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V o r w o r t 

I n diesem Beiheft w i r d über den wissenschaft l ichen Tei l der 64. Jahres-
tagung der Arbei tsgemeinschaft  deutscher wir tschaf tswissenschaf t l icher 
Forschungsinst i tu te ber ichtet , die am 26. u n d 27. A p r i l 2001 i n Be r l i n 
s ta t t fand u n d das Thema 

„ M i g r a t i o n i n Europa" 

zum Gegenstand hatte. 

Fü r die wissenschaft l iche Vorbere i tung der Tagung waren Thomas 
St raubhaar (Hamburg) u n d K laus F. Z immermann (Berl in) ve ran twor t -
l ich . Sie danken insbesondere Chr is t ian Weise (Berl in) für die Un te rs tü t -
zung. 

Das Ein le i tungsreferat  h ie l t Hans-Ola f Henke l (Berl in). Fü r die dann 
folgenden Si tzungen waren Referate u n d Korreferate  vorgesehen. D ie 
Au to ren dieser Beiträge waren Barbara Dietz (München), Holger Bon in 
(Bonn), Herber t Brücker (Berl in), Fe l i x Büchel (Berl in), M ichae l C. 
Burda (Berl in), Chr is t ian Dus tmann (London), Gebhard F la ig (München), 
Hans D ie t r i ch von Loeffelholz  (Essen), He lmu t Seitz (F rank fu r t /Oder ) 
u n d U l r i c h Walwe i (Nürnberg). D ie abschließende Podiumsdiskussion 
best r i t ten H a r t m u t Esser (Mannheim), Bet t ina Schat tat (Nürnberg) u n d 
Thomas Straub haar (Hamburg). 

D ie 65. Jahrestagung sol l am 25. u n d 26. A p r i l 2002 i n Be r l i n s ta t t f in -
den u n d behandel t das Thema 

„Osterwei te rung der E U " 

Sie w i r d vom I W H (Halle) u n d dem i fo - Ins t i t u t (München) i nha l t l i ch 
vorberei tet . 

Essen, i m August 2001 

Pau l K lemmer 
Vorsi tzender der Arbei tsgemeinschaft 
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Perspek t i ven der Z u w a n d e r u n g s p o l i t i k 

Zusammenfassung 

Von H a n s - O l a f H e n k e l , Be r l i n 

I m folgenden möchte ich i n Fo rm von Thesen Perspekt iven einer 
modernen Zuwanderungspo l i t i k i n Deutsch land entwicke ln . Sie sol len 
als Grundlage u n d po l i t ischer Rahmen fü r diese wissenschaft l iche 
Tagung der A R G E zur Immig ra t i on i n Europa dienen. Dazu gliedere i ch 
das Thema Zuwanderungspo l i t i k anhand von dre i Aspekten: 

I . S t ruk tu ren der b isher igen Zuwanderung nach Deutsch land 

I I . D ie demographische Kr ise u n d ihre Folgen 

I I I . Gestaltungselemente einer modernen Zuwanderungspo l i t i k 

I . Strukturen der bisherigen Zuwanderung 
nach Deutschland 

1. Fak t isch ist Deutsch land schon seit langem ein Zuwanderungs land. 
Seit 1985 erhöhte sich der Aus länderante i l i n der deutschen Bevölke-
rung von 4,5 M i l l i onen auf 7,4 M i l l i onen , was eine Net tozuwanderung 
von 2,9 M i l l i o n e n Menschen bedeutet. D a m i t stieg der Prozentsatz der 
ausländischen Bevö lkerung von 7,3 Prozent i m Jahr 1985 auf 9,1 Pro-
zent i m Jahr 2000. 

2. Seit den 50er Jahren gab es zwei Höhepunk te der Zuwanderung: 
E i n m a l 1969/1970 durch sogenannte „Gastarbe i te r " u n d das andere 
ma l 1992/1993 durch Bürgerkr iegsf lücht l inge  aus Jugoslawien. L a g 
1993 die Anzah l der Asylanträge noch bei 332.599, so ist sie bis i n das 
Jahr 2000 auf 78.564 Personen zurückgegangen. Betrachtet man die 
Asylanträge pro tausend Einwohner, so lag Deutsch land 1999 m i t 1,2 
Ant rägen zum ersten m a l deu t l i ch unter dem EU-Du rchschn i t t m i t 
1,6. Was den prozentualen A n t e i l der Asy lbewerber an der Gesamtbe-
vö lke rung bet r i f f t ,  so befand sich Deutsch land i m Jahr 1999 we i t 
abgeschlagen an der neunten Stel le i m h in teren M i t t e l f e ld innerha lb 
der EU. Innerha lb Europas rangier t Deutsch land bezügl ich des Aus-
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10 Hans-Ola f Henke l 

länderantei ls m i t 9 % an d r i t te r Stel le h in ter L u x e m b u r g m i t 34,2% 
u n d Schweiz m i t 19,6% vor Belg ien m i t 8,8%. Zusammengefasst 
bedeutet das, dass man i n Deutsch land n ich t von einer besonderen 
Belastung durch Zuwanderer, Asy lanten oder Aus länder sprechen 
kann. 

3. I m Gegensatz zu manchen Vorur te i len wa r u n d ist die bisherige 
Zuwanderung nach Deutsch land n i ch t nu r keine Belastung, sondern 
bedeutet überwiegend eine S tä rkung der sozialen u n d w i r t scha f t -
l i chen S t ruk tu r Deutschlands. Da es i n Deutsch land seit 1972 mehr 
Sterbefäl le als Gebur ten g ibt , wäre die Bevö lkerung ohne Zuwande-
rung zwischen 1970 u n d 1995 u m 2 M i l l i o n e n geschrumpft .  Darüber 
h inaus erwi r tschaf ten  280.000 ausländische Selbständige i n Industr ie , 
Hande l u n d Handwerk einen jähr l i chen Umsatz von mehr als 35 M i l -
l ia rden D M u n d beschäft igen über 160.000 Arbei tnehmer, darunter 
auch viele Deutsche. 

I I . Die demographische Krise und ihre Folgen 

1. Seit M i t t e der 60er Jahre ist i n Deutsch land die Geburtenrate gesun-
ken auf heute 1400 K inde r pro 1000 Frauen. U m die Bevölkerungs-
zahl zu erhalten, s ind r u n d 2100 K inde r pro 1000 Frauen notwendig. 
Gle ichzei t ig hat sich die durchschn i t t l i che Lebenserwar tung seit Ende 
des 19. Jahrhunder t verdoppel t . Beide Phänomene bedeuten, dass die 
deutsche Bevö lkerung schrumpf t  u n d gle ichzei t ig eine stetige A l te -
rung erfährt . 

3. A u c h bei einer jähr l i chen Net tozuwanderung von 100.000-200.000 
Personen w i r d die deutsche Bevölkerung bis i n das Jahr 2050 von 
heute r u n d 80 M i l l i o n e n auf 65-70 M i l l i o n e n abnehmen. 

3. Bei der gegenwärt igen Bevö lkerungsentw ick lung u n d Lebensarbeits-
zeit benöt ig t Deutsch land r u n d 450.000 Zuwanderer pro Jahr, u m die 
heut ige Anzah l der Erwerbstä t igen aufrecht zu erhalten. Diese Zah l 
ist n i ch t nu r w i c h t i g für den Arbe i t smark t , sondern auch entschei-
dend für die F inanz ierung der Sozialversicherungen (Rentenversiche-
rung, Krankenvers icherung usw.). Un te r den heut igen demographi -
schen Bedingungen erwar ten Fachgutachter spätestens i m Jahr 2020 
einen rap iden Anst ieg der Rentenversicherungsbeiträge auf 24 bis 32 
Prozent des Einkommens. 

4. Schon heute herrscht i n Deutsch land ein Arbe i tskrä f temangel  i n 
v ie len Bereichen des Arbei tsmarktes, insbesondere i m IT-Bereich, i m 
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Perspekt iven der Zuwande rungspo l i t i k 11 

Bereich der E lek t ro techn ik u n d des Maschinenbaus, aber auch i m 
Bereich des Handwerks , der Gastronomie u n d der Pflegeberufe. 
Bundeswei t g ib t es r u n d 1,5 M i l l i o n e n offene  Stel len, die t rotz der 
knapp 4 M i l l i onen Arbei ts losen schwer oder gar n ich t besetzt werden 
können. Diese S i tua t ion w i r d noch verschärf t  du rch die Tatsache, 
dass Deutsch land n ich t der einzige Bewerber u m die Zuwanderung 
von Fachkrä f ten ist: D ie U S A brauchen r u n d 327.000, Japan 609.000, 
Großbr i tann ien 114.000 u n d Frankre ich 99.000 Zuwanderer pro Jahr. 

5. Schl ießl ich ist noch zu beachten, dass sich i n Norda f r i ka  u n d i m Vor-
deren Or ient die Bevö lkerung innerha lb der nächsten Jahrzehnte 
nahezu verdoppeln w i r d , so dass ein zusätzl icher Immigra t ionsdruck 
entstehen w i r d , der m i t der bisher igen E inwanderungspo l i t i k n i ch t zu 
bewäl t igen ist. 

I I I . Elemente einer modernen Zuwanderungspolitik 

1. Wol l te man die genannten Ausw i r kungen der demographischen En t -
w i c k l u n g auf dem Arbe i t smark t a l le in durch eine Ver längerung der 
Lebensarbeitszeit aufheben, müsste das Renteneint r i t tsa l ter auf 77 
Jahre steigen. Diese absurde Zah l macht noch e inmal deut l ich, dass 
eine gezielte u n d systematische Zuwanderungspo l i t i k no twend ig ist, 
die sich m i t f lex ib len Zuwanderungsquoten nach dem jewei l igen 
Bedürfnissen des Arbe i tsmarktes or ient ier t . Was die A u s w a h l der 
Zuwanderer bet r i f f t ,  so kann man von den Kr i te r ien l i s ten der k lassi-
schen E inwanderungs länder w ie Kanada, Aus t ra l ien u n d die Schweiz 
lernen. Z u den Auswah lk r i t e r i en sol l ten die Ausb i ldung , die Berufser-
fahrung, das A l t e r u n d deutsche Sprachkenntnisse gehören. 

3. Ku rz f r i s t i g  kann auch eine über den IT-Bereich hinausgehende, auf 
andere Berufsbereiche  erweiterte Green Card den akuten Fachkräf te-
mangel l indern. D a m i t das jedoch effekt iver  als bisher geschieht, 
müssen die fü r die jetzige Green Card geltenden Beschränkungen 
durch höchstens fünf  Jahre Aufenthal tsdauer,  du rch ein Mindestver-
dienst von 100.000 D M pro Jahr bei n i ch t vorhandenem Hochschulab-
schluss u n d durch das Verbot fü r die Ehepartner, selbst berufs tä t ig zu 
sein, abgeschafft  werden. 

3. Z u einer erfolgreichen  Zuwanderungspo l i t i k gehört auch eine syste-
matische In tegra t ionspo l i t i k , be i der al le gesel lschaft l ichen Gruppen 
u n d Ins t i tu t ionen einbezogen werden. Diese umfasst u.a. , die einhei-
mische Bevö lkerung aufzuk lären u n d i n diesem Zusammenhang vor 
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12 Hans-Ola f Henke l 

al lem die unbegründeten Ängste abzubauen, durch die Zuwanderung 
von Fachkrä f ten wü rden den deutschen Bürgern die Arbe i tsp lä tze 
weggenommen werden. In ternat iona le Stud ien belegen, dass Staaten 
m i t besonders hohem Aus länderante i l eine eher n iedr ige Arbei ts los ig-
ke i t haben. Außerdem hat sich gezeigt, dass durch die Besei t igung 
von Engpässen auf dem deutschen Arbe i t smark t durch Aus länder m i t 
d r ingend gesuchten Qua l i f i ka t ionen i m Durchschn i t t 2,5 Arbe i ts -
plätze für Einheimische geschaffen  werden. E i n weiteres wicht iges 
Element der In tegra t ion ist, fü r Zuwanderer die Mög l i chke i t zu 
schaffen,  n i ch t nu r die deutsche Sprache zu lernen, sondern auch 
Grundwissen zur deutschen Geschichte, K u l t u r u n d Po l i t i k zu er-
werben. 

4. D ie Er fahrungen m i t der b isher igen Green Card u n d real ist ische 
Abschätzungen bezügl ich des max ima len Zuwanderungspotent ia ls 
angesichts des we l twe i ten Wettbewerbes u m die besten Köpfe belegen 
deut l ich, dass die demographische Kr ise Deutschlands n ich t a l le in 
durch Zuwanderungs- u n d In tegra t ionspo l i t i k gelöst werden kann. 
Diese muss durch verstärkte Anstrengungen i n der B i ldungs- u n d 
Fami l i enpo l i t i k ergänzt werden. Dazu gehören u.a. effektive  Strate-
gien zur Nachwuchssicherung, zur Aus- u n d Wei te rb i ldung u n d zur 
Verbesserung der Mög l i chke i ten für Frauen, Fami l ie u n d Kar r ie re zu 
vereinbaren. Nahel iegende Einzelmaßnahmen i n diesem Zusammen-
hang s ind kürzere Erstausbi ldungszei ten, die verstärkte A n w e r b u n g 
von ausländischen Studenten, die Schaffung  von ganztägigen K inder -
tagesstätten u n d Schulen u n d schl ießl ich die zu mindest ökonomische 
Gle ichste l lung von Fami l i en gegenüber k inder losen Bürgern durch 
eine entsprechend gerechtere Gesta l tung der Steuer- u n d Sozialsy-
steme. A u c h muss die Qua l i tä t des deutschen Bi ldungssystems gestei-
gert werden, i n dem mehr Wettbewerb zwischen den Schulen u n d 
Hochschulen ermögl icht w i rd . Dies w i r d nu r gelingen, wenn mehr 
Au tonomie für Schulen u n d Hochschulen, Zugangsprüfungen u n d 
Studiengebühren zugelassen werden. 

5. A ls erste Lösungsansätze zur Behebung des akuten Fachkrä f teman-
gels sol l te die Bundesregierung ihre Versprechungen wah r machen 
u n d durchsetzen, dass al le ausländischen Studenten nach Abschluss 
des Stud iums u n d al le Asy lbewerbern nach einem Jahr Aufentha l ts -
dauer eine Arbe i tser laubnis bekommen. Darüber h inaus sol l te die 
Bundesregierung unters tü tz t werden, den Beschluss des EU-Gip fe ls i n 
Nizza, europawei t das Asy l recht zu harmonis ieren u n d die Zuwande-
rungspo l i t i k abzust immen, umzusetzen. Bei dem letzteren geht es vor 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



Perspekt iven der Zuwande rungspo l i t i k 13 

al lem darum, faire Spielregeln fü r den Wettbewerb u m die besten 
Köpfe innerha lb Europas zu schaffen. 

N u r durch a l l diese Maßnahmen zusammen hat Deutsch land eine reale 
Chance, die Gefährdung des Arbe i tsmarktes u n d der Sozialsysteme 
durch die demographische Kr ise zu verh indern. 
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Zum Umfang künftiger Zuwanderung 
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Die Fo lgen der F re izüg igke i t f ü r d ie Os t -Wes t -M ig ra t i on 

Schluss fo lgerungen aus e iner Ze i t r e i henana l yse 
de r M i g r a t i o n n a c h D e u t s c h l a n d , 

1967 b is 1998 

Von H e r b e r t B r ü c k e r , B e r l i n 1 

I . Einleitung 

Die Osterwei terung der Europäischen U n i o n (EU) unterscheidet sich 
von vorangegangenen Erwei terungsrunden durch ein höheres E i n k o m -
mensgefälle zwischen den M i tg l i ede rn der Gemeinschaft u n d den Bei -
t r i t t skand ida ten . Nach den Schätzungen von Eurostat (2000) u n d der 
Wel tbank (2000) be läuf t sich das B ru t to in landsp roduk t (BIP) pro Kop f 
zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  i m Durchschn i t t der zehn Be i t r i t t skand ida ten aus 
M i t t e l - u n d Osteuropa auf knapp 40 Prozent des Niveaus der gegenwär-
t igen Mi tg l iedsstaaten der EU, zu laufenden Wechselkursen erreichen die 
M O E L ein B IP pro K o p f von r u n d 15 Prozent des Niveaus i n der EU. Fü r 
die Unterschiede i n den Lohnniveaus gelten vergleichbare Größenord-
nungen. Un te r real ist ischen Annahmen über die Konvergenz der E in -
kommen w i r d es Dekaden i n Anspruch nehmen, bis die E inkommensd i f -
ferenzen zwischen den gegenwärt igen E U - M i t g l i e d e r n u n d den M O E L 
auf e in N iveau s inken werden, das bei Süderwei terung der E U u m Gr ie-
chenland 1981, bzw. u m Por tuga l u n d Spanien 1986, bestand. 

Vor diesem H in te rg rund erwar ten viele Beobachter nach einer Ausdeh-
nung der Fre izügigke i t i n der E U auf die neuen Mi tg l ieder aus M i t t e l -
u n d Osteuropa einen deut l ichen Anst ieg der Ost -West-Migrat ion, insbe-
sondere i n den grenznahen Ländern u n d Regionen. Tatsächl ich ist die 
E inwanderung aus den M O E L bislang, i m Vergleich zu den E i n k o m -
mensunterschieden, gering. D ie ausländische Wohnbevölkerung aus den 
M O E L - I O i n der E U kann für 1999 auf r u n d 870 000 Personen geschätzt 

1 D I W Be r l i n u n d I Z A Bonn. I ch danke Wo l f ram Schret t l , Parva t i T rübs wet te r 
u n d Jürgen Wolters sowie den Te i lnehmern der ARGE-Tagung fü r v iele h i l f re iche 
Anregungen u n d Kommentare . A l l e Fehler s ind n a t ü r l i c h a l le in von dem A u t o r zu 
verantwor ten . 

2 Konjunkturpolit ik, Beiheft 52 
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werden, r u n d 300 000 Personen s ind als Arbe i tnehmer sozialversiche-
rungsp f l i ch t ig beschäft igt. Rund zwei D r i t t e l der ausländischen Wohnbe-
vö lkerung u n d Arbe i tnehmer aus den M O E L i n der E U ent fa l len auf 
Deutsch land (Boer i /Brücker et al., 2001).2 A l le rd ings spiegeln sich i n 
diesen Zah len erhebl iche Rest r ik t ionen für die Zuwanderung, die insbe-
sondere nach der Rezession von 1993 i n Kont inenta leuropa erhebl ich 
verschärf t  wurden. Aus den Er fahrungen i n der ersten Dekade nach 
Beginn der Öffnung  u n d Transformat ion  können deshalb nu r bed ingt 
Schlussfolgerungen für das künf t ige Mig ra t ionspo ten t ia l gezogen 
werden. D ie Ungewisshei t über den Umfang der M ig ra t i on nach E in füh -
rung der Fre izügigkei t fü r Personen u n d Arbe i tnehmer ist fo lg l ich hoch. 
D ie Speku la t ionen reichen von der Annahme, dass die Osterwei terung 
ähn l i ch w ie i m Fa l l der Süderwei terung nu r einen marg ina len Anst ieg 
der Zuwanderung bew i rken w i rd , bis h i n zu der Erwar tung , dass auf-
g rund des Einkommensgefäl les langf r is t ig m i t einer Zuwanderung von 
bis zu elf M i l l i onen Menschen nach Deutsch land zu rechnen ist (F inan-
c ia l Times Deutschland, 2000). 

I n diesem Bei t rag werden Schlussfolgerungen aus den histor ischen 
Wanderungsbewegungen nach Deutsch land während der Nachkr iegszei t 
fü r das Migra t ionspoten t ia l aus den M O E L - 1 0 gezogen. Deutsch land ver-
fügt - i m Untersch ied zu den meisten anderen M i tg l i ede rn der E U - über 
eine umfassende Sta t i s t i k der ausländischen Wohnbevölkerung sowie der 
E in - u n d Auswanderung nach Herkun f ts ländern  seit 1967. Diese Daten-
grundlage ermögl icht eine Zei t reihenanalyse der Zuwanderung nach 
Deutschland. Unsere empir ische Analyse stütz t sich auf e in Fehlerkor-
rek turmodel l . Dieses Mode l l wurde für ein Panel aus 18 europäischen 
Herkun f ts ländern  der M ig ra t i on i n dem Ze i t raum von 1967 bis 1998 
geschätzt. Das Mode l l beruht auf der Annahme, dass zwischen dem Be-
stand an M ig ran ten aus einem Herkun f t s land u n d ökonomischen Var ia-
b len w ie den Einkommensunterschieden u n d den Beschäft igungschancen 
i n den Z ie l - u n d Herkun f ts ländern  eine dynamische Gleichgewichtsbe-
z iehung exist ier t . Tatsächl ich bestät igen unsere Tests, dass i n dem Panel-
Datensatz die stat ist ischen Voraussetzungen für eine Ko in tegra t ion der 
Var iablen, d.h. für e in dynamisches Gle ichgewicht , e r fü l l t  sind. 

Aus der Schätzung des Feh lerkor rek turmodel ls  können Aussagen so-
w o h l über das N iveau der ausländischen Wohnbevölkerung i m dynami -
schen Gle ichgewicht als auch über die Geschwind igke i t der Anpassung 
an das langfr is t ige Gle ichgewicht abgeleitet werden. Innerha lb unserer 

2 Diese Zah len beziehen sich a l le in auf d ie legale M ig ra t i on . 
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Die Folgen der Fre izüg igke i t fü r d ie Os t -Wes t -M ig ra t ion 19 

St ichprobe ist die Vorhersagequal i tät des Model ls befr iedigend. A l le r -
dings t r i f f t  jede Pro jek t ion des Migrat ionspotent ia ls , die Er fahrungen 
aus vergangenen Wanderungsprozessen n ich t nu r auf andere Zei t räume, 
sondern auch auf andere Ländergruppen über t rägt , auf eine Reihe von 
methodischen Problemen. Das grundlegende Prob lem besteht dar in , dass 
m i t der Über t ragung von histor ischen Er fahrungen aus anderen Länden 
n ich t nu r angenommen w i r d , dass das Verhal ten der I nd i v i duen über die 
Ze i t konstant b le ib t , sondern auch über den Raum. Tatsächl ich beobach-
ten w i r jedoch erhebl iche Unterschiede zwischen den Ländern. I n unse-
rem Schätzmodel l haben w i r deshalb konstante Unterschiede zwischen 
den Ländern, sogenannte „ f i x e " Effekte,  berücks icht ig t . Diese Unter -
schiede können auf best immte Charakter is t ika der Herkunf ts länder ,  w ie 
Sprache, Ku l tu r , geographische Lage usw. zurückgeführ t  werden, die den 
Umfang der M ig ra t i on beeinflussen. D ie Hypothese, dass sich die „ f i x e n " 
Effekte  zwischen den Ländern unterscheiden, w i r d durch Tests bestät igt . 

D ie Existenz konstanter Unterschiede zwischen den Ländern w i r f t 
Probleme für die Prognose auf. Sofern w i r die m i t t e l - u n d osteuropäi-
schen Länder au fgrund der starken Wanderungsrest r ik t ionen vor, aber 
auch nach dem Fa l l des „Eisernen Vorhangs" n ich t i n unsere St ichprobe 
aufnehmen können, bestehen grundsätz l ich zwei Lösungswege: Erstens 
kann eine durchschn i t t l i che Konstante für al le Länder zugrunde gelegt 
werden u n d die Varianz der f i xen Effekte  zur Abgrenzung des Prognose-
in terva l ls herangezogen werden. Zwei tens kann die In fo rmat ion unter-
schiedl icher konstanter Effekte  zwischen den Ländern für die Prognose 
genutzt werden, indem die f i xen Effekte  i n einer zwei ten Regression 
durch konstante Faktoren, die Kosten u n d Nutzen der M ig ra t i on beein-
flussen erk lä r t werden. Dieser Ansatz wurde erstmals von Michae l Fer t ig 
(1999) für die Schätzung des Migrat ionspotent ia ls verfolgt .  A n diese 
A rbe i t k n ü p f t der vor l iegende Be i t rag an. 

Schl ießl ich haben w i r verschiedene Tei ls t ichproben fü r die Herkun f ts -
länder der M ig ra t i on ausgewählt , u m zu überprüfen,  i n we lchem Umfang 
die Auswah l der Länderst ichprobe die Voraussage beeinflusst. A u c h 
wenn die Ergebnisse insgesamt ein recht konsistentes B i l d ergeben, so 
s ind die Schätzungen nu r als H inwe is auf mögl iche Größenordnungen 
des Wanderungspotent ia ls zu verstehen. I n makroökonomischen Wande-
rungsmodel len können nu r e in Tei l der komplexen Faktoren, die die 
in ternat iona le M ig ra t i on beeinflussen, berücks icht ig t werden. Sie s ind 
deshalb n ich t als Prognose i m engeren Sinne zu verstehen. 

I n dem folgenden Abschn i t t werden zunächst die theoret ischen Annah -
men, die unserem Schätzmodel l zugrunde l iegen u n d die Spez i f ika t ion 

2* 
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des Model ls dargestel l t (Abschn i t t 2). Abschn i t t 3 er läuter t die Daten-
grundlage. Danach werden die Schätzergebnisse (Abschn i t t 4) u n d die 
Ergebnisse der S imu la t ionen (Abschni t t 5) präsent iert . Schl ießl ich 
werden die Ergebnisse zusammengefasst u n d auf die Unterschiede zu 
den Schätzungen des i fo- Ins t i tu tes sowie die K r i t i k des Korreferenten 
eingegangen (Abschn i t t 6). 

Der vorl iegende Bei t rag ist gegenüber dem Vort rag auf der A R G E -
Tagung überarbei tet worden. Insbesondere die Ab le i t ung des Schätzmo-
dells wurde vereinfacht u n d einige Er läu terungen zur Datengrundlage 
aufgenommen. A n den grundlegenden Ergebnissen hat sich jedoch n ichts 
geändert. 

