer Eff izienz erbringen können. 
D a d u r c h verringert s ich die interne 
Komplexität der Unternehmen, es 
k o m m t z u e inem gezielteren Einsatz 
der internen Ressourcen, u n d es 
werden Vortei le der markt l i chen A r 
beitsteilung mit Drit ten konsequent 
genutzt. Managementaufmerksam
keit u n d Kapitaleinsatz richten s ich 
auf die für das jeweilige Unterneh
m e n marktentscheidenden Fähigkei
ten. Erfahrungen u n d Untersuchun
gen zeigen, daß eine methodisch 
richtig durchgeführte Leistungstie
fenoptimierung erhebliche Ressour
ceneinsparungen u n d i n der Regel 
auch Qualitäts- u n d Flexibilitätsver
besserungen ermöglicht. 

Optimierung der internen 
Organisation dureh 
- Redukt ion der Arbei ts te i lung 
(Verminderung v o n Schnittstellen, 
Aufgabenintegration) ; 

- B i l d u n g prozeßorientierter Verant
wortung (am K u n d e n n u t z e n ausge
richtete Prozesse b i lden den Aus
gangspunkt für die Organisationsge
staltung) ; 

- weitgehende Dezentral isierung der 
Verantwortung (B i ldung autonomer 
Teilbereiche u n d G r u p p e n ) ; 

- A b b a u v o n Hierarchien (umfas
sende Eigenverantwortung der ope
rativ Tätigen, Wegfall weiter Berei
che des mitt leren Management u n d 
auch des Top-Management) ; 

- „Empowerment" der Mitarbeiter 
an der Basis (Übertragung umfängli
cher Kompetenzen , breite fachliche 
u n d überfachliche Quali f iz ierung, 
neues Rollenverständnis des Mitar
beiters m i t Vorgesetztem als Berater, 
nicht als Befehlsgeber). 

Diese hier n u r angedeuteten Maß
n a h m e n führen z u e inem fundamen
tal gewandelten B i l d der internen 
Unternehmensverhältnisse. Vielstufi
ge vertikale Hierarchien treten zu
rück zugunsten v o n horizontalen, 
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künden- u n d marktbezogenen, weit
gehend eigenverantwortl ichen 
Teams. Vert ikale u n d horizontale A r 
beitsteilung gehen drastisch zurück. 

Die beiden Schritte der Restrukturie
rung führen - dies zeigen viele Bei
spiele der Praxis - z u dramatischen 
u n d nachhaltigen Rationalisierungs
wirkungen. K o n n t e n w i r be i den 
ostdeutschen Unternehmungen be
reits beobachten, daß n a c h einer Re
strukturierung z u m Tei l n u r n o c h 20 
bis 30 Prozent des Personals benö
tigt wurden, so können w i r be i 
westdeutschen Unternehmen erken
nen, daß eine konsequente Restruk
turierung Personalreduktionen v o n 
bis z u 40 Prozent erlaubt u n d auch 
die Gesamtkosten erheblich senkt. 
Menge, Qualität u n d Flexibilität der 
Leistungserstellung steigern s ich da
be i durchweg, so daß es insgesamt 
zu e inem erheblichen Rationalisie
rungsschub k o m m t : M i t deutl ich ge
ringerem Ressourceneinsatz werden 
bessere Leistungen erstellt. Dies gilt 
für industrielle Fertigung, Verwal
tung u n d Dienstleistung gleicherma
ßen, u n d es gilt für Großunterneh
m e n wie auch für kleine u n d mittle
re Unternehmen. 

Der nachhaltigen u n d umfassenden 
Verr ingerung v o n Personal aller Ebe
nen (vor al lem auch der Führungs
ebenen) stehen höhere Anforderun
gen u n d e in höherer Stellenwert des 
verbleibenden Personals gegenüber. 
A u c h hier wiederum eine Paradoxie : 
Personaleinsatz w i r d reduziert, wei l 
m a n den Menschen als Quelle v o n 
Produktivität u n d Leis tung wieder
entdeckt, umfassend dafür qualifi
ziert u n d organisatorisch s innvol l po
sitioniert. 

