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In den Jahren 1967 und 1968 führte das I n s t i t u t für s o z i a l 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung im A u f t r a g des RKW im W i r t s c h a f t s 
raum Augsburg eine Arbeitsmarkterhebung durch, deren wich
t i g s t e E i n z e l e r g e b n i s s e i n einem d r e i t e i l i g e n Forschungsbe
r i c h t d a r g e s t e l l t s i n d . 

Da der Forschungsbericht naturgemäß e i n e große Zahl von De
t a i l i n f o r m a t i o n e n , Analysen s t a t i s t i s c h e r A r t und Diskussionen 
erhebungstechnisch-methodischer Probleme enthält, d i e nur für 
den Fachmann von Interesse s i n d , s c h i e n es dem Auftraggeber 
wie dem I n s t i t u t angebracht, daneben noch für einen b r e i t e r e n 
L e s e r k r e i s einen gedrängten Überblick über d i e w i c h t i g s t e n Be
funde und d i e aus ihnen zu ziehenden Schlußfolgerungen zu ge
ben. 

Z u g l e i c h erfüllt d i e s e r kurzgefaßte B e r i c h t d i e Funktion e i n e r 
ausführlichen Zusammenfassung und Schlußfolgerung a l l e r T e i l e 
des Forschungsberichts. 

Im I n t e r e s s e der Verständlichkeit auch ohne Rekurs auf den 
Forschungsbericht s e i im folgenden zunächst kurz d i e M a t e r i a l 
grundlage beschrieben; außerdem wurde a l s Anhang 2 das aus
führliche I n h a l t s v e r z e i c h n i s der d r e i Bände des Forschungs
b e r i c h t s beigefügt. 

1. Die Arbeitsmarkterhebung - Methode und Auswertungsschritte 

Im Zeitraum vom 1. J u n i 1967 b i s zum 31. Mai 1968 wurde im 
Wirtschaftsraum Augsburg eine große Stichprobe a l l e r A r b e i t s 
marktbewegungen s t a t i s t i s c h erfaßt. 

Der Wirtschaftsraum Augsburg wurde ausgewählt (1) wegen s e i 
ner Größe, d i e e i n e r s e i t s noch überschaubarkeit und den Auf-
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bau eines funktionsfähigen Meldesystems mit vertretbarem Auf
wand g e s t a t t e t e , jedoch a n d e r e r s e i t s b e r e i t s v e r s p r a c h , für 
s t a t i s t i s c h e Analysen ausreichende F a l l z a h l e n zu l i e f e r n ; und 
(2) wegen s e i n e r W i r t s c h a f t s s t r u k t u r , d i e von a l l e n ähnlich 
großen Regionen am ehesten der der gesamten Bundesstruktur 
e n t s p r i c h t . 

Die w i c h t i g s t e n Merkmale der Erhebung waren: 

A l s Wirtschaftsraum Augsburg wurde verstanden für d i e A r b e i t s 
stätten bzw. Arbeitsplätze das Gemeindegebiet der Stadt Augs
burg sowie von 12 angrenzenden Gemeinden mit starkem Indu-
s t r i e b e s a t z ; diesem "Standortgebiet" e n t s p r i c h t e i n sehr v i e l 
größeres "Arbeitskräfteeinzugsgebiet", das neben dem Stadt
k r e i s Augsburg das gesamte Gebiet des Landkreises Augsburg 
sowie j e w e i l s größere T e i l e der benachbarten Landkreise um
faßt. 

D e f i n i t i o n s k r i t e r i u m für Arbeitsmarktbewegungen war der ar
b e i t s r e c h t l i c h e Tatbestand des Beginns bzw. der Beendigung 
eines Beschäftigungsverhältnisses durch einen v e r s i c h e r u n g s 
p f l i c h t i g e n bzw. s o z i a l v e r s i c h e r t e n A r b e i t n e h m e r 1 ) ; o p e r a t i o n a l 
h a t t e dem d i e An- bzw. Abmeldung des entsprechenden A r b e i t 
nehmers durch seinen A r b e i t g e b e r b e i der S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
zu entsprechen. 

Die Stichprobe war eine Namensstichprobe, unter d i e j e d e r ach
te Arbeitnehmer deutscher Nationalität und im Nationalitäten
d u r c h s c h n i t t j e d e r sechste Arbeitnehmer ausländischer Natio-

1) Die w i c h t i g s t e n h i e r d u r c h ausgeschlossenen Gruppen von 
nichtselbständigen Erwerbstätigen waren Beamte und m i t h e l 
fende Familienangehörige, b e i denen e i n e zu N u l l t e n d i e r e n 
de B e t e i l i g u n g am Arbeitsmarkt angenommen werden dürfte, 
soweit s i e inn e r h a l b i h r e r Gruppe v e r b l i e b e n , und e i n k l e i 
nerer T e i l der l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n . A l l e r d i n g s wurde der 
Wechsel e i n e s mithelfenden Familienangehörigen oder Beamten 
i n e i n normales Lohnarbeitsverhältnis vom neuen A r b e i t s v e r 
hältnis her erfaßt. 
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nalität f i e l e n (wobei b e i den Ausländern durch nationalitäten
s p e z i f i s c h e Gewichtungskoeffizienten e i n e i n h e i t l i c h e r Aus
wahlsatz g e s i c h e r t wurde). 

Die Datenerfassung e r f o l g t e - im wesentlichen das Verfahren 
der neuen Beschäftigtenstatistik vorwegnehmend - entweder 
b e i den Sozialversicherungsträgern oder im F a l l e von B e t r i e 
ben mit eigener Betriebskrankenkasse b e i der P e r s o n a l a b t e i 
lung des B e t r i e b e s . Zur Durchführung der Erhebung wurde e i n 
Meldesystem mit rund 50 M e l d e s t e l l e n aufgebaut, das p r a k t i s c h 
d i e Gesamtheit der Beschäftigungsverhältnisse im Standortbe
r e i c h erfaßte. 

Die erhobenen Daten bestanden im wesentlichen aus: 

o Personaldaten wie A l t e r , Geschlecht, Nationalität und 
Fa m i l i e n s t a n d für a l l e an den erfaßten Arbeitsmarktbewe
gungen b e t e i l i g t e n Arbeitnehmer; 

o Größe, Branche und r e g i o n a l e Lage i n n e r h a l b des Wirtschafts-
raumes j e w e i l s für den neuen bzw. a l t e n B e t r i e b ; 

o Tätigkeit und S t e l l u n g im Beruf für jedes - a l t e bzw. neue 
- Beschäftigungsverhältnis; 

o Dauer der b i s h e r i g e n Beschäftigung, Zeitpunkt i h r e r Be
endigung bzw. des Beginns eines neuen Beschäftigungsver
hältnisses und gegebenenfalls Dauer des Unterbrechungs
zeitraums zwischen a l t e r und neuer Beschäftigung; 

o Grund der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses 
für a l l e Fälle von A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , d i e mit e i n e r Be
endigung eines Beschäftigungsverhältnisses verbunden waren. 

Die gemeldeten Daten waren aufgrund der A u s k u n f t s b e r e i t 
s c h a f t und Informationslage b e i den e i n z e l n e n M e l d e s t e l l e n j e 
nach Datenart u n t e r s c h i e d l i c h zuverlässig. Problematisch 
(d.h. von F a l l zu F a l l u n t e r s c h i e d l i c h aussagekräftig bzw. 
i n e i n e r nennenswerten Zahl n i c h t beschaffbar) waren vor 
allem Informationen über d i e A r t der Tätigkeit ("Beruf") 
und den Grund der Beendigung e i n e r Beschäftigung. Zuver
lässig waren i n a l l e r Regel d i e Personaldaten, Informationen 
über d i e B e t r i e b e , i n d i e bzw. aus denen d i e Arbeitsmarkt-
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B e i der Aufbereitung der insgesamt im Laufe des Erhebungs
ja h r e s eingegangenen 13000 Meldungen waren e i n i g e von zum 
T e i l sehr aufwendigen S c h r i t t e n notwendig: 

(1) Ausscheidung von Meldungen, d i e keine r e a l e n A r b e i t s 
marktbewegungen b e t r a f e n (zum B e i s p i e l Veränderungen 
der v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e n S t e l l u n g , Versetzung zwi
schen Betrieben des g l e i c h e n Unternehmens im W i r t s c h a f t s 
raum Augsburg, immer wiederkehrende G e l e g e n h e i t s a r b e i 
ten des g l e i c h e n Arbeitnehmers beim g l e i c h e n A r b e i t 
geber) , oder aus anderen Gründen n i c h t der Stichprobe 
zugehörten. 

(2) Nacherhebungen zum Zwecke der Ergänzung unvollständiger 
Meldungen (d i e s e r S c h r i t t war mit ganz besonders hohem 
Aufwand verbunden, da s i c h z e i g t e , daß d i e An- und Ab
meldung von n e u e i n g e s t e l l t e n bzw. austretenden Arbeitneh
mern b e i der S o z i a l v e r s i c h e r u n g i n e i n e r überraschend gro
ßen Zahl von Fällen n i c h t k o r r e k t gehandhabt wurde).1) 

(3) K l a s s i f i z i e r u n g der Einzelmeldungen nach Typen von Ar
beitsmarktbewegungen, d.h. insbesondere nach E i n t r i t t e n i n 
d i e bzw. A u s t r i t t e n aus der Augsburger Erwerbsbevölkerung 
und nach A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n n e r h a l b des W i r t s c h a f t s 
raumes Augsburg (wobei besonderen Aufwand d i e im l e t z t e r e n 
F a l l e notwendige Zusammenfassung j e e i n e r Ab- und Anmel
dung zweier Arbeitgeber für den g l e i c h e n Arbeitnehmer v e r 
ursachte) . 

Das so a u f b e r e i t e t e Erhebungsmaterial wurde dann auf Lochkar
ten übertragen und im H i n b l i c k auf d i e w i c h t i g s t e n s o z i o g r a -
phischen Dimensionen und F r a g e s t e l l u n g e n m a s c h i n e l l ausgewer
t e t . Dabei s p i e l t e n vor allem d r e i Auswertungsdimensionen 
eine R o l l e : 

o In z e i t l i c h e r Perspektive wurden d i e erfaßten Arbeitsmarkt
bewegungen v i e r Phasen von j e zwei bzw. v i e r Monate Dauer 
zugeordnet, deren Abgrenzung nach k o n j u n k t u r e l l e n und 
s a i s o n a l e n Gesichtspunkten e r f o l g t e ; 

1) D i e s e r Tatbestand i s t vor al l e m auch für d i e neue Beschäf
t i g t e n s t a t i s t i k von großer Bedeutung und w i r d d i e Schnel
l i g k e i t und Zuverlässigkeit, mit der s i e Informationen l i e 
f e r n kann, n i c h t u n e r h e b l i c h beeinträchtigen. 
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o i n der Perspektive von Arbeitsmarktbewegungen bzw. an ihnen 
b e t e i l i g t e n Arbeitnehmer wurden d i e erhobenen Fälle nach 
Mobilitätsarten g e g l i e d e r t (zum B e i s p i e l " A r b e i t s p l a t z w e c h 
s e l " ; " E i n t r i t t e von Nachwuchskräften"; " r e g i o n a l e Abwan
derung" e t c . ) ; 

o i n der Perspektive der von Arbeitsmarktbewegungen b e t r o f f e 
nen Arbeitsplätze wurde das M a t e r i a l nach A r b e i t s p l a t z 
aggregaten g e g l i e d e r t , i n deren D e f i n i t i o n Merkmale wie 
Branche, Betriebsgröße, r e g i o n a l e Lage, mit dem A r b e i t s 
p l a t z verbundene S t e l l u n g im Beruf und Geschlecht ( i n j e 
w e i l s wechselnder Kombination) eingingen. 

E i n z e l h e i t e n der Gliederung s i n d im folgenden, soweit not
wendig, j e w e i l s i n Zusammenhang mit der Einführung der ent
sprechenden Befunde d a r g e s t e l l t . 

2. Die Befragung von Arbeitnehmern und A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n 

P a r a l l e l mit der s t a t i s t i s c h e n Arbeitsmarkterhebung, deren 
D a r s t e l l u n g sowohl der ausführliche Forschungsbericht wie der 
h i e r m i t v o r g e l e g t e K u r z b e r i c h t i n e r s t e r L i n i e gewidmet s i n d , 
führte das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung im 
Spätherbst 1968 g l e i c h f a l l s im A u f t r a g des RKW umfangreiche 
Befragungen im Wirtschaftsraum Augsburg durch, auf deren E r 
gebnisse im folgenden t e i l w e i s e Bezug genommen wi r d . B e f r a g t 
wurden insbesondere folgende T e i l p o p u l a t i o n e n : 

(1) Knapp 1300 Arbeitnehmer aus e i n e r Repräsentativstichprobe 
der Erwerbsbevölkerung des Wirtschaftsraumes Augsburg, 
d i e zum Befragungszeitpunkt s e i t mindestens fünf Jahren 
i n ihrem j e t z i g e n B e t r i e b beschäftigt waren; 

(2) etwa 400 Arbeitnehmer aus der g l e i c h e n Repräsentativ
s t i c h p r o b e , d i e zum Zeitpunkt der Befragung weniger a l s 
fünf Jahre an ihrem d e r z e i t i g e n A r b e i t s p l a t z beschäftigt 
waren und i n der Mehrzahl i n den vorausgegangenen Jahren 
mindestens einmal den B e t r i e b gewechselt hatten (der Rest 
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der Gruppe wird d a r g e s t e l l t von N e u e i n t r i t t e n i n s Erwerbs
leben bzw. Zuwanderung i n den Wirtschaftsraum Augsburg); 

(3) knapp 500 Arbeitnehmer, d i e im Zeitraum der s t a t i s t i s c h e n 
Erhebung den B e t r i e b gewechselt hatten (die entsprechen
de Stichprobe wurde nach bestimmten S c h i c h t u n g s k r i t e r i e n 
aus dem M a t e r i a l der s t a t i s t i s c h e n Erhebung gezogen). 

E i n zusammenfassender U b e r b l i c k über d i e Befragungsergebnisse 
wurde b e r e i t s vor längerer Z e i t i n Form ei n e s RKW-Berichtes 
v o r g e l e g t . ^ 

3. F r a g e s t e l l u n g , Argumentation und Gliederung des zusammen
fassenden B e r i c h t s 

Während der ausführliche Forschungsbericht primär der A b s i c h t 
e n t s p r i n g t , d i e Erhebungsbefunde systematisch und umfassend 
zu dokumentieren, und deshalb i n s e i n e r Gliederung vorwiegend 
d e s k r i p t i v e n K r i t e r i e n genügt, f o l g t der K u r z b e r i c h t e i n e r 
durchgängigen Argumentation. Diese knüpft an eine i n der Ar
beitsmarktforschung und der a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
weit v e r b r e i t e t e n These an, dergemäß d i e primäre Funktion 
des Arbeitsmarktes d a r i n b e s teht, den Wandel von Arbeitskräf
tebedarf und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r ("Strukturwandel") mit einem 
Minimum an i n d i v i d u e l l e n wie v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Kosten zu 
bewältigen; demzufolge müßte auch d i e Erklärung von A r b e i t s 
marktbewegungen primär im Strukturwandel und den von ihm aus
gehenden Mobilitätsimpulsen gesucht werden. 

Dementsprechend beginnt K a p i t e l I damit, anhand der Befunde 
der Arbeitsmarktbewegungen, ergänzt durch d i e Auswertung amt
l i c h e r S t a t i s t i k e n über den Wirtschaftsraum Augsburg (die s i c h 
a l l e r d i n g s i n d i e s e r H i n s i c h t a l s w e i t h i n unzureichend e r -

1) F r i e d r i c h Weltz, Bestimmungsgrößen von V e r h a l t e n auf dem 
Arbeitsmarkt - Zusammenfassung der Ergebnisse e i n e r Unter-
suchung des ISF, München, RKW (Hrsg.) F r a n k f u r t 1971. 
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wiesen) den Strukturwandel, der s i c h im Laufe eines J a h r e s 
i n Augsburg v o l l z o g e n hat, nach Richtung und Umfang da r z u 
s t e l l e n . Bezieht man h i e r a u f dann d i e erfaßten Ar b e i t s m a r k t 
vorgänge - Stärke und Richtung der e i n z e l n e n Mobilitätsströme, 
wie auch d i e Umsätze der e i n z e l n e n Arbeitsmarktaggregate - so 
wird sehr d e u t l i c h s i c h t b a r , daß zwischen den Tendenzen des 
Strukturwandels und den beobachteten Vorgängen am A r b e i t s m a r k t 
i n erheblichem Umfang Inkongruenzen, j a Widersprüche bestehen, 
d i e s e Vorgänge aber nur i n geringem Umfang strukturwandels
wirksam s i n d . 

Wenn sonst d i e vom Strukturwandel ausgehenden Impulse o f f e n 
s i c h t l i c h keine zureichende Erklärung für Arbeitsmarktbewe
gungen l i e f e r n , i s t es notwendig zu fragen, welche anderen 
Mechanismen und Interessen das V e r h a l t e n der A n b i e t e r und 
Nachfrager am Arbeitsmarkt b e e i n f l u s s e n . 

D i e s e r Frage i s t K a p i t e l II gewidmet. 

Ganz überwiegend, so z e i g t s i c h h i e r , s i n d d i e Entscheidungen, 
d i e Arbeitnehmer und Arbeitgeber im H i n b l i c k auf den A r b e i t s 
markt t r e f f e n ( j a s e l b s t d i e Such-, Informations- und Perzep-
t i o n s p r o z e s s e , d i e d i e s e n Entscheidungen zugrunde l i e g e n ) an 
l a n g f r i s t i g e r S t a b i l i s i e r u n g des Arbeitsverhältnisses o r i e n 
t i e r t . Nur b e i e i n e r k l e i n e n M i nderheit von Arbeitnehmern, 
d i e s i c h durch ausgesprochene Marginalität i h r e r B e r u f s - und 
auch L e b e n s s i t u a t i o n kennzeichnen, besteht eine größere Mobi
litätsbereitschaft. Dem k o r r e s p o n d i e r t , daß d i e B e t r i e b e einen 
von F a l l zu F a l l wechselnden A n t e i l i h r e r Arbeitsplätze für 
Arbeitskräfte b e r e i t z u h a l t e n scheinen, b e i denen im Augenblick 
der E i n s t e l l u n g eine geringe I n t e g r a t i o n s - und S t a b i l i s i e r u n g s -
b e r e i t s c h a f t vermutet w i r d . 

Diese V e r h a l t e n s s t r u k t u r i s t e i n Reflex o b j e k t i v e r V e r h a l 
tensbedingungen. Auf d i e s e Bedingungen wird i n K a p i t e l I I I 
eingegangen, das d i e Ergebnisse der vorhergehenden K a p i t e l 
i n einen g e n e r e l l e r e n E x p l i k a t i o n s - und I n t e r p r e t a t i o n s z u -
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sammenhang s t e l l t , der z u g l e i c h Ansätze wie Elemente eines 
komplexeren Arbeitsmarktmodells bezeichnet. 

Es konnte f r e i l i c h n i c h t Aufgabe der h i e r m i t v o r g e l e g t e n 
überwiegend so z i o g r a p h i s c h o r i e n t i e r t e n Untersuchung s e i n , 
e i n s o l c h e s Modell e x p l i z i t zu e n t f a l t e n und i n seinen wich
t i g s t e n T e i l e n am verfügbaren empirischen M a t e r i a l zu t e s t e n . 
Immerhin s e i e n i n diesem K a p i t e l , das damit d i e Funktion 
e i n e r vorläufigen g e n e r e l l e n Schlußfolgerung der gesamten 
Untersuchung erhält, e i n i g e Hypothesen zu f o r m u l i e r e n , d i e 
anhand der empirischen Befunde p l a u s i b e l e r s c h e i n e n , und an 
denen we i t e r e A r b e i t e n - wie auch a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e 
Überlegungen - anzusetzen hätten. 1 ) 

1) Im Jahre 1973 wird im I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung i n zwei Richtungen an den h i e r genannten An
sätzen w e i t e r g e a r b e i t e t werden: Einmal - im A u f t r a g der 
Kommission für w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Wandel - an 
e i n e r Gegenüberstellung a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Z i e l s e t 
zungen mit den tatsächlichen Funktionsbedingungen von 
Arbeitsmärkten; zum anderen - im Rahmen des Sonderfor
schungsbereiches 101 der Universität München - an Vo r a r 
b e i t e n zu einem t h e o r e t i s c h e n Arbeitsmarktmodell. 
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I . Strukturwandel und Arbeitsmarkt 

1. Umfang und Richtung des Strukturwandels im Wirtschaftsraum 
Augsburg 

Unter Strukturwandel im eben d a r g e s t e l l t e n Sinne s e i e n im f o l 
genden d i e i n n e r h a l b des Erhebungszeitraums 1967/68 im W i r t 
schaftsraum Augsburg erfaßten Bestandsveränderungen von etwa 
130 Beschäftigten- bzw. A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e n verstanden. Die 
Aggregate s i n d durch Kombination e i n e r groben W i r t s c h a f t s b e 
r e i c h s g l i e d e r u n g mit b e t r i e b l i c h e n Merkmalen (insbesondere 
Größe, Rechtsform, r e g i o n a l e Lage) und a r b e i t s p l a t z - bzw. 
arb e i t n e h m e r s p e z i f i s c h e n Merkmalen ( S t e l l u n g im Beruf und Ge
s c h l e c h t des Arbeitnehmers) d e f i n i e r t . 1 ) B e i der B i l d u n g der 
Aggregate war auf einen optimalen Kompromiß zwischen möglichst 
d i f f e r e n z i e r t e r Gliederung des Beschäftigten- bzw. A r b e i t s 
p l a t z b e s t a n d s e i n e r s e i t s und Beschränkung der Zahl der Ag
gregate im I n t e r e s s e ausreichend großer F a l l z a h l e n j e Aggregat 
a n d e r e r s e i t s zu achten. 

Aus der B i l a n z i e r u n g der erfaßten Zugänge und Abgänge 
aus den g e b i l d e t e n A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e n errechnen s i c h po
s i t i v e oder negative Bestandsveränderungssalden, deren Gesamt
h e i t e i n s i c h e r l i c h noch grobes, aber dennoch r e c h t aufschluß
r e i c h e s B i l d des Wandels der A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r l i e f e r t . 

Gemäß diesem Verfahren wurde für den gesamten Wirtschaftsraum 
Augsburg e i n Strukturwandel i n folgendem Umfang e r m i t t e l t : 

1) Zur systematischen D a r s t e l l u n g d i e s e r Aggregate (und der i n 
s i e bzw. aus ihnen führenden Arbeitsmarktbewegungen) siehe 
Anhang 1. 
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In den Aggregaten mit schrumpfendem Bestand wurden 2800 Ar
beitsplätze r e g i s t r i e r t , d i e zu Beginn der Periode bestanden 
und zum Ende der Periode n i c h t mehr b e s e t z t waren. 

In den Aggregaten m i t wachsendem Bestand wurden 4900 A r b e i t s 
plätze r e g i s t r i e r t , d i e am Ende der Periode b e s e t z t waren, 
aber e r s t i n der Periode neu geschaffen worden waren. 

B e z i e h t man d i e s e Zahlen auf einen geschätzten Gesamtbestand 
an Arbeitsplätzen für abhängig Beschäftigte von 170000 b i s 
180000, so e r g i b t s i c h , daß 7700 bzw. knapp 4,5 % a l l e r Ar
beitsplätze im Laufe e i n e s Jahres vom Strukturwandel u n m i t t e l 
bar erfaßt wurden. 

