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egenwärt ig gibt es in der 
.OECD 35 Mill Arbei ts lose, 
davon fast 20 Mill in der EU 

Die Arbe i ts losenquote lag in der 
OECD im I Quartal 1994 bei 8%, in 
der EU sogar bei 11,2% Diese Zah
len zeigen, daß die Industr iestaaten, 
vor al lem in der EU, nicht in der La
ge waren , das Problem der Arbei ts
losigkeit , das im Gefolge des ersten 
Erdö lp re isschocks 1974 akut wurde, 
er fo lgreich zu bekämpfen Öster
reich konnte den Anst ieg der Arbei ts losigkei t in den sieb
ziger Jahren vorübergehend hintanhai ten, in den achtziger 
Jahren nahm jedoch die Arbei ts losigkei t durch die Rezes
s ion 1980/81 und die anstehenden St ruk tu ranpassungs
prob leme ebenfal ls zu Im Durchschni t t des 1 Halbjahrs 
1994 waren in Österre ich 229 400 Arbei ts lose registr iert, 
das waren 6,2% der Erwerbspersonen (7% der Unselb
ständigen) Die Arbei ts losenquote lag nach OECD-Richt l i 
nien (Mikrozensusdatenbasis) bei 4 5%. 

Anges ich ts der Hartnäckigkei t der Arbe i ts losenprob lema
tik entwickel ten sowohl die OECD als auch die EU nach 
genauer Analyse der Faktoren, die für den Anst ieg und die 
Persistenz der Arbei ts los igkei t verantwort l ich gemacht 
werden, arbei ts- und wir tschaf tspol i t ische Szenar ien, um 
die Industr ie länder wieder auf den Pfad der Vol lbeschäf t i 
gung zu br ingen (OECD, 1994, EG-Kommission, 1993). 
Österre ich nahm als Reakt ion auf den Anst ieg der Arbei ts
losigkei t arbei tsmarktpol i t ische Weichenste l lungen vor, 
die sich zum Teil an der OECD-Sichtweise der Lösung der 
Arbe i tsmark tp rob leme orient ieren Durch den bevorste
henden EU-Beitr i t t Österre ichs gewinnen jedoch auch die 
beschäf t igungspol i t i schen Vorstel lungen der EU an Be
deutung Die Mult id imensional i tät der Entwicklung der Ar
bei ts losigkei t macht deut l ich, daß ein dif ferenziertes In
s t rumentar ium zu ihrer Bekämpfung notwendig ist 

Das hohe Niveau und der anhaltende Anst ieg der Arbe i ts 
losigkeit s ind eine Folge des Zusammenwi rkens makro
ökonomischer Faktoren mit komplexen Prozessen auf der 

Im wesentlichen resultieren die 
arbeitsmarktpolitischen Vorschläge 

der OECD zum Abbau der 
Arbeitslosigkeit in Europa aus der 
Überzeugung, daß das Schul- und 

Ausbildungssystem und die 
Arbeitsmärkte sich nicht rasch genug 

an den technologiebestimmten 
Strukturwandel in der Wirtschaft 

anpaßten., Die EU macht zusätzlich 
das schwache Investitions- und 

Wirtschaftswachstum für den Anstieg 
der Arbeitslosigkeit verantwortlich. 

Angebo ts - wie der Nachfrageseite 
des Arbe i tsmark tes Die Erdölkr isen 
der siebziger Jahre und die Hoch
zinspol i t ik der achtziger Jahre 
dämpf ten die Investi t ionsbereit
schaft der Unternehmen und damit 
das gesamtwir tschaf t l iche Nachfra
gewachstum Veränderungen der 
Produkt ions- und Angebots t ruk tu
ren auf den Güter- und Faktormärk
ten lösten einen Anst ieg der Betrof
fenheit von Arbei ts losigkei t aus 

In Europa entwickel te sich die Arbei ts losenquote wesent
lich ungünst iger als etwa in den USA oder in Japan In den 
EFTA-Ländern stieg sie bis in die achtziger Jahre ähnlich 

E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s l o s i g k e i t 
im Tri- u n d A u s l a n d 

schwach wie in Japan Al lerd ings traten in Österre ich in 
den f rühen achtziger Jahren etwas größere Probleme der 
Anpassung an geänderte Wir tschaf ts- und Arbei tsmarkt
bed ingungen auf als in den anderen EFTA-Ländern Im 
Gegensatz dazu verschlechter te sich die Arbei tsmarkt lage 
Ende der achtziger Jahre und zu Beginn der neunziger 
Jahre in den skandinavischen EFTA-Ländern wesent l ich 
stärker als in Österre ich und der Schweiz 

Hinter der Entwicklung der Niveaus der Arbei ts losigkei t 
steht eine unterschiedl iche Dynamik In der EU und in jün
gerer Zeit auch in den EFTA-Ländern n immt die Arbe i ts lo
sigkeit vor allem über einen Anst ieg der Dauer der Ar
bei ts losigkei t zu Die Arbei ts los igkei t s t ieg Uber d ie Kon
junkturzyklen — aus Konjunkturarbe i ts losen w u r d e n in 
hohem Maße Langzeitarbei ts lose. Die Betrof fenhei t von 
Arbei ts losigkei t , d h der durchschni t t l i che monat l iche Zu
gang zur Arbei ts los igkei t in Prozent der Erwerbspersonen, 
war in Nordamer ika stets höher als in Europa und Japan; 
die Wiedere ing l iederungschancen der Arbe i ts losen in den 

•) Di9 Aufberei tung der stat ist ischen Daten betreute Christine Braun 
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I n t e r n a t i o n a l e r Vergle ich der Abbildung 1 
E n t w i c k l u n g der Arbe i t s los igke i t 
Arbeitslosenquote, saisonbereinigt 

1 2 0 T 

0 0 -I ! — H i • !• + • ) • • > • !• j - - • !• • i • ]• ! 1 1 + — i i ! 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 BO 91 92 93 

-•• USA - - - .Japan 1 EU 

EFTA Österreich 

Q: OECD, Labour Force Statistics EFTA: Österreich, Finnland, Nor
wegen, Schweden, Schweiz, 