I I . Theoretischer Hintergrund und Spezifikation des Modells 

1. Theoretischer  Hintergrund 

Das hier verwendete Schätzmodel l beruht auf der Hypothese, dass die 
M ig ra t i on ein Ungleichgewichtsphänomen  ist. Ä h n l i c h w ie von den meis-
ten Schätzansätzen w i r d angenommen, dass die M ig ra t i on eine Invest i -
t i on i n das H u m a n k a p i t a l der betroffenen  Ak teure ist, die E rwar tungen 
über Nutzen u n d Kosten der Inves t i t ion i n Fo rm von E inkommen u n d 
eine Reihe von n ich t -pekun iä ren Faktoren b i l den (Sjaastad, 1962). Diese 
Erwar tungen über künf t ige E inkommen hängen wesent l ich von den 
Beschäft igungschancen i n den jewei l igen Ländern ab (Harr is-Todaro, 
1970). D ie Entscheidung, i m In - oder i m Aus land zu leben, w i r d jedoch 
n ich t a l le in durch makroökonomische Var iablen determin ier t . I n d i v i -
duel le Präferenzen,  persönl iche Humankap i ta l cha rak te r i s t i ka u n d zahl -
reiche andere soziale u n d ku l tu re l l e Faktoren beeinflussen die M ig ra -
t ionsentscheidung. Un te r der Annahme, dass die Neigungen u n d Fäh ig-
ke i ten zur M ig ra t i on ungle ich über die Bevö lkerung eines Landes ver te i l t 
sind, ergibt sich, ceteris  paribus , eine inverse Beziehung zwischen der 
Wanderungsberei tschaft  i n der Bevö lkerung des Heimat landes u n d dem 
A n t e i l der bereits Ausgewanderten an der Bevölkerung. Bei einer gegebe-
nen Dif ferenz  der P ro -Kop f -E inkommen ergibt sich fo lg l i ch langf r is t ig 
e in Gle ichgewicht , i n dem die Net tomigrat ionsrate auf n u l l s ink t . 3 

3 Diese Hypothese steht interessanterweise i n Übe re ins t immung m i t dem k las-
sischen Har r i s u n d Todaro-Model l : „ I n our mode l m ig ra t i on is a d i s e q u i l i b r i u m 
phenomenon. I n e q u i l i b r i u m (.. .) m ig ra t i on ceases." Har r i s /Todaro 1970, S. 129. 
A l le rd ings nehmen Har r i s u n d Todaro an, dass Beschäf t igungsraten sowie d ie 
Löhne i n der He imat reg ion endogen de te rmin ie r t werden, wäh rend i n dem h ier 
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Die Ind i v i duen entscheiden i n jeder Periode t  darüber, ob sie i m Aus-
l and oder i m He ima t l and leben wol len. Da fü r den Wechsel des Wohnsi t -
zes i n das Aus land, aber auch fü r die Rückkehr i n das He imat land , F i x -
kosten anfal len, werden Erwar tungen über die kün f t i gen Nutzenströme 
gebi ldet. Der Net tonutzen des Lebens i m Aus land, B i y eines Ind i v iduums 
i, kann i n al lgemeiner Fo rm als 

(1)  Bi=u(yf)-u{y*)+d i 

geschrieben werden, wobe i den Nutzen aus dem erwarteten E in -
kommen i n L a n d j  ( j e {f,h})  u n d di  die Nutzendi f ferenz  zwischen dem 
Leben i m Aus land u n d dem He imat land, einschl ießl ich al ler pekun iären 
u n d psychischen Kosten der M ig ra t ion , bezeichnen. Z u r Vereinfachung 
der Schreibweise verz ichten w i r zunächst auf die Verwendung des Ze i t -
indexes. I n Anschluss an Har r is u n d Todaro (1970) u n d Todaro (1969) 
w i r d angenommen, dass die Erwar tungen über die E inkommen i m 
wesent l ichen über die Wahrschein l ichke i t beschäft igt zu sein, determi-
n ie r t werden. Wenn die Arbei tsp lä tze per iod isch nach dem Zu fa l l sp r in -
z ip unter den Arbei tssuchenden ver te i l t werden (Harr is /Todaro 1970), 
dann g i l t fü r das erwartete E inkommen i m Aus land 

yf=p(e f)-y f,  0 <p(e f)  < 1 , p(0) = 0, p{  1) = 1, 

u n d analog i m He ima t l and 

Vi  = q(e h) • y h., 0 < q(e h) < 1, g(0) = 0, g ( l ) = 1, 

wobe i p(  ) bzw. q(  ) F u n k t i o n der Beschäft igungsraten i n dem Aus land 
bzw. He ima t land sind. D ie Beschäft igungsraten s ind als ξ L ; / ( L ; + Uj) 
def in ier t ,  wobe i m i t L ; die Zah l der Arbe i tsk rä f te  u n d m i t Uj die Z a h l 
der Arbei ts losen bezeichnet w i rd . Fü r das empir ische Mode l l w i r d ange-
nommen, dass p(·) u n d q(  ) n icht l ineare Funk t i onen der Beschäft igungs-
raten sind, für die 

ρ (β/) = e ^ , (pf > 0, u n d 

q(e h) = φκ> 0 

g i l t . Aus länder s ind i m Durchschn i t t sehr v ie l häuf iger von Arbei ts los ig-
ke i t betroffen  als Inländer, was un ter anderem auf Ins idervor te i le u. ä. 

vorgestel l ten Mode l l i m p l i z i t angenommen w i r d , dass die Migra t ionss t röme zu 
k l e i n s ind u m Löhne u n d Beschäf t igungsraten i n den Z ie l - u n d Herkun f t s ländern 
zu beeinf lussen. 
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Faktoren zurückgeführ t  werden kann. Bei einer gegebenen Beschäft i -
gungsrate ist fo lg l ich i m He ima t l and eine höheren Beschäft igungschance 
als i m Aus land zu erwarten, so dass 0/ > <j>h. 

Wenn die Nu tzen funk t i on durch eine einfache logar i thmische F u n k t i o n 
approx im ie r t werden kann, dann ergibt sich für den Net tonutzen 

(2) Bi = ln( t / / ) + φί  I n (β/) - I n (y h) - φΗ l n (e h ) + di. 

Unte r den oben getroffenen  Annahmen würde sich ein I n d i v i d u u m ent-
scheiden, i m Aus land zu leben, wenn B i > 0, bzw. i m He imat land, wenn 
B i < 0. D ie Nutzendi f ferenz di w i r d durch zahlreiche ind iv idue l le Cha-
rak te r i s t i ka w ie persönl iche Präferenzen,  fami l iäre u n d andere soziale 
Beziehungen, Al ter , Aufentha l tsze i t am jewei l igen Ort , aber auch durch 
länderspezif ische Charakter is t ika w ie geographische Lage, Sprache, 
K u l t u r usw. determin ier t . Präferenzen  u n d ind iv idue l le H u m a n k a p i t a l 
Charakter is t ika können über den Lebenszyklus von Ind i v i duen var i ieren. 
Eine makroökonomische M ig ra t i ons funk t i on kann ind iv idue l le Charakte-
r i s t i ka n i ch t oder nu r unvo l l kommen berücksicht igen, sie muss stattdes-
sen Annahmen über ihre Ver te i lung treffen  (Baner jee/Kanbur, 1981). 
H ie r w i r d angenommen, dass sich die Nutzendi f ferenz di aus einem 
Vektor länderspezif ischer  Var iab len zh, der Faktoren w ie geographische 
Lage, Sprache, K u l t u r usw. umfasst, die die Kosten der M ig ra t i on beein-
flussen u n d über die Ze i t konstant sind, u n d einer aggregierte F u n k t i o n 
c(mst)  zusammensetzt, i n der die I nd i v i duen invers i m H i n b l i c k auf ihre 
ind iv idue l len Kosten des Lebens i m Aus land geordnet sind, u n d für die 
c(0) = 0, c' > 0 u n d c" > 0 g i l t . D ie Var iable mst  ist als der A n t e i l der i m 
Aus land lebenden Bevölkerung, MST\  du rch die Bevö lkerung des He i -
mat landes P, def in ier t ,  d.h. mst = MST/P.  E i n Gle ichgewicht , i n dem die 
Anreize zur M ig ra t i on auf n u l l s inken, w i r d erreicht, wenn der Nutzen 
aus der erwarteten Dif ferenz  der E inkommen gle ich den Kosten des 
Lebens i m Aus land für den marg ina len M ig ran ten sind, d.h. wenn 

c(mst*)' = zh + π, 

wobe i m i t π ξ \n[y^/y h) + φ\η(β^) - η\η(β Η) die Nutzendi f ferenz  aus den 
erwarteten E inkommen u n d m i t mst*  der A n t e i l der Bevö lkerung des 
Herkunf ts landes, der i m Gle ichgewicht i m Aus land lebt, bezeichnet 
w i rd . Wenn die Kos ten funk t ion c(mst)  du rch eine quadrat ische F u n k t i o n 
approx im ie r t werden kann, dann g i l t fü r den Migrat ionsbestand i m 
Gle ichgewicht die Beziehung 
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mst*  = α + β(π + zh) 
(3) 

= a + ßzh + ß]n(y f/y h) + /%ln(e,) 

wobe i sich a u n d ß aus den Parametern der Kos ten funk t ion ergeben. 4 

Bis lang haben w i r keine F ixkos ten der M ig ra t i on berücks icht ig t . 
Solche F ixkos ten entstehen beispielsweise durch den Wechsel des Wohn-
sitzes u n d des Arbei tsplatzes. Un te r der Annahme von F ixkos ten kann 
die Migrat ionsentscheidung als eine Inves t i t ion unter Ungewisshei t ver-
standen werden, bei der die Ak teure Erwar tungen über ihre kün f t i gen 
Nutzenströme b i l den (vgl. Burda, 1995). I n al lgemeiner Fo rm kann die 
Anpassung an das Gle ichgewicht als Feh le rkor rek tu rmode l l  spezif iz iert 
werden, d.h. als 

(4) mst t - mstt- ι = 7{mst] - mst]_  J + X{mst]_ 1 — mst t_ 1), 7 < 1 , Λ < 1, 

wobe i der erste Term auf der rechten Seite von Gle ichung (4) die Verän-
derung der E rwar tungen über den Nutzen auf Grundlage der gegenwär-
t igen E inkommen u n d der zwei te Term das Ung le ichgewich t der zu rück -
b le ibenden Periode bezeichnet. E i n solches Mode l l wurde beispielsweise 
von Ha t t on (1995) aus einem Mode l l m i t ra t iona len Erwar tungen abgelei-
te t . 5 D u r c h Einsetzen von Gle ichung (3) i n (4) erhal ten w i r 

Λ mst t = ß^Ant + ßXn t _ 1 + aX  + ß\ zh — X  mst t _ 1 

(5) = αΧ  + βΧζ κ + βηΔ\ΐΐ( ν ί/ νκ) ί+βηφ ίΔ\τι(β ί) ί-βηφ κΔ\τι{β ί ι)ι+ 

ßXIn(yf/yh) t_ l +βΧΦί In(e f) t_ 1 -βΧφκ ln(e h)t_ l-Xmst t-i. 

Das Mode l l i n Gle ichung (5) b i lde t die Grundlage für unsere Schätzun-
gen. Folgende Aspekte s ind besonderem Interesse: D ie erk lärenden 
Var iab len s ind sowohl als Niveaus als auch als erste Dif ferenzen  i n der 
Schätzgle ichung enthal ten. Dies ermögl icht es, sowohl Schlussfolgerun-
gen über den Migrat ionsbestand i m langf r is t igen Gle ichgewicht (steady 
state),  als auch über die Geschwind igke i t der Anpassung an das Gle ich-
gewicht zu ziehen. Der Fehlerkorrekturmechanismus be inha l te t wen ig 
Rest r ik t ionen fü r den Anpassungsprozess. Bei der Schätzung von Gle i -
chung (5) haben w i r noch weitere verzögerte Dif ferenzen  der endogenen 
Var iab len zugelassen, u m die Rest r ik t ionen fü r den Anpassungsprozess 
we i te r zu verr ingern. 

4 Wenn die Kos ten funk t i on die F o r m c (mst)  = a i mst  + a 2 mst2 hat , m i t a i > 0, 
a 2 > 0, erg ib t s ich fü r a = —ai /2a2 u n d β = l / ( 2 a 2 ) . 

5 I n dem ursprüng l i chen E n t w u r f wu rde der Erwar tungsbi ldungsprozess analog 
zu dem Mode l l von H a t t o n (1995) spezi f iz iert .  H i e r w i r d zu r St ra f fung  der Dars te l -
l u n g darauf verz ichtet . 
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Eine konsistente Schätzung dieses Model ls setzt voraus, dass die i n 
dem Mode l l angenommene dynamische Gleichgewichtsbeziehung z w i -
schen den erk lärenden Variablen, d.h. dem ( logar i thmier ten) Verhäl tn is 
der P ro -Kop f -E inkommen u n d den ( logar i thmier ten) Beschäft igungs-
raten auf der einen, u n d dem Migra t ions bestand  auf der anderen Seite, 
ta tsächl ich exist ier t (Engle/Granger, 1987). Es ist hervorzuheben, dass 
die von uns getroffene  Annahme i m Widerspruch zu v ie len anderen 
empir ischen Mode l len steht, die exp l i z i t oder i m p l i z i t auf der Annahme 
beruhen, dass zwischen der B ru t t o - oder Net tomigrat ionsrate u n d erk lä-
renden Var iab len w ie den Einkommensdi f ferenzen  ein Gle ichgewicht 
ex is t ier t (vgl. z.B. Hat ton , 1995, Fert ig, 1999). D ie Hypothese, dass ein 
dynamisches Gle ichgewicht zwischen dem Migrat ionsbestand u n d den 
erk lärenden Var iab len exist ier t , w i r d durch einen Test auf Ko in teg ra t ion 
der Var iab len überprü f t . 

Der Migrat ionsbestand w i r d n i ch t a l le in durch die Migrat ionsrate, son-
dern auch durch die na tür l i che Wachstumsrate der Bevö lkerung u n d die 
Ass im i la t ion der E inwanderer an das Z ie l land, beispielsweise durch E in -
bürgerungen, determin ier t . Fü r die Veränderung des Ante i l s der i m Aus-
l and lebenden Bevö lkerung g i l t die Iden t i tä t 

Δmst t = mt + (rif  - nh - δ)/(  1 + nh)mst t_ l 5 

wobe i m i t mt die Net tomigrat ionsrate, m i t rif  bzw. nh die Raten des 
na tü r l i chen Bevölkerungswachstums der M ig ran ten i m Aus land bzw. 
der Bevö lkerung des Heimat landes u n d m i t δ die Rate bezeichnet w i rd , 
m i t der Migra t ionsbestand jedes Jahr durch E inbürgerungen abn immt . 
I m langf r is t igen Gle ichgewicht s ink t die Migra t ionsra te fo lg l i ch nu r 
dann auf nu l l , wenn auch der Term rif  - nh - δ n u l l ist, d.h. wenn die 
Dif ferenz  der Raten des na tü r l i chen Bevölkerungswachstums der 
M ig ran ten u n d der Bevö lkerung i m He ima t land gleich der E inbürge-
rungsrate sind. D ie N ich tberücks ich t igung des na tü r l i chen Bevölke-
rungswachstums u n d der Ass im i la t ion der E inwanderer beeinf lusst 
unser Mode l l nu r dann, wenn sich durch das Bevölkerungswachstum 
u n d E inbürgerungen die Präferenzen  u n d ind iv idue l len Charakter is t ika, 
die die Wanderungsberei tschaft  beeinflussen, i n der verb le ibenden 
Bevö lkerung verändern. Dies kann beispielsweise der Fa l l sein, wenn 
die Berei tschaft  i m Aus land zu leben i n jüngeren Kohor ten höher als i n 
äl teren Kohor ten ist. I n unserer St ichprobe ist der Untersch ied z w i -
schen der Veränderungsrate des Migrat ionsbestandes u n d der Ne t tom i -
grat ionsrate al lerdings nu r ger ing (s.u.). 
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Die dynamische S tab i l i t ä t des Model ls ver langt , dass sich ein negat iver 
Koef f iz ient  für den Migrat ionsbestand aus der Vorperiode ergibt. A u f 
den ersten B l i c k scheint dies i m Widerspruch zu sogenannten „Ne tz -
werkef fekten"  zu stehen, die die pekun iären u n d sozialen Kosten der 
Wanderung senken. Tatsächl ich belegen viele Stud ien auf der Grundlage 
von M ik roda ten die Bedeutung von Netzwerkef fekten.  Un te r Berücks ich-
t i gung der Kostenersparnis durch Migra t ionsnetzwerke haben w i r es m i t 
gegenläufigen Effekten  zu tun: einerseits steigen unter sonst gleichen 
Bedingungen die Kosten des Lebens i m Aus land m i t der Zah l der bereits 
ausgewanderten I nd i v i duen für den marg ina len Migranten, andererseits 
fa l len die Kosten der M ig ra t i on m i t zunehmender Größe der bereits i m 
Aus land lebenden Gemeinschaft. E i n negat iver Koef f iz ient  fü r die verzö-
gerten Migrat ionsbestand besagt nur, dass der erste Aspekt den zwei ten 
domin ier t . D u r c h die Aufnahme wei terer verzögerter Dif ferenzen  des 
Migrat ionsbestandes i n die Schätzgle ichung werden auch n ich t - l ineare 
Beziehungen zwischen M ig ra t i on u n d dem Migrat ionsbestand i m Aus-
l and zugelassen. 

N a t ü r l i c h s ind auch andere Spezi f iz ierungen des Schätzmodel ls vor-
stellbar. Z .B . kann das Mode l l un ter anderen Annahmen über die N u t -
zen funk t ion anstat t als semi - log-Mode l l auch als l og - log -Mode l l spezif i-
z iert werden (Hat ton, 1995). I n anderen Model len w i r d neben dem (loga-
r i thmier ten) Verhäl tn is der P ro -Kop f -E inkommen zusätz l ich noch das 
E inkommen des Heimat landes i n die Schätzgle ichung aufgenommen. 
Dies k a n n durch andere Annahmen über die Nu tzen funk t i on sowie die 
Annahme von L iqu id i tä tsbeschränkungen abgeleitet werden (Banerjee/ 
Kanbur , 1981, Fa in i /Ven tu r i n i , 1995, Stark , 1991). A u c h n ich t -monotone 
Zusammenhänge zwischen dem Migrat ionsbestand u n d der Dif ferenz  der 
P ro -Kop f -E inkommen aufgrund von Subst i tu t ions- u n d E inkommens-
effekte  lassen sich auf diesem Weg abb i lden (Fa in i /Ventur in i , 1995).6 

Ein ige dieser Mode l l va r ian ten s ind von uns geschätzt worden. Sie haben 
al lerdings zu ke inen oder nu r unwesent l i ch veränderten Ergebnissen fü r 
die Schätzung des Migra t ionspotent ia ls geführt .  W i r beschränken uns 
deshalb h ier auf die Präsentat ion des einfachsten Model ls. 

2. Spezifikation  des Panel-Modells 

U m die Schätzungen auf eine brei te Grundlage zu stellen, haben w i r 
die Daten fü r die ausländische Bevö lkerung i n Deutsch land zu einem 

6 Vgl . den Be i t rag von D u s t m a n n i n diesem Hef t . 
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Panel von 18 europäischen Herkun f ts ländern  über den Ze i t raum von 
1967 bis 1998 zusammengefasst. Das Mode l l i n Gle ichung (5) wurde für 
die Schätzung durch Niveau- u n d In te rak t ions -Dummy-Var iab len er-
gänzt, die den Einf luss der Fre izügigke i t u n d der Gastarbe i teranwerbung 
auf die Wanderung erfassen sollen: 

Amstht  = ah+ Α Δ Ι η {y f/y h)t+foFREI · Δ I n {y f/y h)t  

+ ß3GAST  • Aln{y f/y h)t+ß,Aln{e f) t 

+ ßdAln{e h)t+ße In(y f/y h)t_1 

( 6) + ßiFREI · ln(yf/y h)t l + ßsGAST  · ln{y f/y h)t_ l 

+ ßg I n (e f) t _ l + ßio  l n ( e h ) t _ x  

+ ßn · FREI + ßi2 · GAST 

+ ßumstht_ l + ^2ß13+nAmstht_n , 
η 

wobe i die Dummy-Var iab len FREI  u n d GUEST  Fre izüg igke i t i n der E U 
u n d Gastarbei teranwerbeabkommen zwischen Deutsch land u n d dem 
Herkunf ts land, der Subskr ip t / Deutsch land u n d der Subskr ip t h den 
Index der Herkunf ts länder  bezeichnen. Zusätz l ich wu rden noch D u m m y -
Var iab len für den Bürgerkr ieg i m ehemaligen Jugoslawien u n d die Repa-
t r i i e rung von F lüch t l i gen aufgenommen. Schl ießl ich haben w i r au fgrund 
von Brüchen i n der stat ist ischen Erfassung der ausländischen Bevölke-
rung noch dre i Dummy-Var iab len aufgenommen i n die Schätzgle ichung 
aufgenommen. D ie Zah l der verzögerten Dif ferenzen  der endogenen Va-
r iab len wurde nach ihrer S ign i f ikanz festgelegt. 

A ls E inkommensvar iab le w i r d i n dem ersten Schätzmodel l das BIP  pro 
Kopf , gemessen i n Kau fk ra f tpar i tä ten ,  als Proxy für die realen Löhne i n 
den jewei l igen Ländern zugrunde gelegt. Diese A p p r o x i m a t i o n kann 
durch eine unterschiedl iche Par t i z ipa t ion der Bevölkerung i m Arbe i ts -
m a r k t u. ä. Fak toren zu Verzerrungen führen. A l le rd ings s ind konsistente 
Ze i t re ihen für die Löhne n ich t i n für al le i n der St ichprobe enthal tenen 
Volkswi r tschaf ten verfügbar. 

Da ein Tei l der E inkommen der M ig ran ten i n den Herkun f ts ländern 
konsumier t w i r d u n d w i r auch n i ch t wissen, w ie hoch der A n t e i l von 
handelbaren u n d n ich thande lbaren Güte rn i m Warenkorb der M ig ran ten 
ist, haben w i r neben dem BIP zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  noch das B IP pro 
Kop f zu laufenden Wechselkursen i n einer zwei ten Regression verwen-
det. W i r erwar ten niedr igere Koef f iz ienten  für das B IP pro Kop f zu lau-
fenden Wechselkursen, da das Einkommensgefäl le zwischen „ re ichen" 
u n d „a rmen" Länder zu laufenden Wechselkursen höher als zu Kau f -
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k ra f tpa r i tä ten  ist. Ob die Wahl der E inkommensvar iab le einen Einf luss 
auf die Höhe des Wanderungspotent ia ls hat, hängt u.a. davon ab, ob die 
Unterschiede zwischen dem BIP zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  u n d zu laufenden 
Wechselkursen i n den M O E L höher als i n anderen Ländern vergleichba-
ren E inkommens ist. 

D ie Verwendung eines Panel-Datensatzes hat den Vortei l , dass die 
Schätzungen auf eine brei tere Zah l von Beobachtungen gestützt u n d 
dami t eff izientere  Schätzergebnisse erreicht werden können. A l le rd ings 
s ind m i t der Zusammenführung von Querschni t ts- u n d Zei t re ihendaten 
zum Zweck der Prognose des Migrat ionspotent ia ls auch eine Reihe von 
methodischen Problemen verbunden (vgl. u.a. Fer t ig u n d Schmidt , 2000): 
I m Ke rn besteht das Prob lem dar in , dass sich das Migra t ionsverha l ten 
n ich t nu r über die Zei t , sondern auch zwischen den Ländern durch eine 
Reihe von Faktoren systematisch unterscheidet, die w i r i n unserem 
Mode l l n i ch t oder n ich t vo l l s tänd ig berücks icht igen können. 

U m der Heterogeni tät zwischen den Ländern Rechnung zu tragen, 
wurde das von uns verwendete Mode l l m i t „ f i x e n " Ef fekten  geschätzt, 
d.h. es wurde fü r jedes L a n d ein ind iv idue l le r Abso lu t te rm i n die 
Schätzgle ichung aufgenommen. Diese Spezi f iz ierung fo lgt aus der A n -
nahme, dass zei tunabhängige Determinanten w ie geographische Lage, 
Sprache, K u l t u r usw. die M ig ra t i on systematisch beeinflussen (s.o.). Es 
s ind fo lg l i ch länderspezif ische Unterschiede i m Migra t ionsverha l ten zu 
erwarten. Fü r das Vorl iegen länderspezif ischer  Effekte  kann getestet 
werden. E i n Verzicht auf die Berücks ich t igung länderspezif ischer  Effekte 
kann - sofern sie eine Rol le für das Wanderungsverhal ten ta tsächl ich 
eine Rol le spielen - ähn l i ch w ie das Auslassen anderer relevanter Var ia-
blen, zu verzerr ten u n d inkonsis tenten Schätzergebnissen führen. Wie 
w i r sehen werden, hat das Auslassen von f i xen Effekten  erhebl iche Aus-
w i r k u n g e n auf die Höhe des geschätzten Migrat ionspotent ia ls . 

A l le rd ings kann die Schätzung von dynamischen Panel-Model len, d.h. 
von Model len m i t verzögerten endogenen Var iablen, m i t f i xen Ef fekten  -
w ie auch m i t gemeinsamer Konstante - zu einer verzerr ten Schätzung 
der Parameter führen (Nicke l l , 1981). D ie Verzerrung hängt von der Zah l 
der Beobachtungen über die Ze i t ab, d.h. die Verzerrungen n i m m t m i t 
zunehmenden Beobachtungen ab. I n unserem Fa l l m i t re ich l i ch dreißig 
Beobachtungen über die Ze i t können die Verzerrungen g le ichwoh l noch 
relevant sein (Judson and Owen, 1999). D u r c h die Schätzung des Model ls 
i n ersten Dif ferenzen  u n d die Ins t rument ie rung der verzögerten Di f fe-
renzen können unverzerr te u n d konsistente Schätzer erreicht werden 
(Anderson/Hsiao, 1981, Are l lano /Bond , 1991). A l le rd ings werden diese 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



28 Herber t B rücke r 

Schätzungen m i t einem Eff iz ienzver lust  erkauft .  I n unserem Fa l l wurde 
durch ins t rument ier te Schätzungen die Prognosequal i tät des Model ls 
innerha lb der St ichprobe stark verr ingert , so dass i n dem hier präsen-
t ie r ten Mode l l auf eine Ins t rument ie rung verz ichtet wurde . 7 

Die Schätzung eines gepoolten Datensatzes m i t der Methode der K le ins-
ten Quadrate beruht - neben der Annahme der Abwesenhei t von A u t o -
kor re la t ion i n den Stör termen - auf den beiden Annahmen, dass (i) die 
Varianz der Störterme zwischen den einzelnen Ländern homoskedast isch 
ist, u n d (ii) keine Kor re la t i on zwischen den Stör termen der einzelnen 
Länder exist ier t . Beides ist i n unserem Fa l l unwahrschein l ich , w e i l (i) 
a l le in au fgrund der unterschiedl ichen Größe der Migrat ionsbestände aus 
verschiedenen Ländern die Störterme k a u m homoskedast isch sein dür f -
ten, u n d (ii) die M ig ra t i on aus den unterschiedl ichen Herkun f ts ländern 
von w i r tscha f t l i chen u n d anderen Schocks i n Deutsch land g le ichzei t ig 
betroffen  ist. D ie Existenz dieser Probleme wurde durch Tests i n unseren 
Daten bestät igt . W i r haben das Mode l l deshalb m i t der Methode der 
„Seemingly  Unrelated Regression  (SUR)" geschätzt. 