D i e s e r Wert l i e g t d e u t l i c h über den S t r u k t u r w a n d e l s i n d i k a t o 
r e n , d i e b i s h e r anhand von Berechnungen des " F r e i s e t z u n g s 
e f f e k t e s " e r m i t t e l t wurden, wenn man d i e w e s e n t l i c h v e r s c h i e 
dene D e f i n i t i o n von Strukturwandel im einen und im anderen 
F a l l e berücksichtigt: Der e r m i t t e l t e Wert von knapp 4,5 % pro 
J a h r deckt j a nur den Strukturwandel ab, der s i c h (1) tatsäch
l i c h e r e i g n e t hat und (2) n i c h t i n n e r b e t r i e b l i c h abgefangen, 
sondern über den Arbeitsmarkt r e a l i s i e r t wurde. 

Der Unterschied zu den Ergebnissen von Freisetzungsberechnun
gen wird verständlich, wenn man v e r s u c h t , den Einfluß e i n z e l 
ner Faktoren auf den gesamten Strukturwandel zu e r m i t t e l n . 
Dabei e r g i b t s i c h , daß j e nach den Berechnungsansätzen und 
Schätzannahmen nur 20 % b i s 30 % des e r m i t t e l t e n Strukturwan
d e l s auf Makrofaktoren zurückzuführen s i n d , wie s i e b e i den 
üblichen Berechnungen von F r e i s e t z u n g s e f f e k t e n erfaßt werden, 
wie insbesondere d i e r e g i o n a l e Umschichtung von A r b e i t s p l a t z -
und Arbeitskräftebeständen und d i e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Ent
wicklung des Arbeitskräftebedarfs, d i e aus Veränderungen der 
Absatzlage und der Arbeitsproduktivität r e s u l t i e r t . Der über
wiegende T e i l des Strukturwandels wird a l s o durch Mikrofak-
toren v e r u r s a c h t , d i e entweder den gesamten Arbeitskräftebe
darf e i n z e l n e r Betriebe oder Betriebsgruppen i n n e r h a l b g l e i 
cher Regionen und Branchen oder den s p e z i e l l e n b e t r i e b l i c h e n 
Bedarf an e i n z e l n e n Arbeitskräftekategorien ( a l s Ausdruck 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r Veränderungen der A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r ) 
b e e i n f l u s s e n . Zu E i n z e l h e i t e n des Berechnungsverfahrens und 
der s i c h h i e r b e i ergebenden A n t e i l e von Einflußgrößen des 
Strukturwandels siehe Forschungsbericht Band I I I , insbesondere 
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Um Schwerpunkte, Umfang und Tendenzen des Strukturwandels im 
ei n z e l n e n d a r z u s t e l l e n , wäre es an s i c h wünschenswert gewesen, 
analog der obenstehenden Berechnung des Strukturwandels für 
den Wirtschaftsraum Augsburg d i e für d i e e i n z e l n e n A r b e i t s 
p l a tzaggregate i n absoluten Zahlen e r m i t t e l t e n Bestandsverän
derungen auf den Bestand an Arbeitsplätzen bzw. Arbeitskräften 
zu Beginn und zum Ende der Periode bzw. das M i t t e l b e i d e r Wer
te oder j e d e n f a l l s auf einen Stichtagsbestand i n der Erhe
bungsperiode zu beziehen. Bedauerlicherweise war d i e s n i c h t 
möglich, da für den Wirtschaftsraum Augsburg n i c h t einmal 
einigermaßen a k t u e l l e und zuverlässige Beschäftigungszahlen 
nach Wirtschaftszweigen, geschweige denn nach T e i l a g g r e g a t e n 
von Wirtschaftszweigen, aus der amtlichen S t a t i s t i k entnom
men oder im Zuge der Untersuchung neu erhoben werden konn-
t e n . 1 ) 

Um im V e r g l e i c h zwischen e i n z e l n e n T e i l e n der Augsburger Wirt
s c h a f t Unterschiede i n Umfang und Richtung des Strukturwan
d e l s e r m i t t e l n zu können, v e r b l i e b a l s o nur der Ausweg, j e 
w e i l s nach einem oder mehreren Merkmalen g l e i c h e A r b e i t s 
p l a tzaggregate zu e i n e r Aggregatgruppe zusammenzufassen, für 
d i e dann d i e Summe der negativen und d i e Summe der p o s i t i v e n 
Bestandsentwicklungssalden einander gegenübergestellt werden 

1) Ohne auf E i n z e l h e i t e n eingehen zu wollen, s e i nur daran e r 
i n n e r t , daß s i c h der Wirtschaftsraum Augsburg aus e i n z e l 
nen Gemeindegebieten zusammensetzt und daß es d i e Geheim
h a l t u n g s v o r s c h r i f t e n der amtlichen S t a t i s t i k n i c h t einmal 
möglich machten, d i e Zahlen der Arbeitsstättenzählung 1961 
i n der benötigten Merkmalskombination gemeindeweise auszu
werten. Unabhängig davon s t e h t d i e Frage, inwieweit ange
s i c h t s des e r m i t t e l t e n , r e c h t t i e f g r e i f e n d e n Strukturwan
d e l s d i e Zahlen von 1961 überhaupt noch zuverlässige An
haltspunkte für d i e Bestände der e i n z e l n e n A r b e i t s p l a t z 
aggregate i n den Jahren 1967/68 hätten l i e f e r n können. 
Dies wird a l l e r d i n g s b e i v e r g l e i c h b a r e n zukünftigen Berech
nungen anhand der neuen Beschäftigtenstatistik w e s e n t l i c h 
anders s e i n . 
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konnte; a l s s i n n v o l l s t e r s t a t i s t i s c h e r Ausdruck b i e t e t s i c h 
h i e r b e i an, j e Aggregatgruppe d i e Z a h l der neu geschaffenen 
Arbeitsplätze zu berechnen, d i e auf einen e n t f a l l e n e n A r b e i t s 
p l a t z t r i f f t . 

G r e i f t man auf d i e b e r e i t s oben genannten Werte zurück, so 
l a u t e t der entsprechende I n d i k a t o r für den gesamten W i r t 
schaftsraum Augsburg: 4900 (neu geschaffene Arbeitsplätze): 
2800 ( e n t f a l l e n e Arbeitsplätze) = 1,7. 

B e i diesem Verfahren k r i s t a l l i s i e r e n s i c h d i e folgenden 
Schwerpunkte p o s i t i v e n und negativen Strukturwandels heraus: 
Rangordnung von Arbeitsplatzaggregatskombinationen mit beson
ders p o s i t i v e m und negativem Strukturwandel 

a) Besonders p o s i t i v e r Strukturwandel 

Arbeitsplätze 
Branche B e t r i e b s - Arbeitnehmer- . 

merkmale merkmale fal- schaf-
fene lene fene j e 

e n t f . 
Bank-u.Ver
sicherungs-
gewerbe u. 
p r i v . D i e n s t 
l e i s t u n g e n 
T e x t i l i n d u 
s t r i e und 
"sonst.Indu
s t r i e " (v. a. 
Druck u.Pa-
p i e r ,Nahrungs-
m i t t e l , H o l z -
v e r a r b e i t g . 
u . ä . ) 
Bauwirtsch. 
u.Handwerk 
Gesamte Indu- B e t r i e b e b i s 
s t r i e außer 500 Beschäf-
T e x t i l und t i g t e 
Bekleidung 

a l l e B e t r i e b e a l l e A r b e i t - 7 58 8 
nehmer 

Betr i e b e aus- a l l e A r b e i t - 1240 40 
serhalb der nehmer 
t r a d . i n n e r -
städt.Stand
o r t g e b i e t e 
" a l l e p r i v . A n g e s t e l l t e 1900 120 
B e t r i e b e 

a l l e B e t r i e b e F a c h a r b e i t e r 308 42 

a l l e A r b e i t 
nehmer 

724 107 

95 

31 

16 
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b) Besonders n e g a t i v e r Strukturwandel 

Bauwirtsch. 
u.Handwerk 
I n d u s t r i e 
außer M e t a l l 
v e r a r b e i t u n g 
Tertiärer 
S e k t o r ( i n s b . 
Handel,Gast
stätten u. 
p r i v . D i e n s t 
leistungen) 
Bauwirt
s c h a f t 

M e t a l l - , E l e k -
t r o - u . T e x t i l 
i n d u s t r i e 
öffentl.Sek
t o r (Gebiets-
körperschaf-
ten Bundes
bahn, Bundes
post) 
Handel-u. 
Gaststätten 

a l l e B e t r i e b e männl.Nicht-
f a c h a r b e i t e r 
a l l e A r b e i t 
nehmer 

t r a d . i n n e r -
städt.Stand

o r t e 
p r i v . B e t r i e b e weibl.Lohn

empfänger 

a l l e B e t r i e b e männl.Lohn
empfänger 

0 388 

48 812 

40 396 

Be t r i e b e b i s a l l e A r b e i t - 40 
100 Beschäf- nehmer 
t i g t e 
a l l e B e t r i e b e w e i b l . N i c h t - 412 

f a c h a r b e i t e r 

298 

200 

648 

414 

Be t r i e b e im a l l e A r b e i t - 264 342 
Stadtzentrum nehmer 

0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.6 

0.7 

0.8 
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Diese Befunde, d i e s i c h aus e i n e r j e w e i l s v a r i i e r e n d e n Kombi
n a t i o n e i n z e l n e r A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e zu Aggregatsgruppen 
ablesen l a s s e n , verweisen auf g e n e r e l l e Tendenzen des Struk
turwandels, d i e s i c h nur zum T e i l mit der heute al l g e m e i n 
gängigen V o r s t e l l u n g i n E i n k l a n g bringen l a s s e n . 

(1) Die starke .Zunahme b e i Angestelltentätigkeiten e n t s p r i c h t 
den gängigen V o r s t e l l u n g e n und zwar vor allem im p r i v a t e n 
tertiären Sektor; h i e r zu beobachtende R a t i o n a l i s i e r u n g s 
tendenzen t r a f e n nahezu ausschließlich Arbeitertätig
k e i t e n ; 

(2) Das Wachstum der Großbetriebe auf Kosten von K l e i n - und 
M i t t e l b e t r i e b e n g i l t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t g e n e r e l l , son
dern nur b e i r e l a t i v archaischen Produktionsweisen. 

So f a l l e n zum B e i s p i e l i n den K l e i n b e t r i e b e n der Bauindu
s t r i e auf einen e n t f a l l e n e n A r b e i t s p l a t z 0.2 neugeschaf
fene Arbeitsplätze, während das Verhältnis für B e t r i e b e 
mit mehr a l s 100 Beschäftigten 2.3 beträgt. 

Hingegen i s t i n der I n d u s t r i e (ohne T e x t i l und Bekleidung) 
d i e umgekehrte Tendenz zu beobachten; h i e r f a l l e n b e i 
K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n 7.2 neugeschaffene A r b e i t s 
plätze auf einen e n t f a l l e n e n A r b e i t s p l a t z , während der 
Wert für I n d u s t r i e b e t r i e b e mit mehr a l s 500 Beschäftigten 
2.2 beträgt. 

(3) Die Zunahme des öffentlichen Sektors (zu dem neben den Ge
bietskörperschaften und sonstigen öffentlichen E i n r i c h 
tungen auch Bundesbahn und Bundespost gerechnet werden) 
i s t w e s e n t l i c h weniger e i n d e u t i g a l s gemeinhin angenommen 
wird , vor allem w e i l h i e r i n nennenswertem Umfang b e r e i t s 
Rationalisierungsmaßnahmen mit erheblichem Einsparungs
e f f e k t durchschlagen. 

So beträgt das Verhältnis zwischen neugeschaffenen und 
e n t f a l l e n e n Arbeitsplätzen im gesamten öffentlichen Sek
t o r 1,4 gegenüber 1,8 i n a l l e n r e s t l i c h e n T e i l e n der 
Augsburger W i r t s c h a f t . 
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(4) Die insgesamt d e u t l i c h e Expansion des p r i v a t e n tertiären 
Sektors (vor allem Handel, Banken und Versicherungen, Gast
stätten und p r i v a t e Dienstleistungen) schließt n i c h t aus, 
daß h i e r i n nennenswertem Umfang, vor al l e m aufgrund s i c h 
v e r s c h l e c h t e r n d e r Standortbedingungen ( w a h r s c h e i n l i c h 
kombiniert mit Rationalisierungsmaßnahmen) b e i Handels
und Gaststättenbetrieben im Stadtzentrum auch n e g a t i v e r 
Strukturwandel a u f t r i t t . 

Das Verhältnis von neugeschaffenen zu e n t f a l l e n e n A r b e i t s 
plätzen für d i e s e Branche insgesamt i s t 1.4, für B e t r i e b e 
i n z e n t r a l e r Lage 0.8 und für B e t r i e b e i n p e r i p h e r e r Lage 
3.1. 

(5) Umgekehrt schließen negative s e k t o r a l e Strukturwandels
tendenzen n i c h t aus, daß e i n z e l n e B e t r i e b e oder B e t r i e b s 
gruppen aufgrund günstiger b e t r i e b l i c h e r K o n s t e l l a t i o n e n 
(im F a l l e Augsburg i n d i z i e r b a r durch d i e r e g i o n a l e Lage 
am Rande des geschlossenen Siedlungsgebietes) s t a r k und 
n a c h h a l t i g expandieren. 

So z e i g t d i e Augsburger T e x t i l i n d u s t r i e einen r e l a t i v 
s t a rken Beschäftigungsschwund, während i n zwei neuen Be
t r i e b e n d i e s e r Branche an der P e r i p h e r i e des W i r t s c h a f t s 
raums e i n s t a r k e r Zuwachs an Arbeitsplätzen e r f o l g t e . 

(6) Entgegen e i n e r weit v e r b r e i t e t e n These vom Rückgang der 
Facharbeitertätigkeiten s i n d i n den Wirtschaftszweigen 
mit hohen A n t e i l e n von F a c h a r b e i t e r n n i c h t d i e s e , sondern 
d i e N i c h t f a c h a r b e i t e r d i e primären Opfer des S t r u k t u r 
wandels: 

In d i e s e n I n d u s t r i e n t r e f f e n auf einen e n t f a l l e n e n Ar
b e i t s p l a t z b e i Fac h a r b e i t e r n f a s t 4, b e i N i c h t f a c h a r b e i -
t e r n (Männer und Frauen) hingegen nur gut 0.6 neuge
schaffene Arbeitsplätze. 

(7) Auch i n den r e s t l i c h e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (wo b e i den 
A r b e i t e r n n i c h t zwischen F a c h a r b e i t e r n und N i c h t f a c h a r -
b e i t e r n unterschieden wurde) k o n z e n t r i e r t s i c h d e r nega-
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t i v e Strukturwandel auf Lohnempfänger, d i e h i e r im Regel
f a l l e keine s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n haben und zwar vor 
allem auf Frauenarbeitsplätze; 

Auf einen e n t f a l l e n e n A r b e i t s p l a t z t r e f f e n h i e r b e i Ar
b e i t e r n 1,5, b e i A r b e i t e r i n n e n hingegen nur 0,8 neuge
schaffene Arbeitsplätze. 

S i c h e r l i c h kann n i c h t ausgeschlossen werden, daß e i n z e l n e der 
h i e r hervorgehobenen Tendenzen - a l s solche oder i n i h r e r 
d e r z e i t i g e n Ausprägung - keinen l a n g f r i s t i g e n Entwicklungen 
entsprechen, sondern durch d i e besondere k o n j u n k t u r e l l e Kon
s t e l l a t i o n im Erhebungszeitraum (der von J u n i 1967 b i s Mai 
1968 r e i c h t und dem Auslaufen der Rezession sowie dem Beginn 
ei n e s neuen Konjunkturaufschwungs entsprach) v e r u r s a c h t wur
den. So i s t es durchaus möglich, daß eine größere Z a h l von 
B e t r i e b e n im H i n b l i c k auf d i e erwartete Expansion i h r e n Be
stand an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften ( F a c h a r b e i t e r und Ange 
s t e l l t e ) a u f s t o c k t e , während g l e i c h z e i t i g der Bestand an un
q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften entsprechend der a k t u e l l e n Ab
s a t z l a g e r e d u z i e r t oder n i e d r i g g e halten wurde. Dennoch i s t , 
da s i c h d i e h i e r e r m i t t e l t e n Strukturwandelstendenzen j a auf 
dem Hintergrund e i n e r längerfristig expansiven Beschäftigungs 
entwicklung im ganzen Wirtschaftsraum v o l l z o g e n , n i c h t mit 
gravierenden k o n j u n k t u r e l l e n Verzerrungen der e r m i t t e l t e n Be
funde zu rechnen. 

In jedem F a l l e b l e i b t bestehen, daß der Strukturwandel komple 
xeren Gesetzen gehorcht und wohl auch t i e f e r g r e i f e n d e Wirkun
gen hat, a l s b i s h e r anhand g l o b a l e r Berechnungen oder e i n z e l 
b e t r i e b l i c h e r F a l l s t u d i e n angenommen werden konnte. 
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Aus e i n e r Hochrechnung der Ergebnisse der Arbeitsmarkterhebung 
r e s u l t i e r t , daß i n dem e i n v o l l e s Jahr umfassenden Erhebungs
zeitraum gut 36000 Beschäftigungsverhältnisse beendet und 
knapp 39000 Beschäftigungsverhältnisse neu eingegangen wurden. 
Dies s i n d b e i einem Durchschnittsbestand an abhängig Beschäf
t i g t e n von etwa 170 000 b i s 180 000 im Wirtschaftsraum j e w e i l s 
knapp bzw. gut 20 Prozent a l l e r Beschäftigungsverhältnisse. 

a) Mobilitätsarten 
Die etwa 75000 Arbeitsmarktbewegungen l a s s e n s i c h grob 
v i e r Kategorien zuordnen: 

(1) Im i n t r a r e g i o n a l e n z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z 
wechsel wurden etwa 19 400 Arbeitsverhältnisse gelöst 
und rund 20 200 Arbeitsverhältnisse neu eingegangen 
(wobei d i e D i f f e r e n z zum größeren T e i l aus der Ver
minderung der Ar b e i t s l o s e n q u o t e von Beginn b i s Ende 
des Erhebungszeitraums zum r e s t l i c h e n T e i l aus E r -
hebungsunschärfen - so Probleme der Abgrenzung der E r 
hebungsperiode - r e s u l t i e r t ) . 

(2) Im Zuge der von i n d i v i d u e l l e n Lebensprozessen gesteuer
ten i n t r a r e g i o n a l e n demographischen Mobilität (wie: 
N e u e i n t r i t t e von Nachwuchskräften i n s Erwerbsleben, 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben wegen Invalidität 
oder A l t e r oder - b e i Hausfrauen - familiären Gründen; 
Einberufung zum Wehrdienst und Rückkehr aus dem Wehr
d i e n s t ; Wiederaufnahme von Erwerbstätigkeit durch Haus
frauen) wurden etwa 4900 Arbeitsverhältnisse gelöst 
und 5700 Arbeitsverhältnisse neu eingegangen (wobei 
auch h i e r d i e D i f f e r e n z p a r t i e l l aus Erhebungsunge-
n a u i g k e i t e n , d i e b e i A u s t r i t t e n etwas größer s i n d a l s 
b e i E i n t r i t t e n , r e s u l t i e r t , aber zu einem e r h e b l i c h e n , 
w a h r s c h e i n l i c h überwiegenden T e i l k o n j u n k t u r e l l - zum 
B e i s p i e l durch im Winter 1966/67 e r f o l g t e s v o r z e i t i g e s 
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Ausscheiden aus dem Erwerbsleben oder Auflösung der i n 
der Rezession g e b i l d e t e n s t i l l e n Arbeitskräftereserven 
b e i Hausfrauen - bestimmt zu s e i n s c h e i n t ) . 

(3) I n t e r r e g i o n a l e Mobilität deutscher Arbeitnehmer war 
w e s e n t l i c h an der Aufstockung des Beschäftigungsbestan
des b e t e i l i g t . Rund 4900 deutsche Arbeitskräfte t r a t e n 
aus einem b i s h e r im Wirtschaftsraum Augsburg bestehen
den Beschäftigungsverhältnis aus, um - mit oder ohne 
Umzug, i n l e t z t e r e m F a l l e a l s o durch Umorientierung 
der Pendelwanderungsrichtung - einen A r b e i t s p l a t z 
außerhalb des Wirtschaftsraumes anzunehmen; 6500 Ar
beitskräfte, d i e n i c h t u n m i t t e l b a r vorher im W i r t 
schaftsraum Augsburg, erwerbstätig waren ( d i e a l s o 
b i s h e r außerhalb des Wirtschaftsraumes beschäftigt 
oder d o r t a r b e i t s l o s waren) t r a t e n - wiederum mit oder 
ohne Verlegung des Wohnsitzes - neu i n e i n Beschäfti
gungsverhältnis im Wirtschaftsraum Augsburg e i n . 

(4) I n t e r r e g i o n a l e Mobilität von Ausländern w e i s t im Gegen
satz zu a l l e n anderen Mobilitätsströmen im Erhebungs
zeitraum einen negativen Saldo auf; rund 2800 Beschäf
tigungsverhältnisse ausländischer Arbeitskräfte wurden 
wegen Abwanderung (aus der Region oder aus der Bundes
r e p u b l i k ) gelöst; rund 2400 ausländische Arbeitskräfte 
nahmen nach r e g i o n a l e r Zuwanderung eine Beschäftigung 
im Wirtschaftsraum Augsburg auf. 

Es v e r b l e i b e n etwa 3500 Fälle von Beginn und etwa 3900 
Fälle von Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses, 
d i e mangels ausreichender Informationen n i c h t e i n d e u t i g 
e i n e r der Mobilitätsarten zugeordnet werden konnten. Es 
s e i angenommen, daß s i e s i c h etwa im g l e i c h e n Verhältnis 
auf d i e e i n z e l n e n Mobilitätsarten v e r t e i l e n , wie d i e s e an 
a l l e n e i n d e u t i g erfaßten Arbeitsmarktbewegungen b e t e i l i g t 
s i n d . 
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Im H i n b l i c k auf eine Reihe von F r a g e s t e l l u n g e n wäre es wün
schenswert, den i n t r a r e g i o n a l e n z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Ar
b e i t s p l a t z w e c h s e l (kurz: A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ) a l s q u a n t i t a 
t i v und q u a l i t a t i v besonders w i c h t i g e Mobilitätsart w e i t e r 
zu u n t e r g l i e d e r n . Dies i s t jedoch nur sehr annäherungswei
se und nur dadurch möglich, daß man aus der Gesamtheit der 
entsprechenden Mobilitätsvorgänge zwei d e u t l i c h e r abgrenz
bare und e i n d e u t i g e r beschreibbare Kategorien h e r a u s g r e i f t , 
und e i n e r d r i t t e n , höchst heterogenen Kategorie mit ausge
sprochenem Residualcharakter gegenüberstellt. 

A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , der der e r s t e n e i n d e u t i g abgrenzbaren 
Kategorie zugehört, wird durch einen b e t r i e b l i c h e n Anlaß 
ausgelöst, der s i c h meistens i n e i n e r Arbeitgeberkündigung 
ausdrückt und meistens k o n j u n k t u r e l l bestimmt i s t . 