Es geht also u m eine tiefgreifende 
Neustrukturierung sehr vieler Unter
n e h m e n m i t nachhalt igen Beschäfti
gungswirkungen u n d einer Neuposi
t ionierung des Faktors Arbei t . In ei
ner Umfrage, die v o n m e i n e m Insti
tut z u s a m m e n m i t der B P U G m b H , 
München, kürzlich durchgeführt 
wurde, zeigte sich, daß s ich über 70 
Prozent der größeren Unternehmen 
dieses Landes gegenwärtig mi t sol
chen Restrukturierungsprogrammen 

befassen.* E i n Großteil dieser V o r h a 
ben ist erst i n der Frühphase. A u c h 
w e n n die K o n j u n k t u r wieder deut
l ich anspringen sollte, so besteht 
w o h l k e i n Zweifel , daß damit n u r ge
ringe oder gar keine Beschäftigungs
erhöhungen einhergehen, sondern 
vielleicht sogar noch aufgrund der 
dann greifenden Restrukturierungs-
maßnahmen weiterer Beschäfti
gungsabbau. Klassische hierarchi
sche Laufbahnen werden unbedeu
tender, Führungskräfte werden weni
ger zahlreich benötigt, bisherige Füh
rungskräfte müssen wieder als Fach
kräfte tätig werden oder ausschei
den, einfache A r b e i t e n fallen i m 
R a h m e n von Restrukturierungsmaß-
n a h m e n u n d Technologieeinsatz 
weg, statt traditioneller Hierarchie
karrieren w i r d die Facharbeit u n d 
Fachlaufbahn i m m e r wichtiger. 

Z u (2): Die skizzierte Restrukturie
rung von Unternehmen w i r d ganz 
wesentl ich unterstützt durch neue 
Technologien. Im Produktions- u n d 
Fertigungsbereich spielen neue Pro
dukt ionstechniken dabei eine große 
Rolle. Sie s ind leistungsfähiger u n d 
flexibler. Sie n e h m e n den bisherigen 
Facharbeitern viele Handgriffe u n d 
F u n k t i o n e n ab. Bereits heute gibt es 
Erkenntnisse, die darauf hinweisen, 
daß die bisher als strategisch wicht ig 
angesehene Rolle der deutschen 
Facharbeiter aufgrund neuer produk
tionstechnischer Konzepte schwin
det. Dies gilt n icht für den klassi
schen Handwerksbereich, i n d e m 
Fachkräfte nach wie vor ihre C h a n 
cen haben. 

N o c h eindrucksvol ler ist die Rolle 
der Informations- u n d K o m m u n i k a t i 
onstechnik b e i m W a n d e l v o n Unter
nehmensstrukturen u n d Beschäfti
gung. Computer technik entlastet v o n 
zahlreichen Routinetätigkeiten i n 
Dienstleistung u n d Verwal tung. Sie 
erleichtert die Wissensspeicherung 
u n d den Wissensabruf sowie die 

Diese Untersuchung wird zusammen mit 
weiteren Praxis- und Theoriebeiträgen zur Re-
strukturierungsproblematik veröffentlicht in: 
Nippa, M. , Picot, A. (Hrsg.): Prozeßorientierte 
Unternehmensgestaltung, Business Reengineer-
ing im deutschsprachigen Raum: Konzepte 
und Praxisbeispiele, Frankfurt (Campus Ver
lag), im Druck. 

K o m m u n i k a t i o n . F u n k t i o n e n des 
mitt leren Management, die bisher 
auf Informat ionssammlung u n d W e i 
tergabe angelegt waren, werden da
durch überflüssig. Informations- u n d 
K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k ermöglicht 
für viele Unternehmensaktivitäten 
eine vie l größere Standortunabhän
gigkeit als bisher. Arbeitsplätze u n d 
Teilbereiche v o n Unternehmen kön
nen s ich an die Standorte begeben, 
die für die Beteiligten a m günstig
sten s ind. So entstehen „virtuelle 
U n t e r n e h m e n " , deren Mitglieder u n d 
Abte i lungen nicht mehr eine räumli
che E inhei t b i lden, sondern geogra-
fisch z u m Tei l weit verteilt agieren, 
auch m o b i l . Telekooperat ion u n d Te-
learbeit s ind Schlagworte, die i n die
sem Z u s a m m e n h a n g reale Bedeu
tung erlangen. M a n rechnet damit , 
daß bis z u m Jahr 2 0 0 0 fast 40 Pro
zent der Angestellten i n den U S A i n 
irgendeiner F o r m i n Telearbeit ein
gebunden s ind (vor al lem in alter
nierende u n d mobi le Telearbeit, 
n icht unbedingt in die reine Tele-
heimarbeit ) . Die T e l e k o m m u n i k a 
t ion eröffnet die flexible Einbezie
hung v o n Fachkräften u n d Produk
tionskapazitäten aus entlegenen Ge
genden. M a n spricht v o n „Offshore-
Telearbeit" u n d meint damit, daß 
Verwaltungs- u n d Dienstleistungen, 
die klassischerweise a m heimischen 
Standort erledigt wurden, n u n i n Ge
genden m i t günstigeren Arbeitsko
sten verlagert werden können (Tele-
programmierung, Telearbeit für Rou
tinedienstleistungen u n d so weiter). 
Produktionsstätten lassen sich auch 
über größere Entfernungen i n die 
Wertschöpfungsaktivitäten flexibel 
integrieren. Diese hier n u r angedeu
teten Trends üben eine Verstärker
w i r k u n g hins icht l i ch der Restruktu
r ierung v o n Unternehmen aus. Sie 
ermöglichen neue F o r m e n der zwi
schenbetrieblichen u n d interregiona
len Kooperat ion , sie führen dazu, 
daß Fachkräfte n icht m e h r notwen
digerweise i m eigenen L a n d beschäf
tigt werden müssen, daß mehr Men
schen als freie Mitarbeiter eingesetzt 
werden. A u f g r u n d ihres Automa
tionspotentials führt der vermehrte 
Einsatz der Informations- u n d K o m 
munikat ionstechnik auch z u einem 