A r b e i t s m a r k t s i n d a l l e r d i n g s in N o r d a m e r i k a u n g l e i c h h ö 
h e r a l s in E u r o p a In d e r E U w a r e n 1992 m e h r a l s 4 0 % d e r 
A r b e i t s l o s e n l ä n g e r a l s e in J a h r a r b e i t s l o s , in d e n E F T A -
L ä n d e r n u n d J a p a n d u r c h s c h n i t t l i c h 1 5 % ( in Ö s t e r r e i c h 
17%) u n d in N o r d a m e r i k a n u r 1 1 % D i e s e D i s k r e p a n z in 
d e r D y n a m i k z w i s c h e n E u r o p a , J a p a n u n d d e n U S A k a n n 
a l s I n d i k a t o r d a f ü r g e s e h e n w e r d e n , daß d i e A r b e i t s m ä r k t e 
in E u r o p a a n d e r s f u n k t i o n i e r e n . A b d e n s i e b z i g e r J a h r e n 
v o l l z o g s i c h e i n e T e n d e n z w e n d e v o n e i n e r S i t u a t i o n a l l g e 
m e i n e r A r b e i t s k r ä f t e k n a p p h e i t z u e i n e m Ü b e r a n g e b o t a n 
A r b e i t s k r ä f t e n , d i e m i t d e r E n t s t e h u n g d e r I n s i d e r - O u t s i 
d e r - P r o b l e m a t i k v e r b u n d e n wa r . D ie A r b e i t s m a r k t m e c h a 
n i s m e n ( L o h n d e t e r m i n a t i o n , K ü n d i g u n g s b e s t i m m u n g e n , 
A r b e i t s l o s e n u n t e r s t ü t z u n g , M i n d e s t l o h n r e g e l u n g e n ) u n d 
- i n s t i t u t i o n e n ( A r b e i t s v e r m i t t l u n g in R i c h t u n g E r h ö h u n g 
d e r S e l b s t o r g a n i s a t i o n , A r b e i t s v e r l e i h f i r m e n ) r e a g i e r t e n 
v e r g l e i c h s w e i s e l a n g s a m a u f d i e g e ä n d e r t e n M a r k t b e d i n 
g u n g e n u n d e r l a u b t e n s o m i t d a s E n t s t e h e n v o n L a n g z e i t 
a r b e i t s l o s i g k e i t 

G e r i n g e r e D y n a m i k d e s A r b e i t s k i ä f t e -
a n g e b o t e s i n E u r o p a a l s in d e n U S A 

Die E n t w i c k l u n g d e s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t e s u n d d e r B e 
s c h ä f t i g u n g h ä n g t s t a r k v o n d e r B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g 
( n a t ü r l i c h e u n d N e t t o w a n d e r u n g ) s o w i e d e m G r a d u n d d e r 
A r t d e r I n t e g r a t i o n d e r B e v ö l k e r u n g in d e n A r b e i t s m a r k t 
a b D ie B e v ö l k e r u n g w u c h s in d e n l e t z t e n 30 J a h r e n in 
N o r d a m e r i k a — e t w a s a b g e s c h w ä c h t in J a p a n — r a s c h e r 
a l s in d e r E U o d e r d e r E F T A In E u r o p a g e w a n n d ie N e t t o 
z u w a n d e r u n g a u s d e m A u s l a n d ( i n s b e s o n d e r e F l ü c h t l i n g e 
u n d A s y l w e r b e r ) a b M i t t e d e r a c h t z i g e r J a h r e a n B e d e u 
t u n g In Ö s t e r r e i c h w a r d e r Z u g a n g a u s d e m A u s l a n d a b 
1989 b e s o n d e r s a u s g e p r ä g t In J a p a n w a r in d e n l e t z t e n 
20 J a h r e n k e i n e s i g n i f i k a n t e N e t t o z u w a n d e r u n g z u v e r 
z e i c h n e n E r s t in j ü n g e r e r Ze i t t r a t in b e s t i m m t e n A r b e i t s 
m a r k t s e g m e n t e n A r b e i t s k r ä f t e k n a p p h e i t au f , d i e e i n e 
l e i c h t e N e t t o z u w a n d e r u n g a u s d e m A u s l a n d a u s l ö s t e i m 
G e g e n s a t z d a z u w a r d e r A n t e i l d e r N e t t o z u w a n d e r u n g a m 

Zus t rom in die Arbe i t s los igke i t u n d Übersicht 1 

Langze i t a rbe i t s los igke i t 

Monat l icher Z u g a n g zur Langze i fa rbe i ts los igke i t 
Arbe i ts los igke i t 1990 

0 1979/1982 0 1987/1989 6 Monate 12 M o n a t e 
u n d mehr u n d m e h r 

Arbe i ts lose in % der Antei le an a l len 
E rwerbspersonen Arbei ts losen in % 

USA 3.1 2 6 1 0 2 5 6 
Japan 0 5 0 5 39 0 19 1 
Deutsch land 0 3 0 4 64 5 46 3 
Frankreich 0 4 0 5 55 6 38 3 
Italien 0.2 0 3 87 0 71 1 
Großbr i tannien 0 6 0 8 52 2 3 6 0 
Kanada 2 6 2 4 1 8 9 5 7 
Austra l ien 1 2 1 2 41 0 21 6 
Österre ich 0 9 1,3 2 5 1 . 13 1 
Belgien 0,3 0 2 81 6 69 9 
Dänemark 0 8 0,6 59 9 33 7 
Finnland 1 7 1 1 23.6 6 9 
Gr iechen land 0 4 0 4 74,3 51 7 
Ir land 1 1 0,5 82 2 67 2 
Nieder lande 0 5 0 4 63 4 48 ,4 
Norwegen 0.7 0 9 40 4 19 2 
Spanien 0 4 0 2 7 0 2 54 0 
Schweden 0 7 0 5 1 6 4 4 8 

Q: OECD Elmeskov (A933) 