Im Erhebungszeitraum entsprach etwa e i n S e c h s t e l des Arbeits
p latzwechsels d i e s e r Kategorie - i n unmittelbarem Zusammen
hang mit der besonderen k o n j u n k t u r e l l e n S i t u a t i o n , d i e im 
größten T e i l des Erhebungszeitraumes h e r r s c h t e . Diese Kate
g o r i e s e i a l s ökonomisch erzwungener A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
bezeichnet. 

Bei der zweiten, e i n d e u t i g e r erfaßbaren Kategorie von Ar
b e i t s p l a t z w e c h s e l l i e g t der Anlaß i n der B e r u f s - und Le
b e n s s i t u a t i o n des Wechslers, d i e durch dauerhafte oder vor
übergehende Instabilität gekennzeichnet i s t ; A r b e i t s p l a t z 
wechsel i s t h i e r offenbar - wie i n K a p i t e l I I noch zu z e i 
gen, i n deutlichem Gegensatz zum V e r h a l t e n der Masse der 
Beschäftigten - e i n häufig wiederkehrender Vorgang; d i e 
Verweildauer im e i n z e l n e n B e t r i e b i s t entsprechend kurz, 
ohne daß gesagt werden könnte, ob d i e s l a n g f r i s t i g e n P r i n 
z i p i e n des Erwerbsverhaltens oder nur e i n e r z e i t l i c h be
grenzt gedachten Übergangs- und Anpassungsphase e n t s p r i c h t . 

Der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l d i e s e r Kategorie dürfte etwa d i e 
Hälfte a l l e r beobachtbaren Fälle i n t r a r e g i o n a l e r zwischen
b e t r i e b l i c h e r Mobilität ausmachen; er wird - da s i c h h i e r 
p r a k t i s c h a l l e Fälle von Mehrfachwechsel durch einen A r b e i t -
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nehmer k o n z e n t r i e r e n , von w e s e n t l i c h weniger a l s der Hälfte 
der an d i e s e r Mobilitätsart b e t e i l i g t e n Arbeitnehmer e r 
zeugt . 

Die R e s t k a t e g o r i e , d i e - im Erhebungszeitraum - rund e i n 
D r i t t e l des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s umfaßt, kann durch sehr 
verschiedene Impulse b e t r i e b l i c h e r oder i n d i v i d u e l l e r A r t , 
b e r u f l i c h e r oder außerberuflicher Natur v e r u r s a c h t s e i n ; 
es war n i c h t möglich, im Rahmen der Arbeitsmarkterhebung 
irgendwelche zuverlässigen Anhaltspunkte über d i e s e Impulse 
zu e r m i t t e l n . 

Diese sehr angenäherte Untergliederung der Mobilitätsart 
" i n t r a r e g i o n a l e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l " 
i s t v o r all e m im H i n b l i c k auf d i e Frage von Bedeutung, wel
chen Einfluß d i e s p e z i f i s c h e k o n j u n k t u r e l l e S i t u a t i o n der 
Erhebungsperiode auf d i e S t r u k t u r der Arbeitsmarktbewegun
gen h a t t e und wie s i c h d i e s e v e r m u t l i c h veränderte, nachdem 
(ab Sommer 1968) Hochkonjunktur mit akutem Arbeitskräfte
mangel e i n s e t z t e . 

b) Mobilitäts- und F l u k t u a t i o n s r a t e n 

Aus den im Vorstehenden genannten Größenordnungen von Ar-
beitsmarktbewegungen, d i e inne r h a l b eines Jahres im W i r t 
schaftsraum Augsburg erfaßt wurden, l a s s e n s i c h im H i n b l i c k 
auf i h r e r e g i o n a l e wie z e i t l i c h e G e n e r a l i s i e r u n g v e r s c h i e 
dene s t a t i s t i s c h e Indikatoren errechnen. Von besonderem 
I n t e r e s s e erscheinen dabei zwei I n d i k a t o r e n , d i e a l s Fl u k 
t u a t i o n s r a t e und Mobilitätsrate bezeichnet s e i e n . 

Die F l u k t u a t i o n s r a t e b e z i e h t d i e Arbeitsmarktbewegung auf 
d i e Gesamtheit der im Wirtschaftsraum Augsburg während des 
Erhebungszeitraums d u r c h s c h n i t t l i c h bestehenden Beschäfti
gungsverhältnisse. Analog zur E r m i t t l u n g b e t r i e b l i c h e r 
F l u k t u a t i o n s r a t e n g i b t d i e s e v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e F l u k t u a 
t i o n s r a t e an, w i e v i e l e Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst 
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und neu eingegangen bzw. wie o f t Arbeitsplätze neu b e s e t z t 
wurden. 

Be i der Berechnung b e t r i e b l i c h e r F l u k t u a t i o n s r a t e n s t e l l e n 
s i c h h i e r b e i eine Reihe von Problemen s t a t i s t i s c h e r A r t : 
Berechnet man d i e F l u k t u a t i o n nur anhand der Abgänge, an
hand des M i t t e l w e r t e s von Abgängen und Zugängen? B e z i e h t man 
d i e s e Fluktuationsgröße auf den Beschäftigtenbestand zu Be
ginn der Periode oder im Per i o d e n d u r c h s c h n i t t ? 

B e i der Berechnung der v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n F l u k t u a t i o n s 
r a t e für den Wirtschaftsraum Augsburg v e r l i e r e n d i e s e Prob
leme an Aktualität, da j a d i e Grundgesamtheit - abhängige 
Beschäftigungsverhältnisse im Wirtschaftsraum Augsburg -
sowieso nur grob geschätzt werden konnte. Die F l u k t u a t i o n s 
r a t e w i r d a l s o h i e r nur annäherungsweise aus dem Durch
s c h n i t t der Zugänge und Abgänge bezogen auf den minimalen 
und maximalen Schätzwert der Za h l der Beschäftigungsver
hältnisse berechnet.1) 

B e i etwa 170 000 b i s 180 000 Beschäftigungsverhältnissen, 
d i e d u r c h s c h n i t t l i c h i n der Erhebungsperiode im Wirtschafts
raum Augsburg bestanden, errechnet s i c h aus rund 36 000 
Abgängen und 39 000 Zugängen e i n e F l u k t u a t i o n s r a t e des 
Wirtschaftsraumes von etwa 21 % b i s 22 %. Legt man nur d i e 
Abgänge zugrunde, so la u t e n d i e entsprechenden Werte 20 % 
b i s 21 %. 

Im weiteren s e i a l s o von e i n e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n F l u k 
t u a t i o n s r a t e des Wirtschaftsraumes Augsburg i n der Erhe
bungsperiode i n der Größenordnung von 21 % (20 % b i s 22 %) 
ausgegangen. 

Wesentlich höher l i e g t d i e Mobilitätsrate. S i e b e z i e h t d i e 
beobachteten Arbeitsmarktvorgänge n i c h t wie d i e F l u k t u a 
t i o n s r a t e auf Beschäftigungsverhältnisse, sondern auf d i e 

1) Eine w i r k l i c h exakte Berechnung der v o l k s w i r t s c h a f t l i 
chen F l u k t u a t i o n s r a t e müßte im übrigen auch dem Phänomen 
des Strukturwandels Rechnung tragen; d i e s würde jedoch 
eine r e c h n e r i s c h e Komplikation bedeuten, d i e i n keinem 
Verhältnis zur Zuverlässigkeit der B a s i s z a h l e n mehr 
stünde. 
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Die Zahl der an Arbeitsmarktbewegungen b e t e i l i g t e n Personen 
i s t weder i d e n t i s c h mit der Zahl der Arbeitsmarktvorgänge 
noch mit der Zahl der d u r c h s c h n i t t l i c h Beschäftigten. 

An demographischer Mobilität wie auch an r e g i o n a l e r M o b i l i 
tät deutscher und ausländischer Arbeitnehmer s i n d j a j e 
w e i l s b e i Zugängen und Abgängen verschiedene Personen be
t e i l i g t . 

Beim i n t r a r e g i o n a l e n z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z 
wechsel hingegen erzeugt n i c h t nur eine Person d e f i n i t i o n s 
gemäß im Zuge eines Arbeitsmarktvorganges einen Abgang und 
einen Zugang; hinzu kommt, daß i n nennenswertem Umfang eine 
Person im Laufe eines Jahres mehr a l s einmal den A r b e i t s 
p l a t z wechselte, so daß d i e Zahl der A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
n i e d r i g e r l i e g t a l s d i e Zahl der Fälle von A r b e i t s p l a t z 
wechsel . 

Die entsprechenden Grundwerte zur E r m i t t l u n g der Mobilitäts
r a t e errechnen s i c h demnach wie f o l g t : 

Zu Beginn der Periode waren schätzungsweise 170 000 bis 
180 000 Personen im Wirtschaftsraum Augsburg beschäftigt. 

Von ihnen s i n d - entsprechend den weiter oben genannten 
Werten j e w e i l s erhöht um d i e a n t e i l i g umgelegten, n i c h t 
e i n d e u t i g e i n e r Mobilitätsart zuzuordnenden Fälle - etwa 
14 000 Personen im Zuge demographischer oder r e g i o n a l e r 
Mobilität aus der Erwerbsbevölkerung des Wirtschaftsraums 
Augsburg ausgeschieden. 

17 000 Personen s i n d innerhalb der g l e i c h e n Mobilitätsarten 
neu i n d i e Erwerbsbevölkerung des Wirtschaftsraumes Augs
burg e i n g e t r e t e n . 

Die (unter Berücksichtigung eines entsprechenden A n t e i l s 
n i c h t e i n d e u t i g zuzuordnenden Arbeitsmarktbewegungen) 
22 000 Fälle von A r b e i t s p l a t z w e c h s e l wurden b e i e i n e r 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Zahl von etwa 1,3 A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
fällen j e A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r und J a h r , von rund 17 000 
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Personen v e r u r s a c h t . 
Dies e r g i b t folgende überschlägige Berechnungen: 

a) Grundgesamtheit 

Anfangsbestand zu Beginn der 
Periode 170 000 b i s 180 000 
Neuzugänge im Zuge demogra
phischer und r e g i o n a l e r Mo
bilität 17 000 
am Erwerbsleben insgesamt be
t e i l i g t e Bevölkerung 187 000 b i s 197 000 

b) Mobile Bevölkerung 
Abgänge im Zuge r e g i o n a l e r 
oder demographischer 
Mobilität 14 000 
Zugänge im Zuge r e g i o n a l e r 
oder demographischer 
Mobilität 17 000 
am A r b e i t s p l a t z w e c h s e l be
t e i l i g t e Personen 17 000 

48 000 

Dies e n t s p r i c h t e i n e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Mobilitätsrate der 
im Laufe ei n e s Jahres am Erwerbsleben b e t e i l i g t e n Bevöl
kerung von gut 24 % bzw. knapp 26 %, a l s o angenähert etwa 
25 %. 

Während nur gut jedes fünfte Beschäftigungsverhältnis im 
Laufe eines Jahres aufgelöst und neu eingegangen wurde, 
war jeder v i e r t e Arbeitnehmer, der im Laufe der Periode zu 
irgendeinem Zeitpunkt im Wirtschaftsraum Augsburg beschäf
t i g t war, an Arbeitsmarktbewegungen b e t e i l i g t . 

Noch d e u t l i c h e r wird der Unterschied zwischen auf Be
schäftigungsverhältnisse bezogener F l u k t u a t i o n s r a t e und auf 
d i e gesamte Arbeitnehmerbevölkerung bezogener Mobilitäts
r a t e , wenn man den A n t e i l der e i n z e l n e n Mobilitätsarten an 
F l u k t u a t i o n e n und Mobilität zu e r m i t t e l n sucht. H i e r b e i 
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(1) F l u k t u a t i o n s r a t e 

Von den im Wirtschaftsraum d u r c h s c h n i t t l i c h bestehenden 
170 000 b i s 180 000 Beschäftigungsverhältnissen wurden im 
Laufe eines Jahres gelöst und neu eingegangen im Zuge 

i n t r a r e g i o n a l e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r 

A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 12 % b i s 13 % 

i n t r a r e g i o n a l e r demographischer 

Mobilität deutscher Arbeitnehmer r d . 3 % 

i n t e r r e g i o n a l e r Mobilität deutscher 
Arbeitnehmer 3 % b i s 4 % 
i n t e r r e g i o n a l e r Mobilität auslän
d i s c h e r Arbeitnehmer knapp 2 % 

(2) Mobilitätsraten 

Knapp 190 000 b i s knapp 200 000 abhängig erwerbstätige Per
sonen nahmen t e i l an 

i n t r a r e g i o n a l e m zwischenbetrieblichem 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l knapp b i s gut 9 % 

i n t r a r e g i o n a l e r demographischer M o b i l i 
tät deutscher Arbeitnehmer gut 6 % 

i n t e r r e g i o n a l e r Mobilität deutscher 
Arbeitnehmer knapp b i s gut 7 % 

i n t e r r e g i o n a l e r Mobilität ausländi
scher Arbeitnehmer gut 3 % 

Während durch z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
nahezu 60 % der F l u k t u a t i o n s r a t e v e r u r s a c h t w i r d , s t e l l e n 
d i e A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r nur etwa 35 % der an A r b e i t s 
marktbewegungen b e t e i l i g t e n Personen. 

D i e s e r Sachverhalt i s t n i c h t so b a n a l wie er auf den e r s t e n 
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B l i c k erscheinen mag. Er w i r d vor allem dann bedeutungs
v o l l , wenn man bedenkt, daß der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Ar
b e i t s p l a t z w e c h s e l s e l b s t , wie eben g e z e i g t , im Erhebungs
zeitraum etwa zur Hälfte durch besonders i n s t a b i l e A r b e i t 
nehmer mit hoher W e c h s e l b e r e i t s c h a f t erzeugt wurde, dem 
insbesondere d i e Masse der Mehrfachwechsler zugehört. 

D i e s e r Kategorie zugehörende entsprechende Arbeitnehmer 
s t e l l e n grob geschätzt nur e i n A c h t e l der gesamten mobilen 
Bevölkerung, s i n d jedoch an rund 30 % der F l u k t u a t i o n be
t e i l i g t . 

Die Häufigkeit der von d i e s e r Gruppe verursachten A r b e i t s 
marktbewegungen i s t überdies, wie nunmehr zu z e i g e n , i n be
sonderem Maße konjunkturabhängig. 

c) Konjunktur und Arbeitsmarktbewegungen 

Im H i n b l i c k auf d i e G e n e r a l i s i e r b a r k e i t der im Jahre 
1967/68 im Wirtschaftsraum Augsburg e r m i t t e l t e n Befunde 
über Arbeitsmarktbewegungen i s t es von großer Bedeutung zu 
wissen, i n welchem Maße und i n welcher Richtung d i e spe
z i e l l e k o n j u n k t u r e l l e S i t u a t i o n des Erhebungszeitraums das 
Arbeitsmarktgeschehen beeinflußte. 

Der Konjunkturablauf der Augsburger W i r t s c h a f t im Erhe
bungszeitraum läßt s i c h vor al l e m durch zwei Tatbestände 
c h a r a k t e r i s i e r e n : 

E i n e Abfolge von v i e r Phasen, i n denen s i c h j e w e i l s kon
j u n k t u r e l l e und s a i s o n a l e Faktoren i n s p e z i f i s c h e r Weise 
kombinieren: 
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Veränderung d.Zahl d. 
Besch.im Wirtsch.Raum 

I Endphase der Re-
zession 1966/67 

J u n i / J u l i 
1967 

- 900 

I I e r s t e r Herbst
aufschwung 

August/No
vember 67 +3500 

I I I w i n t e r l i c h e 
Stagnation 

Dezember 67 
b i s März 68 -1900 

IV anlaufende Hoch
konjunktur 

A p r i l / 
Mai 68 +1400 

Bemerkenswert i s t , daß d i e angeführten p h a s e n s p e z i f i s c h e n 
Veränderungen i n der Beschäftigtenzahl (a) w e s e n t l i c h grös
ser s i n d a l s d i e Veränderungen des Bestands an A r b e i t s l o s e n 
im Wirtschaftsraum Augsburg und (b) zum T e i l der Entwick
lung der A r b e i t s l o s i g k e i t entgegenlaufen. So hat s i c h i n 
Phase I I d i e Zahl der r e g i s t r i e r t e n A r b e i t s l o s e n im Haupt
amt Augsburg ( e i n Gebiet, das n i c h t genau mit dem für Un
tersuchungszwecke d e f i n i e r t e n Wirtschaftsraum Augsburg 
deckungsgleich i s t ) um 300 erhöht und i n Phase I I I um knapp 
100 vermindert. In der Aufschwungphase (IV) r e d u z i e r t e s i c h 
der A r b e i t s l o s e n s t a n d nur um knapp 800, während d i e Gesamt
beschäftigung um 1400 zunahm. 

D e u t l i c h e z e i t l i c h e Verschiebungen im Konjunkturzyklus der 
e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e ; 

Die Bauwirtschaft hat am längsten unter der Rezession zu 
l e i d e n und s t e l l t e r s t im Frühjahr 1968 wieder i n größerem 
Umfang zusätzliche Arbeitskräfte e i n . 

Die I n d u s t r i e erhöht ab Herbst 1967 i h r e n Beschäftigtenbe
stand r e l a t i v k o n t i n u i e r l i c h . 
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Der p r i v a t e tertiäre Sektor s t e l l t vor al l e m im Herbst 1967 
i n größerem Umfang zusätzliche Arbeitskräfte e i n , i s t h i n 
gegen an der Beschäftigungszunahme im Frühjahr 1968 kaum 
mehr b e t e i l i g t . 

A n a l y s i e r t man d i e Arbeitsmarktbewegungen i n den e i n z e l n e n 
eben d e f i n i e r t e n k o n j u n k t u r e l l e n Phasen wie auch auf dem 
Hintergrund der genannten b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Entwick
lungstendenzen, so i s t zu vermuten, daß folgende, über den 
Erhebungszeitraum hinaus e x t r a p o l i e r b a r e Zusammenhänge zwi
schen Konjunktur und Beschäftigungslage e i n e r s e i t s und Um
fang der Mobilität a n d e r e r s e i t s b e s t e h t : 

(1) Demographische wie r e g i o n a l e Mobilität deutscher Ar
beitnehmer s i n d i n ihrem Umfang n i c h t oder nur sehr be
schränkt k o n j u n k t u r r e a g i b e l . 

(2) Die r e g i o n a l e Mobilität ausländischer Arbeitskräfte 
(Wanderungsaustausch zwischen dem Wirtschaftsraum Augs
burg e i n e r s e i t s , anderen T e i l e n des Bundesgebietes so
wie den Heimatländern der Ausländer a n d e r e r s e i t s ) wurde 
durch d i e Rezession und i h r e Spätwirkungen etwas redu
z i e r t und dürfte i n f o l g e d e s s e n i n der Periode der Hoch
konjunktur wieder d e u t l i c h , aber n i c h t sehr s t a r k zu
nehmen. 

(3) Die Rezession hat - d i e s i s t b a n a l , aber doch f e s t z u 
h a l t e n - o f f e n s i c h t l i c h b e t r i e b l i c h erzwungenen zwi
s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l hervorgerufen, 
der i n der Hochkonjunktur t e n d e n t i e l l verschwinden 
wi r d . 

(4) F r e i w i l l i g e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p l a t z w e c h 
s e l - und insbesondere s o l c h e r , der durch A r b e i t n e h 
mer mit kurzer d u r c h s c h n i t t l i c h e r Beschäftigungsdauer 
und hoher Wechselneigung ausgelöst wird - wurde durch 
d i e Rezession und i h r e Auswirkungen s t a r k gebremst und 
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wird b e i günstigerer Beschäftigungslage mit hoher Wahr 
s c h e i n l i c h k e i t s t a r k über den beobachteten Umfang h i n 
aus ansteigen. 

Die größte Konjunkturreagibilität b e s i t z t a l s o der f r e i w i l 
l i g e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z w e c h s e l . Hierfür l a s 
sen s i c h zwei Ursachen anführen: 

Die e i n e , auf den e r s t e n B l i c k p l a u s i b e l s t e Ursache l i e g t 
i n der Einschätzung des W e c h s e l r i s i k o s b e i u n t e r s c h i e d 
l i c h e r Konjunkturlage. Dieser Grund dürfte jedoch n i c h t -
zumindest n i c h t a l l e i n - ausschlaggebend s e i n . 

E i n e andere Ursache l i e g t i n einem Syndrom i n d i v i d u e l l e n 
Mobilitätsverhaltens und b e t r i e b l i c h e r R e k r u t i e r u n g s p o l i 
t i k , das i n der F l u k t u a t i o n s f o r s c h u n g a l s "Zugangs-Ab-
g a n g s - K r e i s l a u f " bezeichnet w i r d : Umfangreiche E i n s t e l l u n 
gen - insbesondere von u n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften -
ziehen einen rapiden A n s t i e g der F l u k t u a t i o n von eben e i n 
g e s t e l l t e n Arbeitskräften nach s i c h . Dementsprechend hat 
e i n e Reduzierung der E i n s t e l l u n g e n i n einem e i n z e l n e n Be
t r i e b oder e i n e r bestimmten Branche n i c h t nur zur F o l g e , 
daß anderswo weniger Arbeitskräfte zum Wechsel veranlaßt 
werden, sondern bewirkt auch einen r a p i d e n Rückgang der 
Zahl d e r e r , d i e a n d e r n f a l l s f r e i w i l l i g einen A r b e i t s p l a t z 
h i e r aufgegeben hätten und a l s A n b i e t e r auf dem A r b e i t s 
markt au f g e t r e t e n wären. 

D i e s e r zweite Grund läßt s i c h sehr d e u t l i c h im Baugewerbe 
demonstrieren: Hier i s t Phase für Phase eine f a s t konstan
te Beziehung zwischen Zahl der E i n s t e l l u n g e n und Za h l der 
Arbeitnehmer-Kündigungen im i n t r a r e g i o n a l e n A r b e i t s p l a t z 
wechsel zu beobachten, d i e etwa dem Verhältnis 10:3 ent
s p r i c h t : 
J e w e i l s auf 10 Neueinstellungen t r e f f e n d r e i f r e i w i l l i g e 
Abgänge im A r b e i t s p l a t z w e c h s e l . Im Monatsdurchschnitt hat 
d i e B auwirtschaft d i e Zahl der E i n s t e l l u n g e n von Phase I 
über Phase II b i s Phase I I I von 880 über 630 auf 360 redu
z i e r t . P a r a l l e l h i e r m i t s i n k t d i e Zahl der Arbeitnehmerkün-
digungen im i n t r a r e g i o n a l e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l von monat-
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l i c h 240 über 180 auf 110 - obwohl g l e i c h z e i t i g I n d u s t r i e 
und tertiärer Sektor zunehmend Neueinstellungen tätigten 
und z.T. b e r e i t s wieder ausländische Arbeitskräfte anwar
ben. 

Noch d e u t l i c h e r w i r d d i e s e r Zusammenhang, wenn man b e i E i n 
s t e l l u n g e n und Arbeitnehmerkündigungen nur d i e u n q u a l i f i 
z i e r t e n A r b e i t e r berücksichtigt. Dann s i n k t p a r a l l e l m it 
dem Rückgang der E i n s t e l l u n g e n d i e f r e i w i l l i g e F l u k t u a t i o n 
p r a k t i s c h auf n u l l . 

E i n e Reihe von Hinweisen sprechen dafür, daß an d e r a r t i g e n 
"Zugangs-Abgangs-Kreisläufen", d i e b e i vermehrten E i n s t e l 
lungen r a s c h wachsende F l u k t u a t i o n zur Folge haben, über
wiegend d i e eben genannte besondere Gruppe von A r b e i t s 
p l a t z w e c h s l e r n b e t e i l i g t i s t . 