Wenn w i r davon ausgehen, dass länderspezif ische Effekte  einen starken 
Einf luss auf die M ig ra t i on haben, dann können die Schätzergebnisse 
le icht durch die Wahl der Länderst ichprobe beeinf lusst werden. W i r haben 
deshalb unsere Schätzungen zunächst auf eine mögl ichst brei te Grundlage 
gestell t , i n dem alle wesent l ichen europäischen Herkunf ts länder  der 
M ig ra t i on nach Deutsch land i n die St ichprobe einbezogen wurden. W i r 
haben dann das Mode l l m i t verschiedenen Tei ls t ichproben geschätzt, u m 
zu überprüfen,  ob die A u s w a h l der Länderst ichprobe einen starken quan-
t i t a t i ven Einf luss für die Schätzung des Migra t ionspotent ia ls hat. 

I I I . Beschreibung der Datengrundlage8 

Die Untersuchungsst ichprobe umfasst 18 Herkunf ts länder  u n d er-
streckt sich über den Ze i t raum von 1967 bis 1998. Bei den Herkun f ts län -
dern handel t es sich u m die gegenwärt igen Mi tg l ieder der EU, das ehe-
mal ige Jugoslawien, Norwegen, Tü rke i u n d die Schweiz. D a m i t s ind fast 
al le europäischen Herkunf ts länder  der M ig ra t i on nach Deutsch land m i t 
Ausnahme der Länder des Warschauer Paktes, i n denen für den überwie-
genden Tei l der Untersuchungsper iode die Ausreise starken Restr ik -
t ionen unter lag, von der Untersuchungsst ichprobe berücks icht ig t . D ie 

7 D ie Ergebnisse der ins t rument ie r ten Schätzungen s ind v o m A u t o r erhä l t l i ch . 
8 D ie deskr ip t i ve S ta t i s t i k ist v o m A u t o r erhä l t l i ch . 
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St ichprobe umfasst 1998 71 Prozent der ausländischen Wohnbevö lkerung 
i n Deutschland. 

D ie Quelle fü r die ausländische Wohnbevölkerung ist das Stat ist ische 
Bundesamt. Ausländer, die ih ren Wohnsi tz i n Deutsch land anmelden, 
werden seit 1967 von den ör t l i chen Aus länderämtern u n d seit 1972 von 
dem Ausländerregister i n K ö l n für die Aus länders ta t is t ik des Sta t is t i -
schen Bundesamtes ausgezählt. D ie Ze i t re ihen über die ausländische 
Wohnbevölkerung i n Deutsch land enthal ten zwei stat ist ische Brüche: der 
erste B ruch ergibt sich durch die Umste l l ung der Aus länders ta t is t ik von 
Kar te iauszählungen der ör t l i chen Aus länderämter (1967 bis 1971) auf die 
maschinel le Auszäh lung des Ausländerzentralregisters  i n K ö l n (1972 bis 
heute). Dies führ te i n einigen Ländern zu einem s ign i f i kanten Rückgang 
der Ausländerzahlen (vgl. Statist isches Bundesamt, Fachserie 1, R2, 
1998/99, S. 5). Der zwei te B ruch ist du rch die Ko r rek tu r der Ausländer-
s ta t is t ik nach der Volkszählung i m Jahr 1987 entstanden, wodu rch w ie -
derum die Zah l der Aus länder i n einer Reihe von Herkun f ts ländern  spür-
bar gesenkt wurde (Wir tschaft  u n d Sta t is t i k 9/1989, S. 594 ff.).  Schl ieß-
l i ch ergibt sich ein d r i t t e r stat ist ischer B ruch durch die deutsche 
Vereinigung. I n den Regressionen wurden Dummy-Var iab len verwendet, 
u m diesen stat ist ischen Brüchen Rechnung zu tragen. Grundsätz l i ch g i l t , 
dass durch die Aus länders ta t is t i k die Zah l der legal i n Deutsch land 
lebenden ausländischen Wohnbevölkerung übererfasst w i r d , w e i l bei 
Rückwanderungen die Abmeldungen n i ch t vo l l s tänd ig oder nu r verzögert 
erfasst werden. D ie i l legale Wanderung w i r d von unserer Untersuchung 
ohnehin n ich t berücks icht ig t . D ie Veränderung des Migrat ionsbestandes 
we ich t i n unserer St ichprobe nu r ger ingfügig von der Net tomigra t ions-
rate ab. Z u r I l l us t ra t i on w i r d i n A b b i l d u n g 1 die Net tomigrat ionsrate 
u n d die Veränderung des Migrat ionsbestandes i n Deutsch land für das 
wicht igs te Herkunf ts land, die Türke i , gezeigt.9 D ie größten Abwe ichun -
gen ergeben sich i m Zuge der o.g. stat ist ischen Brüche. 

Fü r das B ru t to in landsproduk t pro Kop f zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  wu rden 
die von Angus Madd ison (1995) zusammengestel l ten Zei t re ihen verwen-
det ( in 1990 Geary- Khamis Dol lars). D ie Zei t re ihen von Madd ison 

9 D ie recht ger ingen Abwe ichungen zwischen der Veränderung des M ig ra t i ons -
bestandes u n d der Net tomigra t ionsra te steht n i ch t notwendigerweise i m Wider -
spruch zu der hohen Z a h l der i n Deu tsch land geborenen Ausländer. N u r wenn die 
Gebur tenrate der ausländischen Wohnbevö lkerung s tark von der Wohnbevö lke-
r u n g des Heimat landes abwe ich t erg ib t s ich du rch das na tü r l i che Bevölkerungs-
wachs tum ein Untersch ied zwischen der Veränderung des Migrat ionsbestandes 
u n d der Net tozuwanderungsra te . 
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wurden ab 1994 - bzw. i n einigen Ländern ab 1992 - m i t den realen 
Wachstumsraten des B IP pro Kop f Ländern ext rapol ier t . I n dem zwei ten 
Schätzmodel l wurde auch das B IP pro Kop f zu laufenden Wechselkursen 
i n 1990 U S - D o l l a r verwendet; die Angaben stützen sich auf Ze i t re ihen 
der OECD (Ma in Econonomic Indicators, H is to r i ca l Stat ist ics) u n d die 
Wor ld Development Ind icators 2000. 

Fü r die Arbei ts losenraten wurde die De f i n i t i on der I L O verwendet; die 
Ze i t re ihen wu rden der OECD (Ma in Econonomic Indicators, H is to r i ca l 
Stat ist ics), den Wor ld Development Ind icators 2000, den Key Ind icators 
of the Labour Marke t 1999 der I L O sowie Angaben der nat iona len stat is-
t ischen Ämte r entnommen. 

IV. Schätzergebnisse 

1. Test of Kointegration 

Vor der Schätzung des Fehlerkor rekturmodel ls  haben w i r unseren 
Datensatz zunächst auf Ko in tegra t ion der Var iab len getestet, d.h. über-
p rü f t ,  ob die stat ist ischen Voraussetzungen fü r die Existenz einer dyna-
mischen Gle ichgewichtsbeziehung zwischen dem Migrat ionsbestand u n d 
den erk lärenden Var iablen er fü l l t  sind. U rsp rüng l i ch wo l l t en w i r das 
Model l , i n Anschluss an Ha t t on (1995), m i t der Migra t ionsrate als abhän-
giger Var iable schätzen. Tatsächl ich lehnen unsere Tests die Hypothese, 
dass die Migra t ionsrate u n d die erk lärenden Var iablen ko in tegr ie r t sind, 
ab. D ie Testergebnisse fü r die Panel -Kointegrat ionstets s ind i n den 
Anhangtabe l len A l u n d A2 enthal ten, die Ergebnisse fü r die einzelnen 
Länder u n d die Beschreibung der Testverfahren  kann von dem A u t o r zur 
Verfügung gestel l t werden. 

I n Anschluss an das Verfahren  von Eng le /Granger (1987) haben w i r i m 
ersten Schr i t t getestet, ob die Niveaus der Var iab len einem n ich t -s ta t io -
nären, aber die ersten Dif ferenzen  der Var iab len einem stat ionären sto-
chastischen Prozess über die Ze i t folgen, d.h. ob die Var iab len in tegr ier t 
vom Grade eins sind. Z u diesem Zweck haben w i r die Var iab len 
zunächst einzeln auf E inhe i tswurze ln getestet u n d dann den von Im, 
Pesaran u n d Sh in (1997) en tw icke l ten Panel -E inhei tswurzel test ( i -bar 
Test) durchgeführ t .  D ie Hypothese, dass die Var iab len in tegr ier t vom 
Grad 1 sind, w i r d durch unsere Tests bestät igt (vgl. Anhangtabe l len A l 
u n d A2). 

Demgegenüber erwies sich die Migra t ionsrate i n unseren Tests als in te-
gr ier t vom Grade 0, d.h. sie die fo lgt einem stat ionären Prozess über die 
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Zei t , während die erk lärenden Var iablen einem n ich t -s ta t ionären Prozess 
folgen. D ie Voraussetzungen für eine Kointegrat ionsbeziehung s ind dami t 
n i ch t er fü l l t .  Dieses Ergebnis kann als H inwe is darauf in terpre t ie r t 
werden, dass keine dynamische Gle ichgewichtsbeziehung zwischen der 
Migra t ionsrate u n d ökonomischen Var iab len w ie dem Verhäl tn is der Pro-
K o p f - E i n k o m m e n exist ier t . Dies erscheint uns durchaus plausibel : 
Würde eine solche Beziehung exist ieren, würde bei einem dauerhaf ten 
E inkommensdi f fe rent ia l  le tz tend l ich die gesamte Bevö lkerung eines 
Landes emigrieren. 

I m zwei ten Schr i t t haben w i r für al le Länder eine Kointegrat ionsre-
gression durchgeführ t  u n d getestet, ob die Residuen die Bed ingung der 
S ta t ionar i tä t erfül len. D ie Kointegrat ionsregression stützt sich auf den 
langfr is t igen dynamischen Zusammenhang der Var iablen, d.h. w i r haben 
den Migrat ionsbestand gegen das Verhäl tn is der P ro -Kop f -E inkommen 
u n d die Beschäft igungsraten i n den Z ie l - u n d Herkun f ts ländern  regres-
siert. W i r haben diese Regression zunächst einzelnen für die Länder i n 
unserer St ichprobe durchgeführ t  u n d dann zwei Panel -Ko in tegra t ions-
tests durchgeführ t ,  die von Pedroni (1995, 1998) en tw icke l t wurden. Fü r 
r u n d ein D r i t t e l der Länder i n unserer St ichprobe kann die Hypothese, 
dass die Residuen eine E inhe i tswurze l haben, n i ch t stat ist isch s ign i f i -
kan t abgelehnt werden. A l le rd ings zeigt der Panel -Kointegrat ionstest 
m i t einer Feh lerwahrsche in l ichke i t von unter einem Prozent, dass die 
Residuen der Kointegrat ionsregressionen i m Panel s tat ionär sind. D a m i t 
w i r d die Hypothese, dass die Var iab len unseres Mode l l ko in tegr ie r t sind, 
du rch unsere Testergebnisse gestützt. 

2. Ergebnisse  der  Schätzungen  des Fehlerkorrekturmodells 

I n Tabelle 1 werden die Ergebnisse der Schätzung des Feh lerkor rek tur -
model ls aus Gle ichung (6) für unser Panel von 18 Ländern präsent iert . 
D ie Annahme, dass sich die f i xen Effekte  für die einzelnen Länder unter-
scheiden, wurde m i t H i l fe des Wald-Tests geprüft .  D ie Nu l l -Hypothese 
einer gemeinsamen Konstante w i r d m i t einer Feh lerwahrsche in l ichke i t 
von unter einem Prozent verworfen.  D ie präsent ier ten Ergebnisse 
wu rden al le m i t der Seemingly Unre la ted Regression (SUR) Technik 
geschätzt. D ie i n Tabelle 1 dokument ie r ten Testergebnisse bestät igen 
unsere Annahme, dass gruppenweise Heteroskedast iz i tät u n d Kor re la -
t i on i n den Stör termen vor l iegt . 

I n dem ersten Mode l l i n Tabelle 1 wurde das B IP pro Kop f zu Kau f -
k ra f tpa r i tä ten  als E inkommensvar iab le verwendet, i n dem zwei ten das 
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Die Folgen der Fre izüg igke i t fü r d ie Os t -Wes t -M ig ra t ion 33 

Tabelle  1 

Schätzergebnisse des Fehlerkorrekturmodells 

Modell (1) Modell (2) 

B I P zu K a u f k r a f t - B I P zu laufenden 
pa r i tä ten Wechselkursen 

abhängige Var iable: Amstt Amstt 
Beobachtungen: 30 30 
Panel-Beobachtungen: 540 540 

Koef f iz ient z -S ta t i s t i k Koef f iz ient z -S ta t i s t i k 

Δ I n ( y f / y h ) t 0,141 * * * 5,42 0,024 * * 2,17 

Frei*Aln(y f/y h)t -0,244 * * * -8,45 -0,069 * * * -5,06 

Gast*Aln(y f/y h)t -0,779 * * * -4,07 -0,015 -0,17 

Aln(e f) t_1 0,700 * * * 3,46 0,697 * * * 2,94 

A ln(e h)t_1 -0,348 * * * -7,37 -0,437 * * * -8,89 

Myf/Vh)t-i 0,056 * * * 1,49 0,022 * * * 4,53 

Frei*  ln(y f/y h)t_1 0,009 1,29 0,029 * * * 6,77 

Gast*  ln(y f/y h)t_1 -0,005 -0,19 0,010 0,78 

0,201 * * * 2,45 0,182 * * 2,04 

-0,143 * * * -7,23 -0,160 * * * -7,39 

mst t-1 -0,127 * * * -15,43 -0,112 * * * -15,48 

Amstt- 1 0,407 * * * 15,73 0,391 * * * 14,91 

Frei 0,001 0,68 -0,009 * * * -4,03 

Gast 0,134 * * * 10,67 0,146 * * * 9,42 

Bürgerkrieg 0,538 * * * 10,73 0,600 * * * 13,21 

Repatriierung -0,104 -1 ,41 -0,100 -1,47 

Statistik  1972 -0,123 * * * -12,96 -0 ,121 * * * -10,74 

Statistik  1987 -0,083 * * * -8,92 -0 ,081 * * * -7,33 

Statistik  1990 0,013 * * * 2,59 0,009 1,55 

L i k e l i h o o d 1478 1435 

ungewichtete  Statistik 
korr ig ier tes  R2 0,734 0,728 

Hypothesentests: 
Wald ( x 2 -S ta t i s t i k ) 306,99 * * * 293,25 * * * 

L M 108,38 * * * 113,39 * * * 

L R 796,00 * * * 724,00 * * * 

Bemerkungen:  Wald: Wald-Test auf gemeinsame Konstante vs. fixe Effekte;  LM: Lagrange Multiplier-Test auf 
Heteroskedastizität; LR: Likelihood Ratio Test auf gruppenweiser Heteroskedastizität vs. gruppenweise Hete-
roskedastizitöt und gemeinsame Schocks. 

*** , **, * Nullhypothese wird verworfen  mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 1%, 5%, 10%. 

3 Konjunkturpolit ik, Beiheft 52 
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BIP pro Kop f zu laufenden Wechselkursen. D ie Untersuchungsergebnisse 
lassen sich w ie folgt zusammenfassen: 

• D ie Koef f iz ienten  fast al ler verzögerten Niveauvar iab len u n d Di f feren-
zen haben die erwarteten Vorzeichen u n d s ind s ign i f i kant von N u l l 
verschieden. D ie einzige Ausnahme b i l den die ins t i tu t ione l len Var ia-
blen, die tei lweise n ich t s ign i f i kant sind. 

• Niveaus u n d Dif ferenzen  für das Verhäl tn is der P ro -Kop f -E inkommen 
i n Deutsch land u n d den Herkun f ts ländern  haben i n a l len Regressionen 
posi t ive Vorzeichen. D ie Koef f iz ienten  für das B IP zu laufenden Wech-
selkursen s ind deut l i ch geringer als die Koef f iz ienten  für das B IP zu 
Kau fk ra f tpa r i t ä ten  (vgl. Regressionen 1 u n d 2). Dies entspr icht unse-
ren Erwar tungen, w e i l die Einkommensunterschiede zwischen Deutsch-
l and u n d den Herkun f ts ländern  zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  geringer als zu 
laufenden Wechselkursen sind. 

• D ie Koef f iz ienten  für die Niveaus u n d die Dif ferenzen  der Beschäft i -
gungsraten i n Deutsch land haben erwartungsgemäß posit ive, die K o -
eff iz ienten  der Beschäft igungsraten i n den Herkun f ts ländern  negative 
Vorzeichen. D ie Größe der Koef f iz ienten  zeigt, dass die A rbe i t smark t -
bedingungen i n Deutsch land einen stärkeren Einf luss auf die Z u w a n -
derung als die des Herkunf ts landes haben. A u c h dies entspr icht den 
Erwar tungen. 

• Es wurde w ie erwartet ein s ign i f i kan t negat iver Koef f iz ient  für den 
Migrat ionsbestand der Vorperiode gefunden, d.h. unsere Hypothese 
einer langfr is t igen Gleichgewichtsbeziehung zwischen dem Migra t ions-
bestand u n d den erk lärenden ökonomischen u n d ins t i tu t ione l len Va-
r iab len wurde bestät igt . 

• N u r ein Tei l der In terak t ionsdummies ist s ign i f ikant . D ie Veränderun-
gen des Einkommensverhäl tn isses haben unter den res t r ik t iveren Wan-
derungsbedingungen einen stärkeren Einf luss auf die Zuwanderung 
als unter den Bedingungen der Fre izügigke i t u n d der Gastarbei ter-
anwerbung. Dies kann mögl icherweise darauf zurückgeführ t  werden, 
dass der Kon junk tu r zyk l us die Wanderungsrest r ik t ionen beeinf lusst, 
d.h. unter den res t r i k t i ven Wanderungsbedingungen reagiert die 
M ig ra t i on stärker auf die K o n j u n k t u r auf- u n d -abschwünge als unter 
den l ibera len Wanderungsbedingungen. 

• Das posi t ive Vorzeichen des Koeff iz ienten  für den Gastarbei teranwer-
bungs -Dummy spr icht erwartungsgemäß für einen pos i t iven Zusam-
menhang zwischen dem Migrat ionsbestand u n d der Gastarbei teran-
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Tabelle  2 

Dynamische Prognosequalität der Modelle innerhalb der Stichprobe 

Modell (1) Modell (2) 

B I P zu K a u f k r a f t - B I P zu laufenden 
pa r i tä ten Wechselkursen 

R M S Fehler 0,159 0,166 

R M S Prozentfehler 0,290 0,298 

Thei l 's U 0,052 0,055 
Verzerrungsante i l 0,001 0,000 
Var ianzante i l 0,001 0,000 
Kovar ianzan te i l 0,999 1,000 

Werbung. Der Koef f iz ient  für die Fre izügigkei t i n der E U ist i n der 
ersten Regressionen ins ign i f i kan t u n d hat i n der zwei ten Regression 
ein negatives Vorzeichen. A l le rd ings ergibt sich insgesamt, d.h. un ter 
Berücks ich t igung des Einflusses der Fre izügigke i t auf die E i n k o m -
mensvariable, eine posi t ive Kor re la t i on zwischen Fre izügigke i t u n d 
dem Migrat ionsbestand aus Ländern m i t geringen E inkommen w ie den 
M O E L . 

W i r haben das erste Mode l l fü r verschiedene Länders t ichproben ge-
schätzt. Grundsätz l ich ergeben sich bei einer Veränderung der St ich-
probe zwar zum Tei l erhebl iche Abwe ichungen bei den Koeff iz ienten,  die 
Prognose w i r d davon jedoch nu r unwesent l ich betroffen  (s .u. ) .1 0 

E i n dynamischer Test auf die Prognosequal i tät des Model ls innerha lb 
der St ichprobe zeigt befr iedigende Ergebnisse. Thei l 's Ungle ichhei tskoef-
f iz ient , der für e in In te rva l l zwischen 0 u n d 1 def in ier t  ist, ist m i t Werten 
von 0,05 bis 0,06 re la t iv n ied r ig u n d g ib t keine Hinweise auf systemati-
sche Fehler. A l le rd ings handel t es sich h ier u m eine Prognose innerha lb 
der St ichprobe, die wen ig Aussagen über die Prognosequal i tät des Mo-
dells außerhalb der St ichprobe zulässt. 

3. Schätzung  der  fixen  Effekte 

Für Pro jek t ionen außerhalb der St ichprobe, d.h. für eine Prognose der 
Migrat ionsst röme aus den m i t t e l - u n d osteuropäischen Ländern, benöt i -
gen w i r zusätzl iche In format ionen über die länderspezif ischen Effekte. 

io w i r verz ichten h ie r aus P la tzgründen auf eine Präsentat ion der Ergebnisse. 
Sie können be im A u t o r angefordert  werden. 

* 
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Grundsätz l i ch könn ten w i r die Prognose auch auf die i m p l i z i t i n den 
f i xen Effekten  enthal tene Konstante stützen u n d al le Abwe ichungen als 
n u l l setzen. D ie - a l lerdings quan t i t a t i v bedeutsame - Varianz der f i xen 
Effekte  könnte zur Bes t immung der Prognoseinterval le herangezogen 
werden. W i r gehen jedoch davon aus, dass die f i xen Effekte  zusätzl iche 
In fo rmat ionen über konstante Faktoren enthal ten, die einen Einf luss auf 
die Wanderung haben, die w i r aber n ich t i n der Schätzung eines Ze i t -
re ihenmodel ls berücks icht igen können (perfekte Ko l l i na r i tä t ) . U m diese 
In fo rmat ionen für die Prognose nutzen zu können, folgen w i r dem 
Ansatz von Fer t ig (1999) u n d erk lären die f i xen Effekte  i n einer zwei ten 
Regression. 1 1 

Angesichts der geringen Z a h l von Beobachtungen w i r d die E r k l ä r u n g 
der länderspezif ischen Effekte  hier auf die Konstante u n d folgende 
Var iab len beschränkt: e in D u m m y für gemeinsame Muttersprache, die 
geographische Dis tanz zwischen Deutsch land u n d dem Herkun f t s land ( in 
Mei len), die Dis tanz zum Quadrat , eine Dummy-Var iab le , die dem 
Ums tand Rechnung t rägt , dass zwischen Deutsch land u n d den west l i -
chen Ländern der Gemeinschaft eine Reihe großer Länder m i t hohen 
P ro -Kop f -E inkommen liegen, sowie den H u m a n Development Ind ica to r 
(HDI) . Der H D I sol l zahlreiche konstante Faktoren erfassen, die die 
Lebensqual i tä t eines Landes beeinflussen. D ie Reihenfolge der Länder 
i m Rank ing des H D I ist über die Ze i t wei tgehend konstant . 

M i t dieser einfachen Regression können w i r r u n d die Hä l f te der 
Varianz i n den f i xen Ef fekten  i n unserer St ichprobe erklären. D ie Koef f i -
z ienten der Regression haben die erwarteten Vorze ichen 1 2 , a l lerdings 
erwiesen sich die Dis tanz-Var iab le u n d die Sprachvar iable als n ich t 
s ign i f i kan t (vgl. Tabelle 3). 

V. Simulation des Migrationspotentials 

1. Annahmen über  die  exogenen Variablen 

Für die S imu la t i on des Migrat ionspotent ia ls wu rden folgende Annah -
men über die E n t w i c k l u n g der exogenen Var iab len getroffen: 

• Fü r die Konvergenz der P ro -Kop f -E inkommen aus den M O E L wurde 
eine Konvergenzrate von 2 Prozen t 1 3 p.a. angenommen, das entspr icht 

1 1 Vgl . zu e inem ähn l i chen Vorgehen auch D i c k e n s / K a t z (1987). 
1 2 Aus den Koef f iz ienten  fü r d ie be iden D is tanzvar iab len erg ibt s ich fü r d ie i n 

unserer St ichprobe re levanten Ent fe rnungen eine negat ive Beziehung zwischen 
der D is tanz u n d der Höhe der f i xen Effekte  der Zuwanderung . 
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Tabelle  3 

Erklärung der fixen Effekte 

Abhäng ige Var iable: fixe Effekte  aus 

Modell (1) Modell (2) 

Beobachtungen: 18 18 

Var iab le Koef f iz ient t - S t a t i s t i k Koef f iz ient t - S t a t i s t i k 

Kons tan te 1,18972 * * 2,63 1,09082 * * 2,79 

H D I -1 ,20361 * * -2,45 -1,08267 * * -2,54 

SPRACHE 0,10642 1,35 0,08427 1,24 

WEST -0 ,08941 -1,56 -0,08554 -1,72 

OST 

Dis tanz -0,00003 -0,10 -0,00008 -0,28 

D i s t anz 2 0,00000 0,41 0,00000 0,59 

R2 0,61 0,63 

korr ig ier tes  R2 0,44 0,48 

Standardfeh ler  der 
Residuen 0,09 0,08 

F-Test 3,71 4,10 

*** , **, * Nullhypothese wird verworfen  mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 1%, 5%, 10%. 

einer Ha lb ie rung des Einkommensabstandes al le 35 Jahre. Diese Rate 
wurde i n Anschluss an die Arbe i ten von Barro i n zahlre ichen Quer-
schnittsregressionen gefunden, so auch fü r die Konvergenz der Volks-
w i r tschaf ten i n der E U u n d der anderen europäischen Mark tw i r t scha f -
ten (Brücker, 2000). A l le rd ings g ib t es eine umfassende methodische 
K r i t i k an diesen Regressionen. W i r verwenden die Konvergenzrate von 
2 % p.a. deshalb nu r als Anha l t spunk t , i n einem opt imis t ischen Szena-
r io wurde außerdem eine Konvergenzrate von 3 % p.a. zugrunde gelegt, 
u n d i n einem pessimist ischen Szenario eine Rate von 1 % p.a. 

• I n dem Basisszenario wurde für Deutsch land eine Arbei ts losenrate von 
8 % konstant gehalten. I n einem Szenario m i t hoher M ig ra t i on wurde 
eine Arbei ts losenrate von 5 % , i n einem Szenario m i t geringer M ig ra -
t i on eine Rate von 10 % unterste l l t . 

13 D ie Konvergenzrate von 2 % bezieht sich auf den Logar i thmus des Verhä l t -
nisses des B I P pro K o p f zwischen der E U u n d den M O E L . 
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• Fü r die M O E L wu rden die Arbei ts losenraten i n dem Basisszenario auf 
dem gegenwärt igen N iveau konstant gehalten. I n dem hohen M ig ra -
t ionsszenario wurde eine Arbei ts losenrate von 15 %, i n dem n iedr igen 
Migrat ionsszenar io eine Arbei ts losenrate von 5 °/o  angenommen. 