B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m in d e n t r a d i t i o n e l l e n E i n w a n d e 

r u n g s l ä n d e r n l ä n g e r f r i s t i g r e l a t i v s t a b i l 

D a s A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t e r h ö h t e s i c h in N o r d a m e r i k a 
u n d d e n s k a n d i n a v i s c h e n L ä n d e r n i n f o l g e e i n e r d e u t l i c h e n 
Z u n a h m e d e r E r w e r b s b e t e i l i g u n g d e r B e v ö l k e r u n g (Er
w e r b s p e r s o n e n in P r o z e n t d e r B e v ö l k e r u n g z w i s c h e n 15 
b i s 65 J a h r e n ) Im G e g e n s a t z d a z u s t a g n i e r t e d ie E r w e r b s 
q u o t e d e r 15 - b is 6 5 j ä h r i g e n ü b e r d ie l e t z t e n 30 J a h r e in 
d e r EU ( 6 7 % ) , in J a p a n (74%) u n d Ö s t e r r e i c h ( 6 9 % ) , w ä h 
r e n d s ie in N o r d a m e r i k a ( a u f 75%) u n d S k a n d i n a v i e n 
( 8 0 % ) , z u m Te i l v o n n i e d r i g e r e m N i v e a u a u s , s t a r k s t i e g 
D e r i n t e r n a t i o n a l z u b e o b a c h t e n d e R ü c k g a n g d e r M ä n 
n e r e r w e r b s b e t e i l i g u n g w a r in d e r E U u n d i n Ö s t e r r e i c h w e 
s e n t l i c h a u s g e p r ä g t e r a l s a n d e r s w o u n d d e r A n s t i e g de r 
F r a u e n e r w e r b s t ä t i g k e i t s c h w ä c h e r 

U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e r F u n k t i o n s w e i s e u n d D y n a m i k 

d e r A r b e i t s m ä r k t e in E u r o p a e i n e r s e i t s u n d N o r d a m e r i k a , 

E r w e i b s b e t e i l i g u n g in O E C D - R e g i o n e n Abbildung 2 

Erwerbspersonen in % der 15- bis 65jährigen Bevölkerung 
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Arbeitskräfteangebot in ausgewählten Abbildung 3 
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Q: OECD, Labour Force Statistics EFTA: Österreich, Finnland, Nor
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etwas abgeschwächt in Japan anderersei ts werden an
hand der Entwicklung der Erwerbstät igkei t deut l ich Wäh
rend die USA (stel lvertretend für Nordamerika) und Japan 

N a c h f r a g e f a k l o r e n 

seit den sechziger Jahren laufend Beschäf t igungsste ige
rungen ausweisen, war die Situat ion in Europa von einer 
längerfr ist igen Stagnat ion gekennzeichnet. 

Eine Gegenüberste l lung der Entwick lung des Arbei tskräf 
teangebotes und der Nachfrage zeigt den Wesensunter 
schied der Arbe i tsmarktentwick lung in den einzelnen 
OECD-Reg ionen : In der EU war ein ger inger Beschäf t i 
gungsans t ieg , der bis Mitte der achtziger Jahre vom öf
fent l ichen Sektor getragen wurde mit einer leichten Stei
gerung des Arbe i tskräf teangebotes gekoppel t Die schwa
che Beschäf t igungsexpans ion g ing mit s tarkem Produkt i 
v i tä tswachstum einher, das al lerdings nicht die Folge einer 
Produkt ionsver lagerung auf Hochtechnolog iebere iche 
war, sondern eine Konsequenz der massiven Ent lassung 
von Arbei tskräf ten in tradit ionel len Produkt ionsbere ichen 
(dies gilt auch für Österreich in den achtziger Jahren, als 
die Verstaat l ichte Industr ie auf die internat ionale Nach
f ragever lagerung mit Ent lassungen reagierte, die vor 
al lem die Zahl der Frühpensionis ten und Invaliditäts
rentner steigen ließen und nur in ger ingem Maße in die 
Arbei ts los igkei t mündete) Die Real löhne st iegen nur 
mäßig. Vergle ichsweise ger ing erhöhten sich die Lohn
unterschiede nach Qual i f ikat ionen, Branchen und Tät ig
keiten 

In den USA wurden , insbesondere im privaten Sektor, 
massiv Arbei tsplätze geschaf fen — auch eine Folge der 
Uberdurchschni t t l ichen Arbe i tskrä f teangebotsauswei tung 
Schwache gesamtwir tschaf t l iche Produkt iv i tä tsste igerun
gen gingen Hand in Hand mit dem „Beschä f t igungswun-

Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Abbildung 4 

Österreich im Vergleich zu OECD-Regionen 
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der" Geringe Produkt iv i tätsste igerungen sind übl icherwei
se mit ger ingen E inkommenste igerungen gekoppe l t ; seit 
1973 st iegen die Löhne in den USA um 6% — nach einer 
Verdoppe lung zwischen dem Ende des Zweiten Weltkr iegs 
und 1973. Nur hochqual i f iz ierte Arbei tskräf te konnten 
Real lohnste igerungen erzielen. Das Reale inkommen von 
Arbei tern sank in fast allen Jahren seit 1973. 

Die EFTA-Länder kontrol l ier ten den Anst ieg der Arbe i ts lo
sigkeit Uber sehr unterschiedl iche insti tut ionelle Ar range
ments. Diese reichten von massiver öffent l icher Interven
t ion (aktive Arbei tsmarktpol i t ik) und Schaf fung von Ar
bei tsplätzen für Frauen im öf fent l ichen Sektor durch die 
markante Aus lagerung von Tät igkei ten aus dem unbezah l 
ten Haushal tsprodukt ionsbere ich (Skandinavien) bis zu 
einer minimalen Einbeziehung des Staates (Schweiz) Bei
de Wege waren immer verbunden mit der Verpf l ichtung 
der aktiven Arbe i tsuche und /oder Aus - und Wei terb i ldung 
Sowohl was die Angebo ts - als auch Nachfrageentwick
lung anbelangt , passen Österre ich und die Schweiz nicht 
gut in das Bild der EFTA-Länder, sondern eher in das der 
EU Das Ausmaß der Lohnd ispers ion durfte in Österre ich 
al lerdings ausgeprägter als in den anderen EFTA- und den 
EU-Ländern sein und etwa dem der USA entsprechen 
{Elmeskov, 1993, Guger, 1992) 1) Generel l herrscht in der 
Literatur die Meinung daß sich der bis dahin gel tende 
Trend der Verr ingerung der Lohnuntersch iede in den acht
ziger Jahren umgekehr t hat. Im eng l ischsprach igen Raum 
dürfte die Auswei tung der Lohnuntersch iede — auf Ko
sten der Niedr ig lohnempfänger — deut l icher ausgefal len 
sein als in Kont inenta leuropa {OECD, 1993A) 