Aus dem Vorstehenden e r g i b t s i c h , daß d i e endgültige Über
windung der Rezession und i h r e r Spätfolgen ab Sommer 1968 
gegenüber dem im Erhebungszeitraum 1967/68 erfaßten B i l d 
d r e i wesentliche Veränderungen e r b r a c h t haben müßte: 

o e i n e l e i c h t e Erhöhung der r e g i o n a l e n Mobilität deutscher 
und einen gewissen A n s t i e g der r e g i o n a l e n Mobilität aus
ländischer Arbeitskräfte; 

o das weitgehende Verschwinden k o n j u n k t u r e l l i n d u z i e r t e r 
erzwungener A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ; 

o s t a r k erhöhte Umsätze i n f r e i w i l l i g e m z w i s c h e n b e t r i e b l i 
chem A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , insbesondere s o f e r n e r durch 
Arbeitnehmer mit e i n e r dauerhaften oder vorübergehend 
hohen Mobilitätsneigung erzeugt w i r d . 

Dies bedeutet, daß s i c h i n der F o l g e z e i t d i e für 1967/68 
e r m i t t e l t e Mobilitätsrate n i c h t w e s e n t l i c h , hingegen d i e 
F l u k t u a t i o n s r a t e beträchtlich erhöht haben müßte. Insbe
sondere d a r f angenommen werden, daß der A n t e i l des zwi
s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s an der F l u k t u a 
t i o n zugenommen und d i e ihm entsprechende s p e z i f i s c h e 
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F l u k t u a t i o n s r a t e von 12 % b i s 13 % im Erhebungszeitraum 
auf etwa 15 % b i s 16 %, wenn n i c h t mehr angestiegen i s t . 
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3. Der B e i t r a g der Arbeitsmarktbewegungen zur R e a l i s i e r u n g 
des Strukturwandels 

B e z i e h t man d i e insgesamt erfaßten rund 75 000 e i n z e l n e n E i n 
t r i t t e und A u s t r i t t e auf den zu Beginn d i e s e s K a p i t e l s d a r 
g e s t e l l t e n Strukturwandel im Umfang von rund 2 800 e n t f a l l e 
nen und 4 900 neu geschaffenen Arbeitsplätzen, so w i r d o f f e n 
kundig, daß d i e Arbeitsmarktbewegung nur zum k l e i n e r e n T e i l 
e inen unmittelbaren B e i t r a g zur R e a l i s i e r u n g des S t r u k t u r 
wandels l i e f e r n . 

E i n Großteil der Arbeitsmarktbewegungen e n t s p r i c h t keinen 
Arbeitskräfte-"Strömen", für d i e s i c h e i ne e i n d e u t i g e Richtung 
angeben ließe. Z i e l und Quelle von Mobilitätsvorgängen s i n d 
vielmehr i n den meisten Gruppierungen, d i e s i c h anhand des 
M a t e r i a l s b i l d e n l a s s e n , mehr oder minder i d e n t i s c h . 

Die e i n z e l n e n Mobilitätsarten unterscheiden s i c h d e u t l i c h nach 
dem Grad, i n dem d i e entsprechenden Arbeitsmarktbewegungen 
" g e r i c h t e t " oder " u n g e r i c h t e t " , a l s o nach Z i e l und Q u e l l e v e r 
schieden s i n d oder n i c h t . 

Weitaus am höchsten i s t d i e " G e r i c h t e t h e i t " der demographi
schen Mobilität und i h r e r q u a n t i t a t i v w i c h t i g s t e n Untergruppe, 
nämlich der sogenannten natürlichen Mobilität, deren Zugänge 
aus N e u e i n t r i t t e n von Nachwuchskräften i n s Erwerbsleben und 
deren A u s t r i t t e aus Arbeitnehmern bestehen, d i e wegen Tod, 
A l t e r oder Invalidität aus dem Erwerbsleben ausscheiden. 

H i e r s i n d d i e Arbeitsplätze, d i e von den N e u e i n t r i t t e n b e s e t z t 
werden, i n großem Umfang n i c h t mit den Arbeitsplätzen i d e n 
t i s c h , d i e von den Ausscheidenden freigemacht werden. 

So nehmen b e i s p i e l s w e i s e - b e t r a c h t e t man d i e e i n z e l n e n Wirt
s c h a f t s b e r e i c h e bzw. -zweige - Handel, Banken und V e r s i c h e r u n 
gen 20 % der männlichen Nachwuchskräfte auf, während s i e nur 
7 % der Abgänge wegen Tod, A l t e r und Invalidität s t e l l e n . 
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Umgekehrt nehmen d i e w i c h t i g s t e n Industriezweige ohne M e t a l l -
und E l e k t r o i n d u s t r i e ( a l s o vor a l l e m d i e T e x t i l i n d u s t r i e ) nur 
13 % a l l e r w e i b l i c h e n Arbeitskräfte auf, während rund 50 % 
a l l e r im Zuge der natürlichen Mobilität ausscheidenden Frauen 
z u l e t z t h i e r beschäftigt waren. 

Ähnliches g i l t für d i e B e r u f s s t r u k t u r und d i e S t e l l u n g im 
Beruf. So s i n d von den w e i b l i c h e n Nachwuchskräften rund zwei 
D r i t t e l L e h r l i n g e i n kaufmännischen Berufen, von den aus 
natürlichen Gründen aus dem Erwerbsleben ausscheidenden Frauen 
hingegen nur gut e i n V i e r t e l A n g e s t e l l t e und Beamte. Von den 
männlichen Nachwuchskräften t r e t e n nur 5 % a l s an- bzw. unge
l e r n t e A r b e i t e r i n s Erwerbsleben e i n , während gut 50 % der 
wegen Tod, A l t e r oder Invalidität ausscheidenden Männer un-
oder angelernte A r b e i t e r waren. 

B e i a l l e n anderen Mobilitätsarten herrschen " u n g e r i c h t e t e " 
Arbeitsmarktbewegungen vor, am stärksten beim i n t r a r e g i o n a l e n 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , i n dessen Zuge rund 
60 % a l l e r erfaßten Arbeitsmarktbewegungen e r f o l g e n . 

Uber e i n D r i t t e l des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s v o l l z i e h t s i c h zwi
schen B e t r i e b e n - meist ähnlicher Größe - der g l e i c h e n Bran
che. 

Der Wechsel zwischen Branchen i s t meist durch ähnlich s t a r k e 
Bewegungen i n beiden Richtungen gekennzeichnet: B e i den mei
sten Wirtschaftszweigen, d i e mit einem nennenswerten A n t e i l 
an den Beschäftigten und/oder den Arbeitsmarktumsätzen des 
Wirtschaftsraums b e t e i l i g t s i n d , d i f f e r i e r e n d i e Zugänge und 
Abgänge im z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l a l l e n 
f a l l s i n Größenordnungen b i s zu 10 %. 

Ähnliches g i l t auch für den Wechsel zwischen B e t r i e b e n v e r 
schiedener Größenklassen: Wanderungen von m i t t l e r e n und 
größeren Be t r i e b e n zu K l e i n b e t r i e b e n s i n d f a s t ebenso häufig 
zu beobachten wie solche i n umgekehrter Richtung. 

Auch i n der S t e l l u n g im B e t r i e b v o l l z i e h t s i c h beim zwischen
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l kaum eine Veränderung -
wobei zu bedenken i s t , daß b e i den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n d i e 
u n t e r s t e n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n dominieren. (Un- und angelern
te A r b e i t e r s t e l l e n weit über 50 % der männlichen und f a s t 
80 % der w e i b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r ) . 

So i s t es n i c h t verwunderlich, daß im D u r c h s c h n i t t der Augs
burger W i r t s c h a f t wie auch i n den q u a n t i t a t i v w i c h t i g s t e n 
i h r e r T e i l e d i e erfaßten Arbeitsmarktbewegungen j e w e i l s e i n 
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A l l e r d i n g s bestehen i n der R e l a t i o n zwischen Strukturwandel 
e i n e r s e i t s und den zu s e i n e r R e a l i s i e r u n g notwendigen A r b e i t s 
marktbewegungen sehr große Unterschiede, j e nachdem, welchem 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h bzw. welcher Größenklasse der b e t r e f f e n d e 
B e t r i e b angehört, welche Q u a l i f i k a t i o n mit dem b e t r e f f e n d e n 
Beschäftigungsverhältnis verbunden i s t , ob an den A r b e i t s 
marktbewegungen Männer oder Frauen b e t e i l i g t s i n d und ob der 
zu r e a l i s i e r e n d e Strukturwandel aus e i n e r Reduzierung oder 
e i n e r Erhöhung des Arbeitskräftebedarfs im b e t r e f f e n d e n 
Aggregat r e s u l t i e r t . 

Um d i e s e Unterschiede d e u t l i c h zu machen, wurde e i n I n d i k a 
t o r berechnet, der a l s " S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der A r b e i t s 
marktbewegungen" bezeichnet s e i . D i e s e r I n d i k a t o r d e f i n i e r t 
s i c h s t a t i s t i s c h a l s das Verhältnis zwischen den A r b e i t s m a r k t 
Umsätzen ein e s A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t s oder e i n e r Gruppe von 
A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e n e i n e r s e i t s und dem für d i e s e s Aggregat 
bzw. d i e s e Aggregatgruppe e r m i t t e l t e n Strukturwandel anderer
s e i t s , wobei der Umsatz = 1 g e s e t z t w i r d . 

Für den gesamten Wirtschaftsraum Augsburg beträgt d i e S t r u k 
t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der Arbeitsmarktbewegungen 

75 000 (Arbeitsmarktumsatz) : 7 700 (Summe des 
p o s i t i v e n und negativen Strukturwandels) = 0,1. 

Für d i e e i n z e l n e n zur E r m i t t l u n g des Strukturwandels g e b i l 
deten A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e errechnen s i c h Maximalwerte der 
so d e f i n i e r t e n S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z von Arbeitsmarktbe
wegungen nahe 0,5, während für e i n i g e Aggregate (die hohe Um
sätze ohne Strukturwandel zu verzeichnen haben) der I n d i k a t o r 
wert 0 l a u t e t . 

Es e r s c h e i n t von hohem I n t e r e s s e , den Unterschieden i n der 
S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z von Arbeitsmarktbewegungen gemäß 
den fünf genannten Differenzierungs-Dimensionen - d i e g l e i c h -
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z e i t i g a l s Einflußgrößen verschieden hoher Strukturwandels-
e f f i z i e n z verstanden werden können - näher nachzugehen: 

(1) W i r t s c h a f t s b e r e i c h 

E i n i g e W i r t s c h a f t s b e r e i c h e weisen e i n e S t r u k t u r w a n d e l s e f f i 
z i e n z der i n s i e und aus ihnen führenden Arbeitsmarktbewegun
gen auf, d i e weit unter dem D u r c h s c h n i t t des W i r t s c h a f t s 
raumes l i e g t ; b e i anderen beträgt der entsprechende Wert das 
Zwei- b i s D r e i f a c h e des D u r c h s c h n i t t s . 

Die größte D i f f e r e n z i n der S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der A r 
beitsmarktbewegungen e i n z e l n e r W i r t s c h a f t s b e r e i c h e b e s t e h t 
zwischen Bauwirtschaft und Gaststätten e i n e r s e i t s (im M i t t e l 
rund 0,04); dem öffentlichen Dienst (0,33) a n d e r e r s e i t s . 

(2) Betriebsgröße 

T e n d e n z i e l l s t e i g t d i e S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der A r b e i t s 
marktbewegungen mit wachsender B e t r i e b s - bzw. Unternehmens
größe. 

Arbeitsmarktbewegungen i n bzw. aus Großbetrieben oder Be
triebsstätten, d i e größeren Unternehmungen angehören, haben 
s t e t s e ine höhere S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z a l s A r b e i t s m a r k t 
bewegungen i n und aus K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n . 

Die höchsten Werte s i n d b e i den öffentlichen Großunternehmen 
Bundesbahn und Bundespost zu verzeichnen (0,36) , aber auch 
Banken und Versicherungen (0,21), größere innerstädtische 
B e t r i e b e des Handels (0,18) und Großbetriebe der I n d u s t r i e 
(0,13) haben d e u t l i c h überdurchschnittliche Werte aufzuwei
sen. Auch i n der Bauwirtschaft l i e g t auf dem Hintergrund 
e i n e r s e k t o r a l s p e z i f i s c h sehr n i e d r i g e n S t r u k t u r w a n d e l s e f f i 
z i e n z der Wert für M i t t e l - und Großbetriebe (0,06) d e u t l i c h 
über dem Wert für K l e i n b e t r i e b e (0,04). 

(3) Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u 

Je höher d i e Q u a l i f i k a t i o n , d i e an den b e t r e f f e n d e n A r b e i t s 
plätzen v e r l a n g t w i r d , desto größer i s t unter sonst g l e i c h e n 
Bedingungen d i e S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der Arbeitsmarktbe
wegungen zu und von d i e s e n Arbeitsplätzen. 
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G e n e r e l l i s t d i e S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der Arbeitsmarktbe
wegungen von und zu Arbeitsplätzen für A n g e s t e l l t e m i t gut 
0,18 mehr a l s doppelt so hoch a l s b e i solchen von und zu Lohn
empfänger-Arbeitsplätzen (gut 0,08). 

Im M i t t e l von M e t a l l - , E l e k t r o - und T e x t i l i n d u s t r i e (wo b e i 
Männern zwischen F a c h a r b e i t e r n und N i c h t f a c h a r b e i t e r n u n t e r 
schieden wurde) la u t e n d i e entsprechenden Werte für männliche 
A n g e s t e l l t e 0,18, für männliche F a c h a r b e i t e r 0,11 und für 
männliche N i c h t f a c h a r b e i t e r 0,07. 

(4) Das Geschlecht der an den Arbeitsmarktbewegungen b e t e i l i g 
ten Arbeitnehmer 

Unter sonst g l e i c h e n Bedingungen i s t i n a l l e r Regel d i e Struk
t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der Arbeitsmarktbewegungen von Frauen 
spürbar höher a l s von Männern. 

In den meisten Fällen, i n denen für Männer und Frauen v e r 
g l e i c h b a r e Werte berechnet werden konnten, wi r d der S t r u k t u r 
wandel b e i Frauenarbeitsplätzen mit zwei D r i t t e l , wo n i c h t 
der Hälfte der Arbeitsmarktbewegungen bewältigt, d i e hierfür 
b e i Männerarbeitsplätzen notwendig s i n d . Die g e s c h l e c h t s s p e z i 
f i s c h e S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der Arbeitsmarktbewegungen 
beträgt zum B e i s p i e l b e i A n g e s t e l l t e n im tertiären Sektor: 
m = 0,14, w = 0,22; b e i N i c h t f a c h a r b e i t e r n bzw. A r b e i t e r n 
ohne nähere Qualifikationsbestimmung i n der I n d u s t r i e : 
m = 0,09, w = 0,14; b e i Lohnempfängern im p r i v a t e n tertiären 
Sektor: m = 0,05, w = 0,06. 

(5) Die Richtung des Strukturwandels 

P o s i t i v e r Strukturwandel benötigt im R e g e l f a l l e zu s e i n e r 
R e a l i s i e r u n g w e s e n t l i c h weniger Arbeitsmarktbewegungen a l s 
n e g a t i v e r Strukturwandel. 

In a l l e n T e i l e n der Augsburger W i r t s c h a f t mit wachsendem Ar
beitskräftebedarf wurden zur Neubesetzung ei n e s A r b e i t s p l a t z e s 
7 E i n t r i t t e und A u s t r i t t e benötigt ( S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z 
0,14); i n a l l e n T e i l e n der Augsburger W i r t s c h a f t , d i e sinken
den Arbeitskräftebedarf hat t e n , wurden zur Freimachung eines 
n i c h t mehr benötigten A r b e i t s p l a t z e s rund 14 Arbeitsmarktbe
wegungen benötigt ( S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z 0,07). 

Dieses Verhältnis g i l t mit wenigen Ausnahmen auch, wenn man 
v e r g l e i c h b a r e T e i l a g g r e g a t e von Arbeitsplätzen mit p o s i t i v e m 
und negativem Strukturwandel einander gegenüberstellt. 
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F e s t z u h a l t e n i s t a l l e r d i n g s , daß d i e r i c h t u n g s s p e z i f i s c h e 
D i f f e r e n z i n der S t r u k t u r w a n d e l s e f f i z i e n z der A r b e i t s m a r k t 
bewegungen : 

o b e i Männern mit steigender Q u a l i f i k a t i o n t e n d e n z i e l l 
abnimmt; 

o b e i Frauen v i e l f a c h w e s e n t l i c h g e r i n g e r i s t a l s b e i 
Männern. 

Am größten i s t d i e s e D i f f e r e n z b e i männlichen N i c h t f a c h a r b e i 
t e r n i n der I n d u s t r i e (0,04 b e i negativem und 0,15 b e i p o s i 
tivem Strukturwandel). 

S i e h t man d i e primäre Aufgabe des Arbeitsmarktes d a r i n , den 
vorhandenen bzw. s i c h durch demographische Prozesse immer 
wieder erneuernden Arbeitskräftebestand an veränderten A r b e i t s 
kräftebedarf der V o l k s w i r t s c h a f t anzupassen, so l a s s e n s i c h 
aus den im Vorstehenden s k i z z i e r t e n Befunden schon j e t z t zwei 
w i c h t i g e F e s t s t e l l u n g e n a b l e i t e n : 

(a) Die e i n z e l n e n B e t r i e b e der V o l k s w i r t s c h a f t ( h i e r der Augs
burger W i r t s c h a f t , d i e aber i n s o f e r n ohne w e i t e r e s a l s 
c h a r a k t e r i s t i s c h e r T e i l a u s s c h n i t t der gesamten W i r t s c h a f t 
der Bundesrepublik b e t r a c h t e t werden darf) s i n d j e nach 
T r a d i t i o n , j e nach b e t r i e b l i c h e n Merkmalen und j e nach 
i h r e r mehr oder minder durch d i e b e t r i e b l i c h e n Merkmale 
vorbestimmten Arbeitskräftepolitik i n verschiedenem Maße 
zu einem A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n b e r e i t oder fähig, wie es 
für eine ausreichende Funktionsfähigkeit des A r b e i t s 
marktes im Sinne der R e a l i s i e r u n g des Strukturwandels not
wendig wäre. Eine große Zahl von B e t r i e b e n s c h e i n t auf 
dem Arbeitsmarkt i n e i n e r A r t und Weise zu a g i e r e n , d i e 
der R e a l i s i e r u n g von Strukturwandel n i c h t nur n i c h t d i e n 
l i c h i s t , sondern nachgerade entgegensteht. 

(b) Das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n großer, w a h r s c h e i n l i c h mehrheit
l i c h e r T e i l e der Arbeitnehmer i s t n i c h t s trukturwandels-
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konform, sondern f o l g t Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten/ 
welche v e r m u t l i c h d i e f r e i w i l l i g e und spontane Anpassung 
des Arbeitskräftebestandes an veränderten Arbeitskräfte
bedarf erschweren. 

Dies g i l t o f f e n s i c h t l i c h unter g l e i c h e n Bedingungen mehr 
für Männer a l s für Frauen (deren F u n k t i o n a l s Manövrier
masse des Arbeitsmarktes h i e r m i t erneut u n t e r s t r i c h e n 
wird) und g i l t v e r m u t l i c h um so mehr, j e weniger d i e Qua
l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte a l s solch e "vermarktbar" , 
d.h. von B e t r i e b zu B e t r i e b t r a n s f e r i e r b a r , und j e mehr 
s i e betriebsgebunden i s t . 

Beiden, dem Arb e i t s m a r k t v e r h a l t e n der Arbeitnehmer, wie dem -
a l l e r d i n g s mit dem verfügbaren empirischen M a t e r i a l weniger 
d e t a i l l i e r t und zuverlässig erfaßten - A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 
der B e t r i e b e i s t nunmehr näher nachzugehen. 
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1. Die s u b j e k t i v e O r i e n t i e r u n g der Arbeitnehmer: g e r i n g e Mobi
litätsbereitschaft und defensives A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 

Für d i e Mehrheit der Arbeitnehmer - so ergab d i e Befragung 
e i n e r repräsentativen Stichprobe von abhängig Beschäftigten 
im Wirtschaftsraum Augsburg e r s c h e i n t e i n f r e i w i l l i g e s Auf
t r e t e n auf dem Arbeitsmarkt - für d i e b e r e i t s beschäftigten 
Arbeitnehmer, um d i e es s i c h j a h i e r handelt, a l s o - zwischen
b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l - a l s n i c h t s o n d e r l i c h 
a t t r a k t i v und mit hohen, schwer abschätzbaren R i s i k e n b e l a s t e t . 

L e d i g l i c h 3 % der Befragten hatten d i e mehr oder minder f e s t e 
A b s i c h t , i n absehbarer Z e i t i h r e n A r b e i t s p l a t z zu wechseln 
und nur 10 % meinten, daß s i e v i e l l e i c h t i n den nächsten Jahren 
einmal den A r b e i t s p l a t z wechseln würden. 1 ) 

Nur etwa d r e i Zehntel glauben, daß man p r i n z i p i e l l b e r u f l i c h 
weiterkomme, wenn man b i s w e i l e n wechsle, während f a s t d i e 
Hälfte der A n s i c h t i s t , grundsätzlich müsse man i n einem Be
t r i e b b l e i b e n , wenn man weiterkommen w o l l e . 

D i e s e r hohen O r i e n t i e r u n g auf Stabilität im B e t r i e b k o n t r a 
s t i e r t scheinbar, daß sehr wohl Anreize zum Wechseln des Ar
b e i t s p l a t z e s wahrgenommen werden. "... d i e Möglichkeiten, b e i 
einem anderen Arbeitgeber im Bereich Augsburg mehr Geld v e r 
dienen zu können (werden) von einem immerhin beträchtlichen 
T e i l der Arbeitnehmer günstig eingeschätzt. 28 % sehen s o l c h e 
f i n a n z i e l l e n Verbesserungsmöglichkeiten auf dem r e g i o n a l e n 
A r b e i t s m a r k t . " 2 ) 

Diese Einschätzung i s t w a h r s c h e i n l i c h r e a l i s t i s c h , denn d i e 
j e n i g e n Befragten, d i e i n den l e t z t e n fünf Jahren v o r der 

1) Weltz, F., a.a.O., S. 14-15 
2) Weltz, F., a.a.O., S. 16 
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Untersuchung mindestens einmal den A r b e i t s p l a t z gewechselt hat
ten (es handelt s i c h um gut 20 % der gesamten S t i c h p r o b e ) , 
konnten h i e r b e i i h r e n V e r d i e n s t erhöhen; g l e i c h e s g i l t auch 
für d i e Mehrheit der Befragten aus e i n e r Sonderstichprobe, 
d i e aus dem M a t e r i a l der Arbeitsmarkterhebungen gezogen worden 
war und deren Angehörige im Erhebungszeitraum mindestens e i n 
mal den A r b e i t s p l a t z gewechselt h a t t e n . 

Auch d i e j e n i g e n , d i e s i c h n i c h t f i n a n z i e l l verbessern konn
t e n , betrachten den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n i c h t a l s Mißerfolg: 
"Häufig zeichnet s i c h der neue A r b e i t s p l a t z durch andere Vor
t e i l e aus - bessere Arbeitsbedingungen, besseres B e t r i e b s 
k l i m a , bessere Sicherung gegen Entlassung oder kürzerer Ar
beitsweg, günstigere A r b e i t s z e i t r e g e l u n g " . 