• Fü r die Bevö lkerungsentw ick lung i n Deutsch land u n d den M O E L 
wurde das Szenario der Wor ld Development Ind icators zugrunde gelegt 
(Weltbank, 2000). 

• Es w i r d hypothet isch angenommen, dass die Fre izügigke i t fü r die 
M O E L - 1 0 2002 eingeführt  w i rd . E i n späterer Be i t r i t t s te rm in hat auf 
unser Szenario angesichts der moderaten Konvergenz der P ro -Kop f -
E inkommen u n d einer nahezu konstanten ausländischen Wohnbevöl-
kerung aus den M O E L i n Deutsch land nu r geringfügige A u s w i r k u n -
gen. 

2. Simulations erg ebniss e 

U m die Größenordnungen für das Migra t ionspoten t ia l abzustecken, 
haben w i r h ier verschiedene Mode l l var ian ten s imul ier t u n d Sensi t iv i tä ts-
analysen i m H i n b l i c k auf die Spez i f ika t ion des Model ls, die Verwendung 
des B IP zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  oder zu laufenden Wechselkursen als E in -
kommensvar iab le u n d die Zusammensetzung der St ichprobe durchge-
führ t .  Insgesamt ergibt sich eine recht konsistentes B i ld , auch wenn ein-
zelne Ergebnisse deut l i ch voneinander abweichen. 

a) Sens i t iv i tä t i m H i n b l i c k auf das B IP zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten 
u n d zu laufenden Wechselkursen 

Das von uns geschätzte Mode l l m i t dem BIP zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  als 
E inkommensvar iab le füh r t  unter den Annahmen der Bas iss imulat ion 
nach E in füh rung der Fre izügigkei t fü r al le zehn Be i t r i t t skand ida ten 
anfängl ich zu einer Zunahme des Migrat ionsbestandes u m re ich l i ch 
220 000 Personen p.a. Das Wachstum des Migrat ionsbestandes geht i n 
diesem Mode l l kon t i nu ie r l i ch zurück. Bei den gegenwärt ig E inkommens-
differenzen  würde der Migrat ionsbestand langf r is t ig von 550 000 auf 
r u n d 2,3 M i l l i o n e n Aus länder aus den M O E L - 1 0 steigen u n d nach r u n d 
30 Jahren, m i t der Konvergenz der E inkommen, auf 2,1 bis 2,2 M i l l i o n e n 
sinken. 

D ie Verwendung des B IP zu laufenden Wechselkursen anstelle des B IP 
zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  als E inkommensvar iab le führ t  i n unseren S imu la -
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t ionen zu etwas höheren Ergebnissen. Das anfängl iche Wachstum des 
Migrat ionsbestandes aus den M O E L - I O ist u m 25 000 bis 50 000 Personen 
höher als i n den Simulat ionen, die auf Grundlage der Model le m i t dem 
BIP zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  errechnet wurden. Rund 30 Jahre nach E in -
füh rung der Fre izügigke i t b e w i r k t die Verwendung des B IP zu laufenden 
Wechselkursen i m Vergleich zum BIP zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  eine zusätz-
l iche Zuwanderung von 200 000 bis 300 000 Personen (vgl. Abb i l dungen 2 
u n d 3). 

b) Unterschiedl iche Annahmen über die E inkommens-
u n d A rbe i t smark ten tw i ck l ung 

Wenn w i r unterschiedl ichen Annahmen über die Konvergenz der E in -
kommen u n d die E n t w i c k l u n g der Arbe i tsmark t lage i n Deutsch land 
zugrundelegen, dann schwankt die anfängl iche Zunahme des Migra t ions-
bestandes aus den M O E L - I O i n unserem Basismodel l zwischen 175 000 
Personen p.a. u n d 260 000 Personen p.a. Rund 30 Jahre nach E in füh rung 
der Fre izügigkei t fü r al le zehn Be i t r i t t skand ida ten beläuf t s ich die aus-
ländische Wohnbevölkerung aus den M O E L - I O auf 2,0 bis 2,5 M i l l i o n e n 
Personen. Diese S imula t ionen dür f ten das Spek t rum der zu erwar tenden 
w i r tscha f t l i chen En tw i ck l ungen abstecken (vgl. A b b i l d u n g 4). 

c) Sens i t iv i tä t der Ergebnisse i m H i n b l i c k auf 
die Wah l der St ichprobe 

Schl ießl ich haben w i r geprüf t ,  i nw iewe i t die Wahl der Untersuchungs-
st ichprobe unsere Schätzungen beeinflusst. Zunächst haben w i r den 
Untersuchungszei t raum auf die Jahre 1967 bis 1989 begrenzt. Dies füh r t 
i n unseren S imu la t ionen anfängl ich zu einer etwas höheren, langf r is t ig 
zu einem le ichten Rückgang der Zuwanderung gegenüber den Schätzun-
gen, die sich auf die gesamten Untersuchungszei t raum beziehen. 

Ähnl iches g i l t , wenn w i r die Länderzusammensetzung i n unserer 
St ichprobe verändern. Wenn w i r die St ichprobe auf die fünf  südeuropäi-
schen Länder Gr iechenland, I ta l ien, Türke i , Por tuga l u n d Spanien be-
schränken, ergibt sich ku rz f r i s t i g  eine ähnl iche E n t w i c k l u n g w ie i n der 
Gesamtst ichprobe, langf r is t ig al lerdings ein etwas niedrigeres Zuwande-
rungspotent ia l . Wenn w i r zusätz l ich noch Jugoslawien i n diese St ich-
probe aufnehmen, ergibt sich auch langf r is t ig eine ähnl iche E n t w i c k l u n g 
der Zuwanderung w ie i n den Szenarien, die sich auf die Schätzungen 
m i t der gesamten Länderst ichprobe stützen (vgl. Tabelle 4). 
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VI. Schlussfolgerungen 

A u f Grundlage von histor ischen Wanderungsprozesse lassen sich nu r 
unter einer Reihe von res t r i k t i ven Annahmen u n d deshalb m i t großer 
Vorsicht Aussagen über die kün f t ige E n t w i c k l u n g der M ig ra t i on aus den 
M O E L treffen.  G le i chwoh l können aus einer Analyse der E inwanderung 
nach Deutsch land von 1967 bis 1998 eine Reihe von interessanten 
Schlussfolgerungen für das künf t ige Wanderungspotent ia l gezogen 
werden. 

Erstens sprechen unsere Ergebnisse dafür,  dass zwischen dem Mig ra -
t ionsbestand, d.h. dem A n t e i l der M ig ran ten an der Bevö lkerung der He i -
mat länder, u n d ökonomischen Var iab len w ie den Einkommensdi f ferenzen 
u n d der Arbe i tsmark t lage i n Deutsch land u n d den Herkunf ts ländern, 
eine dynamische Gle ichgewichtsbeziehung exist ier t , bei der die Net to -
wanderung - oder präziser die Veränderung des Migrat ionsbestandes -
auf n u l l s inkt . Bei gegebenen Unterschieden i n den P r o - K o p f - E i n k o m -
men, w i r d die Zuwanderung also n ich t unbegrenzt zunehmen. Daraus 
ergibt sich auch eine w ich t ige Konsequenz für die In te rpre ta t ion der ver-
gleichsweise geringen Wanderungsprozesse nach der Süderwei terung: Da 
i m Zuge der Gastarbe i teranwerbung schon erhebl iche Teile der Bevölke-
rung aus diesen Ländern nach Deutsch land u n d i n andere E U - L ä n d e r 
gewandert waren, dür f ten sich der A n t e i l der M ig ran ten bereits deu t l i ch 
näher an dem dynamischen Gle ichgewicht befunden haben, als es gegen-
w ä r t i g bei der Zuwanderung aus den M O E L der Fa l l ist. D ie Er fah run-
gen der Süderwei terung lassen sich deshalb n i ch t auf die Osterwei terung 
übertragen. 

Zwei tens zeigen unsere Ergebnisse, dass die Anpassung an dieses 
dynamische Gle ichgewicht längere Ze i t räume i n Anspruch n immt . Der 
Anpassungsprozess n i m m t Dekaden u n d n ich t wenige Jahre i n A n -
spruch. A l le rd ings w i r d der Verlauf der kurz f r is t igen  Anpassungspro-
zesse stark durch die S t r u k t u r des Schätzmodel ls beeinflusst. 

Dr i t tens bestät igen unsere Schätzungen die Ergebnisse vieler anderer 
makro - u n d mikroökonomischer Studien, dass Einkommensunterschiede 
u n d die Beschäft igungslage i n den Z ie l - u n d Herkun f ts ländern  zentrale 
erklärende Var iab len für die Zuwanderung sind. Es konnte auch gezeigt 
werden, dass die Fre izügigkei t i n der E U - u n d noch deut l i ch stärker die 
Gastarbe i teranwerbung - einen erhebl ichen Einf luss auf die Zuwande-
rung haben. Einkommensunterschiede zwischen Ländern kommen unter 
den Bedingungen der Fre izügigke i t stärker als un ter res t r ik t iveren ins t i -
tu t ione l len Wanderungsbedingungen zum Tragen. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



Die Folgen der Fre izüg igke i t fü r d ie Os t -Wes t -M ig ra t ion 45 

Viertens hat die Wahl unterschiedl icher E inkommensvar iab len nu r 
einen begrenzten Einf luss fü r die Schätzung des Migrat ionspotent ia ls . 
Da aufgrund von Unterschieden i n der re la t iven P roduk t i v i t ä t von Sek-
toren, die handelbare u n d n ich t -hande lbare Güter herstel len, das E in -
kommensgefäl le zwischen „ re ichen" u n d „a rmen" Ländern zu laufenden 
Wechselkursen übl icherweise deut l i ch größer als das Einkommensgefäl le 
zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  ist, s ind die geschätzten Koef f iz ienten  für das E i n -
kommensgefäl le zu laufenden Wechselkursen erwartungsgemäß geringer 
als die Koef f iz ienten  fü r das Einkommensgefäl le zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten 
ausgefallen. Da bei den M O E L der Untersch ied zwischen den E i n k o m -
men zu laufenden Wechselkursen u n d zu Kau fk ra f tpa r i t ä ten  höher als 
bei anderen Ländern m i t vergleichbaren P ro -Kop f -E inkommen ist, 
erg ibt sich bei der Verwendung des B IP zu laufenden Wechselkursen ein 
etwas höheres Migra t ionspoten t ia l als bei der Verwendung des B IP zu 
Kaufk ra f tpar i tä ten . 

Fünf tens haben länderspezif ische „ f i x e n " Effekte  offenbar  einen star-
ken Einf luss auf die Wanderung. D ie Hypothese einer gemeinsamen 
Konstante w i r d deu t l i ch abgelehnt. Das ist angesichts von Unterschieden 
zwischen Ländern i n Sprache, Ku l tu r , geographischer Lage usw. n ich t 
überraschend. 

Der letzte Punk t verd ient au fgrund seiner quan t i ta t i ven Bedeutung fü r 
die Schätzung des Migrat ionspotent ia ls besondere Aufmerksamkei t .  D ie 
h ier vorgelegten Schätzungen kommen auf die kurze Fr is t , d.h. fü r den 
Ze i t raum nach E in füh rung der Fre izügigkei t , zu recht ähn l ichen Ergebnis-
sen w ie die Schätzungen des i fo- Ins t i tu tes (vgl. S inn et al., 2000 u n d den 
Be i t rag von F la ig i n diesem Band). A u f die lange Fr is t weichen die Ergeb-
nisse jedoch erhebl ich voneinander ab. Während auf Grundlage unseres 
Schätzmodel ls sich i m langfr is t igen Gle ichgewicht ein Migra t ionspoten-
t i a l von 2 bis 3 Prozent der Bevö lkerung der Herkunf ts länder  M ig ra t i on 
ergibt , erwartet das i f o - Ins t i t u t auf Grundlage seiner Schätzungen fü r die 
gegebenen Einkommensdi f ferenzen  zu den m i t t e l - u n d osteuropäischen 
Ländern i m dynamischen Gle ichgewicht e in langfr ist iges Migra t ions-
po ten t ia l von 8 bis 11 Prozent der Bevö lkerung (Sinn et al., 2000). Diese 
Unterschiede w i r k e n sich auch über einen mi t te l f r i s t igen Ze i t raum, d.h. 
über einen Ze i t raum von zehn bis fünfzehn  Jahren, erhebl ich aus. 

Unser Schätzansatz unterscheidet sich durch eine Reihe von Aspekten 
von dem Mode l l des i fo- Inst i tu tes. So wurde von uns die Schätzungen 
auf eine brei tere Datengrundlage gestel l t , ke in l inearer Zusammenhang 
zwischen Einkommensdi f ferenzen  u n d M ig ra t i on angenommen, gruppen-
spezifische Heteroskedast iz i tät u n d gemeinsame Schocks berücks icht ig t . 
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Die quan t i ta t i ven Unterschiede s ind jedoch i m wesent l ichen auf die 
Wahl des Schätzers zurückzuführen.  D ie Schätzung eines Model ls m i t 
gemeinsamer Konstante unterste l l t , das länderspezif ische Effekte  keine 
Bedeutung für die i nd iv idue l len Abso lu t te rme haben. Das ist weder theo-
ret isch noch empir isch plausibel . Sprache, geographische Lage u n d 
K u l t u r haben einen erhebl ichen Einf luss auf das Wanderungs ver hal ten. 
D ie Hypothese, ob die Abso lu t te rme für al le Länder den gleichen Wert 
annehmen, kann durch verschiedene Tests überp rü f t  werden. E i n robus-
ter Test ist der Wald-Test. E r lehnt die Nul lhypothese einer gemeinsamen 
Konstante sowohl für unser Mode l l als auch für das Mode l l des ifo-Insti-
tutes m i t einer Feh lerwahrsche in l ichke i t von we i t unter einem Prozent 
ab. Andere Tests (F-Test, LR-Tests) kommen zu dem gleichen Ergebnis 
(vgl. Tabelle A3). N u n kann eingewendet werden, dass die Testergebnisse 
von der Spez i f i ka t ion des Model ls oder Messfehlern i n den Var iab len 
beeinf lusst werden. Dies ist jedoch, angesichts der geringen P laus ib i l i tä t 
der Hypothese, dass länderspezif ische Effekte  ke inen Einf luss auf die 
M ig ra t i on haben, wen ig wahrschein l ich. 

Fal ls jedoch länderspezif ische f ixe Effekte  einen starken Einf luss auf 
die M ig ra t i on haben, ist eine verzerrte u n d inkonsistente Schätzung der 
übr igen Parameter zu erwarten, wenn eine gemeinsame Konstante für 
al le Länder verwendet w i r d (Baltagi, 1995; Hsiao, 1986). Davon s ind vor 
a l lem die Schätzparameter der jenigen Var iab len betroffen  sein, die eine 
hohe Kovar ianz m i t den f i xen Ef fekten aufweisen. I n unserem Fa l l 
dür f te das vor a l lem die verzögerte endogene Variable, also der M ig ra -
t ionsbestand der Vorperiode, betreffen.  Eine Nachschätzung des Model ls 
i n der Studie von S inn et al. (2000) e rgab, 1 4 dass auch hier die Hypo -
these einer gemeinsamen Konstante m i t einer Feh lerwahrsche in l ichke i t 
von deut l i ch unter einem Prozent abgelehnt werden kann. Bei einer 
Schätzung m i t f i xen Ef fekten  s ink t der Wert für den Koef f iz ienten  für 
den verzögerten Migrat ionsbestand von 0,96 auf 0,84. Dies hat erhebl iche 
quan t i ta t i ve Ausw i r kungen für die Schätzung des Migrat ionsbestandes 
i m steady  state : Während sich i n der Schätzung m i t einer gemeinsamen 
Konstante für al le Länder - be i dem gegenwärt igen Verhäl tn is der Pro-
K o p f - E i n k o m m e n von Deutsch land u n d den M O E L von 2,84 - i m steady 
state i n dem ersten Mode l l e in Mig ra t ionspoten t ia l von 6,3 u n d i n dem 
zwei ten Mode l l von 8,6 Prozent der Bevölkerung der Herkunf ts länder 
ergibt , so s ink t dieses Migra t ionspoten t ia l be i einer Schätzung m i t f i xen 

1 4 Der A u t o r dank t Gebhard F la ig fü r das Über lassen der Daten. 
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Effekten  i n dem ersten Mode l l auf 2,9 u n d i n dem zwei ten Mode l l auf 2,4 
Prozent (vgl. Tabelle A3). 1 5 

Gegen die Schätzung des Model ls m i t f i xen Ef fekten  werden unter -
schiedl iche E inwände gel tend gemacht. So behaupten S inn u n d Werding, 
dass die Schätzung eines Model ls m i t f i xen Ef fekten  zur E r m i t t l u n g der 
E las t iz i tä ten für die Schätzung des Migrat ionspotent ia ls grundsätz l ich 
fehlspezi f iz iert  sei, w e i l durch die Verwendung eines fixed-effects- Schät-
zers al le Querschni t ts in format ionen  e l im in ie r t würden. Dies sei ein metho-
discher Fehler (S inn/Werd ing, 2001, S. 43). D ie A rgumenta t i on von S inn 
u n d Werd ing beruht auf der Annahme, dass durch die Schätzung eines 
Model ls m i t f i xen Ef fekten  die Koef f iz ienten  fü r die E inkommensvar iab le 
n ich t ko r rek t ident i f i z ie r t  werden können. Dies ist jedoch n ich t der Fal l . 
Tatsächl ich werden i n Panel-Model len, die f ixe Effekte  berücksicht igen, 
die Koef f iz ienten  fü r die zei tabhängigen Var iab len über die Ze i td imens ion 
ident i f i z ier t .  Dies füh r t  jedoch un ter den üb l i chen Annahmen zu einer 
konsistenten u n d unverzerr ten Schätzung der Parameter (Bal tagi 1995, 
Hsiao 1986). A l le rd ings kann die Schätzung m i t f i xen Ef fekten  zu inef f iz i -
enten Ergebnissen führen, wenn die Var ia t ion über die Zei t n i ch t ausrei-
chend ist. Darauf weist F la ig i n seinem Bei t rag für dieses Hef t h in. Ange-
sichts von mehr als dreißig Beobachtungen u n d einer erhebl ichen Var ia-
t i on der E inkommen über die Zei t spr icht dieses Argument al lerdings 
n ich t für die Verwendung eines gepoolten Model ls , das bei Vorl iegen län-
derspezif ischer  f i xer Effekte  zu inkonsis tenten u n d verzerr ten Ergebnis-
sen führ t .  A u c h die übr igen Argumente von F la ig gegen die Verwendung 
eines f ixed-effect-Schätzers  beruhen al le auf der Hypothese, dass länder-
spezifische f ixe Effekte  i r re levant sind. Dies ist jedoch, angesichts der 
Testergebnisse w ie auch theoret ischer Über legungen wen ig plausibel . 

I n seinem Bei t rag zu diesem Hef t weist Dus tmann zu Recht darauf h in , 
dass al le Schätzergebnisse von den getroffenen  Annahmen abhängen u n d 
daher nu r vors ich t ig in terpre t ie r t werden können. Dies g i l t fü r jede 
Schätzung. Zwe i Argumente treffen  jedoch i n dieser Fo rm n ich t zu: 
Erstens w i r d die Rückkehrmig ra t ion durch die Wah l des Migra t ionsbe-
standes als abhängiger Var iable i m p l i z i t berücks icht ig t . Es k o m m t des-

15 F ü r den Vergleich zwischen den Mode l len m i t gemeinsamer Konstan te u n d 
f i xen Ef fekten  haben w i r eine imp l i z i t e Konstan te fü r al le Länder berechnet, i n 
dem w i r d ie Abwe ichungen der f i xen Effekte  als N u l l gesetzt habe. Das entspr ich t 
dem Durchschn i t t swer t der f i xen Effekte.  Selbst w e n n w i r den höchsten f i xen 
Ef fek t  aus der St ichprobe fü r die Schätzung des Migra t ionspoten t ia ls aus den 
M O E L zugrunde legen, so bet rägt das M ig ra t i onspo ten t ia l i m steady  state  i n den 
be iden Schätzungen m a x i m a l 4,2 bzw. 3,8 Prozent an der Bevö lkerung der He i -
mat länder. 
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halb n icht , anders als beispielsweise i n Model len die sich a l le in auf 
Bru t toe inwanderungsra ten stützen, zu einer systematischen Überschät-
zung des Migrat ionsbestandes. Zwei tens ergeben sich durch Gebur ten-
raten u n d E inbürgerungen erhebl ich geringere Verzerrungen i n der Mes-
sung der abhängigen Var iab len als unters te l l t w i rd . Dies ist i m wesent-
l i chen darauf zurückzuführen,  dass die Veränderung des Ante i l s der 
M ig ran ten an der Bevö lkerung des Heimat landes nu r dann durch die 
Z a h l der i m Aus land geborenen Bürger verändert , wenn die na tür l i che 
Geburtenrate i m Z ie l l and von der Geburtenrate i m He ima t land 
abweicht . A u c h wenn es durch Gebur tenraten u n d E inbürgerungen zu 
einer Abwe ichung von Net tomigrat ionsrate u n d der Veränderung des 
Ante i l s der i n Deutsch land lebenden Aus länder an der Bevö lkerung des 
Heimat landes kommt , ist das Mode l l noch n ich t fehlspezif iz iert .  A l le r -
dings wäre die Aufnahme wei terer Var iab len w ie der A l te rss t ruk tu r 
wünschenswert . 

D ie starken Unterschiede zwischen einzelnen Herkun f ts ländern  der 
M ig ra t i on erschweren die Prognose der kün f t i gen Zuwanderung für 
Länder außerhalb der St ichprobe. A l l e Schätzungen des Migra t ions-
potent ia ls s ind deshalb nu r sehr vors ich t ig zu interpret ieren. Nach unse-
ren S imu la t ionen dür f te s ich das langfr is t ige Migra t ionspoten t ia l aus den 
M O E L , je nach Konvergenz der E inkommen, i n einer Spanne zwischen 
knapp 2 u n d 3 Prozent an der Bevö lkerung der Herkunf ts länder  bewe-
gen. Un te r Berücks ich t igung der Schätzunsicherhei ten ist diese Spanne 
noch größer. Dieses Migra t ionspoten t ia l w i r d sich al lerdings nu r langsam 
aufbauen. D ie Ungewisshei t , die sich aus der Über t ragung der E r fah run-
gen anderer Länder auf die Zuwanderung aus den M O E L ergibt, ist 
zwangsläuf ig hoch. A l le rd ings kann die Prognose einer Massenzuwande-
rung von bis zu elf M i l l i o n e n Menschen schwer l ich auf eine histor ische 
Analyse der M ig ra t i on nach Deutsch land gestützt werden. 
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Abstract 

The Consequences of Free Movement for East-West Migration -
Lessons from a time-series analysis of migration 

into Germany, 1967-1998 

By H e r b e r t B r ü c k e r 

M a n y observers expect tha t Eastern Enlargement of the European U n i o n (EU) 
w i l l t r igger a m ig ra t i on surge. I n th is paper a quan t i t a t i ve analysis of m ig ra t i on i n to 
Germany is p rov ided for a panel of 18 source countr ies, i n order to d r a w conclusions 
regard ing po ten t ia l m ig ra t i on f rom the East. The emp i r i ca l mode l is based on the 
hypothesis t ha t m ig ra t i on is a d i s e q u i l i b r i u m phenomenon, and w i l l cease after an 
e q u i l i b r i u m between m ig ra t i on stocks and macro-economic var iables such as 
income di f ferent ia ls  is a t ta ined. This hypothesis is proved. Based on an error correc-
t i o n model , the speed of ad jus tment and e q u i l i b r i u m levels of m ig ra t i on stocks are 
analysed, and di f ferent  scenarios for the imp l i ca t ions of Eastern Enlargement are 
s imulated. However, a considerable amount of uncer ta in ty remains since we observe 
h i g h heterogeneity i n the m ig ra t i on behav iour across countr ies. 

JEL  classification : ¥22,  C22, C23. 
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Anhang 

Tabelle Al 

Einheitswurzeltests 

Erweiterter  Dickey-Fuller  Test  für  Paneldaten  (Panel  ADF-Test) 

Var iab le mst m yd) y(2) eh 

Niveaus 0,180 -10,070 * * 0,067 -1,694 0,990 

erste 
Differenzen -10,870 * * -14,059 * * -9,65 * * -11,586 * * -9,329 * * 

Erweiterter  Dickey-Fuller  Test  (Panel  ADF-Test)  mit  Konstante 

ef Lags 

Niveaus -1,109 (2) 

erste 
Differenzen -4 ,301 * * (1) 

y(l) = Verhältnis des BIP zu Kaufkraftparitäten;  y(2) = Verhältnis des BIP zu laufenden Wechselkursen. 

**,* Einheitswurzel wird verworfen  mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 1% bzw. von 5%. 

Bemerkungen:  Der kritische Wert für den Panel-ADF-Test zum 5% Niveau liegt bei 1,900. 
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Tabelle  A2 

Kointegrationstests 

Erweiterter Dickey Fuller Test (ADF-Tests) auf Einheits-
wurzeln der Resididuen der Kointegrationsregession 

Österreich -4,750 * * 3 

Belg ien -3,953 * 1 

Schweiz -4,299 * * 1 

Dänemark -2,872 3 

Spanien -4,586 * * 4 

F i n n l a n d -5,428 * * * 1 

F rank re i ch -2,522 2 

Gr iechen land -2,956 1 

I r l a n d -3 ,381 1 

I t a l i en -3,695 * 4 

L u x e m b u r g -4,432 * * 1 

N ieder lande -2,974 6 

Norwegen -4,584 * * 1 

Por tuga l -3,130 1 

Schweden -5,003 * * * 1 

T ü r k e i -4 ,541 * * 1 

Großbr i tann ien -4,138 * * 1 

Jugos lawien -3,583 1 

Panel A D F S ta t i s t i k -4,11923 * * * 

Gruppen A D F S ta t i s t i k -15,32053 * * * 

Kritische Werte für den Kointengrationstest (McKinnon, 1991): -4,79119 
(1%), -4,02627 (5%), -3,65603 (10%). 