Japans „Arbe i tsmark t " entspr icht nicht dem europä ischen 
oder nordamer ikan ischen Muster Das Arbe i tskräf teange
bot und der gesamtwir tschaf t l iche Real lohn weisen — wie 
in Österre ich — eine starke zykl ische Reagibi l i tät auf, zu
sätzl ich ist die Mobil i tät der Arbei tskräf te zwischen Betr ie
ben ger ing und die betr iebsinterne Wei terb i ldung stark 
ausgebi ldet (zwei einander logisch ergänzende Faktoren). 

') Ein internationaler Vergleich der Lohndispers ion und ihrer Entwicklung muß berücksicht igen, daß institutionelle Faktoren und Abgrenzungen zwischen den Län
dern stark vari ieren und sich deshalb die relativen Lohne sehr unterschiedl ich entwickelten Schlußfolgerungen in bezug auf die Entwicklung der Lohndispers ion 
sind daher mit großer Vorsicht zu ziehen 
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BIP je Erwerbstätigen Abbildung 5 
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Q ; W1FO; OECD, L a t o u r forte Statistics Real zu Preisen von 1985. 
durchschnittliche jährliche Veränderung in %. EU, EFTA: auf Dollar
basis, USA, Japan, Österreich: in nationaler Währung EFTA: Öster
reich, Finnland, Norwegen. Schweden, Schweiz 

Die gesamtwir tschaf t l iche Produktivi tät st ieg seit den 
sechziger Jahren rascher als in Europa, d h die Beschäf
t igungsintens i tä t des Wi r tschaf tswachs tums war ger inger 
Da das Wir tschaf tswachstum insgesamt aber dynami
scher war, konnten sowohl Beschäf t igung als auch Real
lohn stetig ste igen. Die Lohndispers ion hat s ich verr ingert , 
sie ist aber noch immer ausgeprägter als in anderen 
OECD-Ländern 

M i t t c l f r i s l i g e P e r s p e k t i v e n u n d 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e 

S e h l u ß f o l g e r ti n g e n 

Über die Ursachen des jüngsten Anst iegs der Arbei ts lo
sigkei t herrscht al lgemeine Übere ins t immung — er gilt im 
wesent l ichen als kon junkturbedingt Ein substant ie l ler A n 
teil an der Arbei ts los igkei t in Europa ist al lerdings struk
turbed ingt Anges ich ts der aktuel len Wachs tumserwar tun
gen wi rd ein Kon junk turaufschwung nicht ausre ichen, das 
Ausmaß der Arbei ts los igkei t soweit zu senken, daß man in 
Österre ich oder Europa wieder von Vol lbeschäf t igung 
sprechen könnte 

Im wesent l ichen result ieren die arbei tsmarktpo l i t ischen 
Vorsch läge der OECD zum Abbau der Arbei ts los igkei t in 
Europa aus der neok lass ischen Sicht der Funkt ionsweise 
der Arbeätsmärkte Der Hauptgrund für den Anst ieg der 
Arbei ts los igkei t w i rd in der Inflexibilität der Arbe i tsmärkte 
und des B i ldungssystems gesehen, d h das Schu l - und 
Ausb i ldungssys tem und die Arbe i tsmärkte hielten mit dem 
techno log iebest immten Strukturwandel der Wir tschaf t 
nicht Schri t t Um eine wi r tschaf tspol i t ische Strategie der 
Schaf fung von Arbei tsplätzen in Hochtechnolog iebere ich 
und innovativen Dienst le istungen erfo lgreich verfolgen zu 
können, die einen Beschäf t igungsanst ieg verbunden mit 
hohen Löhnen infolge rascher Produkt iv i tätsste igerungen 

erlaubt, so wi rd argumentiert , wären vor allem qualif izierte 
Arbei tskräf te nöt ig 

E r h ö h u n g dei Anpassungs fäh igke i t des 
Ai be i t ski äf t eangebotes an den b e s c h l e u n i g t e n 

Sti nktur wandet 

Daher wi rd ein adapt iertes Ausb i ldungssys tem vorge
sch lagen, das an lebenslangem Lernen orientiert ist Nach 
OECD-Studien {OECD, 1993B) hat das Schulsystem Ein
fluß auf die soziale und geschiechtspezi f ische Struktur ie
rung und damit Qual i f iz ierung einer Gesel lschaf t , was für 
Produkt ionsmögl ichkei ten und Wet tbewerbsfäh igke i t der 
Wir tschaf t nicht unwesent l ich ist Das Ausb i ldungsn iveau 
der österre ichischen Bevölkerung liegt im OECD-Durch 
schnitt . Das österre ichische Schulsystem hat al lerdings in 
vergle ichsweise ger ingem Maße eine Annäherung der 
Qual i f ikat ionsstruktur der Geschlechter erreicht Der Un
terschied im Ausbi ldungsniveau nach Geschlecht zählt zu 
den höchsten in den OECD-Ländern Ungleiche Zugangs
chancen zu best immten Schularten (regional , e inkom
mensbest immt , geschlechtspezi f isch) könnten mit Hilfe 
von Gle ichbehandlungsgesetzen und ihrer Umsetzung in 
Mechan ismen, die ausgle ichend wi rken, überwunden wer
den (Hil festel lung im Bereich der phys ischen und f inan
ziellen individuellen Mobil i tät, Quotenregelungen für Unter
privi legierte usw) Die Nachfrage nach Arbei tskräf ten mit 
best immten Qual i f ikat ionen — d. h die Marktkräf te — 
reicht nicht aus, um ein Schulsystem in eine best immte 
Richtung zu steuern. Wesent l ich für die Qual i f ikat ions
struktur der Arbei tskräf te ist, ab welchem Alter eine ge
schlechtspezi f ische Struktur ierung einsetzt. Die Besorgn is 
der Eltern und Schüler um eine den Arbe i tsmark tan forde
rungen adäquate Ausb i ldung und die Mögl ichkei t der Ein
f lußnahme dieser Personengruppe auf Ausb i ldungssy
stem und -Inhalte hat, so aus ländische Er fahrungen, ho
mogenis ierende Wirkung auf die Ausb i ldung {OECD, 
1987). Eine Anpassung des öster re ich ischen Schulsy
s tems an OECD- und EU-Richtl inien erfolgte 1992 durch 
die Einführung der Fachhochschulen, die u. a der mitt le
ren berufsspezi f ischen Qual i f ikat ionsebene eine Höher
qual i f iz ierung ermögl icht Eine Schwerpunktse tzung in 
Richtung Qual i f ika t ionsanpassung von Frauen an die der 
Männer ist in Österre ich bisher nicht festzustel len Im Be
reich der betr iebl ichen Aus - und Wei terb i ldung und ihrer 
Förderung sieht Österre ich einen Schwerpunkt Das ent
spr icht den Vorsch lägen der OECD und EU, die dadurch 
vor allem die Wettbewerbsfähigkei t von Klein- und Mittel
betr ieben steigern wol len 