Nur 6 % a l l e r Befragten, d i e r e l a t i v a k t u e l l e und konkrete E r 
fahrungen mit dem A u f t r e t e n am Arbeitsmarkt h a t t e n , kommen 
r e t r o s p e k t i v zu der Erke n n t n i s , daß s i c h d i e s für s i e weder 

2) 
i n f i n a n z i e l l e r noch i n s o n s t i g e r H i n s i c h t gelohnt habe. 

Der Widerspruch zwischen der Wahrnehmung von Verbesserungs
möglichkeiten durch A r b e i t s p l a t z w e c h s e l und p o s i t i v e n E r f a h r u n 
gen b e i vergangenem A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e i n e r s e i t s und der ge
r i n g e n b i s sehr geringen B e r e i t s c h a f t , den gegenwärtigen A r 
b e i t s p l a t z i n absehbarer Z e i t zu wechseln, i s t auf den e r s t e n 
B l i c k f l a g r a n t und ließe s i c h nur p s y c h o l o g i s c h durch Faktoren 
wie mangelnde I n i t i a t i v e , Unfähigkeit, d i e eigenen I n t e r e s s e n 
w i r k l i c h wahrzunehmen, j a Trägheit erklären. 

Es wäre dann notwendig (aber auch au s r e i c h e n d ) , d i e Mobilitäts
b e r e i t s c h a f t der Arbeitnehmer durch Aufklärungsaktionen, durch 
e i n e A r t "Mobilitätswerbung" zu erhöhen, um d i e Rigiditäten 
des Arbeitskräftebestandes zu überwinden. 

1) Weltz, F., a.a.O., S. 15 
2) Weltz, F., i b i d . 
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Das Erwerbsverhalten i s t a l l e n f a l l s b e i e i n e r M i n d e r h e i t an 
k u r z f r i s t i g e r Verdienstmaximierung o r i e n t i e r t , aus der dann 
d i e B e r e i t s c h a f t r e s u l t i e r t , auf konkrete, vom A r b e i t s m a r k t 
ausgehende A n r e i z e i n s t r u m e n t e i l zu r e a g i e r e n . 

"Vor d i e Wahl zwischen einem A r b e i t s p l a t z mit w e s e n t l i c h bes
seren Verdienstmöglichkeiten, aber einem gewissen E n t l a s s u n g s 
r i s i k o und einem s i c h e r e n A r b e i t s p l a t z mit g e r i n g e r e n Ver
dienstmöglichkeiten g e s t e l l t , e n t s c h e i d e t s i c h nur e i n Fünftel 
der Befragten für den e r s t e r e n . 

Diese s t a r k e S i c h e r h e i t s o r i e n t i e r u n g führt zu einem sehr 
"defensiven" A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n , das weniger auf maximale 
Wahrnehmung der auf dem Arbeitsmarkt gebotenen m a t e r i e l l e n 
Chancen, a l s vielmehr auf d i e "Wahrung des B e s i t z s t a n d e s " aus
g e r i c h t e t i s t . " 1 ) 

Diese S i c h e r h e i t glaubt man vor allem aus der b e t r i e b l i c h e n 
P o s i t i o n zu beziehen. Die Einschätzung der w i r t s c h a f t l i c h e n 
Lage des eigenen B e t r i e b e s oder der eigenen Branche b l e i b t 
ohne Folgen für d i e B e r e i t s c h a f t , den A r b e i t s p l a t z zu wechseln. 
S e l b s t wer damit rechnet, irgendwann einmal seinen j e t z i g e n 
A r b e i t s p l a t z zu v e r l i e r e n , b e t r a c h t e t d i e s n i c h t a l s Anlaß, 
s i c h j e t z t nach etwas anderem umzuschauen. H i e r i n drückt 
s i c h e i n auswegloses Dilemma aus: Je mehr man damit rechnen 
muß, b e i e i n e r gravierenden Verschlechterung der w i r t s c h a f t 
l i c h e n Läge (die übrigens im allgemeinen und dann s t e t s auf 
d i e ganze V o l k s w i r t s c h a f t und n i c h t so sehr auf d i e eigene 
Branche oder den eigenen B e t r i e b p r o j e k t i e r t wird) s e i n e n 
j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z zu v e r l i e r e n , desto weniger fühlt man 
s i c h im B e s i t z e i n e r Q u a l i f i k a t i o n , d i e man anderswo wieder 
zu ähnlich günstigen oder gar besseren Bedingungen verwerten 
könnte; j e mehr man - d i e s g i l t vor a l l e m für d i e jüngeren 
1) Weltz, F., a.a.O., S. 18 
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A n g e s t e l l t e n - g l a u b t , über eine Q u a l i f i k a t i o n zu verfügen, 
mit der man auch anderswo einen guten A r b e i t s p l a t z bekommen 
könnte, desto s i c h e r e r e r s c h e i n t auch der eigene A r b e i t s p l a t z 
im b e t r i e b l i c h e n Kontext, desto größer s i n d d i e Aufstiegsmög
l i c h k e i t e n , d i e man s i c h im eigenen B e t r i e b ausrechnet, desto 
weniger Veranlassung gäbe es a l s o , j e t z t den B e t r i e b zu wech
s e l n . 1 ) 

Hinzu kommt d i e hohe Intransparenz des Arbeitsmarktes, der 
s i c h d i e große Mehrzahl der Arbeitnehmer sowohl wegen mangeln
der Informationsmöglichkeiten gegenübersehen wie auch des
h a l b , w e i l ihnen d i e B e g r i f f e und d i e Kenntnis der Zusammen
hänge f e h l t , mit der s i e d i e sporadischen p u n k t u e l l e n I n f o r 
mationen, d i e s i e e r h a l t e n , r i c h t i g i n t e r p r e t i e r e n könnten. 
So kann b e i s p i e l s w e i s e nur jeder v i e r t e der Be f r a g t e n über
haupt einen konkreten B e t r i e b im Wirtschaftsraum Augsburg 
benennen, der am besten zahlen würde, wobei d i e s dann wieder 
i n der Hälfte der Fälle der eigene B e t r i e b i s t . 

Auf d i e Frage, i n welchem B e t r i e b oder i n welcher Firma i n 
Augsburg man am l i e b s t e n a r b e i t e n würde, nannten 55 % den 
eigenen B e t r i e b und nur 14 % einen anderen B e t r i e b ; rund e i n 
D r i t t e l meinte, er hätte keine Präferenzen oder keine Ver-

2) 
gleichsmöglichkeiten. 

Auf dem Hintergrund der für d i e große Mehrheit der A r b e i t 
nehmer mit der O r i e n t i e r u n g auf S i c h e r h e i t und S t a b i l i s i e 
rung i n einem bestimmten A r b e i t s k o n t e x t verbundenen defen
s i v e n G r u n d e i n s t e l l u n g - d i e mit aktivem Reagieren auf An
r e i z e zum A r b e i t s p l a t z w e c h s e l unvereinbar i s t , und auch e i n e 
mögliche Bedrohung des eigenen A r b e i t s p l a t z e s , solange s i e 
nur a b s t r a k t b l e i b t , n i c h t a l s Anlaß g e l t e n läßt, s i c h nach 
etwas anderem umzusehen - läßt s i c h erwarten, daß f r e i w i l l i 
ges A u f t r e t e n auf dem Arbeitsmarkt e i n ausgesprochenes Min
d e r h e i t e n - , j a Extremverhalten b l e i b t . 

1) Weltz, F., a.a.O., S. 19 
2) Weltz, F., a.a.O., S. 25 

Lutz (1973): Arbeitswirtschaftliche Modelluntersuchung eines Arbeitsmarktes



Diese Grundtendenz i s t s e l b s t b e i den Befragten d e u t l i c h zu 
beobachten, d i e i n den vergangenen Jahren f r e i w i l l i g -
einmal oder mehrmals - den A r b e i t s p l a t z gewechselt haben. 
Beim größeren T e i l d i e s e r Gruppe erzeugen durchaus p o s i t i v e 
Erfahrungen vergangenen A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s , wie schon ge
sagt, keine grundsätzlich höhere Mobilitätsbereitschaft a l s 
beim Rest. Ihr vergangenes A u f t r e t e n auf dem Arbei t s m a r k t 
e n t s p r i c h t nur e i n e r vorübergehenden, durch äußere Anlässe, 
wie etwa V e r l u s t des b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z e s , erzwungenen 
oder durch eine bestimmte Lebensphase - wie Abschluß der 
Lehre - ausgelösten Mobilität, i n deren Zuge s i e jedoch o f f e n 
s i c h t l i c h primär d a r i n i n t e r e s s i e r t s i n d (erstmals oder wie
der) , einen A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , den s i e a l s dauerhaft* 
b e t r a c h t e n und auf dem s i e s i c h d e f i n i t i v " e i n r i c h t e n " können. 

Ihre Mobilität i s t durch i n t e g r a t i v e Z i e l s e t z u n g bestimmt; 
auch wenn s i e mehrmals den A r b e i t s p l a t z wechseln, g e s c h i e h t 
d i e s im Zuge eines s c h r i t t w e i s e n S e l e k t i o n s p r o z e s s e s , der 
endet, wenn entweder e i n A r b e i t s p l a t z gefunden w i r d , der 
etwa den Erwartungen e n t s p r i c h t oder wenn s i c h d i e E r k e n n t n i s 
d u r c h s e t z t , daß e i n s o l c h e r A r b e i t s p l a t z u n e r r e i c h b a r i s t 
und man mit einem Satz von Vor- und N a c h t e i l e n vorliebnehmen 
muß, d i e gerade noch akzeptabel s i n d . 

Für d i e große Mehrzahl der Arbeitnehmer - und auch für einen 
G u t t e i l d e r e r , d i e eben den A r b e i t s p l a t z zu wechseln im 
B e g r i f f s i n d - g i l t a l s o eine e i n h e i t l i c h e S t r a t e g i e der 
Reduzierung des R i s i k o s , der zumindest e i n e s u b j e k t i v e R a t i o 
nalität n i c h t abzusprechen i s t . 

Daß i h r angesichts der Funktionsmechanismen des Arbeitsmark
te s auch e i n e o b j e k t i v e Rationalität innewohnt, s e i i n den 
folgenden A b s c h n i t t e n zu zeigen v e r s u c h t . 
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2. Das o b j e k t i v e V e r h a l t e n ; Mobilität a l s Ausdruck von 
Marginal- oder Extremsituationen 

Die s u b j e k t i v e O r i e n t i e r u n g der Arbeitnehmer am Ar b e i t s m a r k t 
i s t weitgehend dem o b j e k t i v e n , i n der s t a t i s t i s c h e n Erhebung 
erfaßten V e r h a l t e n deckungsgleich. 

Die B e t e i l i g u n g eines Arbeitnehmers an Arbeitsmarktvorgängen 
i s t i n a l l e r Regel gebunden an: 

o L e b e n s s i t u a t i o n e n , d i e nur vorübergehenden Charakter tragen, 
wie der Übergang von b e r u f l i c h e r E r s t a u s b i l d u n g zu e i n e r 
d e f i n i t i v e n Erwerbstätigkeit, Wechsel zwischen Haushalt und 
Erwerbstätigkeit b e i Hausfrauen, übertritt von v o r i n d u 
s t r i e l l - k l e i n g e w e r b l i c h - a g r a r i s c h e n Lebens- und A r b e i t s 
verhältnissen, d i e keine ausreichende Chance der Lebensge
s t a l t u n g mehr b i e t e n , i n industriell-tertiäre, meist l o h n 
abhängige Beschäftigung; 

o oder d i e Zugehörigkeit zu Minderheitengruppen, d i e umso 
ausgeprägter wi r d , j e mehr A u f t r e t e n am Arbe i t s m a r k t n i c h t 
durch äußere Umstände erzwungen w i r d , sondern einem f r e i 
w i l l i g e n Entschluß e n t s p r i c h t . 

D i e s e r Zusammenhang zwischen anormalen, m i n d e r h e i t l i c h e n , j a 
extremen V e r h a l t e n s s i t u a t i o n e n e i n e r s e i t s und dem A u f t r e t e n 
am Arbeitsmarkt a n d e r e r s e i t s s c h e i n t vor allem für männliche 
deutsche Arbeitnehmer zu g e l t e n . Er schlägt s i c h h i e r i n d r e i 
Tatbeständen n i e d e r : 

(1) Die Gesamtheit der an Arbeitsmarktvorgängen b e t e i l i g t e n 
lohnabhängigen Bevölkerung u n t e r s c h e i d e t s i c h nach f a s t 
a l l e n im Erhebungsmaterial verfügbaren Merkmalen d e u t l i c h 
von der Gesamtheit der Arbeitnehmer des Wirtschaftsraumes. 
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In diesem Sinn "mobile" Arbeitnehmer: 

o s i n d w e s e n t l i c h jünger a l s d i e r e s t l i c h e Arbeitnehmer
bevölkerung 
(die unter 25-jährigen s t e l l e n rund 40 % an den einen 
und rund 20 % an den anderen); 

o haben i n weit geringerem Umfang u n m i t t e l b a r familiäre 
V e r p f l i c h t u n g e n 
( l e d i g oder sonstwie a l l e i n s t e h e n d s i n d über 50 % ge
genüber nur etwa 30 % der anderen Arbeitnehmer); 

o b e s i t z e n e ine d e u t l i c h unter dem D u r c h s c h n i t t l i e g e n d e 
Q u a l i f i k a t i o n 
(ungelernte A r b e i t e r s t e l l e n e i n D r i t t e l und angelern
te A r b e i t e r etwa e i n V i e r t e l a l l e r mobilen A r b e i t n e h 
mer) ; 

o waren bzw. s i n d überwiegend i n e i n i g e n wenigen W i r t 
schaftszweigen beschäftigt 
(dies g i l t vor allem für d i e B a u w i r t s c h a f t b e i den 
Männern und w i c h t i g e T e i l e des p r i v a t e n tertiären Sek
t o r s b e i den Frauen). 

Wer immer an Arbeitsmarktvorgängen b e t e i l i g t i s t , d e f i 
n i e r t s i c h durch Merkmale s e i n e r Lebenslage, s e i n e r Q u a l i 
f i k a t i o n und s e i n e r Erwerbstätigkeit, d i e i h n vom Rest 
der lohnabhängigen Bevölkerung absetzen. 

(2) Die Unterschiede zwischen der "mobilen" und der r e s t l i c h e n 
" s t a b i l e n " Arbeitnehmerbevölkerung s i n d umso markanter, j e 
mehr das A u f t r e t e n am Arbeitsmarkt einem f r e i e n Entschluß 
des Arbeitnehmers zuzuschreiben i s t und j e weniger es 
durch äußere Umstände oder Lebensprozesse erzwungen bzw. 
ausgelöst w i r d . 

Am d e u t l i c h s t e n t r i t t d i e s e r U n t e r s c h i e d zutage beim Ver
g l e i c h zwischen A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n und "demographi
schen" Mobilen. 

Wer an Vorgängen demographischer Mobilität b e t e i l i g t i s t , 
hat entweder (auf der E i n t r i t t s s e i t e ) e i n e Q u a l i f i k a t i o n , 
d i e im S c h n i t t weit über der a l l e r anderen mobilen Grup
pen l i e g t oder (auf der A u s t r i t t s s e i t e ) n i c h t nur - wie zu 
erwarten - e i n d u r c h s c h n i t t l i c h sehr v i e l höheres A l t e r , 

Lutz (1973): Arbeitswirtschaftliche Modelluntersuchung eines Arbeitsmarktes



sondern auch eine im S c h n i t t lange Zugehörigkeit zum l e t z 
ten B e t r i e b aufzuweisen; auch i s t demographische M o b i l i 
tät weitaus stärker " g e r i c h t e t " , a l s a l l e anderen M o b i l i 
tätsarten. 

A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r s i n d demgegenüber besonders g e r i n g 
q u a l i f i z i e r t und besonders jung; der A n t e i l von Ledigen 
oder A l l e i n s t e h e n d e n an ihnen i s t besonders hoch; d i e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e Dauer i h r e r l e t z t e n Beschäftigung i s t 
extrem n i e d r i g ; s i e k o n z e n t r i e r e n s i c h weitaus am stärk
sten auf e i n i g e Branchen und auf k l e i n e r e bzw. m i t t l e r e 
B e t r i e b e . 

Die Merkmale der an r e g i o n a l e r Mobilität b e t e i l i g t e n Ar
beitnehmer l i e g e n zwischen d i e s e n beiden Extremen. E i n e 
nähere Analyse, d i e wegen des Fehlens a l l e r oder wenig
stens zuverlässiger Informationen über d i e Beschäftigung 
(oder Nichtbeschäftigung) außerhalb des Wirtschaftsraumes 
vor oder nach der Mobilität n i c h t möglich war, hätte wahr
s c h e i n l i c h g e z e i g t , daß e i n T e i l der r e g i o n a l e n Mobilität 
nur eine besondere Form des z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s 
platzwechsels d a r s t e l l t , wobei d i e entsprechenden A r b e i t 
nehmer weitgehend mit den i n t r a r e g i o n a l e n A r b e i t s p l a t z 
wechslern v e r g l e i c h b a r s i n d , während der Rest entweder 
ähnlich wie d i e verschiedenen Formen der demographischen 
Mobilität zu bewerten i s t oder sehr s p e z i f i s c h e n besonde
ren K o s t e l l a t i o n e n e n t s p r i c h t . 

Innerhalb der A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r l a s s e n s i c h unter He
ranziehung auch des Befragungsmaterials d r e i Gruppen b i l 
den, d i e s i c h sowohl nach dem Maß unterscheiden l a s s e n , i n 
dem für s i e Wechsel des A r b e i t s p l a t z e s e i n normales oder 
aber e x z e p t i o n e l l e s V e r h a l t e n i s t , und dem Grad, i n dem 
i h r e Merkmale und i h r e S i t u a t i o n vom Rest der A r b e i t n e h -
mer abweicht. 

o Eine Gruppe von Arbeitnehmern, deren Stärke i n besonde
r e r Weise d i e s p e z i f i s c h e k o n j u n k t u r e l l e S i t u a t i o n des 
Erhebungszeitraums w i d e r s p i e g e l t und deren A u f t r e t e n 
a l s a k t u e l l e s Angebot auf dem Arbeitsmarkt durch be
t r i e b l i c h e Ursachen erzwungen wurde, d i e zur F o l g e hat
ten, daß s i e i h r e n b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z v e r l o r e n . 

Diese Gruppe u n t e r s c h e i d e t s i c h weit weniger von der 
s t a b i l e n Arbeitnehmerbevölkerung a l s a l l e anderen Ar
b e i t s p l a t z w e c h s l e r ; insbesondere s i n d s i e im Durch-
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s c h n i t t älter und weniger häufig a l l e i n s t e h e n d ; i h r 
d u r c h s c h n i t t l i c h e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u i s t eher höher; 
s i e waren zumeist auch längere Z e i t i n ihrem l e t z t e n 
B e t r i e b beschäftigt. 

o E i n e weitere Gruppe wird d a r g e s t e l l t von Arbeitnehmern, 
d i e s i c h i n e i n e r S i t u a t i o n vorübergehender Mobilität 
befin d e n , deren V e r h a l t e n jedoch - gemäß dem P r i n z i p 
der " s c h r i t t w e i s e n I n t e g r a t i o n " - grundsätzlich an Sta
b i l i s i e r u n g o r i e n t i e r t i s t . 

Diese Gruppe i s t besonders jung, verhältnismäßig q u a l i 
f i z i e r t , wenngleich besonders s t a r k von Q u a l i f i k a t i o n s 
v e r l u s t bedroht ( p r o t o t y p i s c h i s t h i e r der Handwerks
g e s e l l e zu nennen, der dann o f t über mehrere Etappen, 
a l s Angelernter i n einem I n d u s t r i e b e t r i e b "seßhaft" 
wird; e i n T e i l d i e s e r Gruppe hat eine r e l a t i v lange Be
triebszugehörigkeit, d i e o f t mit i h r e r A u s b i l d u n g s z e i t 
i d e n t i s c h i s t ; 

o e i n e d r i t t e Gruppe wird d a r g e s t e l l t von Arbeitnehmern, 
b e i denen o f f e n s i c h t l i c h eine dauerhafte Mobilitäts
neigung und Mobilität v o r l i e g t - ohne daß entschieden 
werden kann, ob d i e s aus i n d i v i d u e l l e n Merkmalen oder 
daraus r e s u l t i e r t , daß s i c h eine ursprünglich p r o v i s o 
r i s c h e M o b i l i s i e r u n g p e r p e t u i e r t e , w e i l d i e i n s Auge 
gefaßte s c h r i t t w e i s e I n t e g r a t i o n n i c h t gelang. 

Diese Gruppe, d i e sehr v i e l häufiger am A r b e i t s m a r k t 
a u f t r i t t a l s ihrem A n t e i l an der Erwerbsbevölkerung 
e n t s p r i c h t , u n t e r s c h e i d e t s i c h am schärfsten von a l l e n 
anderen T e i l e n der mobilen Bevölkerung und v o r a l l e m 
von den " s t a b i l e n " Arbeitnehmern: besonders n i e d r i g e 
Q u a l i f i k a t i o n (mit Ausnahme e i n z e l n e r F a c h a r b e i t e r i n 
der B a u w i r t s c h a f t ) ; besonders hoher A n t e i l von A l l e i n 
stehenden; besonders kurze d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r w e i l 
dauer an einem A r b e i t s p l a t z ; besonders hohe Konzentra
t i o n auf e i n i g e Wirtschaftszweige bzw. Tätigkeiten, vor 
all e m ungelernte A r b e i t e n auf B a u s t e l l e n , im T r a n s p o r t 
u . ä . Hervorstechendes Merkmal d i e s e r Gruppe - d i e im 
D u r c h s c h n i t t eher etwas älter i s t a l s d i e r e s t l i c h e 
mobile Bevölkerung - i s t i h r e ausgesprochen marginale 
Lebensführung, d e r z u f o l g e s i e b e i der Befragung nur i n 
Ausnahmefällen überhaupt angesprochen werden konnte. 
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Beim V e r g l e i c h d i e s e r d r e i Gruppen w i r d erneut der Ex
tremcharakter des A u f t r e t e n s am Arbeitsmarkt sehr deut
l i c h s i c h t b a r : Je weniger e i n Wechsel von B e t r i e b und 
A r b e i t s p l a t z T e i l dauerhafter Verhaltensmuster i s t , j e 
mehr Mobilität durch äußere Umstände und/oder vorüber
gehende Lebe n s s i t u a t i o n e n ausgelöst w i r d , desto weniger 
unterscheiden s i c h d i e A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r vom Rest 
der Arbeitnehmerbevölkerung - abgesehen von den s p e z i 
f i s c h e n Merkmalen, d i e mit dem Mechanismus verbunden 
s i n d , der d i e Mobilität auslöste. 

Je schärfer man a n d e r e r s e i t s d i e Gruppe einzugrenzen 
vermag, d i e - i n Widerspruch zu der dominanten S i c h e r -
h e i t s - und S t a b i l i s i e r u n g s o r i e n t i e r u n g - A r b e i t s p l a t z 
wechsel o f f e n s i c h t l i c h a l s Normalverhalten b e t r a c h t e t , 
desto d e u t l i c h e r t r i t t deren M i n d e r h e i t e n c h a r a k t e r zu
tage, desto markanter s e t z t s i c h d i e s e Gruppe auch i n 
i h r e n i n d i v i d u e l l e n Merkmalen und den durch s i e i n d u 
z i e r t e n Aspekten der b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n und der 
allgemeinen Lebensführung von der überwiegenden Mehr
h e i t der Bevölkerung ab. 