*** , **, * Einheitswurzel wird verworfen  mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit 
von 1%, 5%, 10%. 
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Die Abschä tzung der M ig ra t i onspo ten t i a le 
der os teuropä ischen E U - B e i t r i t t s l ä n d e r 1 

Von G e b h a r d F l a i g , München 

I . Einleitung 

Die Mög l i chke i t der freien A rbe i t sp la tzwah l innerha lb der M i t g l i ed -
staaten ist eines der w ich t igen Charakter is t ika der Europäischen Un ion . 
Nach einem Be i t r i t t der m i t t e l - u n d osteuropäischen Kand ida ten w i r d 
das Recht der Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  f rüher  oder später auch diesen 
Ländern gewährt werden. Während viele Ökonomen den Eff iz ienz-  u n d 
Wohl fahr tsgewinn freier  in ternat iona ler Fak torwanderungen betonen, 
herrscht i n der öf fent l ichen  Diskuss ion oft die Furcht , dass die Z u w a n -
derung von Arbe i tsk rä f ten  aus Ländern m i t einem re la t iv n iedr igen E in -
kommen i m Au fnahme land einen D r u c k auf die Löhne der heimischen 
Beschäft igten und /oder auf ihre Beschäft igungschancen auslöst. Das 
potent ie l le Ausmaß der durch M ig ra t i on induz ier ten Probleme hängt 
un ter anderem davon ab, w ie groß die zu erwartenden Wanderungs-
ströme s ind u n d w ie sie sich über die Zei t h inweg vertei len. 

D ie Abschätzung der Migra t ionspotent ia le aus den m i t t e l - u n d osteu-
ropäischen Be i t r i t t s ländern ist eine sehr schwier ige Aufgabe, da die 
S i tua t ion nu r eingeschränkt m i t f rüheren  Wanderungen aus den südeuro-
päischen Ländern vor u n d nach ih rem E U - B e i t r i t t zu vergleichen ist. 
Trotzdem ist eine vorsicht ige Über t ragung der Er fahrungen m i t den 
Wanderungen aus diesen Ländern nach Deutsch land mehr oder weniger 
die einzige Mög l i chke i t , einige Determinanten der M ig ra t i on zu iden t i f i -
zieren u n d ihre Größenordnung abzuschätzen (vgl. beispielsweise Euro-
pean In tegra t ion Consor t ium 2000 u n d S inn et al. 2001 sowie die Über-
sicht i n Hönekopp 2001). 

Diesem Ansatz w i r d auch h ier gefolgt. Basierend auf theoret ischen 
Vorüber legungen werden Erk lärungsgle ichungen fü r den Bestand an u n d 

1 I ch danke H e r r n Hors t Ro t tmann u n d den Te i lnehmern am L u n c h t i m e Semi-
nar des i f ο Ins t i tu ts , der Jahrestagung der A R G E u n d einem Seminar der Akade -
mie fü r Pol i t ische B i l d u n g i n Tu tz ing fü r zahlre iche Anregungen u n d K r i t i k . 
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den Nettozuf luss von M ig ran ten aus den südeuropäischen Ländern spezi-
f iz ier t  u n d ökonometr isch geschätzt. Un te r a l te rnat iven Annahmen über 
die E n t w i c k l u n g der Erk lärungsvar iab len, vor a l lem des E inkommens-
verhältnisses zwischen Deutsch land u n d dem jewei l igen He imat land, 
lassen sich dann Szenarien über die E inwanderung aus den m i t t e l - u n d 
osteuropäischen Ländern berechnen. 

I I . Theoretische Vorüber legungen 

Der ökonomische Ansatz zur E rk l ä rung von Migrat ionsentscheidungen 
beruht vor a l lem auf der Humankap i ta l theor ie : E i n potent ie l ler M ig ran t 
vergleicht den erwarteten abd iskont ier ten E inkommensgewinn aus einer 
Wanderung m i t den dami t verbundenen Kosten. Z u den Kosten gehören 
n ich t nu r die monetären Ausgaben für die Reise i n das Z ie l land, sondern 
auch der Verlust von sozialen Beziehungen zu Fami l ie u n d Freunden, das 
Er lernen einer neuen Sprache, das Leben i n einer mögl icherweise f rem-
den Ku l tu r , usw. Diese n ich t -monetären Kosten s ind al lerdings nu r 
schwer zu quant i f i z ie ren u n d werden i n v ie len Stud ien ignor ier t oder 
bestenfal ls durch grobe Ind ika to ren w ie zum Beispie l die Ent fe rnung 
zwischen He imat - u n d Z ie l l and approx imier t . E i n w ich t ige r Faktor, der 
die n ich t -monetären Wanderungskosten reduziert , s ind soziale Netz-
werke von bereits Ausgewanderten i m Z ie l land. Leben dor t bereits viele 
Migranten, ex ist ier t eine von Lands leuten aufgebaute In f ras t ruk tur ,  die 
das soziale Leben er le ichtert , In fo rmat ionen über Wohn- u n d Beschäft i -
gungsmögl ichkei ten berei ts te l l t u n d dami t die Migra t ionskosten senkt 
(vgl. H i l l e /S t raubhaar 2001). 

I n der L i t e ra tu r herrscht wei tgehend Konsens, dass das E inkommens-
d i f ferent ia l  die w icht igs te Determinante für die ind iv idue l le Wande-
rungsentscheidung ist (vgl. Baue r /Z immermann 1999; H a t t o n / W i l l i a m -
son 2001). Das theoretische Kons t ruk t „E inkommensd i f fe ren t ia l "  hat 
mehrere Dimensionen, die i n einer empir ischen Analyse zu beachten 
sind. Zunächst müssen die erzielbaren E inkommen i n verschiedenen 
Ländern mi te inander kompa t ibe l gemacht werden. Für einen Grenzpend-
ler oder einen Migranten, der nu r temporär i m Z ie l l and arbeitet , ist der 
tatsächl iche Wechselkurs die relevante Umrechnungsvar iable, da das i m 
Z ie l l and erworbene E inkommen i n die Währung des Heimat landes umge-
tauscht u n d dor t konsumier t w i rd . E i n M ig ran t , der für lange Ze i t oder 
gar permanent seinen Wohnsi tz verlegt, w i r d dagegen auch die unter-
schiedl ichen Lebenshal tungskosten i n den beiden Ländern berücks ich t i -
gen. Fü r i h n ist das m i t dem sogenannten Kau fk ra f tpa r i tä tenkurs  kom-
pa t ibe l gemachte E inkommensverhä l tn is relevant. 
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I n v ie len Stud ien w i r d ohne Diskuss ion apr ior is t isch der Kau f k ra f t -
par i tä tenkurs verwendet (vgl. beispielsweise Baue r /Z immermann 1999; 
Fer t ig 1999). I m empir ischen Tei l dieser A rbe i t wu rden zunächst beide 
Maße fü r das E inkommensverhä l tn is (Kaufk ra f tpar i tä ten ,  laufender 
Wechselkurs) g le ichzei t ig als erklärende Var iable verwandt . Es zeigte 
sich jedoch i n a l len Mode l l Varianten, dass nu r das E inkommensverhä l t -
nis zu Kaufk ra f tpar i tä ten ,  n i ch t aber das E inkommensverhä l tn is zu lau-
fenden Wechselkursen s ign i f i kant war. Deshalb werden i m folgenden nu r 
die Ergebnisse m i t Verwendung des Kaufkra f tpar i tä tenkurses  darge-
stel l t . D ie von in ternat iona len Organisat ionen (OECD, EUROSTAT) 
berechneten Kau fk ra f tpa r i t ä ten  s ind al lerdings n i ch t ohne Tücken, da 
sie al le Verwendungskomponenten des Sozia lprodukts be inha l ten u n d 
n ich t nu r Konsumgüter. Bei einer Über t ragung der Model lergebnisse auf 
die m i t t e l - u n d osteuropäischen Be i t r i t t s länder (vor a l lem auf die deut-
schen Nachbar länder Polen u n d Tschechische Republ ik ) ist auch zu 
beachten, dass die Mög l i chke i ten zum Grenzpendeln wesent l ich größer 
s ind u n d dami t das höhere E inkommensdi f fe rent ia l  berechnet zu laufen-
den Wechselkursen an Einf luss gewinnen kann. Tendenziel l kann dies zu 
einer Unterschätzung der Wanderungsströme führen, wenn bei der Pro-
j ek t i on Kau fk ra f tpa r i t ä ten  unters te l l t werden. 

Neben der Entsche idung über den relevanten Umrechnungskurs muss 
we i te rh in die Wahl getroffen  werden, welche E inkommensvar iab le zur 
Schätzung herangezogen w i rd . Wenn p r imä r unselbständig Beschäft igte 
wandern, wäre ein Lohnsatz die beste Wahl. Idealerweise sol l ten auch 
das Steuersystem, die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge u n d die 
Ansprüche an Sozial le istungen berücks icht ig t werden. Fü r längere Ze i t -
räume u n d verschiedene Länder ist es al lerdings sehr schwer, vergleich-
bare Ze i t re ihen zu erhalten. I m folgenden verwenden w i r deshalb w ie 
der größte Tei l der L i t e ra tu r das B ru t to in landsp roduk t pro E inwohner 
als E inkommens var iable. Dies kann al lerdings nu r e in grober I nd i ka to r 
sein, da beispielsweise die Erwerbsquoten zwischen den Ländern var i ie -
ren. 

Fü r einen potent ie l len M ig ran ten ist es auch von Bedeutung, die Wahr-
schein l ichkei ten abzuschätzen, m i t denen er i m Herkun f ts - u n d i m Z ie l -
l and eine Beschäf t igung erhal ten kann. A ls I nd i ka to r w i r d dafür oft die 
Arbei ts losenquote herangezogen. I n v ie len Stud ien ist diese Var iable 
aber n i ch t s ign i f i kant oder hat gar das falsche Vorzeichen. Bei einem 
ersten Versuch zeigte sich dieses Ergebnis auch i n dieser Studie. E i n 
G r u n d mag sein, dass Arbei ts losenquoten i n Ländern w ie der Tü rke i 
schlecht gemessen werden u n d dass der starke Anst ieg der Arbei ts losen-
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quote i n Deutsch land während der le tz ten dreißig Jahre eine Sockel-
arbei ts los igkei t anzeigt, die für die Beschäft igungschancen von f lex ib len 
E inwanderern i r re levant ist. A ls Ersatz für die nu r schwer zu def in ie-
rende kon junk tu re l l e Arbei ts losenquote verwenden w i r i m folgenden 
deshalb die sogenannte Ou tpu t -Lücke . Sie ist def in ier t  als die prozen-
tuale Abwe ichung des realen Bru t to in landsproduk ts vom Potent ia lout -
pu t , der über ein sogenanntes st rukture l les Ze i t re ihenmodel l geschätzt 
wurde (vgl. dazu F la ig 2000). D ie Ou tpu t -Lücke ist e in I nd i ka to r für den 
Stand der Kon junk tu r . E i n Au fschwung entfacht einen Nachfragesog 
nach Arbe i tskrä f ten,  der te i lweise auch über die E inwanderung befr ie-
d ig t w i rd . 

E i n w ich t iger Fak to r für das Ausmaß von M ig ra t i on s ind auch die 
zahlre ichen Regul ierungen, Kont ingente usw., die zwischen den Ländern 
bestehen u n d die erst m i t Gewährung der vo l len Arbe i tnehmer f re izüg ig-
ke i t wei tgehend wegfal len. Diese Regeln s ind zu komplex , als dass sie 
i nha l t l i ch i m Rahmen einer ökonometr ischen Gle ichung abgebi ldet 
werden könnten. Deshalb werden als sehr grobe Ind ika to ren die E U - M i t -
gl iedschaft u n d die Gewährung der vo l len Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  i n 
Fo rm von sogenannten Dummy-Var iab len berücks icht ig t . 

I I I . Schätzung des Migrations-Modells 

Ausgangspunkt ist die Hypothese, dass die Z a h l der M ig ran ten eines 
Landes i n Deutsch land (jeweils ausgedrückt als Prozentsatz der Bevöl-
kerung i m Herkunf ts land) eine F u n k t i o n des re la t iven E inkommens 
zwischen Deutsch land u n d dem Herkunf ts land, dem Outpu t Gap i n 
Deutsch land (als sogenanntem Pu l l -Fak to r ) u n d ins t i tu t ione l len Regelun-
gen ist, die als Dummy-Var iab le für die EU-Mi tg l i edscha f t u n d die 
Gewährung der Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  model l ie r t werden. A ls wei te-
rer E in f lussfaktor  w i r d der Bestand der M ig ran ten i n der Vorperiode 
berücks icht ig t , der die oft d isku t ie r ten „Netz werkef fekte"  abbi ldet : 

(1) Β; = α0 + YV t + a2Gt  + a3EU t  + a4FR t  + abBt-\ 

Die Var iab len s ind w ie folgt def in ier t : 

Β : A n t e i l der i n Deutsch land lebenden M ig ran ten an der He imat -
bevö lkerung ( in %) 

B*\  Kurz f r is t iger  Gle ichgewichtsbestand an M ig ran ten 
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YV:  Verhäl tn is E inkommen Deutsch land zu E inkommen Entsendeland 
(BIP pro Kopf ; Kau fk ra f tpa r i tä t ) 

G: Outpu t Gap i n Deutsch land ( in %) 

EU:  fal ls E U - M i t g l i e d 1, sonst 0 

FR:  fal ls Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  1, sonst 0. 

Bei den Schätzungen w i r d zwischen der EU-Mi tg l i edscha f t u n d der 
Gewährung der vo l len Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  unterschieden, da bei 
den bisher igen Be i t r i t t s ländern i m Sample (Griechenland, Spanien, Por-
tugal) nach dem E U - B e i t r i t t eine mehr jähr ige Übergangszeit vere inbart 
wurde, i n der noch n ich t die vol le Fre izügigkei t real is iert wurde. Wie die 
empir ischen Schätzungen zeigen, ist diese Untersche idung für die Ergeb-
nisse relevant. 

A u f g r u n d von Anpassungsverzögerungen kann der tatsächl iche Be-
stand Bt vom opt ima len Bestand B* abweichen. W i r model l ieren den 
dynamischen Prozess m i t einem par t ie l len Anpassungsmodel l 

(2) Bt = Bt-!  + Λ (Β; - Bt-J 

Der Bestand i n der laufenden Periode ist g le ich dem Bestand i n der 
Vorperiode p lus dem A n t e i l Λ der Dif ferenz  zwischen dem Z ie lwer t B* 
u n d dem tatsächl ichen Bestand der Vorperiode. 

Einsetzen der Gle ichung (1) i n Gle ichung (2) ergibt: 

(3) Bt = Xa 0 + λαιYV t + Λ a 2 G t + Xa sEU t + Λa^FRt  + (1 - Λ + Xa ò)Bt-i 

D a m i t das Mode l l dynamisch s tab i l ist u n d ein steady-state-Wert fü r Β 
ex ist ier t , muss der Koef f iz ient  vor Bt_ι k le iner 1 sein, was fü r 0 < Λ < 1 
er fü l l t  ist, wenn a 5 < 1. Eine Erhöhung des Migrantenbestandes dar f 
zwar den Gleichgewichtsbestand Β* kausal erhöhen, die induz ier te Ver-
änderung von B* muss aber k le iner sein als die Veränderung von B t_χ. 
Da sieben s t ruk ture l le Parameter vor l iegen (a0 bis a 5 u n d Λ), aber nu r 
sechs Regressoren, s ind die s t ruk tu re l len Parameter n i ch t e indeut ig iden-
t i f i z ier t .  Fü r S imu la t ionen u n d Prognosen ist dies aber ke in Problem, da 
n ich t zwischen dem Netzwerk - u n d dem Anpassungseffekt  unterschieden 
werden muss. 

Bei den hier verwandten Zah len fü r die Bestandswerte der M ig ran ten 
i n Deutsch land ist zu beachten, dass sie auch die i n Deutsch land gebore-
nen K inde r der Aus länder enthal ten, n i ch t aber die jenigen Personen, die 
i n Deutsch land eingebürgert wurden. Der Bestand an Eingebürgerten 
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(gemessen am Bestand der M ig ran ten ohne Eingebürgerte) ist i m Ze i tab-
lau f für Griechen, I ta l iener u n d Spanier stet ig angestiegen u n d beträgt 
i m Jahre 1997 für Spanier u n d I ta l iener ungefähr 5% u n d für Gr iechen 
2%. Bei den Tü rken gab es bis 1992 p rak t i sch keine Einbürgerungen, 
danach ist der Bestand an Eingebürgerten aber bis zum Jahr 1997 auf 
über 8 % der nach Deutsch land gewanderten Tü rken angewachsen. 

Da für Portugiesen keine Angaben zur E inbürgerung vor l iegen u n d u m 
die Vergle ichbarkei t m i t anderen Stud ien zu gewährleisten, s ind einge-
bürgerte M ig ran ten i n dieser A rbe i t n i ch t i m Migrantenbestand enthal -
ten. D ie späteren Pro jek t ionen der E inwanderung aus den m i t t e l - u n d 
osteuropäischen Be i t r i t t s ländern enthal ten dami t auch keine eingebür-
gerten Zuwanderer. Da E inbürgerungen i m al lgemeinen erst nach länge-
rer Aufentha l tsze i t mög l i ch sind, dür f ten die Prognosen erst für die län-
gere Fr is t eventuel l tangier t sein. 

Bei der bisher d isku t ie r ten Spez i f i ka t ion wurde angenommen, dass ein 
E U - B e i t r i t t u n d die Gewährung der Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  nu r add i -
t i v auf den Migrantenbestand w i r ken , dass aber beispielsweise die In ten-
si tät des Einkommenseffekts  n ich t berühr t w i rd . I n einigen Spezi f ika-
t ionstests wurde deshalb untersucht , ob Interakt ionsef fekte  von EU  u n d 
FR  m i t den sonstigen Erk lä rungsvar iab len  YV,  G u n d einen zusätz-
l i chen Erk lä rungsbe i t rag l iefern. Dabe i hat sich gezeigt, dass der In ter -
ak t ions term EU  • YV  i n v ie len Fä l len s ign i f i kant war, dass also die 
Stärke des Einkommenseffekts  auf die M ig ra t i on davon abhängig ist, ob 
das betreffende  L a n d E U - M i t g l i e d ist oder n icht . Deshalb w i r d diese 
In terak t ionsvar iab le als zusätzl icher Regressor i n a l len geschätzten Gle i -
chungen berücks icht ig t . 

Da i n die Bestandsveränderungen (und dami t akkumu l i e r t auch i n die 
Bestände) der M ig ran ten die i n Deutsch land geborenen K inde r der Aus-
länder pos i t iv u n d die E inbürgerungen negat iv eingehen, kann die 
geschätzte Gle ichung n i ch t unmi t t e lba r Aussagen über die Nettozuzüge 
von M ig ran ten i n einer Zei tper iode l iefern. Deshalb w i r d zusätz l ich 
analog zur Gle ichung (3) eine Erk lä rungsg le ichung für den Saldo der 
Zuzüge u n d Wegzüge von Ausländern, also für die Net towanderung NW 
(ausgedrückt als Prozentsatz der Bevö lkerung i m Heimat land) geschätzt. 

Bei Verwendung von gepoolten Querschni t ts- u n d Längsschni t tdaten 
besteht die Mög l i chke i t , dass sich die Länder durch unbeobachtete 
Eigenschaften (zum Beispiel Reisekosten, Risikoaversion, E inkommens-
verte i lung, usw.) voneinander unterscheiden. S ind diese Faktoren m i t 
beobachteten Regressoren korre l ier t , ist eine gewöhnl iche K le ins t -Quad-
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ra te-Schätzung über al le Beobachtungen verzerrt u n d inkonsis tent (vgl. 
beispielsweise Hsiao 1986). Bei dynamischen Mode l len ist davon poten-
t i e l l vor a l lem der Koef f iz ient  der verzögert endogenen Var iab len betrof-
fen. Deshalb w i r d oft (vgl. A l e c k e / H u b e r / U n t i e d t 2001; European In te-
gra t ion Consor t ium 2000; Brücker /Trübswet ter /Weise 2000; Brücker 
2001) ein sogenannter f ixed-effects-Schätzer  verwandt , der fü r die ein-
zelnen Länder unterschiedl iche Werte für das Abso lu tg l ied a 0 zulässt. 
A l le rd ings kann diese Vorgehensweise das Problem n ich t vo l l s tänd ig 
lösen u n d w i r f t  zudem eine Reihe von neuen Fragen auf (vgl. dafür bei -
spielsweise Temple 1999): 

1. Da die Var ia t ion der Daten zwischen den Ländern (Querschni t tsdi -
mension) vo l l s tänd ig durch länderspezif ische Konstanten aufgefangen 
w i rd , werden die Regressionsparameter a l le in durch die Datenvar ia -
t ionen über die Ze i t best immt. Dies führ t  i m al lgemeinen zu einem 
Eff iz ienzver lust  bei der Schätzung. Dies ist vor a l lem dann der Fa l l , 
wenn die Var ia t ion der Daten innerha lb eines Landes re la t iv k l e i n ist 
i m Vergleich zur Var ia t ion zwischen den Ländern. 

2. Au fg rund der ausschl ießl ichen Verwendung der ze i t l ichen Var iab i l i t ä t 
der Daten für die Schätzung der Regressionsparameter besteht die 
Gefahr einer systematischen Verzerrung der geschätzten Parameter. 
Wenn beispielsweise die M ig ra t i on i m wesent l ichen durch permanente 
Einkommensdi f ferent ia le  determin ier t w i r d , ist das ta tsächl ich gemes-
sene Di f fe rent ia l  eine m i t „Messfehlern" behaftete Erk lä rungsvar ia -
ble, u n d die geschätzten Regressionskoeffizienten  s ind nach un ten 
verzerrt . Der f ixed-effects-Schätzer  w i r d deshalb den Einf luss des 
E inkommens zu n iedr ig ausweisen. I m Fal le von Messfehlern ist 
s icher l ich auch der gepoolte OLS-Schätzer inkonsistent . A l le rd ings 
reduzier t die Verwendung der Querschn i t ts in format ion  die Verzer-
rung. 

3. Bei Verwendung re lat iver kurzer Ze i t re ihen s ind bei der Schätzung 
dynamischer Model le sowohl der gewöhnl iche OLS- als auch der 
f ixed-effects-Schätzer  verzerrt (vgl. beispielsweise Hsiao 1986; Seves-
t re /Trognon 1996). Der Parameter der verzögert endogenen Var iab len 
ist be im f ixed-effects-Schätzer  typischerweise nach un ten verzerrt , 
be im gepoolten OLS-Schätzer nach oben (vgl. etwa Ner love 1999, der 
vor dem „apparent b ias" des f ixed-effects-Schätzers  warn t ) . 

4. Wenn das für ein best immtes Sample geschätzte Mode l l auf andere 
Länder über t ragen w i r d , besteht das Problem, welche Werte fü r das 
Abso lu tg l ied herangezogen werden sollen. Eine Mög l i chke i t ist, die 
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geschätzten länderspezif ischen Abso lu t terme i n einem zwei ten Schr i t t 
durch eine Regression auf beobachtete Var iable zu „e rk lä ren" (vgl. 
beispielsweise die Studie des European In tegra t ion Consor t ium 2000, 
i n der die Länderdummies unter anderem auf den sogenannten 
H u m a n Development Index regressiert werden). Diese Vorgehensweise 
löst das Problem nu r dann, wenn nach der Ko r rek tu r keine Heteroge-
n i tä t mehr verb le ib t (vgl. Alecke, Huber, Un t i ed t 2001). D a n n hät te 
man aber gle ich i n der ersten Stufe die entsprechende Var iable i n das 
Mode l l aufnehmen u n d m i t der OLS-Methode schätzen sollen. 

Da apr ior is t isch keine K la rhe i t besteht, welche Methode i m A n w e n -
dungsfa l l einer Über t ragung von Schätzergebnissen aus einem Sample 
auf ein neues Sample die besseren Resultate l iefert ,  werden i m folgenden 
sowohl die Ergebnisse einer gewöhnl ichen K le ins t -Quadra te-Schätzung 
als auch die eines Fixed-effects-Schätzers  präsent iert . 

Das Mode l l w i r d geschätzt m i t Daten von 1974 bis 1997 für die Her-
kunf ts länder Gr iechenland, I ta l ien, Portugal , Spanien u n d Türke i . D ie 
Bestandsgrößen für die M ig ran ten stammen vom Stat is t ischen Bundes-
amt (STATIS-BUND) , die Bevölkerungszahlen für die Herkunf ts länder 
u n d für das B ru t to in landsp roduk t pro Kop f i n Kau fk ra f tpa r i t ä ten  von 
der OECD (OECD Stat is t ica l Compendium). Der Ou tpu t gap i n Deutsch-
l and wurde m i t H i l fe eines Unobserved Components Model ls geschätzt. 

I n der Tabelle 1 s ind die Schätzergebnisse für das Mode l l I (Gle ichung 
(3)) sowohl für die Bestandsvar iable als auch für die Net towanderung als 
abhängiger Var iabler dargestel l t . Dabei w i r d jewei ls eine Var iante ohne 
u n d eine m i t länderspezif ischen Dummy-Var iab len geschätzt. I m letzte-
ren Fa l l d ient die Tü rke i als „Bas is land" . 

Das Vorzeichen al ler geschätzten Parameter ist m i t den theoret ischen 
Vorüber legungen kompat ibe l . Wenn das E inkommensdi f fe rent ia l  von 
Deutsch land zu den Herkun f ts ländern  steigt, erhöht sich sowohl der 
Bestand an M ig ran ten als auch die Net tozuwanderung. Eine Verbesse-
rung der kon junk tu re l l en S i tua t ion i n Deutsch land (gemessen durch das 
Ou tpu t Gap) üb t eine starke Sogw i rkung aus: E rhöh t sich das Ou tpu t 
Gap u m einen Prozentpunkt , steigt i n derselben Periode der M ig ran ten-
bestand u m knapp 0,02 Prozentpunkte. D ie Gewährung der vo l len 
Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  (gemessen durch die Dummy-Var iab le FR)  hat 
ebenfalls einen e indeut ig pos i t iven Effekt.  Der Be i t r i t t zur U n i o n hat 
e inmal eine negative N iveau Verschiebung zur Folge (EU), zum anderen 
erhöht er aber den Effekt  des E inkommens auf die M ig ra t i on (YV-EU). 
Ist das E inkommensverhä l tn is Deu tsch land /Herkun f t s land genügend 
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Tabelle  1 

Schätzergebnisse für Modell I 

Bestand Ν etto Wanderung 

Const. -0,169 (5,9) 0,144 (0,6) -0 ,191 (6,6) 0,078 (0,4) 

YV 0,093 (7,3) 0,093 (1,5) 0,109 (8,5) 0,166 (3,0) 

YV  -EU 0,108 (2,8) 0,194 (1,8) 0,121 (3,1) 0,205 (2,1) 

G 0,019 (5,5) 0,018 (5,6) 0,016 (4,8) 0,015 (5,2) 

EU -0,108 (1,6) -0,286 (1,7) -0,103 (1,5) -0,299 (2,0) 

FR 0,104 (4,4) 0,111 (9,9) 0,095 (4,0) 0,107 (5,2) 

Β-1 0,958 (125,2) 0,895 (23,4) -0,054 (7,0) -0,210 (7,7) 

DGr - 0,057 (0,5) - 0,195 (1,8) 

DIt - -0,117 (0,7) - -0 ,061 (0,4) 

DPo - -0,202 (1,7) - -0,200 (1,8) 

DSp - -0,246 (1,7) - -0,253 (1,9) 

R2 0,996 0,997 0,536 0,672 

CTR 0,073 0,069 0,074 0,063 

PI 0,44 0,42 0,63 0,63 

R2: Kor r ig ier tes  R2. 