E r h ö h u n g der Ef f i z i enz der Vermit t lung zwischen 
Ai beitskr äf teangebot und Nachfrage 

Zur Erhöhung der Effizienz der Arbe i tsmärkte , betonen so
wohl die OECD als auch die EU, solle das Matching zwi
schen Arbei tskräf teangebot und -nachfrage verbessert 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in Nordamer i 
ka ebenso wie in einigen Ländern Europas die Funktion 
der Arbei tsämter im Vermit t lungsprozeß neu organis ier t 
Einerseits wurde ein Service zur Er leichterung der Selbst
organisat ionskraf t der Arbe i tsuchenden etabliert, anderer-
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seits eine engere Zusammenarbe i t zwischen Betr ieben 
und Arbei tsvermit t lung 

Die Reform der Arbei tsmarktverwal tung in Österre ich Mitte 
1994 (Arbei tsmarktservice) hat genau diese Zielsetzung 
{Biffi, 1993) Die Ausg l iederung der Arbei tsvermit t lung aus 
der Hohei tsverwal tung hat zum Ziel die Vermit t lung der 
Arbe i ts losen zu beschleunigen, damit die Langzei tarbei ts
losigkeit nicht weiter steigt Das r icht ige Mittelmaß zwi
schen Suchdauer und eff izientem Malch ing ist zu f inden 
— bei Spezialqual i f ikat ionen kann es angesichts der ho
hen Humankapi ta l invest i t ionen gesamtwir tschaf t l ich eff i
zient se in, eine längere Suchdauer zu gewähr le is ten, wenn 
ein besseres Matching (höhere Bezahlung als Indikator 
für den eff izienten Arbei tseinsatz im Betrieb) die Folge ist 

Die Reform der Arbei tsvermit t lung kann nur als erster 
Schri t t zur Eff iz ienzverbesserung gesehen werden Sie 
dient nur zur Verbesserung des In format ionssystems zwi
schen Arbei tskräf tenachfrage und -angebot , kann aber an 
s ich keine Arbei tsplätze schaffen Akt ive arbe i tsmark tpo l i 
t ische Maßnahmen zusätzl ich zu einer Verbesserung des 
Vermi t t iungssystems und der Berufsberatung sind not
wend ig , um die Qual i f ikat ion der Arbei tskräf te im Fall von 
Arbei tsplatzver lust zu erhalten oder an den geänder ten 
Bedarf anzupassen 

Um dieses Ziel zu erre ichen, wi rd einersei ts eine Ver lage
rung der arbei tsmarktpol i t ischen Ressourcen von Trans
ferzahlungen zu Wei terb i ldung und Qual i f iz ierung der Ar
be i ts losen vorgesch lagen, anderersei ts eine deut l iche 
Auswei tung des arbei tsmarktpol i t ischen Budgets gemes
sen am BIP Derzeit l iegen die öffent l ichen Ausgaben für 
Arbei tsmarktpo i i t ik in Österreich mit 1,6% (1992) etwa im 
OECD-Durchschn i t t Eine Verdre i fachung der Ausgaben , 
wie sie die EU im Weißbuch vorschlägt , ist angesichts der 
gegenwärt igen Budge tbeschränkungen schwer vors te l l 
bar, auch wenn von der EU argument ier t w i rd , daß sich die 
Ausgabenauswe i tung innerhalb von drei Jahren durch den 
Abbau der Arbei ts los igkei t se lbst f inanziere Viel eher 
müßte auch in Österre ich eine Strategie f lexibler Arbe i ts 
mark tübergänge gewählt we rden : Die zu schaf fenden 
„Übergangsarbe i tsmärk te" können in Rezess ionsphasen 
expandieren und in Expans ionsphasen schrumpfen 
(Schmid, 1993). Unter Übergangsarbe i tsmärk ten versteht 
man soz ia lökonomische Beschäf t igungspro jekte , Aus -
und Wei terb i ldung, kulturel le und pol i t ische Tät igkei ten, 
temporäre Arbei t verbunden mit Train ing für Randgruppen 
und Langzei tarbei ts iose im öffent l ichen Sektor oder s u b 
vent ioniert im privaten Sektor, zur Erhal tung der Qual i f ika
t ion der Arbei tskräf te Sie wären eine Alternative zur Eta-
b i ierung eines „zwei ten" Arbe i ts - und B i idungsmark tes , 
der, wenn er abgeschot tet vom „ers ten" Arbe i tsmark t f un 
giert, kaum zur Erhöhung der Flexibil ität der Arbe i tsmärkte 
bei t ragen kann und vorwiegend sozia lpol i t ische Ziele ab
deckt 