14 O F F I G E M A N A G E M E N T 11/1994 

P E R S P E K T I V E N 

Wegfall gering qualifizierter A r b e i t e n 
i n Dienstleistung u n d Verwaltung. 
Die hohe Leistungsfähigkeit der 
Technik ermöglicht z u d e m neue E i n 
bindungsformen auch höher qualifi
zierter Arbeitskräfte. Vir tuel le Struk
turen werden vermehrt z u beobach
ten sein. 

Z u (3): N i c h t zuletzt die Telekom
m u n i k a t i o n bewirkt, daß die Welt 
z u m „Dorf" wird . Offene Grenzen , 
weltweiter Wettbewerb u n d weltwei
tes Bevölkerungswachstum verschär
fen die Beschäftigungseffekte, die 
durch die beiden zuvor genannten 
Trends ausgelöst werden. Heute ist 
die Welt der Markt , auch der A r 
beitsmarkt, n icht m e h r die Region. 
Schwellen- u n d Entwicklungsländer 
können auf vielen Gebieten ähnli
che, z u m Tei l bessere Leistungen an
bieten als die sogenannten Industrie
nat ionen; sie tun dies meist z u we
sentlich geringeren Kosten . G l o b a l 
sourcing u n d global manufactur ing 
s ind Schlagworte, die deutl ich ma
chen, daß Unternehmen ihre Res
sourcen u n d Produkt ionen i m Welt
maßstab u n d nicht nach nationalen 
Gesichtspunkten planen. W e n n gro
ße deutsche Softwarehäuser Telepro-
grammierung i n Indien betreiben, 
w e n n Maschinenbauer Vorprodukte 
aus Südostasien e inbinden, w e n n 
neue Produktionsstätten i n U S A , 
A s i e n , Zentral- oder Osteuropa an
statt i m Schwarzwald oder Ober
bayern errichtet werden, dann s ind 
dies sichtbare Beispiele für die Glo
bal is ierung v o n unternehmerischen 
Konzepten. 

Vie le Entwicklungs- u n d Schwellen
länder bieten e in z u m Tei l rasch 
steigendes Angebot qualifizierter u n d 
motivierter Arbeitskräfte, die durch
aus m i t weiten Tei len des hiesigen 
Arbeitskräfteangebots konkurr ieren 
können. Die Bevölkerungsexplosion 
vor al lem i n der sogenannten Drit ten 
Welt trägt dazu bei , daß Arbeitskräf
te weltweit nicht knapp s ind. M a n 
mache sich klar, daß gegenwärtig 
mehr Menschen auf dieser Wel t le
ben als je zuvor auf der Welt gelebt 
haben, u n d daß z u m Beispiel das 
W a c h s t u m der Bevölkerung Indiens 
seit d e m zweiten Weltkr ieg ungefähr 

der Größe der Bevölkerung der E u 
ropäischen U n i o n entspricht. 