Die eben s k i z z i e r t e n Zusammenhänge g e l t e n primär für den mehr
h e i t l i c h e n T e i l der Arbeitnehmerbevölkerung, der von männli
chen deutschen Arbeitnehmern d a r g e s t e l l t w i r d . 

Für einen G u t t e i l der w e i b l i c h e n deutschen Arbeitnehmer und 
der ausländischen Arbeitskräfte b e i d e r l e i G e s c h lechts scheinen 
- h i e r wird a l l e r d i n g s d i e Grenze der Aussagefähigkeit des 
M a t e r i a l s e r r e i c h t - andere Gesetzmäßigkeiten zu g e l t e n : 

Einmal e n t s p r i c h t für d i e Mehrheit sowohl der deutschen e r 
werbstätigen Frauen' wie der ausländischen Arbeitskräfte i h r e 
gegenwärtige Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit überhaupt 
anderen z e i t l i c h e n P erspektiven a l s d i e s b e i der großen Masse 
der deutschen männlichen Erwerbsbevölkerung der F a l l i s t : Für 
sehr v i e l e v e r h e i r a t e t e Frauen oder jüngere Mädchen i s t , wie 
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Befragungsergebnisse sehr d e u t l i c h zeigen, Erwerbstätigkeit 
ke i n Dauerzustand, i n dem man s i c h für e i n ganzes Leben e i n 
z u r i c h t e n hat, und somit von sekundärer Bedeutung gegenüber 
dem a l s primär b e t r a c h t e t e n Lebensinhalt von Haushalt und 
F a m i l i e . Ebenso i s t für d i e Masse der ausländischen A r b e i t 
nehmer der V e r b l e i b im Gastland e i n Provisorium, das i r g e n d 
wann durch d i e Rückkehr i n d i e Heimat beendet w e r d e n s o l l . 

Es d a r f a l s o angenommen werden, daß b e i diesen Minderheiten
gruppen d i e Stabilitäts- und S i c h e r h e i t s o r i e n t i e r u n g d e r 
deutschen männlichen Arbeitnehmer überhaupt n i c h t o d e r d o c h 
sehr v i e l schwächer e x i s t i e r t und s i c h auf w e s e n t l i c h kürzere, 
wenngleich im ei n z e l n e n o f t unbestimmte Z e i t h o r i z o n t e r i c h t e t . 

Zum anderen t r i t t der Extremgruppencharakter der mobilen Be
völkerung weder b e i deutschen Frauen noch b e i Ausländern mit 
g l e i c h e r D e u t l i c h k e i t zutage wie b e i deutschen Männern. 

So s i n d etwa w e i b l i c h e deutsche A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r g l e i c h 
z e i t i g im S c h n i t t eher etwas älter a l s d i e Männer der g l e i 
chen Kategorie und unterscheiden s i c h i n ihrem A l t e r s a u f b a u 
weniger von der Gesamtheit der wei b l i c h e n Erwerbsbevölkerung 
(die j a i h r e r s e i t s gegenüber der männlichen Erwerbsbevölke
rung durch e i n größeres Gewicht der jüngeren Jahrgänge ge
kennzeichnet i s t ) . Auch i s t sowohl b e i Ausländern wie b e i 
Frauen das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der mobilen Bevölkerung i n s 
gesamt und der A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r im besonderen n i c h t so 
d e u t l i c h n i e d r i g e r a l s das der entsprechenden s t a b i l e n Be
völkerungsgruppen, wenn es s i c h überhaupt von ihnen u n t e r 
s c h e i d e t - e i n Befund, der a l l e r d i n g s für s i c h a l l e i n genom
men noch n i c h t sehr aussagekräftig i s t , da sowohl deutsche 
w e i b l i c h e wie ausländische (männliche und weib l i c h e ) A r b e i t 
nehmer i n i h r e r Gesamtheit sehr v i e l weniger q u a l i f i z i e r t 
s i n d a l s d i e deutsche männliche Arbeitnehmerbevölkerung. 

Wenngleich n i c h t w i r k l i c h zwingend nachweisbar, i s t es doch 
p l a u s i b e l und w a h r s c h e i n l i c h , daß auf dem Hintergrund des 
Min d e r h e i t e n s t a t u s , den d i e Mehrzahl der w e i b l i c h e n und aus
ländischen Arbeitskräfte einnimmt, deren B e t e i l i g u n g an Ar
beitsmarktbewegungen und insbesondere d i e f r e i w i l l i g e Aufgabe 
eines A r b e i t s p l a t z e s weniger a l s "abweichendes V e r h a l t e n " ge
wertet werden darf a l s b e i dem männlichen T e i l der e i n h e i m i -
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Diese Vermutung wird - exemplarisch, v i e l l e i c h t n i c h t reprä
s e n t a t i v , aber doch hochgradig t y p i s c h - bekräftigt durch 
d i e weitaus höhere Reagibilität w e i b l i c h e r a l s männlicher 
Lohnempfänger auf d i e vom negativen Strukturwandel ebenso 
wie von k o n j u n k t u r e l l e n Kontraktionen des Arbeitskräftebe
d a r f s ausgehenden Arbeitsmarktimpulse - eine Reagibilität, 
aus der dann auch d i e z e n t r a l e "Qualität" d i e s e r Beschäftig
tengruppen a l s d i s p o n i b l e Manövriermasse auf dem Arb e i t s m a r k t 
r e s u l t i e r t . 
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In den Erhebungen, auf denen der h i e r m i t v o r g e l e g t e B e r i c h t 
b a s i e r t , konnte das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n von B e t r i e b e n nur 
am Rande und l e d i g l i c h im Rahmen der Beschaffung von H i n t e r 
grundsdaten d i r e k t erfaßt werden. Über d i e a r b e i t s m a r k t p o l i 
t i s c h e O r i e n t i e r u n g der B e t r i e b e , d i e der s u b j e k t i v e n O r i e n 
t i e r u n g der Arbeitnehmer e n t s p r i c h t , l i e g e n nur unsystema
t i s c h gewonnene und sporadische Hinweise und Befunde v o r . Das 
A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n der Betriebe kann a l s o überwiegend nur 
aus den Arbeitsmarktbewegungen e r s c h l o s s e n werden, d i e s i e 
t a n g i e r e n . H i e r b e i erwies s i c h d i e Analyse i n k o n j u n k t u r e l l e r 
P e r s p e k t i v e a l s besonders aufschlußreich, da s i e es g e s t a t t e t , 
A r b e i t s m a r k t b i l a n z e n j e w e i l s größerer Gruppen von B e t r i e b e n 
mit ähnlichen Merkmalen auf dem Hintergrund v a r i i e r e n d e r a l l 
gemeiner Arbeitsmarktlagen und v e r m u t l i c h auch s p e z i f i s c h e r 
A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n e n zu v e r g l e i c h e n . 

H i e r b e i wurden vor allem d r e i markante Tatsachen s i c h t b a r : 

(1) Die Masse der B e t r i e b e im Wirtschaftsraum Augsburg be
s i t z t - ob s t i l l s c h w e i g e n d oder e x p l i z i t kann h i e r n i c h t 
entschieden werden - eine Präferenzskala, mit deren H i l f e 
s i e das am Arbeitsmarkt verfügbare Angebot an Arbeitskräf
ten nach e i n e r Kombination von personengebundenen Merk
malen und K r i t e r i e n s e l e k t i e r t , d i e aus dem A r b e i t s m a r k t 
v e r h a l t e n a b g e l e i t e t werden. 

In d i e s e Präferenzskala gehen vor allem folgende taxono-
mische U r t e i l e e i n : 

(a) Deutsche Arbeitskräfte werden höher bewertet a l s 
ausländische Arbeitskräfte. 

Je günstiger d i e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n e i n e s B e t r i e b e s 
( s e i es aufgrund der allgemeinen, durch hohes A r b e i t s 
kräfteangebot und geringe Arbeitskräftenachfrage 
c h a r a k t e r i s i e r t e A r b e i t s m a r k t l a g e , s e i es durch d i f f e -
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r e n t i e l l e P o s i t i o n s v o r t e i l e gegenüber anderen B e t r i e 
ben der g l e i c h e n oder anderer Branchen), desto mehr 
werden Ausländer durch deutsche Arbeitskräfte e r s e t z t 
und desto mehr konze n t r i e r e n s i c h N eueinstellungen 
auf deutsche Arbeitnehmer. 

(b) Männliche Arbeitnehmer e r h a l t e n d i e Präferenz vor 
w e i b l i c h e n Arbeitskräften. 

B e t r i e b e , deren A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n s i c h (zum B e i 
s p i e l aufgrund k o n j u n k t u r e l l e r Veränderungen oder auf
grund b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Faktoren) v e r b e s s e r t , prak
t i z i e r e n eine P o l i t i k der M a s k u l i n i s i e r u n g von A r b e i t s 
plätzen, d i e b i s h e r mit Frauen b e s e t z t waren; umge
kehrt drückt s i c h r e l a t i v e oder absolute V e r s c h l e c h 
terung der A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n i n e i n e r Feminisierung 
des Arbeitskräftebestandes aus. 

Im Zuge des Konjunkturzyklus i s t b e i B e t r i e b e n oder 
Branchen mit besonders v a r i a b l e r A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n 
i n n e r h a l b kurzer Z e i t eine Abfolge von M a s k u l i n i s i e 
rung und erneuter Refeminisierung zu beobachten. 

(c) Innerhalb des d i s p o n i b l e n Angebots an Arbeitskräften 
wird N e u e i n t r i t t e n i n s Erwerbsleben und p a r t i e l l auch 
r e g i o n a l e n Zuwanderern e i n d e u t i g d i e Präferenz vor 
A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n gegeben. 

Diese Präferenz w i r k t s i c h i n zweifacher Weise aus: 

(1) Im Herbst 1967 wurde p r a k t i s c h d i e Gesamtheit der 
neu i n das Erwerbsleben e i n t r e t e n d e n Nachwuchskräfte 
r e s o r b i e r t , während g l e i c h z e i t i g im i n t r a r e g i o n a l e n 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l (der t e i l s 
f r e i w i l l i g , t e i l s durch Arbeitgeberkündigungen ausge
löst wurde) neue A r b e i t s l o s i g k e i t entstand. 

(2) Je günstiger d i e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n e i n e s Be
t r i e b e s oder e i n e r Branche, desto größer i s t der An
t e i l des aus demographischer oder r e g i o n a l e r M o b i l i - , 
tät r e s u l t i e r e n d e n Angebots an den E i n s t e l l u n g e n ; j e 
ungünstiger d i e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n , desto größer i s t 
der A n t e i l der Neueinstellungen, der aus i n t r a r e g i o -
nalem zw i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l r e k r u 
t i e r t wird. 
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Diese Einzelpräferenzen kombinieren s i c h j e nach b e t r i e b 
lichem Arbeitskräftebedarf zu s p e z i f i s c h e n Präferenzstruk
turen; d i e Str u k t u r der E i n s t e l l u n g e n (bzw. gegebenenfalls 
d i e kombinierte S t r u k t u r von Entlassungen und E i n s t e l l u n 
gen) e n t s p r i c h t umso mehr der Präferenzstruktur, j e stär
ker d i e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n des B e t r i e b e s , und e n t f e r n t 
s i c h umso weiter von i h r , je schwächer s i e i s t . 

Im R e g e l f a l l stehen an der S p i t z e der Präferenzskala für 
E i n s t e l l u n g e n männliche und w e i b l i c h e deutsche Nachwuchs
kräfte und an deren Ende f r e i w i l l i g e A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r , 
ohne daß h i e r noch eine d e u t l i c h e Unterscheidung zwischen 
Männern und Frauen sowie Ausländern und Deutschen möglich 
wäre. Soweit inn e r h a l b der A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r Präferen
zen s i c h t b a r werden, begünstigen s i e Arbeitskräfte mit 
b i s h e r i g e r längerer Beschäftigung (die "Ubergangsarbeits
l o s i g k e i t " der aus b e t r i e b l i c h e n Gründen entlassenen Ar
beitskräfte, d i e zumeist d i e s e r Bedingung gehorchen, i s t 
a l l e s i n allem überraschend gering) sowie jüngere A r b e i t s 
kräfte, d i e vor kurzem i h r e Ausbildung abgeschlossen haben 
und s i c h i n e i n e r Phase mehr oder minder vorübergehender 
M o b i l i s i e r u n g befinden. 

(2) Zur Verbesserung i h r e r A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n oder zur S i 
cherung e i n e r günstigen A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n s i n d d i e Be
t r i e b e b e s t r e b t , b e t r i e b s - bzw. b r a n c h e n s p e z i f i s c h e T e i l 
arbeitsmärkte r e g i o n a l e r bzw. f a c h l i c h e r A r t zu s c h a f f e n 
oder zu h a l t e n , d i e gegenüber den Teilarbeitsmärkten, auf 
denen andere Be t r i e b e oder Branchen bevorzugt r e k r u t i e r e n , 
abgeschirmt sind oder abgeschirmt werden können. 

Für d i e E x i s t e n z s o l c h e r b e t r i e b s - und b r a n c h e n s p e z i f i 
schen Teilarbeitsmärkte, auf denen für d i e B e t r i e b e gün
s t i g e Arbeitsmarktlagen entgegen der allgemeinen A r b e i t s 
marktlage auf r e c h t e r h a l t e n werden können, g i b t es e i n i g e 
sehr c h a r a k t e r i s t i s c h e B e i s p i e l e . Das i l l u s t r a t i v s t e s i n d 
d i e Teilarbeitsmärkte für F a c h a r b e i t e r wie für H i l f s a r b e i 
t e r im Baugewerbe, auf denen t r o t z wachsender E i n s t e l l u n g s -
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bedarf a l l e r anderen T e i l e der W i r t s c h a f t b i s w e i t i n das 
Frühjahr 1968 h i n e i n e i n Überangebot an Arbeitskräften 
bestand, das es der Bauwirtschaft ermöglichte, s e l e k t i v 
zu r e k r u t i e r e n und d i e i n d i e s e r Branche t r a d i t i o n e l l be
sonders hohe f r e i w i l l i g e F l u k t u a t i o n (vor a l l e m von s c h n e l l 
wechselnden u n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften) p r a k t i s c h zum 
E r l i e g e n zu bringen. 

N e g a t i v b e i s p i e l e werden vor a l l e m g e l i e f e r t von den p r i v a 
ten D i e n s t l e i s t u n g e n , d i e b i s zum Herbst 1967 aus den p r i 
mär auf d i e I n d u s t r i e o r i e n t i e r t e n Teilarbeitsmärkten (vor 
allem für Lohnempfänger ohne s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n ) 
einen v e r m u t l i c h s e i t mehreren Jahren aufgestauten A r b e i t s 
kräftebedarf decken konnten, jedoch von dem Z e i t p u n k t an, 
zu dem d i e I n d u s t r i e d i e s e Teilarbeitsmärkte wieder i n 
Anspruch nahm, den e r r e i c h t e n Arbeitskräftebestand gerade 
noch h a l t e n konnte. 

Daß u n t e r s c h i e d l i c h "offene" Teilarbeitsmärkte e x i s t i e r e n 
und daß d i e E x i s t e n z geschlossener f a c h l i c h e r und/oder 
r e g i o n a l e r Teilarbeitsmärkte d i e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n von 
Betr i e b e n spürbar verbessern kann, läßt s i c h aus dem s t a 
t i s t i s c h e n M a t e r i a l ausreichend belegen. Dafür, daß d i e s e 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n von den Bet r i e b e n - bewußt oder im 
Zuge e i n e r i m p l i z i t r a t i o n a l e n S t r a t e g i e - g e s c h a f f e n oder 
aufre c h t e r h a l t e n werden, g i b t es a l l e r d i n g s nur e i n z e l n e 
Hinweise - etwa d i e A u f t e i l u n g der Rekrutierungszonen im 
Umland von Augsburg zwischen größeren B e t r i e b e n oder d i e 
Rekrutierungspräferenz, d i e w i c h t i g e T e i l e der Bauwirt
s c h a f t den a g r a r i s c h - k l e i n g e w e r b l i c h s t r u k t u r i e r t e n , indu
s t r i e l l kaum erschlossenen , an dem Wirtschaftsraum Augs
burg angrenzenden Zonen geben (vor allem südwestlich 
und nordwestlich von Augsburg). Desgleichen s i n d s i c h e r 
l i c h b e i der Berufseinmündung bzw. beim L e h r a n t r i t t von 
Nachwuchskräften bestimmte l a n g f r i s t i g e Einflußstrategien 
wirksam, d i e f a k t i s c h auf d i e Schaffung geschützter T e i l 
arbeitsmärkte für besonders hochbewertete Arbeitskräfte 
h i n a u s l a u f e n . 1 ) 

1) Die Vo l k s - und Mittelschulabgänger aus dem W i r t s c h a f t s 
raum Augsburg t r e t e n f a s t ausschließlich i n d u s t r i e l l e 
bzw. kom m e r z i e l l - a d m i n i s t r a t i v e b e t r i e b l i c h e Ausbildungs 
Verhältnisse an; d i e Masse der son s t i g e n L e h r l i n g e bzw. 
ungelernten Hilfskräfte (z.B. i n der Hauswirtschaft) 
stammt aus dem weiteren Umland. 
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(3) Die B e t r i e b e v e r f o l g e n i n i h r e r großen Mehrzahl - und zwar 
o f f e n s i c h t l i c h umso konsequenter und e r f o l g r e i c h e r , j e 
größer und d i v e r s i f i z i e r t e r i h r Arbeitskräftebestand i s t -
e i n e P o l i t i k der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g , d i e offenkundig 
mit der S i c h e r h e i t s - und Stabilitätsorientierung b e i den 
Arbeitnehmern k o r r e s p o n d i e r t . 

Durchaus konsequent und r a t i o n a l b e t r a c h t e t offenkundig 
e i n Großteil der Be t r i e b e d i e vorhandene B e l e g s c h a f t a l s 
e i n K a p i t a l , i n das mehr oder minder große Ausbildungs
und Einarbeitungsaufwendungen i n v e s t i e r t werden. 

Infolgedessen i s t man b e s t r e b t : 

o d i e s e s Personal (wenigstens i n seinem Stamm) soweit 
i r g e n d möglich zu h a l t e n ; 

o unvermeidliche Personalkontraktionen (insbesondere Re
d u k t i o n der Stammbelegschaft) nach Möglichkeit so v o r 
zunehmen, daß f l a g r a n t e s o z i a l e Härten vermieden werden 
(Ausnutzung natürlicher Abgänge); 

o E i n s t e l l u n g e n nur vorzunehmen im H i n b l i c k auf e i n e l a n g 
f r i s t i g e I n t e g r a t i o n i n d i e Stammbelegschaft (Nachwuchs
kräfte, d i e i n a l l e r Regel a l s L e h r l i n g e i n den B e t r i e b 
e i n t r e t e n ) oder aber für marginale Arbeitsplätze, ge
nauer gesagt für d i e j e n i g e n Tätigkeiten, d i e kaum 
nennenswerte Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r n und an denen nach 
möglichst kurzer Einweisungs- oder E i n a r b e i t u n g s z e i t 
e i n e akzeptable L e i s t u n g e r b r a c h t werden kann. 

Diese stabilitätsorientierte Arbeitskräftestrategie i s t 
mit den Einstellungspräferenzen untrennbar verbunden: d i e 
Präferenz g i l t den Arbeitskräften, b e i denen e i n e hohe 
Chance der I n t e g r i e r b a r k e i t i n d i e Stammbelegschaft be
s t e h t . I s t das Res e r v o i r zur Rekrutierung s o l c h e r A r b e i t s 
kräfte n i c h t ausreichend, muß i n größerem Umfang auf Ar
beitskräfte zurückgegriffen werden, b e i denen d i e Chance 
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der I n t e g r i e r b a r k e i t g e r i n g i s t , so versucht man, d i e s e 
Arbeitskräfte möglichst r i s i k o l o s , d.h. aber b e i Tätig
k e i t e n einzusetzen, b e i denen d i e Beschäftigten s c h n e l l 
ausgetauscht werden können. 

Diese auf S t a b i l i s i e r u n g und I n t e g r a t i o n g e r i c h t e t e Ar
beitskräfte- und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k i s t a l l e r d i n g s n i c h t 
für a l l e B e triebe i n a l l e n Branchen p r a k t i z i e r b a r . S i e i s t 
nur möglich b e i ausreichender ( s a i s o n a l e r und konjunktu
r e l l e r ) Kontinuität des Arbeitskräftebedarfs und im Regel
f a l l e b e i ausreichend großer und d i f f e r e n z i e r t e r B e l e g 
s c h a f t , da a n d e r n f a l l s d i e notwendigen i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Maßnahmen und Formen der Ausbildung, E i n a r b e i t u n g , Um
setzung und Beförderung n i c h t r e a l i s i e r b a r s i n d . Dies hat 
weitreichende Auswirkungen auf d i e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n 
der B e t r i e b e und Branchen, b e i denen d i e s e Bedingungen 
n i c h t gegeben s i n d - s o f e r n ihnen n i c h t d i e O r i e n t i e r u n g 
auf hochgradig geschlossene Teilarbeitsmärkte möglich i s t . 