Auch die OECD sieht in der Arbe i tsbeschaf fung für Lang
zei tarbei ts lose und für Jugendl iche einen Schwerpunkt der 
aktiven Arbei tsmarktpol i t ik , macht aber auf die Schwier ig 
keiten in der Umsetzung des Ziels und die Bedeutung der 
Wahl des Förder ins t rumentanums au fmerksam (Mi tnah
meeffekte bei Lohnsubvent ion ierung) Evalu ierungsstu
dien zur Er leichterung der Entscheidung über das eff izien-

Ausgaben für aktive und passive Übersicht 2 

Arbeitsmarktpoiit ik 

Öffentliche Ausgaben für Anteile der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik in % des Arbeitsmarktpolitik an 

BiP Gesamtausgaben in 

USA 0,84 29.8 
Japan 0,44 29 ,S 
Deutschland 2 73 44,3 
Frankreich 2 68 29 9 
Italien 1,52 52 6 
Großbritannien 1,91 29.3 
Kanada . 2,87 21.6 
Australien 1,39 194 
Österreich 1,44 24.3 
Belgien 3,78 28,3 
Dänemark 6,12 227 
Finnland 3,44 3S1 
Griechenland 1 22 40.2 
Irland 4 31 34,3 
Niederlande 3 23 32 6 
Neuseeland 2,73 . 30.4 
Norwegen 2,26 45 1 
Portugal 0,80 62.5 
Spanien 3 53 21,5 
Schweden 375 55 2 
Schweiz 061 39,3 
Türkei . 016 100.0 

EU . 254 37,3 

OECD insgesamt 1 49 32.8 

O: OECD. Bmeskov (1993). Daten von 1991, Ausnahmen: Italien 1988 Türkei 1989 
Frankreich Belgien und Niederlande 1990 

teste Förder inst rumentar ium werden an Bedeutung gewin
nen 

Ubergangsarbe i ts - und -b i ldungsmärkte können in Zu 
sammenhang mit der von OECD und EU geforder ten Flexi
bi l is ierung der Arbeitszeit gesehen werden und Arbei ts
plätze schaf fen, wenn die Verknüpfung mit dem Sozialver
s icherungssys tem, d h die soz ia lvers icherungsrecht l iche 
Abs icherung auch in Übergangsphasen , erhal ten bleibt 
Das Beschäf t igungspotent ia l der Übergangsarbe i tsmärk te 
würde zwar nicht ausre ichen, um Vol lbeschäf t igung zu er
re ichen; die Anpassungs fäh igke i t der Arbe i tsmärkte an 
den Strukturwandel der Wirtschaft wäre damit aber bei 
mögl ichst effizienter Nutzung und Erhal tung des Human
kapitals zu erhöhen 

Österre ich hat ein di f ferenziertes, im internat ionalen Ver
gleich eff izientes Inst rumentar ium der aktiven Arbei ts
marktpol i t ik , d. h die Chance der Wei terbeschäf t igung im 
ersten Arbe i tsmark t nach einer aktiven arbei tsmarktpol i t i 
schen Maßnahme ist vergle ichsweise hoch Das Ausmaß 
der Ausgaben für aktive Arbei tsmarktpol i t ik ist al lerdings 
sehr ger ing, sodaß eine deut l iche Schwerpunktver lage
rung von Transferzahlungen zur Akt iv ierung der Arbe i ts lo 
sen notwendig erscheint , will man den von OECD und EU 
vorgesch lagenen Weg zur Vol lbeschäf t igung über ver
stärkte aktive Arbei tsmarktpol i t ik auch in Österre ich be
schrei ten. 

E r h ö h u n g der B e s c h ä f t i g u n g s i n l e n s i t ä t der 
Wirtschaft 

Der Anst ieg der Arbei ts losigkei t in der EU wi rd einerseits 
mit der erhöhten Abgabenbe las tung des Faktors Arbei t in 
Verb indung gebracht (1970/1991 von 16,6% auf 23,5% des 
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BIP) anderersei ts mit der verstärkten Konkurrenz ierung 
vor allem arbei ts intensiver Produkt ion durch Niedr ig lohn
länder Zur Lösung dieses Problems wi rd eine Erhöhung 
der Lohn- und Arbei tskostenf lexib i l i tät vorgesch lagen Ais 
mögl iche Instrumente werden Änderungen des Steuersy
s tems und der Sozialpol i t ik angeführt , etwa eine Dif feren
zierung des Mindest lohns, Kürzung der Sozia lausgaben 
und /oder Ver lagerung auf andere Steuern In d iesem Zu 
sammenhang schlägt die OECD eine Verr ingerung der Ar
be i ts losenunters tü tzung in Relation zum Mindest lohn zur 
Erhöhung der Motivat ion zur Arbe i tsaufnahme im Fall von 
Arbei ts los igkei t vor Sowohl OECD ais auch EU regen eine 
Senkung der Lohnnebenkosten vor allem für Niedr ig lohn
tät igkeiten an, um die Arbei tskraf t in Relat ion zum Kapital 
bil l iger zu machen. So sol l dem Anst ieg der Schattenwir t 
schaft Einhait geboten und Standor tver lagerungen der 
Produkt ion h inausgezöger t oder verhindert werden Der 
Einnahmenausfa i i des Staates durch eine Senkung der 
Lohnnebenkosten (des Arbei tgeberantei ls) in Niedr ig lohn
branchen und -tät igkeiten sollte durch Einhebung von Um
wel ts teuern (C0 2 -Abgabe) kompens ier t werden. 