GR. Standardfeh ler  der Residuen. 

PI\  Au tokor re la t ionskoef f i z ien t  1. O rdnung fü r Residuen. 

DGr,  DIt,  DPo u n d DSp s ind 0 - 1 Dummy-Va r i ab l e fü r d ie Herkun f ts länder 
Gr iechenland, I ta l ien , Por tuga l u n d Spanien. 

groß ( im Mode l l ohne f i xed effects größer als ungefähr 1, i m Mode l l m i t 
f i xed effects größer als ungefähr 1,5), ist der Gesamteffekt  posit iv. 

Während sich die kurz f r is t igen  Effekte  der Erk lä rungsvar iab len auf den 
Migrantenbestand u n d die Net tozuwanderung zwischen der Var iante ohne 
u n d der jenigen m i t länderspezif ischen Dummy-Var iab len n ich t gravierend 
unterscheiden, s ind die Unterschiede i n der langfr is t igen Steady-State-
Bet rachtung bet rächt l ich . Löst man das Bestandsmodel l fü r  Bt = Bt-1 = Β, 
erhäl t man die langfr is t igen M u l t i p l i k a t o r e n bzw. die langf r is t igen Semi-
E las t iz i tä ten (dB/dx)  · χ  (mi t χ  einer erk lärenden Variablen). 

Tabelle 2 zeigt die langfr is t igen Änderungen des Migrantenbestandes 
i n Prozentpunkten i n Abhäng igke i t von Einkommenserhöhungen u n d 
dem komb in ie r ten Effekt  von E U - B e i t r i t t u n d Gewährung der vo l len 
Arbe i tnehmer f re izüg igke i t .  I m Vergleich zum Mode l l ohne f ixe Effekte 
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64 Gebhard F la ig 

Tabelle  2 

Langfristige Semi-Elastizitäten in Modell I 
(Erhöhung des Migrationsbestandes in Prozentpunkten) 

Ohne fixed  effects Mit fixed  effects 

Einkommen  (Erhöhung  von YV  um 1 Prozent) 

EU  = 0, FR  = 0 

YV  = 1 0,02 0,01 

YV  = 3 0,07 0,03 

EU  = 1, FR = 1 

YV  = 1 0,05 0,03 

YV  = 3 0,15 0,08 

EU-Beitritt  und Gewährung  von Arbeitnehmerfreizügigkeit 

YV  = 1 2,48 0,18 

YV  = 3 7,19 3,88 

gehen die E las t iz i tä ten auf ungefähr die Hä l f te zurück, wenn man län-
derspezifische f ixe Effekte zulässt. 

Nach der Schätzung des Bestands- u n d des Net towanderungs-Model ls 
wurde die stat ist ische Qual i tä t u n d die Robusthei t m i t mehreren Spezi f i -
kat ionstests u n d Mode l lmod i f i ka t ionen überprü f t .  So wu rden beispiels-
weise die bisher verwandten absoluten Werte durch logar i thmier te Werte 
ersetzt und /oder wei tere n icht l ineare Terme w ie das Quadrat des E in -
kommensverhältnisses hinzugefügt. Ebenso wurden auch E inkommens-
terme hinzugefügt, die auf der Basis laufender Wechselkurse berechnet 
wurden. Diese Var ianten haben zu keiner Verbesserung der geschätzten 
Gle ichungen geführt. 

Wei terh in wurde ein Feh le rkor rek tu r -Mode l l  m i t einer re ichhal t igen 
D y n a m i k geschätzt. Obwoh l sich das R2 le icht verbessert hat u n d sich 
auch einige Mod i f i ka t i onen i m kurz f r is t igen Anpassungsprozess ergeben 
haben, b le iben der Anpassungspfad u n d auch die steady-state-Werte 
p rak t i sch unverändert . Deshalb w i r d dieses Mode l l h ier n i ch t i m De ta i l 
präsent iert . 

Bei den Schätzungen wurde bisher unterste l l t , dass der „Gle ichge-
wichtsbestand" B*  vom laufenden E inkommensverhä l tn is YV  abhängt. 
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Tabelle  3 

Schätzergebnisse für Modell I I 

Bestand Nettowanderung 

Const. -0,097 (3,1) 0,320 (1,5) -0,127 (3,9) 0,398 (1,9) 
YV 0,057 (4,0) 0,088 (1,6) 0,073 (5,0) 0,089 (1,6) 
YV  -EU 0,078 (2,2) 0,037 (0,4) 0,088 (2,4) 0,112 (1,2) 
G 0,018 (3,3) 0,011 (2,2) 0,014 (2,6) 0,006 (1,3) 
G - i -0,005 (0,8) 0,003 (0,5) -0,004 (0,7) 0,005 (1,1) 
EU -0,090 (1,4) -0,086 (0,6) -0,082 (1,3) -0,185 (1,3) 
FR 0,072 (3,2) 0,085 (4,4) 0,067 (2,9) 0,081 (4,3) 

Β-1 1,383 (16,3) 1,218 (15,6) 0,251 (2,9) 0,057 (0,8) 

B-2 -0,412 (5,0) -0,421 (5,9) -0,287 (3,4) -0,286 (4,1) 

DGr - 0,146 (1,4) - 0,121 (1,2) 
DIt - -0,244 (1,6) - -0,275 (1,9) 
DPo - -0,272 (2,5) - -0,340 (3,2) 

DSp - -0,368 (2,7) - -0,439 (3,4) 

R2 0,997 0,998 0,524 0,684 

CTR 0,067 0,057 0,068 0,055 

PI 0,09 0,08 0,40 0,46 

R2: Korr ig ier tes  R2. 

aR. Standardfehler  der Residuen. 

PI.  Autokorre lat ionskoef f iz ient  1. Ordnung für Residuen. 

DGr,  DIt,  DPo und DSp s ind 0 -1 Dummy-Var iab le für die Herkunf ts länder 
Griechenland, I ta l ien, Portugal und Spanien. 

D a eine M ig ra t ionsen tsche idung i m a l lgemeinen eine länger f r is t ige  E n t -
sche idung ist , erscheint es p laus ibe l , dass ku rz f r i s t i ge  Schwankungen von 
YV  eine ger inge Rol le spie len u n d da fü r länger f r is t ige  E r w a r t u n g e n an 
Relevanz gewinnen. W i r mode l l i e ren den e rwar te ten Wert YV e gemäß der 
Hypothese der adap t i ven E rwar tungen . Danach ist der erwar te te Wert 
e in gewogenes M i t t e l des heut igen u n d a l ler vergangenen ta tsäch l i chen 
Werte, wobe i d ie Gewich te fü r d ie Vergangenhei t geometr isch abnehmen: 

YV? = (1 - 7 ) · {YVt  + 7YV t_! + 7 2 YVt-2  + . . . ) = (1 - 7) YV t/{l  - 7L) 

m i t L dem Lagoperator . 

5 Konjunkturpolit ik, Beiheft 52 
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66 Gebhard F la ig 

Setzt man diesen Ausdruck i n Gle ichung (3) für  YV  ein, erhäl t man 
eine Schätzgleichung, i n der zusätz l ich die Regressoren G t_i , EU t_i, 
FR t_ι u n d Bt_2 auftreten. Da sich EU t u n d EU t_ι (analog auch FR t u n d 
FR t_i) nu r i n den Ländern Gr iechenland, Por tuga l u n d Spanien i m Bei-
t r i t t s · u n d dem darauf folgenden Jahr unterscheiden, werden die i n d i v i -
duel len Koef f iz ienten  sehr ungenau geschätzt. Deshalb werden auch i m 
Mode l l I I nu r die Var iablen EU t u n d FR t herangezogen. 

Ana log zum Mode l l I werden die Schätzergebnisse für Mode l l I I i n 
Tabelle 3 präsent iert . 

Gemessen am Standardfehler  u n d dem Autokorre la t ionskoef f iz ienten 
der Residuen b r ing t die zusätzl iche Verwendung des u m zwei Per ioden 
verzögerten Bestandes eine deut l iche Verbesserung der Güte des Model ls. 
D ie Parameter sol len h ier n i ch t i m einzelnen d isku t ie r t werden. D ie 
langf r is t igen Semi-E las t iz i tä ten s ind i n Tabelle 4 angegeben. 

Während sich bei der Var iante ohne f ixe Effekte  gegenüber dem 
Mode l l I wen ig ändert, werden die Semi-E las t iz i tä ten bei der Var iante 
m i t f i xen Ef fekten  vor a l lem bei einem hohen E inkommensdi f fe rent ia l 
deu t l i ch kleiner. Es ist n i ch t einfach, die P laus ib i l i tä t dieser Ergebnisse 
einzuschätzen. Generel l erscheinen die E las t iz i tä ten für den Ansatz m i t 

Tabelle  4 

Langfristige Semi-Elastizitäten in Modell I I 
(E rhöhung des Migrat ionsbestandes i n Prozentpunkten) 

Ohne fixed  effects Mit fixed  effects 

Einkommen  (Erhöhung  von YV  um 1 Prozent) 

EU  = 0, FR  = 0 
YV  = 1 0,02 0,01 
YV  = 3 0,06 0,02 

EU  = 1. FR = 1 

YV  = 1 0,05 0,01 

YV  = 3 0,14 0,02 

EU-Beitritt  und Gewährung  von Arbeitnehmerfreizügigkeit 

YV  = 1 2,07 0,18 
YV  = 3 7,45 0,54 
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f i xen Ef fekten  sehr k l e i n zu sein. Beispielsweise würde sich nach dieser 
Spez i f i ka t ion der Migrat ionsbestand eines Landes w ie der Tü rke i (YV 
ungefähr 3) langf r is t ig nu r u m einen ha lben Prozentpunkt erhöhen, wenn 
es die vol le Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  erhäl t . Demgegenüber erscheint 
s icher l ich die Zunahme u m über sieben Prozentpunkte i m Mode l l ohne 
f ixe Effekte  unp laus ibe l hoch zu sein. Z u beachten ist dabei al lerdings, 
dass die Parameter der verzögert endogenen Var iablen einen sehr langen 
Anpassungszei t raum impl iz ieren. Nach zehn Jahren s ind erst knapp 40 % 
des Anpassungsbedarfs abgearbeitet. Wie Sensi t iv i tätsrechnungen ge-
zeigt haben, haben k le ine Parametervar ia t ionen p rak t i sch ke inen E in -
fluss auf die E n t w i c k l u n g i n den ersten zehn Jahren, während der steady 
state Wert sich deut l i ch verändern kann. D ie große Unsicherhei t über 
sehr langfr is t ige Effekte  ist a l lerdings n ich t spezif isch fü r den gepoolten 
OLS-Schätzer, sondern bet r i f f t  auch den f ixed-effects-Schätzer. 

IV. Prognose der Wanderungsströme und Migrantenbestände 
aus den mittel- und osteuropäischen Ländern 

I m folgenden w i r d die zwei te Var iante der geschätzten Gle ichungen 
(Tabelle 3) für eine Abschätzung der M ig ra t i on aus den Ländern Polen, 
Rumänien, S lowakei , Tschechien u n d Ungarn nach Deutsch land heran-
gezogen. Fü r die Pro jek t ionen werden zunächst die Parameter des 
Model ls ohne f i xed effects verwandt . E in ige Ergebnisse fü r das f i xed 
effects Mode l l werden später präsent ier t . Fü r die S imu la t i on muss die 
E n t w i c k l u n g der erk lärenden Var iab len Bevö lkerung u n d E inkommens-
d i f ferent ia l  (BIP pro Kopf , berechnet i n Kaufk ra f tpar i tä ten)  vorgegeben 
werden. A ls Basis verwenden w i r die Daten fü r 1997. D ie nöt igen In for -
mat ionen s ind i n Tabelle 5 zusammengefasst. 

Bei der folgenden S imu la t i on w i r d unterste l l t , dass die fünf  genannten 
Länder i n einem best immten Ze i t punk t (zum Beispiel zu Beginn des 
Jahres 2004) die EU-Mi tg l i edscha f t erhal ten u n d g le ichzei t ig die vol le 
Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  gewähr t w i rd . Wei terh in w i r d angenommen, 
dass bis zum Be i t r i t t keine wei tere M ig ra t i on au f t r i t t .  Fü r die E n t w i c k -
l u n g des re la t iven E inkommens werden zwei Var ianten hypothet isch 
unterste l l t : I n Var iante a) sol l das Reale inkommen i n den Be i t r i t t s län -
dern m i t der gleichen Rate w ie i n Deutsch land wachsen (YV  b le ib t kon-
stant), i n Var iante b) m i t einer u m 2 Prozentpunkte höheren Rate als i n 
Deutschland. Bei a l len Berechnungen w i r d angenommen, dass der 
Ou tpu t gap i n Deutsch land N u l l ist. D a m i t s ind kon junk tu re l l e Schwan-
kungen ausgeschaltet. 

5* 
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Tabelle  5 

Basisdaten der Modellsimulation 

Land Bevölkerung  in Mill. Migranten  in 
Deutschland 

Relatives 
Einkommen 

1997 2015 1997 (in  Tsd.) 1997 

Polen 38,6 38,9 283 3,0 

Rumän ien 22,5 21,3 95 3,6 

S lowake i 5,4 5,5 09 2,4 

Tschechien 10,3 9,9 20 1,8 

U n g a r n 10,1 9,4 52 2,2 

Quellen: Bevölkerung 1997: OECD Statistical Compendium, 
Bevölkerung 2015: Projektion Weltbank (unter Berücksichtigung von Migration). 
Migranten in Deutschland: Statistisches Bundesamt. 
Einkommensverhältnis (BIP pro Kopf Deutschland/BIP pro Kopf Entsendeland, jeweils berechnet in 
Kaufkraftparitäten):  OECD, Weltbank. 

Die nachfolgenden Tabel len 6 a u n d 7 a zeigen für die beiden verschie-
denen Annahmen h ins ich t l i ch des re la t iven E inkommenswachstums den 
Bestand der M ig ran ten aus den verschiedenen Be i t r i t t s ländern i n 
Deutschland, e inmal ausgedrückt i n Prozent der Bevö lkerung der jewei -
l igen Heimat länder, e inmal absolut i n Tausend Personen. D ie Angaben i n 
der Spalte „0 Jahre nach E U - B e i t r i t t " g ib t die Ausgangszahlen für Ende 
1997 an. D ie Tabel len 6b u n d 7 b geben i m oberen Tei l die berechneten 
Veränderungen des Bestandes pro Jahr an, i m unteren Tei l die prognost i -
z ier ten Werte der Net towanderung. 

D ie Pro jek t ionen impl iz ieren, dass i n den ersten fünf  Jahren nach 
E U - B e i t r i t t u n d Gewährung der Arbe i tnehmer f re izüg igke i t  wei tgehend 
unabhäng ig von der E inkommensen tw ick lung pro Jahr m i t 200 bis 300 
Tausend Zuwanderern aus den fünf  Staaten Polen, Rumänien, Slowakei , 
Tschechien u n d Ungarn zu rechnen ist. Danach s ink t die Zuwanderung 
langsam. D ie Effekte  unterschiedl ichen Einkommenswachstums s ind vor 
a l lem i n der langfr is t igen E n t w i c k l u n g der Bestandszahlen deut l i ch zu 
sehen: Wenn die Reale inkommen i n den Be i t r i t t s ländern m i t der gleichen 
Rate w ie i n Deutsch land wachsen, ist nach 15 Jahren ein Bestand von 
ca. 4 M i l l i o n e n M ig ran ten zu erwarten; wenn die E inkommen u m 2 % 
schneller wachsen als i n Deutschland, wäre der Migrat ionsbestand nach 
15 Jahren noch 3,2 M i l l i o n e n Menschen. 
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Tabelle  6 a 

Modellsimulationen für ein relatives Einkommenswachstum von 2 % 

Land ... Jahre  nach EU-Beitritt 

0 1 2 3 5 10 15 

Bestand  (in  % der  Heimatbevölkerung) 

Polen 0,8 1,0 1,3 1,7 2,3 3,5 4,1 

Rumän ien 0,5 0,8 1,2 1,7 2,6 4,2 5,1 

S lowake i 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2,2 2,6 

Tschechien 0,2 0,3 0,8 0,6 0,9 1,3 1,5 

U n g a r n 0,5 0,6 1,1 1,0 1,4 2,1 2,4 

Durchschn i t t 0,5 0,8 1,1 1,4 2,1 3,2 3,8 

Bestand  (in  Tausend) 

Polen 283 397 524 657 905 1.353 1.588 

Rumän ien 95 171 269 372 567 924 1.124 

S lowake i 9 20 34 48 75 122 146 

Tschechien 20 31 45 60 87 133 151 

U n g a r n 52 62 81 101 138 201 231 

Insgesamt 459 681 953 1.238 1.772 2.733 3.240 

Die Schaubi lder 1 u n d 2 zeigen beispie lhaf t fü r Tschechien u n d Polen 
die Effekte  der Verwendung der Schätzergebnisse des f ixed-effects-
Model ls unter der Annahme einer Konvergenzrate von 2%. D ie gestr i -
chelte Kurve repräsent iert den Verlauf des Migrat ionsbestandes fü r das 
Mode l l ohne f i xed effects. D ie untere durchgezogene Kurve zeigt den 
Verlauf für das f ixed-ef fects-Model l ,  wenn fü r das Abso lu tg l ied das 
(ungewogene) ar i thmet ische M i t t e l aus den südeuropäischen Zuwande-
rungs ländern verwandt w i r d , die obere durchgezogene Kurve den Ver-
lauf , wenn das Abso lu tg l ied für Gr iechenland (das i n a l len Var ianten 
den höchsten Wert aufweist) herangezogen w i rd . I n einem L a n d m i t rela-
t i v hohem E inkommen w ie Tschechien l iegen die prognost iz ier ten 
Bestandszahlen fü r das Mode l l m i t f i xen Ef fekten  deut l i ch höher als die 
fü r das Mode l l m i t e inem e inhei t l ichen Abso lu tg l ied, fü r ein L a n d m i t 
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Tabelle  6 b 

Modellsimulationen für ein relatives Einkommenswachstum von 2 % 

Land ... Jahre  nach EU-Beitritt 

1 2 3 5 10 15 

Veränderung  des Bestandes  (in  Tausend) 

Polen 114 127 133 120 71 33 

Rumän ien 76 98 103 94 57 30 

S lowake i 11 14 14 13 7 3 

Tschechien 11 14 15 13 7 2 

U n g a r n 10 19 20 17 9 4 

Insgesamt 222 272 285 257 151 72 

Nettowanderung  (in  Tausend) 

Polen 113 133 134 117 67 31 

Rumän ien 87 103 104 92 55 28 

S lowake i 12 14 14 12 7 3 

Tschechien 13 15 15 12 6 1 

U n g a r n 17 20 20 17 9 3 

Insgesamt 242 285 287 250 144 66 

re la t iv n iedr igem E inkommen w ie Polen ku rz f r i s t i g  ebenfalls höher, 
langf r is t ig aber tei lweise deut l i ch darunter. 

D ie Schaubi lder demonstr ieren, w ie sensit iv die Resultate auf die Wahl 
des Absolutg l iedes reagieren. S icher l ich g ib t es einige Hinweise auf mög-
l iche Best immungsfaktoren des Indiv idualef fekts .  I m Sample ist be i -
spielsweise das durchschn i t t l i che E inkommen eines Landes pos i t iv m i t 
dem jewei l igen Ind iv idua le f fek t  korre l ier t , die Erk lä rungskra f t  ist aber 
n ich t a l l zu groß. I n der Studie des European In tegra t ion Consort iums 
(2000) werden die Ind iv idua le f fek te  auf den H u m a n Development Index 
( in den auch das E inkommen eingeht) u n d auf Dummy-Var iab le für eine 
gemeinsame Sprache zwischen Herkun f ts - u n d Z ie l l and regressiert. Da 
das kor r ig ier te  R2 nu r 0.29 beträgt, w i r d nu r ein k le iner Tei l der Var iab i -
l i t ä t der Ind iv idua le f fek te  erk lär t . D a m i t b le ib t jede Setzung des Abso-
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Tabelle  7 a 

Modellsimulationen für ein relatives Einkommenswachstum von 0 % 

Land ... Jahre  nach EU-Beitritt 

0 1 2 3 5 10 15 

Bestand  (in  % der  Heimatbevölkerung) 

Polen 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5 4,0 5,2 

Rumän ien 0,5 0,8 1,3 1,8 2,8 4,9 6,4 

S lowake i 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 2,6 3,5 

Tschechien 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,6 2,2 

U n g a r n 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 2,5 3,2 

Durchschn i t t 0,5 0,8 1,2 1,5 2,2 3,7 4,9 

Bestand  (in  Tausend) 

Polen 283 400 534 679 963 1.563 2.012 

Rumän ien 95 173 276 387 606 1.066 1.411 

S lowake i 9 21 35 51 81 146 194 

Tschechien 20 31 47 63 26 165 217 

U n g a r n 52 63 83 105 148 239 307 

Insgesamt 459 688 975 1.285 1.894 3.179 4.141 

lu tg l iedes für Länder außerhalb des Schätz-Samples prob lemat isch u n d 
le tz t l i ch w i l l k ü r l i c h . 

A l l e Berechnungen wu rden auf der Basis von Einkommensdi f ferent ia-
len durchgeführ t ,  die auf Kau fk ra f tpa r i t ä ten  beruhen. Vor a l lem für die 
Bewohner von Polen u n d Tschechien besteht aber die Mög l i chke i t , als 
Tages- oder Wochenendpendler i n Deutsch land zu arbeiten. D a m i t s ind 
aber Kau fk ra f tpa r i t ä ten  weniger relevant, da das i n Deutsch land erzielte 
E inkommen zum laufenden Wechselkurs i n die heimische Währung 
umgetauscht u n d i m Herkun f t s land verbraucht werden kann. Das höhere 
E inkommensdi f fe rent ia l  berechnet zu laufenden Wechselkursen erhöht 
dami t po ten t ie l l das Migra t ionspotent ia l . 

E i n weiteres Problem ist, dass die ökonometr ischen Schätzungen erst 
i m Jahre 1974 beginnen. E i n großer Tei l des Migrantenbestandes aus den 
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Tabelle  7 b 

Modellsimulationen für ein relatives Einkommenswachstum von 0 % 

Land ... Jahre  nach EU-Beitritt 

1 2 3 5 10 15 

Veränderung  des Bestandes  (in  Tausend) 

Polen 117 134 145 140 107 79 

Rumän ien 78 103 111 108 82 61 

S lowake i 12 14 16 15 11 8 

Tschechien 11 16 16 16 12 9 

U n g a r n 11 20 22 21 16 12 

Insgesamt 229 287 310 300 228 169 

Nettowanderung  (in  Tausend) 

Polen 117 141 146 138 105 78 

Rumän ien 90 107 113 107 81 60 

S lowake i 12 15 16 15 11 8 

Tschechien 13 16 17 16 12 9 

U n g a r n 18 21 22 21 16 12 

Insgesamt 250 300 314 297 225 167 

Mi t te lmeer ländern hat te sich zu diesem Ze i t punk t bereits über fast zwei 
Jahrzehnte aufgebaut. Wenn die Be i t r i t t s länder aus dem m i t t e l - u n d ost-
europäischen Raum die Freizügigkei tsrechts bei einem noch re la t iv 
geringen Bestand an M ig ran ten erhalten, kann die Zuwanderung i n den 
ersten Jahren v ie l schneller erfolgen als vom Mode l l prognost iz ier t w i rd . 

I n den bisher präsent ier ten Zah len s ind die sogenannten Saisonarbei t -
nehmer n ich t berücks icht ig t , die nu r i n best immten Branchen (vor a l lem 
Landwi r t scha f t  u n d Gastgewerbe) bis zu drei Monate pro Jahr arbei ten 
dürfen. I m Durchschn i t t der Jahre 1992 bis 1996 waren dies knapp 
200.000 Personen, wovon fast 90% aus Polen kamen (vgl. Bauer /Z immer -
mann 1999). Da es sich dabei überwiegend u m ungelernte Arbe i tsk rä f te 
handel t , die von den deutschen Unternehmen (etwa i n der L a n d w i r t -
schaft) nu r während eines Teils des Jahres beschäft igt werden, ist n i ch t 
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Bestand i n % der Heimatbevö lkerung 

73 

Schaub i l d 1: Bestand an M ig ran ten aus Tschechien be i verschiedenen 
Mode l l va r ian ten (E rk lä rung der K u r v e n i m Text) 

Bestand i n % der Heimatbevö lkerung 

Schaub i l d 2: Bestand an M ig ran ten aus Polen be i verschiedenen 
Mode l l Var ianten 

zu erwarten, dass die Zah l bei Fre izügigke i t dramat isch ansteigen w i rd . 
Es ist n i ch t k lar, i nw iewe i t Saisonarbeiter u n d auch die bisher i l lega l i n 
Deutsch land arbei tenden M i t t e l - u n d Osteuropäer i m p l i z i t i n den 
model lbasier ten Pro jek t ionen enthal ten s ind oder ob sie die Migra t ions-
ströme erhöhen werden. 
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Z u m Abschluss dieses Kapi te ls sol l noch ein kurzer Vergleich m i t einer 
anderen, kü rz l i ch pub l i z ie r ten Studie gezogen werden. Das „European 
In tegra t ion Consor t ium" (D IW et al. 2000) hat auf der Basis eines für 
verschiedene Länder geschätzten Migrat ionsmodel ls Pro jek t ionen über 
die erwarteten Wanderungen aus osteuropäischen Ländern nach 
Deutsch land angestel l t . Un te r der Annahme eines 2%igen re la t iven 
Wachstums des E inkommens prognost iz ier t die Studie dre i Jahre nach 
E U - B e i t r i t t einen Bestand von 930 Tausend M ig ran ten aus Polen, Rumä-
nien, Slowakei , Tschechien u n d Ungarn i n Deutschland, also knapp 250 
Tausend weniger als die h ier vorgelegten Projekt ionen. Langf r i s t ig s ind 
die Unterschiede al lerdings bet rächt l ich: Während die D I W et a l . -Stud ie 
15 Jahre nach E U - B e i t r i t t ungefähr 1,9 M i l l i o n e n M ig ran ten prognost i -
ziert , s ind es gemäß dem hier gewähl ten Ansatz über 3,2 Mi l l i onen . Wie 
bereits er läutert , beruhen die „Consor t iums"-Ergebnisse auf einem 
fixed-effects-Schätzer,  die deshalb mögl icherweise stark auf unter-
schiedl iche Setzungen des Absolutg l ieds für die jewei l igen potent ie l len 
Be i t r i t t s länder reagieren. U m die Prognosen zuverlässig beur te i len zu 
können, müsste zumindest eine entsprechende Sensi t iv i tätsanalyse 
durchgeführ t  werden. 