Dies erklärt zu einem G u t t e i l d i e Unterschiede i n den 
Fluktuationsquoten der e i n z e l n e n T e i l e der Augsburger 
W i r t s c h a f t , wie auch d i e starken D i f f e r e n z e n der S t r u k t u r 
w a n d e l s e f f i z i e n z der j e w e i l s i n s i e bzw. aus ihnen führen
den Arbeitsmarktbewegungen. Hieraus r e s u l t i e r t u n m i t t e l 
bar, daß auf di e s e Branchen und B e t r i e b e , d i e zusammen nur 
eine Minderheit der Arbeitsplätze im Wirtschaftsraum Augs
burg s t e l l e n , d i e Mehrheit des j e w e i l s a k t u e l l e n E i n 
s t e l l u n g s b e d a r f s entfällt - und zwar s e l b s t dann, wenn s i c h 
i h r Arbeitskräftebedarf v e r r i n g e r t oder langsamer erhöht 
a l s d i e s i n anderen T e i l e n der Augsburger W i r t s c h a f t der 
FA11 i s t . Soweit n i c h t d i e s c h l e c h t e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n 
durch d i e E x i s t e n z und Absicherung geschlossener T e i l a r 
beitsmärkte kompensiert werden kann (wie möglicherweise 
für einen G u t t e i l des Personals im Gaststätten- und Be
herbergungsgewerbe, zwingt d i e r e d u z i e r t e Fähigkeit zu 
i n t e g r a t i v e r und s t a b i l i s i e r e n d e r Arbeitskräftepolitik 
dazu, i n besonders großem Umfang und ständig den A r b e i t s 
markt i n Anspruch zu nehmen, um einen r e l a t i v g e r i n g e n Ar
beitskräftebedarf mit hohen Umsätzen und g e r i n g e r V e r w e i l 
dauer der Arbeitskräfte zu b e f r i e d i g e n . 
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Mutatis mutandis e n t s p r i c h t das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d i e 
s e r B e t r i e b e dem Ar b e i t s m a r k t v e r h a l t e n jener M i n d e r h e i t 
von Arbeitskräften, d i e abweichend von der dominierenden 
Tendenz n i c h t stabilitäts-, sondern mobilitätsorientiert 
s i n d . 
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I I I . Zur R o l l e und St r u k t u r des Arbeitsmarkts i n hochindu
s t r i a l i s i e r t e n V o l k s w i r t s c h a f t e n unter den s p e z i f i s c h e n 
Bedingungen der Bundesrepublik - e i n i g e g e n e r a l i s i e r e n d e 
Hypothesen 

Die i n den vorstehenden K a p i t e l n beschriebenen A r b e i t s m a r k t 
prozesse, d i e i n s i e eingehenden Verhaltensmuster und V e r h a l 
tensbedingungen von Arbeitnehmern und A r b e i t g e b e r n s i n d - so 
wurde an v i e l e n S t e l l e n d e u t l i c h - k o m p l i z i e r t e r , a l s daß es 
möglich wäre, s i e durch eine e i n f a c h e Funktionshypothese zu 
erklären oder auch s i n n v o l l e r w e i s e an den Voraussetzungen 
e i n e r solchen Hypothese zu bewerten. Insbesondere erwies s i c h , 
daß d i e Strukturwandelshypothese - d e r z u f o l g e d i e primäre 
Funktion des Arbeitsmarkts i n e i n e r wachsenden V o l k s w i r t s c h a f t 
mit s i c h wandelnden A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n s e i , das verfügbare 
Arbeitskräftepotential möglichst r e i b u n g s l o s an den veränder
ten Arbeitskräftebedarf anzupassen - v i e l e der beobachteten 
Arbeitsmarktvorgänge n i c h t p l a u s i b e l zu erklären vermag, j a , 
i n offenem Widerspruch zu e i n e r Reihe von Vorgängen s t e h t , 
deren q u a n t i t a t i v e und p a r t i e l l auch q u a l i t a t i v e Bedeutung 
e r h e b l i c h i s t . Lehnt man d i e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e i n i g e r 
maßen problematische Schlußfolgerung ab, daß s i c h , gemessen 
an der Strukturwandelsfunktion der Arbeitsmarkt i n der Bundes
r e p u b l i k i n einem Zustand dramatischer Disfunktionalität be
f i n d e t , so muß man nach anderen - aber notwendigerweise d i f f e 
r e n z i e r t e r e n und komplexeren - Funktionsmodellen suchen, d i e 
e i n e r s e i t s e i n e r Überprüfung an der empirischen Realität bes
ser s t a n d h a l t e n , auf der anderen S e i t e ebenso wie es d i e 
Strukturwandelshypothese scheinbar zu tun v e r s p r a c h , Ansatz
möglichkeiten e i n e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k bezeichnen, d i e sowohl 
an Steigerung der v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n E f f i z i e n z wie an E r 
höhung der i n d i v i d u e l l e n Chancen des Berufslebens o r i e n t i e r t 
i s t . 

Im folgenden s e i versucht, ausgehend von den empirischen Be
funden der Augsburg-Studien und unter Berücksichtigung der den 
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meisten r e g i o n a l e n Arbeitsmärkten der Bundesrepublik gemeinsa
men s t r u k t u r e l l e n wie h i s t o r i s c h e n Bedingungen, e i n i g e durch
aus noch vorläufige Thesen zu f o r m u l i e r e n , d i e i n e i n solches 
r e a l i s t i s c h e r e s Funktionsmodell des Arbeitsmarkts eingehen 
könnten. 

1. S t a b i l i s i e r u n g s i n t e r e s s e n , b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a 
t i o n und d i e R o l l e b e t r i e b s i n t e r n e r Arbeitsmärkte 

V i e l e B e t r i e b e , insbesondere solche mit großem E i n s a t z von 
S a c h k a p i t a l , komplexer O r g a n i s a t i o n und e i n e r dynamischen 
Produktions- und A b s a t z s t r a t e g i e haben einen hohen Bedarf an 
Arbeitskräften mit b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n , das 
heißt mit Arbeitsbefähigungen, d i e - auf e i n e r mehr oder min
der b r e i t e n und formal mehr oder minder hohen G r u n d q u a l i f i k a 
t i o n aufbauend - n i c h t über einen r e l a t i v engen E i n s a t z b e 
r e i c h hinaus t r a n s f e r i e r b a r s i n d , der s i c h o f t auf T e i l e 
e i n e s e i n z e l n e n B e t r i e b e s oder Unternehmens beschränkt. 

Der Erwerb der notwendigen Arbeitsbefähigungen s e t z t l a n g 
f r i s t i g e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e voraus, 
d i e im R e g e l f a l l e d i e Kombination e i n e r E r s t a u s b i l d u n g im 
selben oder i n einem g l e i c h a r t i g e n B e t r i e b und e i n e r mehrjäh
r i g e n Berufserfahrung n i c h t nur im selben B e t r i e b , sondern i n 
einem bestimmten A r b e i t s b e r e i c h i n n e r h a l b d i e s e s B e t r i e b e s um
faßt. S e l b s t wenn man Kostengesichtspunkte außer Acht läßt, 
s i n d so q u a l i f i z i e r t e Arbeitnehmer schon wegen der langen 
A u s r e i f u n g s z e i t e n i h r e r Q u a l i f i k a t i o n sehr schwer e r s e t z b a r . 

T e n d e n t i e l l scheinen d i e Entwicklungsgesetze i n d u s t r i e l l e r 
Produktionsweise und d i e Wachstumsbedingungen h o c h i n d u s t r i a l i 
s i e r t e r V o l k s w i r t s c h a f t e n den b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n C harakter 
der benötigten Gesamtheit an Q u a l i f i k a t i o n e n k o n t i n u i e r l i c h 
zu erhöhen, wobei a l s w i c h t i g e Faktoren b e i s p i e l s w e i s e zu 
nennen s i n d : der zunehmende Systemcharakter i n d u s t r i e l l e r 
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Produktionstechnik und Fer t i g u n g s v e r f a h r e n ; d i e V e r t i e f u n g 
der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g und e i n z e l b e t r i e b 
l i c h e n S p e z i a l i s i e r u n g ; d i e Abhängigkeit der M a r k t p o s i t i o n 
e i n e s e i n z e l n e n B e t r i e b e s von der Besonderheit, wo n i c h t E i n 
z i g a r t i g k e i t seines Produkts, s e i n e r Lieferbedingungen, seines 
E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l s , s e i n e r Angebotsflexibilität oder 
s e i n e r (durch Fertigungsweise sowie A r b e i t s - und B e t r i e b s o r g a 
n i s a t i o n bedingte) Kostenstruktur. 

A l l e s d i e s r e d u z i e r t im P r i n z i p d i e Möglichkeit, Arbeitskräfte 
zwischen zwei Betrieben auszutauschen ohne daß beiden h i e r 
durch Q u a l i f i k a t i o n e n v e r l o r e n gehen, d i e nur mit einem nen
nenswerten Z e i t - und/oder Kostenaufwand wieder r e p r o d u z i e r t 
werden können. 

Diese r - b e t r i e b l i c h e - Bedarf an b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i 
f i k a t i o n e n e r f o l g t b e i Arbeitgebern wie b e i i h r e n A r b e i t n e h 
mern i n übereinstimmendem Interesse an l a n g f r i s t i g e r S t a b i l i 
s i e r u n g des Arbeitsverhältnisses. 

Der B e t r i e b muß b e s t r e b t s e i n , seine Arbeitskräfte l a n g f r i 
s t i g zu binden, da nur so von ihm getätigte A u s b i l d u n g s i n v e 
s t i t i o n e n r e n t a b e l werden oder mehr oder minder u n o r g a n i s i e r 
t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e kostenlos a l s Nebenprodukt l a n g 
jährigen E i n s a t z e s im B e t r i e b möglich s i n d . 

Für d i e Arbeitskräftepolitik des B e t r i e b e s bedeutet d i e s , daß 
man zur Besetzung von im Zuge von Expansion oder demographi
schen Prozessen f r e i werdenden P o s i t i o n e n überwiegend auf den 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmarkt, genauer gesagt auf d i e für 
den j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z b e r e i c h c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n Teilarbeitsmärkte zurückgreift. E i n s t e l l u n 
gen von außen beschränken s i c h im R e g e l f a l l e - von e i n z e l n e n 
S p e z i a l i s t e n mit seltenen S o n d e r q u a l i f i k a t i o n e n abgesehen -
auf Nachwuchskräfte, d i e über mehr oder minder f o r m a l i s i e r t e 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n d i e B e l e g s c h a f t e i n g e s c h l e u s t 
werden s o l l e n . 
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Für den e i n z e l n e n Arbeitnehmer i s t d i e Zugehörigkeit zu einem 
B e t r i e b , der i n größerem Umfang auf b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i 
f i k a t i o n e n angewiesen i s t und mehr oder minder f o r m a l i s i e r t e 
i n n e r b e t r i e b l i c h e Arbeitsmärkte kennt, mit e i n e r B e t r i e b s 
o r i e n t i e r u n g seines l a n g f r i s t i g e n b e r u f l i c h e n I n t e r e s s e s ver
bunden. Die i n n e r b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkte b i e t e n ihm eine 
zwar zumeist r e d u z i e r t e , aber i n i h r e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t und 
i h r e n Begleitumständen z i e m l i c h genau übersehbare Chance, 
b e r u f l i c h weiterzukommen. 

In a l l e r Regel wäre e i n Wechsel des B e t r i e b e s m it der Notwen
d i g k e i t verbunden, auf d i e Verwertung der b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
T e i l e s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n zu v e r z i c h t e n , s i c h a l s o auf seine 
B a s i s q u a l i f i k a t i o n zurückzuziehen und im neuen B e t r i e b eine 
P o s i t i o n zu a k z e p t i e r e n , d i e auf den d o r t i g e n i n n e r b e t r i e b l i 
chen Arbeitsmarkt v e r g l e i c h s w e i s e ungünstig i s t . 

Diese über b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n i n n e r b e t r i e b l i c h e 
Arbeitsmärkte und b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e vermit
t e l n d e Kongruenz der Stabilitätsinteressen von A r b e i t g e b e r 
und Arbeitnehmer g i l t natürlich n i c h t uneingeschränkt und i n 
jedem F a l l . 

Zwei w i c h t i g e i d e a l t y p i s c h e Ausnahmen s i n d zunächst: 

Einmal g i l t d i e s e r Zusammenhang i n der P e r s p e k t i v e des e i n z e l 
nen Arbeitnehmers um so weniger, j e höher d i e u n m i t t e l b a r e 
"Vermarktungsfähigkeit" n i c h t nur der A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a 
t i o n , sondern der a k t u e l l e n Arbeitsbefähigung i s t . Auch Be
t r i e b e , d i e ganz überwiegend an l a n g f r i s t i g e r S t a b i l i s i e r u n g 
i h r e s P e r s o n a l s i n t e r e s s i e r t s i n d und mehr oder minder forma
l i s i e r t e i n n e r b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , Auf
stiegsbahnen und Teilarbeitsmärkte aufweisen, s i n d zur Be
setzung bestimmter P o s i t i o n e n auf externe Teilarbeitsmärkte 
angewiesen, auf denen insbesondere S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n ho
hen formalen Niveaus mit hoher "Vermarktungsfähigkeit" ange
boten und nachgefragt werden. Dies g i l t insbesondere dann, 
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wenn d e r a r t i g e Q u a l i f i k a t i o n e n i n so g e r i n g e r Zahl i n einem 
B e t r i e b benötigt werden, daß für s i e d i e Schaffung b e t r i e b s 
i n t e r n e r Teilarbeitsmärkte, Q u a l i f i z i e r u n g - und A u f s t i e g s p r o 
zesse n i c h t s i n n v o l l i s t . 

Zum anderen g i l t d i e s e Einschränkung für eine verhältnismäs
s i g große Gruppe von meist k l e i n e n b i s k l e i n s t e n B e t r i e b e n , 
d i e aufgrund i h r e r d i s k o n t i n u i e r l i c h e n Produkt- oder Absatz
bedingungen und den daraus r e s u l t i e r e n d e n V a r i a t i o n e n im Ar
beitskräftebedarf sowie aufgrund i h r e r t r a d i t i o n e l l e r e n , weni
ger, wenn überhaupt mechanisierten und r a t i o n a l i s i e r t e n Pro
duktionsweise k e i n Interesse daran und/oder keine Möglichkeit 
dazu haben, i h r e Arbeitsplätze mit e i n e r s t a b i l e n dauerhaften 
B e l e g s c h a f t zu besetzen. Diese B e t r i e b e k o n s t i t u i e r e n vielmehr 
mit anderen g l e i c h a r t i g e n Betrieben mehr oder minder g e s c h l o s 
sene "externe" Teilarbeitsmärkte, auf denen d i e für s i e spe
z i f i s c h e n F a c h q u a l i f i k a t i o n e n angeboten und nachgefragt wer
den. 

"Interne" b e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte s i n d h i e r n i c h t v o r 
handen. Die i n d i v i d u e l l e Berufslaufbahn wie auch Veränderun
gen des b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftebedarfs werden v i e l m e h r 
über externe - i n a l l e r Regel b r a n c h e n s p e z i f i s c h e - f a c h l i 
che Teilarbeitsmärkte abgewickelt. 

In beiden Fällen - sowohl b e i S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n m i t hohem 
Vermarktungsgrad wie im F a l l e von B e t r i e b e n , d i e d i e Masse 
i h r e r B e l e g s c h a f t i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e auf externen 
f a c h l i c h e n (branchenspezifischen) Teilarbeitsmärkten r e k r u 
t i e r e n - s i n d i n großem Umfang Arbeitsmarktumsätze s e l b s t v e r 
ständlich, d i e weniger Strukturwandelsimpulse zu i h r e r Aus
lösung bedürfen, noch dazu geeignet e r s c h e i n e n , Strukturwan
d e l zu r e a l i s i e r e n . S i e gehorchen vielmehr entweder s a i s o n a 
l e n oder k o n j u n k t u r e l l e n V a r i a t i o n e n des b e r u f s - und bran
c h e n s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftebedarfs (z.B. Wanderungen der 
Fachkräfte i n Gaststätten und Beherbergungspersonal e n t s p r e 
chend der s a i s o n a l e n Fremdenverkehrszyklen) oder s i n d Bestand-
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t e i l e i n d i v i d u e l l e r Berufslebensläufe, d i e - berufsüblich -
durch eine größere Zahl von A r b e i t s s t e l l e n und B e t r i e b e n 
führen. 

Die h i e r v o n b e t r o f f e n e n B e t r i e b e bzw. Arbeitsplätze und 
Arbeitskräfte s t e l l e n jedoch offenkundig Minderheitengruppen 
dar. 
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2. Die M o b i l i s i e r u n g zusätzlicher Arbeitskräfteressourcen und 
d i e Grenzen e i n e r P o l i t i k der P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g 

Die eben s k i z z i e r t e Konvergenz der I n t e r e s s e n von B e t r i e b e n 
und Arbeitnehmern an l a n g f r i s t i g e r S t a b i l i s i e r u n g der Be
schäftigungsverhältnisse s e t z t e i n e r Aufstockung der Beleg
s c h a f t dann r e l a t i v enge Grenzen, wenn d i e entsprechenden per-
s o n a l p o l i t i s c h e n P r i n z i p i e n für d i e Gesamtheit oder doch jeden
f a l l s d i e große Mehrheit der Arbeitsplätze eines B e t r i e b e s 
Geltung haben. 

Zusätzliche Arbeitskräfte können i n diesem F a l l j a nur durch 
verstärkte E i n s t e l l u n g von Nachwuchskräften b e s c h a f f t werden 
oder a l l e n f a l l s dadurch, daß man für erwachsene Arbeitnehmer 
ähnliche Anfangsarbeitsplätze und Q u a l i f i z i e r u n g s w e g e neu 
s c h a f f t wie s i e für d i e Nachwuchskräfte b e r e i t s bestehen. B e i 
de Male i s t Personalaufstockung nur i n einem mehr oder minder 
k o n t i n u i e r l i c h e n Prozeß möglich, der e r h e b l i c h e Anfangsinve
s t i t i o n e n e r f o r d e r t und e r s t nach e i n i g e r Z e i t (im G r e n z f a l l 
nach mehreren Jahren) nennenswerte Auswirkungen auf den ge
samten Beschäftigtenbestand z e i t i g t . Z u g l e i c h i s t e i n e s o l c h e 
E x p a n s i o n s p o l i t i k an das vorhandene Angebot gebunden, d.h. 
entweder an d i e Zahl der pro Jahrgang r e k r u t i e r b a r e n Nach
wuchskräfte oder aber an d i e Verfügbarkeit erwachsener Arbeits
kräfte, d i e e i n e r der B a s i s q u a l i f i k a t i o n von Nachwuchskräften 
v e r g l e i c h b a r e Ausbildung durchlaufen haben - was i n der Bun
d e s r e p u b l i k a l l e n f a l l s i n den 50er Jahren aufgrund des Zu
stroms von Flüchtlingen aus der DDR der F a l l war. 

Damit k o n t r a s t i e r t nun, daß s e i t geraumer Z e i t i n der Bundes
r e p u b l i k zusätzliche Arbeitskräfteressourcen nur durch E r 
schließung von R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r e n m o b i l i s i e r t werden 
konnten, b e i denen d i e s e Bedingungen i n a l l e r Regel n i c h t ge
geben waren bzw. s i n d . 

Lutz (1973): Arbeitswirtschaftliche Modelluntersuchung eines Arbeitsmarktes



Diese Q u e l l e n zur Rekrutierung zusätzlicher Arbeitskräfte s i n d 
s e i t dem Beginn der 60er Jahre vor allem: 

o d i e " s t i l l e A rbeitsmarktreserve" nichterwerbstätiger Haus
frauen; 

o d i e Zuwanderung aus i n d u s t r i e l l wenig e n t w i c k e l t e n Ländern; 

o d i e F r e i s e t z u n g von Arbeitskräften i n t r a d i t i o n e l l e n , über
wiegend k l e i n - bzw. f a m i l i e n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n durch d i e Expansion des i n d u s t r i e l l 
tertiären Sektors (Entwicklungshypothese I I ) . 

In a l l e n d r e i Fällen kann der e i n s t e l l e n d e B e t r i e b b e i d i e s e n 
Arbeitskräften keine Q u a l i f i k a t i o n voraussetzen, d i e wenig
stens der B a s i s q u a l i f i k a t i o n s e i n e r Stamm- bzw. Kernbeleg
s c h a f t v e r g l e i c h b a r wäre; v i e l f a c h werden n i c h t einmal z i v i l i 
s a t o r i s c h e Mindestvoraussetzungen - wie Lesen und Sc h r e i b e n , 
s p r a c h l i c h e Ausdrucksfähigkeit, Beherrschung des üblichen 
S i g n a l c o d e s , psychomotorische D i s z i p l i n i e r u n g oder e i n Mindest
maß an t e c h n i s c h e r F a m i i i a r i s i e r u n g - erfüllt. 

Angesichts d i e s e r Angebotslage s t e h t d i e Masse der B e t r i e b e 
vor e i n e r grundlegenden e i n s a t z - und q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i 
schen Entscheidung: 

(1) Entweder o r g a n i s i e r t man für d i e s e Arbeitskräfte ohne im 
B e t r i e b verwendbare Q u a l i f i k a t i o n mehr oder minder s y s t e 
matische Ausbildungsprozesse, um s i e auf das Mindestniveau 
b e r u f l i c h e r Befähigung zu bringen, das zum E i n t r i t t i n d i e 
u n t e r s t e n Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e n der Stammbelegschaft e r f o r 
d e r l i c h i s t ; d i e s e Option erfährt zumeist r a s c h i h r e Gren
ze d a r i n , daß d i e verfügbaren Arbeitskräfte neben i h r e r 
geringen Q u a l i f i k a t i o n auch eine d u r c h s c h n i t t l i c h nur kur
ze Beschäftigungsperiode erwarten l a s s e n , aus der s i c h e i n 
hohes R i s i k o für d i e Rentabilität der A u s b i l d u n g s i n v e s t i 
t i o n e n e r g i b t . 
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(2) Oder man i s t b e s t r e b t , durch a r b e i t s - und prod u k t o r g a n i 
s a t o r i s c h e Maßnahmen d i e mit zusätzlich e i n g e s t e l l t e n 
Arbeitskräften zu besetzenden Arbeitsplätze so zu s t r u k 
t u r i e r e n , daß s i e nur minimale, nach k u r z f r i s t i g e r Einwei
sung erfüllbare Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s t e l l e n . 

Es s c h e i n t , daß überwiegend d i e Entscheidung im Sinne der 
zweiten Option gefällt wurde und gefällt wird: Soweit der zu
sätzliche Arbeitskräftebedarf n i c h t durch verstärkte A u s b i l 
dung von Nachwuchskräften für d i e Stammbelegschaft gedeckt 
werden kann (was nur l a n g f r i s t i g und nur entsprechend dem An
gebot etwa an Lehrstellenbewerbern und der b e t r i e b l i c h e n Aus
bildungskapazität möglich i s t ) werden d i e Probleme des Perso
nalwachstums i n e i n e r großen Zahl von B e t r i e b e n dadurch ge
löst, daß man d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e A r b e i t s t e i l u n g v e r t i e f t 
und einen wachsenden A n t e i l der Arbeitsplätze auf "Jedermanns-
Q u a l i f i k a t i o n e n " zuschneidert, d i e man am Arbeitsmarkt noch 
am e i n f a c h s t e n r e k r u t i e r e n kann. 

Dies kann auf sehr vielfältige Weise geschehen: durch e i n f a 
che Maßnahmen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ; durch Ausgliederung der 
F e r t i g u n g massenhaft h e r g e s t e l l t e r T e i l e aus der üblichen me
chanischen Bearbeitung; durch g e z i e l t e technische Verände
rungen, d i e - a l s Haupt- oder Nebenergebnis - d i e Q u a l i f i k a 
tionsanforderungen b e i Produktionsprozessen vermindern, wo 
b i s h e r der E i n s a t z von Fachkräften notwendig war; durch Ver
änderungen des Produkts im In t e r e s s e der Reduzierung von Fer
tigungsproblemen; durch Bereinigung des Sortiments mit dem 
Z i e l , größere F e r t i g u n g s s e r i e n zu e r h a l t e n , d i e dann e i n e ver
mehrte Schaffung von Angelernten-Arbeitsplätzen g e s t a t t e n ; u s f . 