Die Reduzierung der Arbe i tskosten im Niedr ig lohnseg
ment sollte angesichts der k leinbetr iebl ichen Struktur der 
gewerbl ichen Tätigkeiten mittel fr ist ig eine Zunahme der 
Beschäf t igung erwarten lassen, wie das Beispiel der USA 
zeigt. Im Fall höherer Qual i f ikat ionsanforderungen und o l i -
gopol is t ischer Unternehmensst rukturen dürfte die Erwar
tung einer Beschäf t igungsauswei tung nicht gerechtfer t igt 
se in, weil eine Lohnnebenkostenredukt ion angesichts der 
kapi tal intensiven Produkt ion eine relativ ger inge Produk
t ionskostenent las tung bedeuten würde 2 ) 

Die Beschäf t igung des Überhangs an unquali f iz ierten Ar
bei tskräf ten ist längerfr ist ig über Höherqual i f iz ierung und 
damit eine Anhebung der Arbei tsprodukt iv i tä t anzustre
ben Eine Senkung des Mindest lohns an sich wi rd von der 
OECD nicht vorgesch lagen, sehr wohl aber eine Dif feren
zierung des Mindest lohns nach regionalen, gesch lechts-
und al tersspezi f ischen Ges ichtspunkten, um den Beschäf
t igungsgrad zu erhöhen Die OECD propagier t also ein 
Mindest lohnsys tem, das in Österre ich gang und gebe ist 
(Kol lekt ivver t ragsabkommen regeln Löhne entsprechend 
den regionalen und in Österre ich branchenspezi f ischen 
Knapphei ten sowie nach Alter) und das stets als st ruktur
konserv ierend krit isiert wurde Mindest löhne als Instru
ment gegen die Verarmung weiter Teile der Bevölkerung, 
die mit d iesem Lohn ihren Lebensunterhal t bestrei ten 
müssen , werden von der OECD nicht hinterfragt. 

Um den Effekt einer Änderung der Mindest lohnregelung 
auf die E inkommenst ruk tur besser e inschätzen zu kön 
nen, muß man den Zusammenhang mit der Famil iensitua
t ion von Mindest lohnempfängern sowie die Subst i tut ion 
zwischen verschiedenen Beschäf t igungsgruppen (Ju
gendl iche gegenüber Frauen und Wiedereinsteigern) mit 
berücks ich t igen. Erst eine dif ferenzierte Analyse der Fol
gen einer Verr ingerung der Mindest löhne für verschiedene 

Bevö lkerungsgruppen in Österreich läßt eine eindeut ige 
Aussage Uber das Für und Wider einer Änderung der Min
dest lohnregelung zu (Abwägen sozia lpol i t ischer und ar
bei tsmarktpol i t ischer Effekte) 

Die OECD argument ier t , daß die wachsenden Beschäf t i 
gungsprob leme unquali f iz ierter Arbei tskräf te in den acht
ziger Jahren nur in ger ingem Maße die Folge der verstärk
ten Konkurrenz aus Niedr ig lohnländern waren Global is ie
rung habe zum Zweck der Nutzung internat ionaler Wet tbe
werbsvortei le sowie lokaler Input- und Infrastrukturvortei le 
vor al lem in fo rschungs in tens iven Bereichen und in der 
Montage stat tgefunden Arbei ts intensive Sektoren seien 
schwächer internat ional isiert Die zunehmende Konkur
renz, der s ich Betr iebe ausgesetzt sehen, result iere vor a l 
lem aus verstärktem Handel zwischen den OECD-Ländern 
(OECD, 1994, Krugman — Lawrence, 1994) Das s t immt s i 
cher für die Volkswir tschaf ten innerhalb der großen Han
delsb löcke. Österre ich s tand infolge der verstärkten Ein
b indung in die EU (Westintegrat ion} und der Öf fnung des 
Ostens einer abrupten Veränderung der relativen Wettbe
werbsbed ingungen gegenüber : eine besondere Heraus
forderung für die Regional - und Strukturpol i t ik 

Ein Resultat des zunehmenden Bewußtseins der Betr iebe, 
die Effizienz steigern zu müssen, um ein hohes Lohnn i 
veau halten zu können und t ro tzdem wet tbewerbsfäh ig zu 
bleiben, ist ein revolut ionärer Prozeß der betr iebsinternen 
Umstruktur ierung, um die Produktivität substant ie l l zu stei
gern Sowohl die Managementausr ich tung ändert sich — 
von nach innen ger ichteten, von Produkt ionsabläufen 
dikt ierten Strategien zu verstärkter Marktor ient ierung, mit 
der Folge der Verr ingerung des mitt leren Managements 
(weniger Kontro l lpersonal h ierarchisch Höhergestel l ter, 
v ielmehr laterale Verknüpfung von Aufgaben und Ver
antwort l ichkeit von der Produkt ion Uber die Logist ik bis 
zum Verkauf) — als auch die Arbe i tsprozesse, i nsbeson
dere durch den verstärkten Einsatz moderner Techno
logien 

Die Verr ingerung der Arbei tste i lung innerhalb der Betr iebe 
infolge verstärkter Aus lagerung speziel ler Funkt ionen auf 
Zul iefer-(Kontrakt-) Betr iebe verr ingert u a den Bedarf an 
Hilfs- und Anlernarbei tern — (weniger große interne Ar
bei tsmärkte, Hi l fsarbeitertät igkeiten werden von Höher
qualif izierten übe rnommen, um den Produkt ionsprozeß so 
kont inuier l ich wie mögl ich zu gesta l ten: von der innerbe
tr iebl ichen zur zwischenbetr iebl ichen Arbei tste i lung) 
Neue Technolog ien zerstören Arbei tsplätze mit ger inger 
Produktivi tät; an ihre Stelle treten ski l l intensive Tät igkei ten 
mit hoher Produktivi tät Seit 1970 ist die Beschäf t igung im 
Hochtechnolog iebere ich der Gütererzeugung gest iegen, 
im mitt leren Technolog iesegment stagnierte sie, und im 
Niedr igtechnologiebereich gingen Arbei tsplätze ver loren. 
Daraus result iert ein überdurchschni t t l icher Anst ieg der 
Arbei ts los igkei t von Unquali f izierten und Minderquai i f iz ier-
ten Der Druck auf die Löhne Unqualif izierter in Produkt ion 
und Dienst le istungen wi rd daher größer 