V. Zusammenfassung 

Die hier präsent ier ten Mode l lp ro jek t ionen lassen erwarten, dass dre i 
Jahre nach Gewährung der EU-Zugehör igke i t u n d der Arbe i tnehmer f re i -
züg igke i t ungefähr eine M i l l i o n M ig ran ten aus den M O E - Z u t r i t t s l ä n d e r n 
Polen, Rumänien, Slowakei , Tschechien u n d Ungarn i n Deutsch land 
leben werden. Bei der gemäßigt opt imis t ischen Annahme einer Konver-
genzrate von 2 % steigt der Bestand an M ig ran ten aus diesen Ländern 
nach zehn Jahren auf 2,7 M i l l i o n e n u n d nach 15 Jahren auf gut 3 M i l l i o -
nen an. I m Durchschn i t t der ersten zehn Jahre entspr icht dies einer jähr -
l i chen Net tozuwanderung von ungefähr 250.000 Menschen. Vernachläs-
sigt man Rumänien, s inken diese Zah len noch e inmal deut l ich. Gemessen 
an den Einwanderungsströmen, die während der le tzten fünf  Jahrzehnte 
aufgetreten sind, stel l t die zu erwartende Zuwanderung nach der E U -
Osterwei terung zwar den deutschen Arbe i t smark t un ter Anpassungs-
druck , dür f te aber keine unüberw indbaren Probleme m i t sich br ingen. 
Eine rigorose Übergangsfr ist  von fünf  bis sieben Jahren bis zur Gewäh-
rung der Fre izügigke i t lässt sich jedenfal ls m i t den hier vorgelegten Pro-
jek t ionen n i ch t begründen. 
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Abstract 

The Estimation of the Migration Potential 
of Eastern Europe E U Candidates 

By G e b h a r d F l a i g 

Th is paper is concerned w i t h the p ro jec t ion of m ig ra t i on f lows f rom Eastern 
Europe countr ies. I n the f i rs t  step, t w o versions of a s tock-ad jus tment mode l are 
est imated exp la i n i ng the m ig ra t i on h is tory for f ive Med i te r ranean countr ies. The 
f i rs t  vers ion uses a s imple poo l i ng approach, the second a f ixed-effects  estimator. 
M a i n determinants for the stock of migrants are income di f ferent ia ls,  the ou tpu t 
gap and d u m m y var iables for E U membersh ip and free labour mob i l i t y . I n a 
second step, the est imated parameters are used for a p red ic t i on of the level of 
m i g r a t i o n f rom Eastern Europe countr ies to Germany assuming t w o di f ferent  con-
vergence hypotheses. 

JEL  classification:  F220 

Ifo  Institute  for  Economic  Research , Munich , Germany 
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Prob leme der Prognose v o n Wanderungsbewegungen 
i m Zuge der Os te rwe i te rung der E U 

K o r r e f e r a t  zu H e r b e r t B r ü c k e r u n d G e b h a r d F l a i g 

Von C h r i s t i a n D u s t m a n n , London 

Beide Beiträge beschäft igen sich m i t einem m i t großer Au fmerksamke i t 
beachteten Thema: den mögl ichen Ausw i r kungen der EU-Oste rwe i te rung 
auf das Ost-West Migra t ionspotent ia l . Beide Papiere stützen ihre Ana -
lyse auf aggregierte Zei t re ihen des Bestands von Bevölkerungen n i ch t -
deutscher Na t iona l i t ä t i n Deutschland. Beide Papiere ziehen die n ich t 
überraschende Schlussfolgerung, dass eine Osterwei terung zu Zust römen 
von M ig ran ten nach Deutsch land führen w i rd . D ie Höhe dieser Zuströme 
w i r d von beiden Au to ren al lerdings sehr untersch ied l ich prognost iz ier t . 
F la ig behauptet au fgrund seiner S imulat ionen, dass i n den ersten dre i 
Jahren nach Gewährung der EU-Zugehör igke i t mindestens eine M i l l i o n 
M ig ran ten aus den MOE-Be i t r i t t s l ände rn i n Deutsch land leben werden. 
Nach zehn Jahren steigt der Bestand auf 2,7 bis 3 M i l l i o n e n Personen an, 
nach 15 Jahren auf 3 bis 4 M i l l i onen . 

Brücker geht au fgrund seiner Simulat ionsergebnisse von einer anfäng-
l ichen Zuwanderung von 220.000 bis 240.000 Personen aus. Langf r is t ig , 
das heißt nach etwa 30 Jahren, hat sich nach seinen Berechnungen der 
Bestand aus M O E - L ä n d e r n auf 2,2 bis 2,7 M i l l i o n e n Menschen erhöht. 

Diese Prognosen s ind sehr unterschiedl ich. Beide Au to ren basieren 
Ihre Prognosen auf ökonometr ische Schätzungen dynamischer Model le 
unter Verwendung histor ischer Daten. I n meiner Diskuss ion möchte i ch 
auf einige Probleme dieser Stud ien hinweisen, die fü r die großen Unter -
schiede i n den Simulat ionsergebnissen ve ran twor t l i ch sind. 

I . Modellspezifikation 

Brückers Model l , s tark insp i r ie r t von einer A rbe i t von T i m H a t t o n 
(1995) u n d bereits i n ähnl icher Fo rm von Michae l Fer t ig (1999) umgesetzt, 
l iegt e in ind iv idue l les Entscheidungsproblem zugrunde. D ie Entsche idung 
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zur M ig ra t i on basiert auf einer einfachen Kosten-Nutzen-Über legung, 
wobe i die M ig ran ten Erwar tungen bezügl ich der zukün f t igen E i n k o m -
mensentw ick lung berücksicht igen. Es resul t ier t e in einfaches Fehlerkor-
rek turmode l l , i n dem die Veränderung des re la t iven Migrantenbestands 
durch die Veränderungen i n der Vorperiode, sowie von Veränderungen des 
Verhältnisses der durchschn i t t l i chen P ro -Kop f -E inkommen i m Z ie l - u n d 
Herkun f t s land erk lä r t w i rd . Das Mode l l w i r d auf Basis von Paneldaten 
für die M ig ra t i on nach Deutsch land aus 18 Europäischen Ländern über 
einen Ze i t raum von 31 Jahren (1967-1998) geschätzt. Brücker d isku t ie r t 
das Prob lem f ixer Ländereffekte  ausführ l ich, u n d seine Model lschätzun-
gen berücks icht igen herkunf ts landspezi f ische  f ixe Effekte. 

F la ig geht ebenfalls davon aus, dass die Zah l der Zuwanderer i n einem 
L a n d eine F u n k t i o n des re la t iven Einkommensunterschiedes zwischen 
diesem L a n d u n d dem Herkun f t s land ist. I n seinem Mode l l ist der g le ich-
gewicht ige Bestand an M ig ran ten von dem re lat iven E inkommensunter -
schied, dem output  gap i n Deutschland, u n d von ins t i tu t ione l len Gege-
benhei ten - w ie EU-Mi tg l i edscha f t u n d Arbe i ter f re izüg igke i t - abhängig. 
Anders als dem Mode l l von Brücker l iegt Flaigs Schätzungen ke in i n d i -
v iduel les Op t im ie rungska lkü l zugrunde; es geht von einem gle ichgewich-
t igen Immigrantenbestand bei gegebenen ökonomischen Faktoren aus. 
Geschätzt w i r d dann ein dynamisches part ie l les Anpassungsmodel. F la ig 
verwendet, ähn l i ch w ie Brücker, Bestandsdaten für Bürger n i ch t -deu t -
scher Nat iona l i tä t , wobe i zwischen griechischer, i tal ienischer, por tugies i -
scher, spanischer, u n d türk ischer Na t iona l i t ä t unterschieden w i rd . F la ig 
schätzt Model le, i n denen sowohl der re lat ive Bestand, als auch der rela-
t ive Saldo der Zuzüge u n d Wegzüge von Aus ländern erk lä r t w i rd . 

Brücker d isku t ie r t recht ausführ l ich die Rol le herkunf ts landspezi f i -
scher Absolu tg l ieder u n d schätzt sein Mode l l unter Berücks ich t igung 
f ixer Effekte.  Jede Veränderung einer hergeleiteten Schätzgleichung, z.B. 
du rch die E in füh rung wei terer Var iablen, die auf einem s t ruk tu re l len 
Mode l l basiert, muss innerha lb der ursprüng l ichen S t r u k t u r eine In ter -
p re ta t ion haben. Es wäre s innvol l , dies genauer zu diskut ieren. 

Brücker behauptet auf Seite 9: „ . . . die  Annahme einer  gemeinsamen 
Konstante  für  alle  Länder  der  Stichprobe  kann zur  inkonsistenten  und 
verzerrten  Schätzung  der  Parameter  führen  E ine solche Aussage macht 
nu r Sinn, wenn k la r ist, welches genau der Parameter ist, den man 
schätzen möchte. Dies zu beantwor ten ist w iederum nu r innerha lb der 
theoret ischen Grunds t ruk tu r des Model ls mögl ich. Wei terh in stel l t s ich 
die Frage, w a r u m led ig l i ch die Abso lu t te rme untersch ied l ich für unter-
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schiedl iche Herkunf ts länder  sein sollen. D ie Steigungsparameter der 
erk lärenden Var iablen, zum Beispie l des Einkommensunterschied, könn-
ten durchaus ebenfalls je nach Herkun f t s land untersch ied l ich sein. 

D ie gleiche K r i t i k g i l t na tü r l i ch auch fü r Flaigs Ansatz. F la ig n i m m t 
an, dass die Zah l der M ig ran ten eine F u n k t i o n des re la t iven E inkommens-
unterschieds zwischen Deutsch land u n d dem Herkun f t s land u n d wei te-
rer E inf lussfaktoren  ist, u n d fo rmu l ie r t  auf dieses Basis e in ganz spezif i-
sches part ie l les Anpassungsmodel l , dem ke in ind iv idue l les Entschei-
dungska lkü l zugrunde l iegt. D ie Wahl des Modellansatzes b le ib t somit ad 
hoc. Wiederum stel l t sich die Frage, ob dies e in s innvol ler Ansatz für die 
Prognose kün f t ige r Wanderungsströme ist. Innerha lb eines par t ie l len 
Anpassungsmodel ls haben die s t ruk tu re l len Parameter eine ganz 
best immte In terpre ta t ion. H ierauf w i r d i m folgenden n ich t we i te r einge-
gangen. A u c h ist n i ch t klar, w ie überhaupt ein Gle ichgewichtswer t fü r 
den Bestand an M ig ran ten zu verstehen ist - e in Gle ichgewicht ist immer 
nu r ein langfr ist iges Konzept . Wie lang aber ist „ the long run"? Mach t es 
Sinn, überhaupt von langfr is t igen Bestands wer ten zu sprechen? Bezieht 
sich „ lang f r i s t ig " auf mehrere Generationen? A l l dieses sol l te konzep-
t ione l l i m Rahmen einer solchen A rbe i t d isku t ie r t werden. 

Eine weitergehende Frage ist, ob fü r den Zweck der beiden Arbe i ten 
eine Mode l l s t r uk tu r überhaupt no twend ig ist. Beide Arbe i ten formul ieren 
zwar - unterschiedl iche - s t ruk ture l le Model le, in terpret ieren die gefun-
denen Parameter dann aber n ich t innerha lb des selbst gesetzten Mode l l -
rahmens. A l le rd ings ist dies auch gar n ich t die Abs ich t der Aufsätze. Es 
geht led ig l i ch u m Prognosen. V ie l le icht sol l te eher ein mögl ichst f lexibles 
Prognosemodel l geschätzt werden. Weniger S t r u k t u r er laubt den Daten, 
mehr Einf luss auf die Prognosen zu nehmen. A l le rd ings setzt dieses Vor-
gehen die Angemessenheit der Daten für die Prognose voraus. H ie rau f 
gehe ich i n meinem nächsten Punk t ein. 

I I . Daten 

Den beiden empir ischen Untersuchungen l iegen Bestandsdaten von 
Immig ran ten i n der Bundesrepub l ik Deutsch land zugrunde. Dieses s ind 
hauptsäch l ich Bestände aus Ländern der ehemaligen Gastarbe i te r - Immi-
gra t ion (sogar ausschl ießl ich i m Fa l l von Flaig). E i n Problem, das wei ter 
un ten d isku t ie r t w i r d , ist dabei Rückkehrmigra t ion . E i n weiteres Pro-
b lem bet r i f f t  die Datenqua l i tä t . I m Fal le von F la ig (und wahrsche in l i ch 
auch Brückers Arbe i t ; a l lerdings werden die Daten h ier n i ch t erk lär t ) 
s tammen die Daten vom Stat is t ischen Bundesamt u n d or ient ieren sich an 
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der Na t iona l i tä t , n i ch t am Geburts land. Das heißt, das insbesondere i n 
Deutsch land geborene K inde r von Bürgern ausländischer Na t iona l i t ä t 
(sofern sie n ich t die deutsche Staatsbürgerschaft  angenommen haben) als 
Immig ran ten gezählt werden. A u f der anderen Seite werden eingebür-
gerte, i m Aus land geborene Bürger n ich t erfasst.  N u n ist der A n t e i l der 
i n Deutsch land geborenen Aus länder na tü r l i ch sehr erhebl ich u n d n i m m t 
kon t i nu ie r l i ch zu. Basierend auf dem Mikrozensus von 1995 berechnen 
Fer t ig u n d Schmid t (2001), dass nahezu ein D r i t t e l der i n Deutsch land 
lebenden Ausländer i n Deutsch land geboren ist. W i l l man led ig l i ch 
Migranten, die i m Aus land geboren sind, betrachten, dann führ t  die Ver-
wendung eines solchen Datenmater ia ls zu einem ganz erhebl ichen, syste-
mat ischen Messfehler.  H ie r ist ebenfalls die oben geforderte  g rund-
legende Diskuss ion w i c h t i g - welche Daten geeignet sind, hängt p r imär 
von konzept ionel len Grundentscheidungen ab. 

E i n weiteres Problem ist die S t r u k t u r der i n solchen Daten repräsen-
t ie r ten Migranten, selbst wenn sie i m Aus land geboren sind. Beiden 
Mode l len unter l iegt i n i rgendeiner Fo rm ein opt imierendes Grundka l kü l , 
u n d die zukün f t i g erwartete Ost-West Wanderung w i r d auf re in ökono-
mische Mot ive zurückgeführ t .  N u n s ind aber e in Großte i l der i n 
Deutsch land lebenden Aus länder Frauen oder Kinder , die i m Zuge 
der Fami l ienzusammenführung nach Deutsch land gewandert s ind u n d 
n ich t au fgrund von Arbe i tsmarktüber legungen, oder Migranten, die i n 
Deutsch land pol i t isches Asy l suchen. I n einer deta i l l ie r ten Analyse des 
Mikrozensus beschreiben Schmid t u n d Fer t ig (2001) den gegenwärt igen 
Bestand von M ig ran ten i n Deutsch land als „ . . . a m i x tu re of Guest wor -
kers, the i r fami l ies and recent immigran ts w i t h other motives for i m m i -
g ra t ion" . 

D ie i n den Analysen verwendeten Daten beziehen sich außerdem auf 
Immig ran ten aus Herkunf ts ländern ,  die sich von dem M O E - L ä n d e r n 
vö l l i g unterscheiden, u n d auf eine gänzl ich andere Zei tper iode. Beide 
Stud ien d iskut ie ren die enormen Unterschiede i n den geschätzten her-
kunf ts landspezi f ischen  Absolutg l iedern. Welcher Parameter einer S imu-
la t i on zugrunde gelegt werden soll, ist vö l l i g w i l l k ü r l i c h . Selbst ohne die 
oben d isku t ie r ten Probleme der Mode l l s t ruk tu r stel l t s ich daher die 
Frage, w a r u m die verwendeten Daten i n i rgendeiner Fo rm eine präzise 
Einschätzung zukünf t iger Migrat ionsbewegungen er lauben sollen. 
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I I I . Rückkehrmigration 

Beide Papiere verstehen M ig ra t i on als eine permanente Entscheidung. 
F la ig d isku t ie r t zwar die Mög l i chke i t , dass ein Tei l der Ost-West M ig ra -
t i on led ig l i ch temporärer sein könnte, lässt dies aber i n der wei teren 
Analyse unberücks icht ig t . I n der jüngeren Migrat ionsgeschichte n ich t 
nu r Deutschlands, sondern auch der Europäischen Nachbar länder w a r 
aber gerade Rückkehrmig ra t ion außerordent l ich w i c h t i g (Dustmann, 
1997). Glytsos (1988) berechnet zum Beispiel , dass zwischen 1960 u n d 
1984 von den eine M i l l i o n Griechen, die nach Deutsch land ausgewandert 
sind, ungefähr 85 Prozent zurückgekehr t sind. Böhn ing (1984) schätzt, 
dass mehr als zwei D r i t t e r der damal igen Gastarbei ter nach Deutsch land 
i n ihre He imat länder zurückgekehr t sind. N u n waren die Gastarbeiter-
migra t ionen der 50er u n d 60er Jahre u rsprüng l i ch als temporäre Z u w a n -
derung gedacht, a l lerdings gab es, anders als i n der Schweiz, keine led ig-
l i ch temporären Aufenthal tsgenehmigungen. Trotzdem fand eine sehr 
erhebl iche Rückkehrmig ra t ion statt . 

I m Fal le der osteuropäischen Nachbar länder besteht ke in Anlass zu 
erwar ten dass dieses erhebl ich anders sein w i rd . I n diesem Fal le über-
schätzen die Vorausberechnungen beider Model le, u n d insbesondere die 
langfr is t igen Prognosen, den kün f t i gen Bestand an Migranten. 

D ie Rückkehrmig ra t ion der Vergangenheit hat na tü r l i ch auch Ausw i r -
kungen auf die Bestandsdaten. Dies b le ib t i n beiden Analysen gänzl ich 
unbeachtet . D ie Bestandsdaten, die beiden Stud ien zugrunde l iegen, 
beziehen sich hauptsäch l ich auf ehemalige Herkunf ts länder  der Gastar-
be i termigra t ion. Schätzungen auf Basis dieser Daten s ind dann no twen-
digerweise i r reführend. 

Model le, die Rückkehrmig ra t ion zulassen, könn ten zu abweichenden 
Einf lüssen der verwendeten Regressoren auf die Migrat ionsbestände 
führen. D ie zugrundel iegenden Model le gehen von einer einfachen 
Kosten-Nutzen-Ana lyse (Brücker) oder von Gleichgewichtsüber legungen 
(Flaig) aus. I n beiden Ansätzen führ t  ein höheres Einkommensdi f feren-
t i a l zu einem höheren Bestand an Migranten. I n einem Entscheidungsmo-
de l l m i t Rückkehrmig ra t ion lässt sich al lerdings zeigen, dass eine Erhö-
hung des Lohndi f ferent ia ls  zwischen Aufnahme- u n d Herkun f t s land 
n ich t unbed ingt m i t einer Auswe i tung des Migrantenbestands verbunden 
sein muss. I m Gegenteil : Wie Dus tmann (2001) zeigt, können höhere 
Löhne i m Au fnahme land die Aufentha l tsdauer durchaus reduzieren. Der 
G r u n d h ier fü r  ist einfach. Höhere Löhne erhöhen einerseits die Au fen t -
haltsdauer, w e i l jede E inhe i t an Ze i t i m Au fnahme land zu einer höheren 

6 Konjunkturpolit ik, Beiheft 52 
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Ressourcenal lokat ion führ t .  Andererseits werden Ressourcen schneller 
a l loziert , was eine Verr ingerung der Aufentha l tsdauer bew i r k t . Dies s ind 
klassische Subst i tu t ions- u n d Einkommenseffekte.  Dus tmann (2001) 
f indet au fgrund von Daten i m SOEP Evidenz für diese Hypothese. Über-
legungen dieser A r t b le iben i n den beiden vor l iegenden Stud ien gänzl ich 
unberücks icht ig t . 

IV. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Wie eingangs gesagt, beschäft igen sich die beiden vor l iegenden Papiere 
m i t einer v ie l beachteten Fragestel lung. Meine Diskuss ion stel l t al ler-
dings die Ergebnisse der hier vor l iegenden Stud ien i n Frage, u n d die 
vorgebrachte K r i t i k bezieht sich ebenfalls auf eine Reihe ähnl icher exis-
t ierender Studien. Insbesondere die fehlende Präzis ierung von w ich t i gen 
Grundkonzepten (Was ist „ l ong run"? Wie lange zäh l t e in Aus länder als 
Aus länder etc.), die z ieml ich w i l l k ü r l i c h e Wahl der Mode l ls t ruk tu ren , die 
parametr ischen Annahmen, die imp l i z i t e Annahme, dass M ig ra t i on per-
manent ist, sowie ganz besonders die vö l l i g unzureichende Qua l i tä t des 
vorhandenen Datenmater ia ls wecken starke Zwe i fe l an den präsent ier ten 
Ergebnissen (vgl. Schmid t /Fe r t i g (2001) für eine ausgezeichnete formale 
Dars te l lung des Extrapolat ionsproblems). D ie erhebl ichen Unterschiede 
i n den Prognosen der beiden Papiere bestät igen diese Einschätzung. I ch 
möchte behaupten, dass sich m i t entsprechenden Annahmen u n d der 
Wahl entsprechender Ansätze fast jedes Migrat ions-Szenar io prognost i -
zieren ließe. Meiner Ans ich t nach s ind diese Arbe i ten, auch wenn sie 
sehr gewissenhaft ausgeführt  sind, als wissenschaf t l ich fundier te Grund -
lage für die pol i t ische Diskuss ion ungeeignet, ja sogar gefähr l ich, wenn 
extreme Szenarien abgeleitet werden. 

Es stel l t sich we i te rh in die Frage, ob die enorme Beachtung, die die 
unterschiedl ichen Prognosen eines Zuflusses von M ig ran ten aus den 
M O E - L ä n d e r n f inden, überhaupt gerechtfert igt  ist. Wäre es n i ch t mindes-
tens ebenso w i c h t i g zu fragen, was die mögl ichen Ausw i r kungen dieser 
Zuwanderung für den deutschen Arbe i t smark t , für das Wohlfahrtssystem 
u n d für die deutsche Wir tschaf t  insgesamt sind? Diese Fragestel lungen, 
die i n der US-amer ikan ischen Mig ra t ions l i te ra tu r dominieren, haben 
bisher i n Deutsch land recht wen ig Beachtung gefunden. 
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Abstract 

Problems of Forecasting Migration as a Consequence 
of E U Eastern Enlargement 

Comment on the Paper Presented by Gebhard F la ig 

By C h r i s t i a n D u s t m a n n 

The t w o con t r ibu t ions deal w i t h an issue w h i c h has found considerable interest 
i n the recent po l i t i ca l debate: The size of the i n f l o w of immig ran ts to Germany 
af ter an enlargement of the European Un ion . M y m a i n c r i t i c i sm relates to three 
problems: The ad hoc choice of the unde r l y i ng mode l l i ng st ructure, the unsu i t ab i l -
i t y of the unde r l y i ng data sources, and the i m p l i c i t assumpt ions tha t a l l m ig ra -
t ions are permanent . I argue tha t as a resul t of these deficiencies, the pred ic t ions 
of these models are no t credible. 
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Strateg ien z u r E rsch l i eßung v o n Persona l reserven: 
Ausschöpfung des he imischen Potenz ia ls u n d / o d e r 

a rbe i t smark tbed ing te Z u w a n d e r u n g ? 1 

Von U l r i c h W a l w e i , Nürnberg 

I . Paradigmenwechsel in der beschäftigungspolitischen 
Diskussion 

I n den letzten Dekaden erreichte die Arbe i ts los igke i t von Rezession zu 
Rezession neue Negat ivrekorde. I m Zuge dessen setzte sich die Vorstel-
l u n g durch, es gebe zu viele Arbe i tsk rä f te  fü r zu wen ig Arbe i t . Der 
Grundtenor der beschäft igungspol i t ischen Debat te w a r daher n ich t 
selten von Pessimismus geprägt. E r inner t sei h ier an Diskussionen über 
die En tkoppe lung von Wir tschaf tswachstum u n d Arbe i t smark t oder auch 
über das Ende der Erwerbsarbei t . Jetzt mehren sich die Anzeichen fü r 
eine tendenziel le Besserung der Arbe i tsmarkt lage. Inzwischen zeichnet 
sich ein Kurswechsel i n der beschäft igungspol i t ischen Diskuss ion ab, i n 
dem immer deut l icher auf bereits bestehenden oder auch zu erwar tenden 
Arbe i tskrä f temangel  hingewiesen w i rd . H in te rg rund h ier fü r  ist, dass 
Betr iebe zunehmend über Stel lenbesetzungsprobleme k lagen u n d auch 
i m Aus land vermehr t nach kompetenten Arbe i tsk rä f ten  suchen wol len. 

Dabe i ist zunächst e inmal danach zu fragen, ob es gute, auch empi r isch 
belegte Gründe fü r den Paradigmenwechsel i n der Arbe i tsmark tdebat te 
gibt? Dies wäre dann der Fa l l , wenn die Besserungstendenzen auf 
dem Arbe i t smark t bereits eine Trendwende signal is ieren würde. Käme 
man zu dem Ergebnis, dass die Anspannungstendenzen auf dem Arbe i ts -
m a r k t n i ch t nu r eine temporäre Erscheinung sind, ist we i ter zu k lären, 
welche Hand lungsopt ionen bei der Erschl ießung von Personalreserven 
zur Verfügung stehen u n d w ie diese zu beur te i len sind. Der vorl iegende 
Be i t rag w i l l beiden Aspekten Rechnung tragen. I m ersten diagnost ischen 
Tei l geht es u m die bereits s ichtbaren Anspannungstendenzen. Diese 

ι E ine kürzere Fassung des Textes is t als IABWerks ta t tbe r i ch t Nr. 4 /2001 
erschienen. Der A u t o r d a n k t H e l m u t Seitz von der Eu ropa -Un ive rs i t ä t i n F r a n k -
f u r t /Ode r  fü r Kommentare , d ie zur Übera rbe i tung u n d E rwe i t e rung des Werk -
stat tber ichtes führ ten. 
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Ausführungen basieren auf Betr iebsbefragungen u n d Arbe i t smark tp ro -
jek t ionen des Ins t i tu ts für A rbe i t smark t - u n d Berufsforschung  (IAB). 
Der zwei te Tei l beschäft igt sich aus einem arbei tsökonomischen B l i c k -
w i n k e l m i t Strategien zur Erschl ießung von Personalreserven, wobe i die 
Op t ion einer arbe i tsmark tbed ingten Zuwanderung bei der Dars te l lung 
i m Vordergrund stehen soll. 