E i n e P o l i t i k , deren Absic h t oder Folge es i s t , mehr A r b e i t s 
plätze a l s b i s h e r durch k u r z f r i s t i g a n gelernte Arbeitskräfte 
besetzbar zu machen, hat für den B e t r i e b neben der Möglich
k e i t , zusätzlichen Arbeitskräftebedarf aus den e r g i e b i g s t e n 
externen Teilarbeitsmärkten decken zu können, noch w e i t e r e 
a r b e i t s m a r k t - und p e r s o n a l p o l i t i s c h e V o r t e i l e . So w i r d es z.B. 
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möglich, d i e verbleibende Stammbelegschaft gegen k o n j u n k t u r e l 
l e Schwankungen der Beschäftigungslage abzuschirmen, indem 
man b e i A b s a t z s c h w i e r i g k e i t e n notwendig werdende P e r s o n a l r e 
duzierungen ausschließlich im B e r e i c h der g e r i n g q u a l i f i z i e r t e n 
Tätigkeiten vornimmt. Auch erhöht d i e V e r t i e f u n g der innerbe
t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g und d i e h i e r m i t Hand-in-Hand gehen
de zunehmende Bedeutung q u a l i f i z i e r t e r b i s h o c h q u a l i f i z i e r t e r 
Tätigkeiten außerhalb der e i g e n t l i c h e n F e r t i g u n g (zum B e i s p i e l 
D e t a i l k o n s t r u k t i o n , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , Produktionsplanung, 
Qualitätskontrolle - bzw. O r g a n i s a t i o n , Planung, EDV u . ä . i n 
der Verwaltung) d i e Zahl von Arbeitsplätzen, d i e durch i h r e n 
I n h a l t , i h r e Bezahlung und i h r e n s o z i a l - sowie p e r s o n a l r e c h t 
l i c h e n Status a t t r a k t i v e r s i n d a l s es d i e früher v o r h e r r s c h e n 
den q u a l i f i z i e r t e n Produktionstätigkeiten waren; d i e s e r l e i c h 
t e r t es dem B e t r i e b , dem gestiegenen Anspruchsniveau und Auf
s t i e g s d r u c k vor allem der jüngeren T e i l e s e i n e r Stammbeleg
s c h a f t entgegen zu kommen und den Nachwuchskräften P o s i t i o n e n 
anzubieten, d i e dem Niveau i h r e r erworbenen formalen Q u a l i f i 
k a t i o n adäquat s i n d . 

Die N a c h t e i l e , d i e aus e i n e r solchen P o l i t i k für den e i n z e l 
nen B e t r i e b r e s u l t i e r e n , s i n d demgegenüber weniger s i c h t b a r 
und v i e l f a c h auch l a n g f r i s t i g e r Natur, so zum B e i s p i e l g e r i n 
gere Flexibilität der Produktion, erhöhte Bedeutung innerbe
t r i e b l i c h e r D i e n s t l e i s t u n g e n a l s Kostenfaktor und K o m p l i z i e 
rung der O r g a n i s a t i o n s - und Managementstrukturen. 

Schließlich i s t auf d i e g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e Bedeutung d i e s e r 
P o l i t i k hinzuweisen. S i e führt zu e i n e r Erhöhung der Wachs
tumsraten des S o z i a l p r o d u k t s n i c h t a l l e i n dadurch, daß durch 
Ausschöpfung inländischer A r b e i t s k r a f t r e s e r v e n d i e E r w e r b s -
quote g e s t e i g e r t w i r d , sondern s i e ermöglicht zusätzlich, 
einen größeren A n t e i l des R e s e r v o i r s u n g e l e r n t e r ausländischer 
Arbeitskräfte i n Anspruch zu nehmen, d i e ohne eine e n t s p r e c h 
ende Herabsetzung der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n der Bun
d e s r e p u b l i k n i c h t beschäftigt werden könnten. Diesem "exten
s i v e n " Wachstumseffekt der P o l i t i k i s t gegenüberzustellen, 
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daß s i e a l s Folge eines vergrößerten Angebots b i l l i g e r A r b e i t s 
k r a f t d i e Rate der S u b s t i t u t i o n von A r b e i t durch K a p i t a l ver
langsamt und daß m i t h i n e i n g e r i n g e r e r Produktivitätszuwachs 
per c a p i t a e r z i e l t w ird. 

Unter der kombinierten Wirkung der s k i z z i e r t e n Angebots- und 
Nachfrageverhältnisse scheinen i n der Bundesrepublik im Laufe 
der 60er Jahre d r e i Typen von Teilarbeitsmärkten s i c h heraus
g e b i l d e t zu haben, d i e j e w e i l s sehr verschieden k o n s t r u i e r t 
s i n d und auf denen Nachfrager- wie A n b i e t e r v e r h a l t e n j e w e i l s 
von grundsätzlich anderen I n t e r e s s e n , Mechanismen und Gesetz
mäßigkeiten beherrscht werden: 

(a) Teilarbeitsmärkte für Nachwuchskräfte 

Das Angebot auf d i e s e n Teilarbeitsmärkten besteht primär aus 
den i n s Erwerbsleben ei n t r e t e n d e n Abgängern a l l g e m e i n b i l d e n 
der oder b e r u f s q u a l i f i z i e r e n d e r s c h u l i s c h e r E i n r i c h t u n g e n . 
Ihnen s t e h t eine Nachfrage gegenüber, d i e an Arbeitskräften 
i n t e r e s s i e r t s i n d , i n d i e s i c h l a n g f r i s t i g e Q u a l i f i z i e r u n g s 
i n v e s t i t i o n e n ( i n Form von E r s t a u s b i l d u n g und/oder i n Form 
b e t r i e b l i c h e r W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g und S p e z i a l i s i e r u n g ) mit 
ausreichend hoher Renditeerwartung tätigen l a s s e n . 

I n neuester Z e i t t r e t e n auf d i e s e n Teilarbeitsmärkten a l s An
b i e t e r auch i n nennenswertem Umfang Arbeitskräfte auf, d i e 
i h r e frühere G r u n d q u a l i f i k a t i o n über Umschulung oder f o r m a l i 
s i e r t e Weiterbildung durch eine neue e r s e t z t oder durch e i n e 
formal höhere aufgestockt haben, ohne daß j e t z t schon gesagt 
werden kann, ob dem eine i d e n t i s c h e Nachfrage gegenüberstünde. 

(b) F a c h l i c h e Teilarbeitsmärkte für b e t r i e b s u n s p e z i f i s c h e 
F a c h q u a l i f i k a t i o n e n 

Auf di e s e n v i e l f a c h t r a d i t i o n e l l e n Berufen entsprechenden 
f a c h l i c h e n Teilarbeitsmärkten werden d i e Q u a l i f i k a t i o n e n ange
boten und nachgefragt, d i e we i t e r oben a l s Ausnahmen von be
t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g und konvergierendem S t a b i l i 
s i e r u n g s i n t e r e s s e genannt wurden. 

Gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze bzw. Erwerbspersonen 
m i t e i n e r entsprechenden Q u a l i f i k a t i o n s i n d d i e Umsätze auf 
d i e s e n Teilarbeitsmärkten überdurchschnittlich hoch; d i e s i e 
k o n s t i t u i e r e n d e n Arbeitsmarktbewegungen können sowohl s a i s o 
n a l e n und k o n j u n k t u r e l l e n V a r i a t i o n e n im Arbeitskräftebedarf 
wie auch Impulsen entspringen, d i e T e i l der i n d i v i d u e l l e n Be
r u f s k a r r i e r e und Lebensgestaltung s i n d . 
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In diesem Typus haben wir es weniger mit e i n e r K a t e g o r i e 
g l e i c h a r t i g k o n s t r u i e r t e r , jedoch für s i c h j e w e i l s z i e m l i c h 
d e u t l i c h abgegrenzter Teilarbeitsmärkte a l s vielmehr mit e i n e r 
begrenzten Z a h l von Teilarbeitsmärkten zu tun, zwischen denen 
fließende Übergänge bestehen und d i e a l l e n f a l l s nach der A r t 
der überwiegend angebotenen bzw. nachgefragten allgemeinen 
Arbeitsbefähigungen ( z i v i l i s a t o r i s c h e Mindestvoraussetzungen, 
physische Leistungsfähigkeit u . ä . ) voneinander unterschieden 
werden können. 

Auf d i e s e n Teilarbeitsmärkten wurde und wird d i e große Masse 
der für den industriell-tertiären Sektor der V o l k s w i r t s c h a f t 
zusätzlich m o b i l i s i e r t e n Arbeitskräfte angeboten; an ihnen 
t r i t t d i e Masse des E i n s t e l l u n g s b e d a r f s für bestehende - oder 
zum Zweck der Ausnutzung des Angebots an "Jedermanns-Qualifi-
kationen" neu geschaffene - Arbeitsplätze mit geringen Q u a l i 
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n auf; auf ihnen v o l l z i e h t s i c h auch e i n 
G u t t e i l der Mobilität von Randgruppen bzw. Arbeitnehmern i n 
Ext r e m s i t u a t i o n e n , deren Bedeutung w e i t e r oben i n K a p i t e l I I 
d a r g e s t e l l t wurde. 

Zwischen d i e s e n d r e i Typen von Teilarbeitsmärkten und den 
ihnen entsprechenden Arbeitskräftetypen bestehen nur begrenzte 
und zumeist e i n s e i t i g e Übergangs- und Übertrittsmöglichkeiten: 
Wer aus dem einen oder anderen Grund aus e i n e r "Stammbeleg
s c h a f t " ausgeschieden oder aus einem b e t r i e b s u n s p e z i f i s c h e n 
f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t h e r a u s g e f a l l e n i s t , kann mit e i n i 
ger W a h r s c h e i n l i c h k e i t eine neue Beschäftigung nur mehr über 
den Jedermann-Arbeitsmarkt und dementsprechend - wenigstens 
zunächst - nur an einem u n q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s p l a t z f i n d e n . 

E i n Arbeitnehmer, der einmal das Stigma e i n e r Jedermanns-Qua
l i f i k a t i o n tragen mußte, hat dann nur sehr r e d u z i e r t e Chancen, 
um überhaupt - und wenn, dann nur im Zuge eines langen, müh
samen Prozesses - i n eine andere Arbeitskräftekategorie über
zuwechseln, d.h. insbesondere, s i c h i n n e r b e t r i e b l i c h a l s Ange
höriger der Stammbelegschaft zu q u a l i f i z i e r e n . 
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Mobilitätsrisikos und r e d u z i e r t e r Mobilitätsbereitschaft 

Die eben s k i z z i e r t e Bedeutung der Teilarbeitsmärkte für Jeder
manns-Qualifikationen i s t solange a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h p o s i 
t i v zu bewerten, a l s : 

o der industriell-tertiäre Sektor der V o l k s w i r t s c h a f t s i c h i n 
e i n e r S i t u a t i o n wachsenden Arbeitskräftepotentials (z.B. 
dank ausreichender Freisetzungen i n den r e s t l i c h e n T e i l e n 
der V o l k s w i r t s c h a f t oder dank nennenswerter Wanderungsüber
schüsse) b e f i n d e t ; 

o der Strukturwandel inn e r h a l b d i e s e s Sektors (1) durch d i e 
demographische Mobilität i n n e r h a l b der s t a b i l e n Stammbeleg
s c h a f t bzw. dadurch zu bewältigen i s t , daß s i c h (2) der Zu
gang zusätzlicher Arbeitskräfte auf d i e expandierenden Bran
chen, B e t r i e b e und B e t r i e b s t e i l e k o n z e n t r i e r t . 

Beides s c h e i n t i n der Bundesrepublik zumindest noch im größe
ren T e i l der 60er Jahre der F a l l gewesen zu s e i n . 

Sehr v i e l problematischer wird d i e S t r u k t u r der Arbeitsmärkte 
und das ihnen entsprechende e i n g e s p i e l t e , wo n i c h t i n s t i t u t i o 
n a l i s i e r t e V e r h a l t e n der A n b i e t e r und Nachfrager, wenn t e c h 
nisch-ökonomische Entwicklungen e i n e r Verringerung des A r 
beitskräftebedarfs (negativer Strukturwandel) i n B e t r i e b e n 
mit b i s h e r e r f o l g r e i c h e r P e r s o n a l s t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k e r 
zeugt, d i e nach Tempo und Umfang das übersteigt, was d i e b e i 
den oben genannten Anpassungsmechanismen - demographischer 
Umschlag und d i f f e r e n t i e l l e A l l o k a t i o n zusätzlicher A r b e i t s 
kräfte - l e i s t e n können. 

Dann i s t mit zwei möglicherweise komplementären Phänomenen 
zu rechnen: 

(1) Für den Beschäftigten, der mit e i n e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n der Stammbelegschaft ei n e s industriell-tertiären 
B e t r i e b s angehört und nunmehr - entweder im Zuge " o f f e n e r " 
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F r e i s e t z u n g e n oder (wohl häufiger) aufgrund e i n e r n a c h h a l t i g e n 
a b s o l u t e n oder r e l a t i v e n Verschlechterung s e i n e r A r b e i t s s i t u a 
t i o n ( E n t q u a l i f i z i e r u n g , d e u t l i c h e r Rückstand i n der Einkom
mensentwicklung, Zwang zum E r t r a g e n anderswo längst überwun
dener Arbeitsbelastungen) - vor d i e Notwendigkeit g e s t e l l t 
w i r d , einen anderen A r b e i t s p l a t z zu suchen, bedeutet d i e eben 
s k i z z i e r t e S t r u k t u r des Arbeitsmarkts e i n hohes R i s i k o , n i c h t 
einmal mehr mit s e i n e r B a s i s q u a l i f i k a t i o n i n einem entsprechen
den T e i l a r b e i t s m a r k t für Nachwuchskräfte zu gelangen, sondern 
auf den g e n e r e l l e n Arbeitsmarkt für Jedermanns-Qualifikationen 
verwiesen zu werden. 

Die hohe Bedeutung, d i e Jedermanns-Arbeitsmärkte für d i e E i n 
s t e l l u n g s p o l i t i k expandierender B e t r i e b e haben und das h i e r 
durch ausgelöste Bestreben der B e t r i e b e , i h r e Aufnahmefähig
k e i t für Jedermanns-Arbeitskräfte zu vergrößern, haben zur 
F o l g e , daß sehr v i e l e B e t r i e b e weder über erprobte Bewertungs
k r i t e r i e n und Einstellmechanismen, noch über geeignete Anfangs
arbeitsplätze für Arbeitskräfte verfügen, d i e n i c h t i n das 
Schema i h r e r normalen E i n s t e l l u n g s p r a k t i k e n passen. 

Daraus e r g i b t s i c h , daß der Arbeitnehmer, der s i c h einmal auf 
l a n g f r i s t i g e Stabilität des Beschäftigungsverhältnisses und 
Erwerb b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n i n einem B e t r i e b 
e i n g e r i c h t e t hat, gerade durch d i e Arbeitsmarktmechanismen, 
d i e i n den 60er Jahren d i e Bewältigung des Strukturwandels 
e r l e i c h t e r t e n , vor e i n erhöhtes Mobilitätsrisiko g e s t e l l t w i r d . 
Es i s t anzunehmen, daß d i e s e s R i s i k o dann wohl i n a l l e r Regel 
s e i n e Mobilitätsbereitschaft über das an s i c h schon g e r i n g e 
Maß hinaus r e d u z i e r e n wird, das mit dem l a n g f r i s t i g e n S t a b i l i 
s i e r u n g s i n t e r e s s e verbunden i s t . 

(2) Z u g l e i c h wird das mit v e r t i e f t e m Strukturwandel eher e r 
höhte Mobilitätsrisiko e i n verstärkt s e l e k t i v e s V e r h a l t e n des 
Angebots auf den Teilarbeitsmärkten für Nachwuchskräfte zur 
Folge haben: Wer neu i n s Erwerbsleben e i n t r i t t und noch d i e 
Möglichkeit h a t , zu entscheiden, welchen Typ von Q u a l i f i k a t i o n 

Lutz (1973): Arbeitswirtschaftliche Modelluntersuchung eines Arbeitsmarktes



er e r w i r b t und welche Bereiche der V o l k s w i r t s c h a f t e r s i c h da
mit e i n e r späteren S t a b i l i s i e r u n g eröffnet, wird dann beson
ders sorgfältig darauf achten, n i c h t i n eine S i t u a t i o n zu ge
r a t e n , i n der er sozusagen im Windschatten des Strukturwandels 
f e s t g e h a l t e n w i r d . Soweit e i n solches V e r h a l t e n der Nachwuchs
kräfte tatsächlich e i n t r i t t , kann es schwerwiegende Konse
quenzen für d i e j e n i g e n Bereiche des industriell-tertiären 
Sektors haben, d i e - tatsächlich oder auch nur i n der öffent
l i c h e n V o r s t e l l u n g - möglicherweise vom Strukturwandel b e t r o f 
f e n werden. H i e r i s t dann damit zu rechnen, daß das Angebot 
an Nachwuchskräften weit unter den tatsächlichen l a n g f r i s t i g e n 
Bedarf s i n k t , daß der A n t e i l der Stammbelegschaft an der Ge
samtheit der Beschäftigten ständig abnimmt und daß t r o t z v i e l 
l e i c h t g l o b a l kaum zunehmenden, j a abnehmenden Arbeitskräfte
bedarfs e i n hoher E i n s t e l l u n g s b e d a r f b e s t e h t , der nur über 
Jedermanns-Arbeitsmärkte - und auch h i e r wegen der daraus 
r e s u l t i e r e n d e n schlechten A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n nur u n t e r be
sonders ungünstigen Selektionsvoraussetzungen - gedeckt wer
den kann. 

B e t r i e b e d i e s e r A r t stehen i n Gefahr, i n eine Lage zu g e r a t e n , 
i n der s i c h hoher Arbeitsmarktumsatz i n Form permanenter Zu
gangs- Abgangs-Kreisläufe sozusagen i n s t i t u t i o n a l i s i e r t ; s i e 
können a l l e n f a l l s noch überleben, wenn es ihnen g e l i n g t , p r i 
v i l e g i e r t e n Zugang zu den Q u e l l e n zu erlangen, aus denen d i e 
V o l k s w i r t s c h a f t zusätzliche Arbeitskräfte r e k r u t i e r t , wobei 
s i e aber p r a k t i s c h ausschließlich auf e i n e Arbeitsbevölkerung 
angewiesen s i n d , d i e s i c h nach Herkunft, Arbeitsbefähigungen 
und I n t e g r i e r b a r k e i t wenig für b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s 
prozesse e i g n e t . 

Beide Probleme - we i t e r r e d u z i e r t e Mobilitätsbereitschaft b e i 
Angehörigen von Stammbelegschaften e i n e r s e i t s , übermäßige Mo
bilität größerer T e i l e der Beschäftigten i n vom Strukturwan
d e l b e n a c h t e i l i g t e n B e t r i e b e n a n d e r e r s e i t s - s c h e i n e n , so 
möchten w i r abschließend f o r m u l i e r e n , mit dem b i s h e r e r p r o b 
t e n Instrumentarium der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k n i c h t zu lösen. 
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H i e r s i n d vielmehr a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Maßnahmen, I n s t i t u 
t i o n e n und Z i e l s e t z u n g e n notwendig, d i e w e s e n t l i c h g e z i e l t e 
r e n , s p e z i f i s c h e r e n und " a k t i v e r e n " Charakter tragen und d i e 
zu entwickeln v e r m u t l i c h zu den w i c h t i g s t e n a r b e i t s m a r k t p o l i 
t i s c h e n Aufgaben der 70er Jahre gehört. 

S o l l t e es n i c h t g e l i n g e n , d i e s e s neue Instrumentarium r e c h t 
z e i t i g v o r z u b e r e i t e n und zu implementieren, so i s t damit zu 
rechnen, daß e i n e r s e i t s v o l k s w i r t s c h a f t l i c h durchaus uner
wünschte Beschleunigungen des Strukturwandels (z.B. i n Form 
von Veränderung der i n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s t e i l u n g zwischen 
Hochlohn- und Niedriglohnländern) e r f o l g e n , daß a n d e r e r s e i t s 
d i e aus anderen Ländern b e r e i t s bekannten Phänomene a k t i v e n 
Widerstands gegen technisch-ökonomische Veränderungen bzw. 
i h r e Auswirkungen - a l s Hemmnisse ein e s an s i c h v o l k s w i r t 
s c h a f t l i c h s i n n v o l l e n Strukturwandels - auch i n der Bundes
r e p u b l i k s i c h r a s c h a u s b r e i t e n . 
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Anhang 1 

Strukturwandel und Arbeitsmarktbewegungen im 
Wirtschaftsraum Augsburg, J u n i 1967 b i s Mai 1968. 
Zugänge, Abgänge und Salden für 130 A r b e i t s p l a t z 
aggregate (hochgerechnete Stichprobenwerte) 
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M e t a l l v e r a r b e i t e n 
de I n d u s t r i e 

Größe: b i s 500 
Beschäftigte m 

m 
m 
w 
w 

Größe: über 500 
Beschäftigte m 

m 
m 
w 
w 

E l e k t r o i n d u s t r i e 

Größe: b i s 500 
Beschäftigte m 

m 
m 
w 
w 

Größe: über 500 
Beschäftigte m 

m 
m 
w 
w 
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Sonstige I n d u s t r i e 

Größe: b i s 500 
Beschäftigte 
Lage: Innenstadt m Ang. 30 40 - 10 

m Arb. 320 340 - 20 
w Ang. 20 20 
w Arb. 190 180 + 10 

Größe: über 500 
Beschäftigte 
Lage: Innenstadt m Ang. - 2 0 - 2 0 

m Arb. 50 50 
w Ang. 60 40 + 20 
w Arb. 20 60 - 50 

Größe: b i s 500 
Beschäftigte 
Lage: R e s t l . S t a n d 
o r t g e b i e t m Ang. 60 60 

m Arb. 960 800 + 160 
w Ang. 70 - + 7 0 
w Arb. 740 690 + 50 

Größe:Ober 500 
Beschäftigte 
Lage: R e s t l . S t a n d 
o r t g e b i e t m Ang. 20 30 - 20 

m Arb. 310 160 + 150 
w Ang. - 20 - 2p 
w Arb. 300 150 + 150 
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Bauhauptgewerbe 

Größe: b i s 100 
Beschäftigte m 

m 
m 

Größe: 100 u.m. 
Beschäftigte m 

m 
m 

Baunebengewerbe 

(keine Desaggregation) m 
m 
m 
w 
w 

Handwerk 
(keine Desaggregation) m 

m 
m 
w 
w 
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Handel 

Größe: b i s 50 
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Gaststätten- und 
Beherbergungs
gewerbe 
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Verkehrswesen und 
E n e r g i e w i r t s c h a f t 

I n s t i t u t i o n : Deutsche 
Bundesbahn m 

I n s t i t u t i o n : Deutsche 
Bundespost m 

m 
w 

I n s t i t u t i o n e n : R e s t l i 
che B e t r i e b e m 

m 
w 
w 

Beamte u. 
Ang. 
Arb. 
Beamte u. 
Ang. 
Arb. 

Beamte u. 
Ang. 
Arb. 
Beamte u. 
Ang. 
Arb. 

Ang. 
Arb. 
Ang. 
Arb. 

80 

100 
10 

10 

20 

150 
100 

30 
790 
10 
30 

110 

280 

20 

30 

50 
60 

20 

20 
840 

20 

- 30 

- 170 
+ 10 

- 10 

+ 100 
+ 30 

- 20 

+ 10 
- 50 
+ 10 
+ 20 
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Öffentlicher Dienst 

I n s t i t u t i o n : S t a d t v e r -
waltung Augsburg Beamte u. 130 

Ang 
Arb. 50 
Beamte u. 220 
Ang. 
Arb. 110 

130 

170 
120 

130 

- 10 

- 120 
+ 100 

- 20 

I n s t i t u t i o n : Amt für 
V e r t e i d i g u n g s l a s t e n m Ang. 

Arb. 
Ang. 
Arb. 

10 
150 
30 
90 

10 
270 
50 

140 

- 120 
- 20 
- 50 

I n s t i t u t i o n e n : Rest Beamte u. 40 
Ang. 
Arb. 270 
Beamte u. 
Ang. 
Arb. 420 

70 

80 
20 

160 

- 30 

+ 190 
- 20 

+ 260 
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Anhang 2 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s des Forschungsberichts "Modell
untersuchung eines r e g i o n a l e n Arbeitsmarktes am B e i 
s p i e l des Wirtschaftsraums Augsburg", Band I,II- I I I 
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