2) Die empir ischen Ergebnisse über den Effekt des zunehmenden Steuerkeils zwischen realen Produkt ionslöhnen und Konsumlöhnen (Arbeitskosten des Arbei tge
bers und Nettolöhnen der Arbeitnehmer) auf die Beschäft igung sind nicht eindeutig was angesichts der Komplexität des Wirkungssusammenhangs nicht Über
rascht A prior i kann nämlich nicht gesagt werden ob der beschäf t igungserhör iende Effekt einer angebotsei t igen Kostensenkung stärker ist als der beschäf t i -
gungssenkende nachfrageseit ige der aus den Einkommenseinbußen für Niedr iglohnempfänger und der daraus result ierenden Konsumnachf ragedämpfung ent
steht; der Nettoeffekt auf die Beschäft igung muß empir isch nachgewiesen werden (OECD 1986 1990 Layard — Nickeil — Jackman 1991 Pichetmann 1993) 
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Die Erhöhung von Effizienz und Anpassungsfäh igke i t der 
B i ldungs- und Arbei tsmärkte aliein kann nicht ausre ichen, 
um Vol lbeschäf t igung zu erreichen Zu dieser Erkenntnis 
kommt das Weißbuch der EU; es baut auf eine Anhebung 
des Wi r tschaf tswachstums als Mittel zur Verr ingerung der 

M a k r o ö k o n o m i s c h e r R a h m e n für e i n e 
e r f o l g r e i c h e B u c h i n g s - u n d 

A r b e i t s m a r k t p o i i t i k 

Arbei ts los igke i t Die Beschäf t igungspol i t ik wi rd in den Mit
te lpunkt der Globalstrategie gerUckt Die Vorsch läge der 
EU zur längerfr ist igen Verr ingerung der Arbei ts los igkei t 
gehen demzufo lge Uber die der OECD hinaus und schl ie
ßen Wachstums- und konjunkturpo l i t isches Gedankengut 
in das wi r tschaf tspol i t ische Szenar ium ein Die Investi
t ionsschwäche der EU wi rd als Mi tverursacher des A n 
stiegs der Arbei ts los igkei t gesehen — in Westeuropa 
sank die Invest i t ionsquote von 25% Anfang der s iebziger 
Jahre auf unter 20% 1993 Aus dieser Problemsicht heraus 
ergibt s ich logisch die Forderung nach einer Wachs tums
offensive Uber den Ausbau der Infrastruktur Europas im 
Bereich der Informat ionsnetze — Brei tbandnetze, Daten
banken und elektronische Post, Telematiknetze (IDA) zur 
Verknüpfung von Universi täten, Sozia lvers icherung und 
Krankenhäusern , Behörden, d ienste integr ierende Netze 
(ISDN) usw —, der t ranseuropä ischen Energienetze — Li
beral is ierung der natür l ichen Monopo le , rat ionel lere Nut
zung der Energie, Bau t ranseuropä ischer Gasle i tungen — 
und der t ranseuropä ischen Transpor tnetze — E isenbahn: 
Brenner t ransversale, Verb indungen Lyon—Tur in , P a r i s -
Ba rce lona—Madr i d ; Straßennetz: B e r l i n — W a r s c h a u -
Moskau Integraler Bestandtei l des Ausbaus der t ranseu
ropä ischen Transpor tnetze ist die Vision einer Verbesse
rung der Umwelt über einen Ausbau der Wasserversor 
gungssys teme und der Abwasseren tso rgung Der 
Schwerpunk t des europä ischen Entwick lungs- und 
Wachs tumskonzep ts schaff t u. a. auch viele Arbei tsplätze 
in t radi t ionel len Tätigkeiten der Bauwir tschaf t , was die Ar
be i tsp la tzchancen von Hilfs- und Anlernarbei tern erhöht 

Die Finanzierung dieser Wachstumsv is ion des EU-Weiß
buchs ist al lerdings höchst unsicher, da die EU eine re
striktive Fiskalpol i t ik vorsch lägt Einer Gemeinschaf ts f i 
nanzierung der Großprojekte s ind durch die restr ikt iven 
Fiskalkr i ter ien, die den EU-Migl iedsländern auferlegt wer
den , enge Grenzen gesetzt Der Anteil der Investi t ionen 
am Vo lkse inkommen, der seit Mitte der s iebziger Jahre 
gesunken ist, soll wieder angehoben werden, aber nicht 
über öf fent l iche Investi t ionen, sondern vor allem über Inve
st i t ionen des privaten Sektors. Neue Finanzierungsinstru
mente sol len entwickel t werden, die Privaten über Darle
hen der europäischen Invest i t ionsbank, Unionsschuldver
schre ibungen, Wandelschu ldverschre ibungen den Weg 
zum europä ischen Haushalt als Abs icherung ermögl ichen 
Demnach soll die europäische Invest i t ionsbank ähnl ich 
der Kontro l lbank in Österre ich die Ausfa l lshaf tung für 
europä ische Infrastruktur invest i t ionen Privater überneh

men Es wi rd argument ier t , daß der öffent l iche Sektor als 
Invest i t ionsmotor versagt habe, indem der S taa tskonsum 
und Transferzahlungen öffent l iche Investi t ionen verdrängt 
hätten Die wachsenden Defizite der Staatshaushal te hät
ten des wei teren, aus der Sicht der OECD und EU, auch 
private Investi t ionen über einen Anst ieg des Realz insni
veaus verdrängt Dieser Sichtweise ist fo lgendes entge
genzuhal ten: 

1. Die posit iven Zins-Wachstums-Di f ferent ia le so rgen seit 
Ende der s iebziger Jahre infolge erhöhter Z inszahlun
gen für einen Anst ieg der Verschu ldungsquote der 
Staaten Aus löser des wachsenden Budgetdef iz i ts war 
eine restrikt ive Geldpol i t ik, die die Zinsen in die Höhe 
tr ieb. 

2 Das hohe Realzinsniveau hob, bei niedrigen Wachs
tumsra ten , auch die Verschu ldungsquote der Unterneh
men an ; das zwang diese zur E indämmung der Kredit
aufnahmen und Invest i t ionen, um ihre Finanzlage zu 
konsol id ieren (Schulmeister, 1994J. 

Anges ich ts der Unklarheit der Vorsch läge zur Finanzie
rung der europä ischen Großprojekte kann der EU-Vor
sch lag zur langfr is t igen Verr ingerung der Arbei ts los igkei t 
nur als pol i t ische Wi l lensäußerung gesehen werden, die 
noch einer Abs icherung durch adäquate Finanzierungswe
ge bedarf 
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