A u s all dem ergibt s ich: Arbei t wan
dert aus, auch qualifizierte Arbeit , in
dem Tätigkeiten, die bisher hierzulan
de erledigt wurden, leichter i n andere 
Gegenden der Welt verlagert werden 
können. Zugleich k o m m t es z u Wan
derungsbewegungen der Arbeitskräfte 
infolge der Bevölkerungsexplosion. 
Der Zuwanderungsdruck, nicht nur 
innerhalb der Europäischen Union , 
sondern auch vor allem i n die Euro
päische U n i o n aus Ländern der Drit
ten Welt, w i r d mit Sicherheit anhal
ten. Ich bezweifle, ob diese Situation 
ohne qualifizierte Einwanderungsge
setze s innvoll bewältigt werden kann . 
Festzuhalten bleibt, daß langfristig ein 
Druck auf die hiesigen Arbeitsmärkte 
dadurch vorprogrammiert ist. 

Folgerangen 
1. Die Beschäftigungsproblematik 
bleibt auch i m A u f s c h w u n g beste
hen, wei l die Restrukturierungen der 
Unternehmen weitergehen, wei l s ich 
der Technologieeinsatz intensiviert 
u n d wei l weltwirtschaftliche Ver
flechtungen sowie die Bevölkerungs
entwicklung ein großes Angebot an 
günstiger u n d z u m Tei l auch qualifi
zierter Arbeitskraft bereithalten. 

2. Die Schließung der G r e n z e n ist 
i n dieser Si tuat ion k e i n Hei lmit te l , 
wei l w i r m i t unserer volkswirtschaft
l i chen Struktur auf eine offene Welt
wirtschaft angewiesen s ind. 

3 . Die besten C h a n c e n für eine Be
schäftigung haben mittelfristig auf al
len Ebenen des Arbei tsmarkts dieje
nigen, die berufl ich, fachlich u n d so
zial bereit u n d tief qualifiziert s ind ; 
denn die neuen Arbei tsstrukturen 
der Unternehmen verlangen derarti
ge Qualif ikationsprofi le , u n d der an
haltende markt l iche u n d technologi
sche W a n d e l bedarf hoher Anpas
sungsfähigkeiten, die n u r durch sol
che Qualif ikationsprofi le sicherzu
stellen s ind. Es ist gegenwärtig n icht 
sicher, in welchem Ausmaß das A r 
beitskräftepotential unseres Landes 
diesen Anforderungen gerecht zu 
werden imstande ist. Es könnte sein, 

daß s ich die Polaris ierung z w i s c h e n 
denen, die solchen Anforderungen 
gerecht werden können, u n d denen, 
die es - aus welchen Gründen a u c h 
i m m e r - n icht schaffen, größer w i r d , 
m i t allen damit verbundenen mögli
chen Konsequenzen für Gesell
schafts- u n d Sozialpoli t ik . 

4. N u r eine langfristige u n d nachhal
tige Poli t ik , die die Bevölkerungsex
p los ion i n der Drit ten Wel t bremst, 
k a n n diesen T r e n d u n d die damit 
verbundenen Gefahren abschwä
chen. N a c h allem vorl iegenden Wis
sen k a n n eine solche Pol i t ik n u r i n 
einer Pol i t ik des Wohlstands für die
se Länder liegen. D e n n es hat s ich 
gezeigt, daß unabhängig v o n Reli
g ion u n d K l i m a z o n e i m m e r dann 
das Bevölkerungswachstum nachhal
tig gebremst werden konnte, w e n n 
es durch entsprechende wirtschaftli
che E n t w i c k l u n g gelang, den W o h l 
stands- u n d Sicherheitsfaktor Kinder
zahl durch E i n k o m m e n , soziale Si
cherungssysteme u n d Vermögen z u 
ersetzen. Dies ist n u r möglich, w e n n 
diesen Ländern wirtschaftliche Ent
wick lungschancen gegeben werden, 
was Rückwirkungen auf unsere Han
delspolit ik z u m Beispiel haben müß
te. 

5. Schließlich muß eine Volkswirt 
schaft wie die unsere permanent i n 
die Lage versetzt werden, i n Innova
t ionen u n d zukünftige Marktchancen 
z u investieren, u m i m globalen Wett
bewerb die bisherige Posit ion halten 
z u können. H i e r z u bedarf es der För
derung v o n Bi ldung, Forschung, neu
en Technologien u n d Risikobereit
schaft unter vernünftigen Rahmen
bedingungen. D a n n w i r d es möglich 
sein, zumindest das bisherige Be
schäftigungsniveau i m Inland zu hal
ten, möglichst auch noch z u stei
gern. M a n mag sich fragen, ob die 
gegenwärtige Pol i t ik diese Herausfor
derungen w i r k l i c h begreift. • 