I I . Besetzungsprobleme und Anspannungstendenzen 
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt 

Hinweise, w ie sich bis zum aktue l len Rand der Kräf tebedar f  en tw i -
ckel t hat u n d ob zukün f t i g Stel lenbesetzungsprobleme zu erwar ten sind, 
l ie fern zwei Quellen: regelmäßige Betr iebserhebungen zu Stel lenbeset-
zungsfragen u n d Analysen der g lobalen Arbe i t smark ten tw ick lung . 

1. Betriebserhebungen  zu Stellenbesetzungsfragen 

Dem I A B stehen zwei Betr iebserhebungen zur Verfügung, die Angaben 
zu e inze lwi r tschaf t l ichen Personalproblemen enthal ten. Z u m einen han-
del t es sich u m das IAB-Bet r iebspane l 2 , i n dem die F i rmen u.a. danach 
gefragt werden, ob, u n d wenn ja, welche A r t von Personalproblemen sie 
haben. D ie Schaubi lder l a u n d l b enthal ten - jewei ls getrennt nach 
a l ten u n d neuen Bundesländern - die Angaben zu den Personalproble-
men für die Jahre 1997, 1999 u n d 2000. Danach g ib t die Mehrzah l der 
Betr iebe an, dass sie gar keine Personalprobleme hätten. Das drängends-
te Personalproblem i m Westen w ie auch i m Osten s ind nach w ie vor hohe 
Lohnkosten. G le ichwoh l hat dieses Problem - w o h l n i ch t zuletzt wegen 
moderater Lohnabschlüsse i n der jüngeren Vergangenheit - aus der Sicht 
der Betr iebe an Gewich t verloren. I m Gegensatz dazu steht die E n t w i c k -
l ung der zwei thäuf igsten Nennung der Betr iebe i n West u n d Ost, näml i ch 
der Schwier igke i t , Fachkräf te auf dem Arbe i t smark t zu bekommen. I m 
Westen stieg der A n t e i l von 17% i m Jahre 1997 auf 24% i m Jahre 2000. 
Z w a r gab es auch i m Osten einen Anst ieg von 11% (1997) auf 13% 
(2000), a l lerdings bewegen sich die Zah len auf einem deut l i ch geringeren 
Niveau. D a m i t w i r d deut l ich, dass Fachkräf tebedar f  auch schon vor dem 
Jahr 2000 u n d dami t auch i n k o n j u n k t u r e l l schwächeren Phasen eines 

2 M i t dem IAB-Be t r iebspane l steht seit 1993 eine repräsentat ive E rhebung m i t 
ca. 10.000 Bet r ieben zur Verfügung. D ie St ichprobe umfasst ca. 1% der Beschäf-
t i g ten (vgl. zu den nachfo lgenden Angaben: K ö l l i n g 2000 sowie erste Ergebnisse 
aus der le tz ten Bef ragung des IAB-Betr iebspanels) . 
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andere Personalprobleme 

hohe Personalfluktuation 

zu hoher Personalbestand 

Überalterung 

Mutterschaft,  Erziehungsurlaub 

hohe Fehlzeiten/Krankenstand 

Abwanderung von Fachkräften 

großer Bedarf  an Weiterbildung 

mangelnde Arbeitsmotivation 

Nachwuchsmangel 

Personalmangel 

Schwierigkeiten Fachkräfte zu bekommen 

hohe Lohn kosten 

Keine Personalprobleme 

Schaubild 1 a: Antei l der Betriebe mit Personalproblemen in den 
alten Bundesländern ( %) 
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Keine Personalprobleme 

Quelle: IAB-Betr iebspanel (VI5) - 3 /01 

Schaubild l b : Antei l der Betriebe mit Personalproblemen in den 
neuen Bundesländern (%) 

der größeren Personalprobleme war. Dies g i l t aber i n wesent l ich stärke-
rem Umfang für die a l ten als fü r die neuen Bundes länder D ie Zunahme 
der Fachkrä f teprob lemat ik  kann für fast al le Betriebsgrößenklassen, 
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1) I n der I A B / i f o / E c o n o m i x Erhebung über Personalbedarf  und offene  Stel len werden Betriebe danach 
gefragt, ob Fachkräf temangel ( in der Befragung konkret: „zu wenig geeignete Arbei tskräf te")  sie in den 
letzten 12 Monaten daran hinderte, ihre (Mark t - )Chancen vol l zu nutzen. Bei den für die Antei lsberech-
nung zugrundeliegenden betr iebl ichen Angaben erfolgte eine Gewichtung nach Beschäftigte. 

2) I n den neuen Bundesländern begann die Erhebung erst 1992. 
3) Erwar tungen der Betriebe für 2001. 

Quelle: I A B / i f o / E c o n o m i x Erhebung über Personalbedarf  und offene  Stel len ( IAB-Pro jek t Nr. 2-382) 

Schaubild 2: Fachkräftemangel als Grund für betriebliche Aktivitätshemmnisse 
in West- und Ostdeutschland 1989-2001 (jeweils 4. Quartal) 1 } - Anteile in % 

besonders deut l i ch jedoch fü r Großbetr iebe festgestellt werden. M i t 
B l i c k auf die Branchen weist insbesondere das Verarbeitende Gewerbe 
einen s ign i f i kanten Anst ieg seit 1997 auf. 

Ähn l i che Ergebnisse l iefert  die IAB-Bet r iebsbef ragung  zum gesamt-
w i r tscha f t l i chen Ste l lenbedar f 3 , wobe i diese eine längere Zei t re ihe als 
das IAB-Bet r iebspane l bietet. I n der Erhebung w i r d ebenfalls - getrennt 
nach West- u n d Ostdeutschland - nach Hemmnissen gefragt,  die bet r ieb-
l iche A k t i v i t ä t e n behindern. I n Westdeutschland ist danach erstmals seit 
An fang der 90er Jahre Auf t ragsmangel (nur noch 10% al ler F i rmen) 
n ich t mehr das wicht igs te H indern is fü r bet r ieb l iche Ak t i v i t ä ten . Dage-
gen ber ichteten Betr iebe häuf iger als zuletzt über Arbe i tskrä f temangel 

3 Das IAB führt seit 1989 in Westdeutschland und seit 1992 in Ostdeutschland 
Repräsentativbefragungen über den Personalbedarf  von Betrieben und Verwaltun-
gen durch (vgl. zu den nachfolgenden Ergebnissen: Magvas/Spitznagel 2000 sowie 
erste Ergebnisse aus der neuesten Erhebung). 
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(vgl. Schaub i ld 2). G le ichwoh l wa r aber nu r e in k le iner Tei l der west-
deutschen Betr iebe davon betroffen.  Der A n t e i l von 15% der Betr iebe 
m i t Arbe i tskrä f temangel  i n 2000 l iegt jedoch k l a r höher als i n den durch 
die Arbe i t smark tk r i se geprägten Jahren 1993 bis 1997 (ca. 6 % - 7 % ) , 
bewegt sich aber bisher i m Bereich f rüherer  Aufschwungphasen (z.B. 
Ende der 80er /Anfang der 90er Jahre). I m Osten Deutschlands ist der 
Auf t ragsmangel nach w ie vor m i t Abs tand das größte Hemmnis. Demge-
genüber spiel t Arbe i tskrä f temangel  we i te rh in eine eher geringe Rol le 
(2000: 6%). I n sektoraler H ins i ch t fä l l t auf, dass Arbe i tskrä f temangel 
besonders i n expandierenden Branchen (z.B. i n w i r tschaf ts - u n d kon-
sumnahen Dienst le is tungen oder i m Bereich Verkehr /Nachr ich ten) auf-
t r i t t . So l l das Def iz i t an geeigneten Bewerbern n ich t zu einer nachha l t i -
gen Wachstumsbremse werden, s ind insbesondere diese spezif ischen Eng-
pässe ein bedeutendes Thema. 

2. Analysen  der  globalen  Arbeitsmarktentwicklung 

Leichte Besserungstendenzen auf dem Arbe i t smark t werden ebenfalls 
sichtbar, wenn der B l i ck auf die globale S i tua t ion geworfen w i r d (vgl. 
Schaub i ld 3). D ie E n t w i c k l u n g der Arbe i ts los igke i t i n Deutsch land w a r 
i n den letzten Dekaden m i t einer steigenden Tendenz von Rezession zu 
Rezession durch eine bet rächt l iche Persistenz gekennzeichnet, obwoh l 
die Beschäf t igung i n Westdeutschland i n den achtziger Jahren u n d 
f rühen neunziger Jahren spürbar angestiegen ist. Der 1998 einsetzende 
Wir tschaf tsaufschwung  hat jedoch zu einer a l lmäh l ichen Besserung der 
Lage auf dem westdeutschen Arbe i t smark t geführt .  Dennoch l iegt m i t i m 
Jahresdurchschni t t 2000 über 2,5 Mio . regist r ier ten Arbei ts losen u n d 
einer S t i l l en Reserve von 1,5 Mio . Personen das Z ie l „Vo l lbeschäf t igung" 
noch immer i n we i ter Ferne. 

D ie Gründe für die hohe Unterbeschäf t igung i n Westdeutschland s ind 
v ie lschicht ig. Auslöser wa r der Anst ieg des Erwerbspersonenpotenzials, 
der vor a l lem durch die geburtenstarken Jahrgänge i n der Nachkr iegs-
zeit, du rch die seit 1970 wachsende Erwerbsbete i l igung insbesondere 
verheirateter Frauen u n d durch die Zuwanderung von Übersiedlern, 
Aussiedlern u n d Aus ländern hervorgerufen  wurde. D ie heimische Bevöl-
ke rungsen tw ick lung u n d deren Erwerbsneigung b i l den auf kurze u n d 
mi t t le re Fr is t Rahmenbedingungen, an die sich sowohl Wir tschaf t  als 
auch Arbe i t swe l t anpassen müssen. Z u r Bewä l t i gung des Anstiegs des 
Erwerbspersonenpotenzials wäre i n der Vergangenheit e in höheres u n d 
auch beschäft igungswirksameres  Wir tschaf tswachstum er forder l ich  ge-
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Quelle: IAB-V/2 

Schaubild 3: Gesamtdeutsche Arbeitsmarktbilanz 1991-2001 
(Inlandskonzept, 2001 Prognose, in Mio) 

wesen. E i n höheres Wir tschaf tswachstum konnte u.a. n i ch t real is iert 
werden, w e i l zu wen ig i n zukunf ts t rächt ige neue Produkte invest ier t u n d 
zu wen ig neue Märk te erschlossen wurden, aber auf der anderen Seite 
we i te rh in hohe Subvent ionen i n den Erha l t veral teter Produkt ionen, w ie 
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Kohlebergbau, Werf ten u n d Landwi r t scha f t  flössen, so dass Deutsch land 
gerade i m High-Tech-Bere ich i n der Vergangenheit seine Potenziale n ich t 
ausgeschöpft hat. 

Von Bedeutung für die Beschäft igungsschwel le s ind die E n t w i c k l u n g 
der A rbe i t sp roduk t i v i t ä t je Stunde u n d der durchschn i t t l i chen Jahresar-
beitszeit je Erwerbstät igen. Der hohe Produkt iv i tä tszuwachs, er lag zw i -
schen 1970 u n d 1994 i m Durchschn i t t u m 0,6 Prozentpunkte über dem 
Zuwachs des Bru t to in landsproduk ts , bewi rk te , dass die westdeutsche 
Volkswi r tschaf t  ihre Güter u n d Dienste m i t immer weniger Arbe i tsk rä f -
ten bereit stel len konnte. Gründe h ier für  s ind der durch vermehrten 
Sachkapi ta le insatz erzielte technische For tschr i t t , das über höhere B i l -
dungsinvest i t ionen gestiegene Qual i f i ka t ionsn iveau der Beschäft igten 
u n d das hohe N iveau der als Produkt iv i tä tspe i tsche w i r kenden L o h n -
stückkosten. D ie hohen Arbei tskosten führ ten auch dazu, dass Arbe i ts -
plätze besonders von Ger ingqual i f i z ie r ten  wegrat iona l is ier t bzw. ins 
Aus land ver lagert wurden. Z u m Tei l werden diese Arbe i ten auch i n 
Schwarzarbei t verr ichtet . Geringere tar i f l i che Wochenarbeitszeiten u n d 
mehr Tei lzei t haben zum Anst ieg der S tundenproduk t i v i t ä t beigetragen. 
Sie haben aber auch durch eine Ver te i lung des gesamtwir tschaf t l ichen 
Arbei tsvo lumens auf mehr Personen für zusätzl iche Beschäft igungsmög-
l i chke i ten gesorgt. Z u erwähnen ist schl ießl ich, dass die Beschäft igungs-
w i r ksamke i t des Wir tschaf tswachstums auch durch A rbe i t smark t i ns t i t u -
t ionen u n d Regul ierungen der P roduk t - u n d Dienst le is tungsmärkte 
beeinf lusst w i rd . Regul ierungen i n diesen Bereichen w i r k e n eher i n Rich-
tung einer E rhöhung der Beschäft igungsschwelle. 

Noch schlechter als i m Westen muss die Beur te i lung von Lage u n d 
E n t w i c k l u n g des Arbe i tsmarktes i m Osten Deutschlands ausfal len. I m 
Gefolge der Wiedervere in igung u n d dem dami t verbundenen System-
wechsel g ing i n Ostdeutschland r u n d ein D r i t t e l der Arbe i tsp lä tze ver lo-
ren. I n Zah len ausgedrückt: 1992 exist ier te i m Osten eine Unterbeschäf-
t i gung i n Höhe von 2,4 Mio . Personen (1,2 Mio . Arbeits lose, 1,2 Mio . 
St i l le Reserve). Trotz enormer Transfer leistungen von West nach Ost 
gelang es i n den Folgejahren n ich t , die Unterbeschäf t igung spürbar zu 
senken. Der 1998 einsetzende Wir tschaf tsaufschwung  g ing - anders als 
i m Westen - nahezu spurlos am ostdeutschen Arbe i t smark t vorbei . I m 
Durchschn i t t des Jahres 2000 waren noch immer fast 1,4 Mio . Personen 
arbeitslos gemeldet, wei tere 0,5 Mio . Personen s ind der S t i l l en Reserve 
zuzurechnen. 

Ostdeutschland ist i m Rahmen der al lgemeinen E n t w i c k l u n g als Son-
der fa l l  zu betrachten. D u r c h die Währungsumste l lung i m Verhäl tn is 1:1 
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u n d eine Lohnpo l i t i k , die sich i m wesent l ichen an der Anpassung an 
westdeutsche Löhne or ient ierte, waren die Ausgangsbedingungen für die 
ostdeutsche Wir tschaf t  denkbar schlecht. Seit 1990 wu rden zwar erheb-
l iche For tschr i t te erziel t - beispielsweise be im Ausbau der In f ras t ruk tur . 
Sogar bei der Erwerbstät igenquote konnte das N iveau Westdeutschlands 
aufrechterhal ten  werden. A u f g r u n d der i m Vergleich zu Westdeutschland 
t rad i t i one l l höheren Erwerbsquote, begründet i n der höheren Erwerbsbe-
te i l i gung der Frauen, ist dami t jedoch i n Ostdeutschland eine wesent l ich 
höhere Arbe i ts los igke i t bzw. Unterbeschäf t igung verbunden. Der S t ruk -
tu rwande l ist aber nach w ie vor noch n ich t abgeschlossen w ie die i m 
Moment stat t f indende Umsch ich tung zu Gunsten der Indust r ie u n d zu 
Lasten des (überdimensionierten) Bausektors signal is iert . Der Boom i m 
verarbei tenden Gewerbe m i t Wachstumsraten i m zweiste l l igen Bereich 
g ib t aber zu gewissen Hof fnungen  Anlass, zuma l die Indust r ie auch maß-
gebl icher Auf t raggeber  für qua l i t a t i v anspruchsvol le Dienst le is tungen 
ist. 

D ie gegenwärt ige Arbe i tsmark t lage i n Deutsch land ist also - t ro tz e in i -
ger posi t iver Ansätze - nach w ie vor von hoher Arbe i ts los igke i t geprägt. 
Zu le tz t haben jedoch insbesondere auf dem westdeutschen Arbe i t smark t 
die Anspannungstendenzen zugenommen. Gesamtwi r tschaf t l i ch fehl t es 
n ich t an Quant i tä ten, sondern bestenfal ls an Qual i täten. Engpässe be-
stehen vor a l lem i n berufsfachl ichen  u n d regionalen Tei larbei tsmärkten. 
Dies g i l t insbesondere für höher- bzw. hochqual i f iz ier ter Arbe i tsk rä f te -
bedarf,  der n i ch t i n a l len Regionen ausreichend befr iedigt werden kann. 
Wie könnte es ku rz - u n d länger f r is t ig  auf dem Arbe i t smark t wei ter -
gehen? 

3. Arbeitsmarktprojektionen 

A u f der Nachfrageseite des Arbe i tsmarktes s ind t rotz einer gebremsten 
w i r tscha f t l i chen Aufwär tsbewegung die Chancen für einen wei teren 
Beschäft igungsaufbau  über das Jahr 2001 hinaus re la t iv gut, so dass m i t 
einem wei teren Rückgang der Arbe i ts los igke i t auf rd. 3,7 Mio . Personen 
i m Jahresdurchschni t t 2002 gerechnet werden kann. A l le rd ings bet r i f f t 
diese Besserung w iederum vor a l lem Westdeutschland. I n der nahen 
Z u k u n f t könnte deshalb insbesondere i m Westen Krä f temangel i n regio-
nalen u n d berufsfachl ichen  Tei larbe i tsmärkten noch mehr an Schärfe 
gewinnen. 

I n Ostdeutschland dür f te sich die Beschäf t igungsentwick lung w o h l nu r 
a l lmäh l i ch zum Posi t iven wenden, vorausgesetzt die expansiven Krä f te 
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gewinnen die Oberhand u n d die Maßnahmen der ak t i ven A rbe i t smark t -
p o l i t i k werden n i ch t drast isch zurückgefahren. 4 D ie Verstet igung der 
A rbe i t smark tpo l i t i k ist fü r die ku rz - u n d auch mi t te l f r i s t ige Beschäft i -
gungsentw ick lung von Bedeutung. E ine a l ternat ive M i t t e l ve rwendung -
w ie sie immer wieder gefordert  w i r d - könnte zwar länger f r is t ig  fü r den 
Arbe i t smark t vor te i lhaf ter  sein, i n der kurzen Fr is t würde sie jedoch 
zunächst e inmal zu einem Anst ieg der Arbe i ts los igke i t bzw. der Unterbe-
schäf t igung führen. 

Fü r die mi t t le re u n d längere Fr is t l iegen aufgrund der jüngsten Revi-
sionen der Erwerbstät igenzahlen des Stat is t ischen Bundesamtes keine 
ak tue l len Arbe i tskrä f tebedar fspro jek t ionen  vor. S imulat ionsrechnungen 
von 1998 lassen fü r den Ze i t raum bis 2010 ohne eine akt ive Beschäft i -
gungspo l i t i k nu r eine le ichte Expans ion der Erwerbs tä t igke i t i n West-
deutschland erwarten. I n Ostdeutschland s ind nu r i n Tei lbereichen H i n -
weise auf eine eigendynamische E n t w i c k l u n g sichtbar, die jedoch - wenn 
überhaupt - zu keiner nennenswerten Steigerung der ostdeutschen 
Erwerbstät igenzahlen führen dür f ten. Nach diesen Pro jekt ionen w i r d bei 
w o h l re la t iv konstantem Arbei tskräf teangebot  bis zum Ende der Dekade 
das Vol lbeschäft igungsziel ohne eine akt ive Beschäf t igungspol i t ik auch 
während der vor uns l iegenden Dekade n ich t erreicht werden. 5 A l le r -
dings bestehen bei passenden Rahmenbedingungen fü r Beschäf t igung 
gute Chancen, bis 2010 dem quan t i ta t i ven Ausgle ich auf dem Arbe i ts -
m a r k t einen großen Schr i t t näher zu kommen. D ie m i t dem verbesserten 
quan t i ta t i ven Ausgle ich einhergehenden qua l i ta t i ven Probleme (mögl i -
cher Mismatch) wü rden also i m Fal le beschäft igungspol i t ischen Erfolgs 
we i te r zunehmen. 

Unabhäng ig von Er fo lg bzw. Misserfo lg be im Beschäft igungsaufbau 
w i r d eine fundamentale Veränderung i n der langen Fr is t immer w i c h t i -
ger: Gemeint s ind die demographische E n t w i c k l u n g u n d die Folgen des 
Geburtenrückgangs. Un te r S ta tus-quo-Bed ingungen 6 dür f te das Arbe i ts -
kräf teangebot bis zum Jahre 2040 u m ein Vier te l bis ein D r i t t e l n iedr iger 
l iegen als heute.7 Während sich i n den nächsten 10-15 Jahren bei 
Berücks ich t igung von Zuwanderung u n d einer steigenden Erwerbsbete i -
l i gung das Arbei tskräf teangebot  deshalb n ich t notwendigerweise nach 
un ten bewegen muss, dür f te danach m i t z ieml icher Sicherhei t e in immer 

4 Vgl . Autorengemeinschaf t  (2001). 
5 Vgl . F u c h s / S c h n u r / Z i k a / W a l w e i (1999). 
6 d .h . be i einer re inen For tschre ibung der Bevö lke rungsen tw ick lung ohne Be-

rücks i ch t i gung von Wanderungen oder Veränderungen der Erwerbsbete i l igung. 
7 Vgl . Fuchs /Thon (1999). 
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krä f t iger  werdender Rückgang einsetzen. Angesichts der i n Rechnung zu 
stel lenden Quant i tä ten w i r d man die sich abzeichnende E n t w i c k l u n g 
jedoch n ich t umkehren können. Sol len erhebl iche Einbußen bei w i r t -
schaf t l ichen A k t i v i t ä t e n durch gravierende Engpässe auf der Angebots-
seite vermieden werden, ist das Thema „Erschl ießung von Personalreser-
ven" besser heute als morgen ins B l i ck fe ld zu nehmen. 

Potenzie l l k o m m t eine ganze Reihe makropo l i t i scher Ansätze zur 
Erschl ießung von Beschäft igten- u n d Qual i f iz ierungsreserven  i n Be-
t racht . Bei der Frage der Wi rksamke i t makropo l i t i scher Ansätze ist zu 
berücksicht igen, m i t welchen mater ie l len u n d immater ie l len Kosten ein 
gegebenes Z ie l i n welcher Ze i t erreicht werden kann. E i n besonderes 
Gewich t bei der A u s w a h l geeigneter Erschl ießungsstrategien k o m m t der 
Ursachenanalyse der zu beobachtenden oder zu erwartenden Engpässe 
zu. So s ind die Gründe für par t ie l le Stel lenbesetzungsprobleme am ak tu -
el len Rand (z.B. qua l i f i ka t ionsbed ingter oder regionaler Mismatch) mög-
l icherweise ganz andere als i n der du rch quan t i ta t i ve Veränderungen 
geprägten langen Fr is t (v.a. Demographie). Erschl ießungsstrategien i m 
Sinne von besserer Anpassung an neue Knapphei ts re la t ionen können 
sich als endogene Reakt ionen quasi „au tomat isch" einstel len. So ist 
anzunehmen, dass eine Verengung des Angebotes tendenzie l l zu L o h n -
steigerungen führ t ,  was durch höhere Humankap i ta l rend i ten Anreize zu 
mehr B i ldungs invest i t ionen schafft,  i nd iv idue l le Mehrarbe i t a t t rak t i ve r 
macht , die Erwerbsbete i l igung von Frauen erhöht u n d auch Zuwande-
rung begünst igt . Deshalb ist be i der Beur te i lung von Erschl ießungsstra-
tegien immer zu berücksicht igen, dass m i t mögl ichen In tervent ionen zur 
Auswe i tung des Arbei tskräf teangebots  i n die Knapphei ts re la t ionen ein-
gegriffen w i rd . D ie genannten endogenen Effekte  oder auch andere 
Mark t reak t ionen (z.B. K a p i t a l m o b i l i t ä t oder Produkt iv i tä tss te igerun-
gen), die sich ansonsten ergeben würden, könn ten ganz oder tei lweise 
ausbleiben. W ich t i g ist somit die Frage, welche In tervent ionen sich als 
h i l f re ich erweisen, u m notwend igen Mark t reak t ionen zum Durchb ruch 
zu verhelfen. 

Generel l kommen folgende Erschl ießungsstrategien i n Betracht : A k t i -
v ie rung der Erwerbslosen, Ver längerung der i nd iv idue l len Arbei tszei t , 
Ausschöpfung des einheimischen Erwerbspersonenpotenzials, Aus- u n d 
Wei te rb i ldung sowie arbe i tsmarktbedingte Zuwanderung. 
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I I I . Erschließung von Personalreserven 

1. Aktivierungsstrategien 

Wenn von bisher n i ch t erschlossenen Beschäft igungspotenzialen die 
Rede ist, ist zual lererst die noch immer bet rächt l iche Zah l der Arbe i ts lo -
sen zu nennen. H i n z u kommen Personen aus der S t i l l en Reserve. I n 2000 
handel te es sich dabei u m eine Größenordnung von rd. 5,8 Mio . Dem 
standen zuletzt etwas mehr als 1 M i l l i o n Vakanzen gegenüber (vgl. 
Schaub i ld 4). 

Bei einem Abg le ich zwischen dem Anforderungspro f i l  offener  Stel len 
u n d den Qual i f ikat ionsvoraussetzungen der Arbei ts losen, wobe i n i ch t 
nu r an formale K r i t e r i en zu denken ist, s ind Diskrepanzen u n d dami t 
Mismatchprob leme sicher n i ch t von der H a n d zu weisen. Solche Pro f i l -
unterschiede können zu einem Einste l lungshemmnis werden, sie müssen 
es aber n i ch t immer sein. Letzteres g i l t insbesondere dann, wenn auf 
dem Arbe i t smark t Mob i l i t ä t ske t ten exist ieren. Würde beispielsweise i n 
die Stel le m i t hohen Anforderungen  ein un terha lb seiner formalen oder 
in fo rme l l  erworbenen Qua l i f i ka t i on Beschäft igter e inmünden, könnte es 
zu einer neuen Vakanz kommen, die ihrerseits Mobi l i tätsprozesse auslöst 
u n d an deren Ende die E ins te l lung eines regist r ier ten Arbei ts losen 
stehen könnte. 

Unabhäng ig davon, ob Arbei ts lose i n zusätzl iche Stel len e inmünden 
oder i h r Einsatz auf bet r ieb l ichem Ersatzbedarf  beruht , setzt eine erfolg-
reiche Wiedereingl iederung die ind iv idue l le „Beschäf t igungsfäh igke i t " 
voraus. Generel l g i l t , dass die Beschäft igungsfähigkei t  durch passende 
Qua l i f i ka t ionen 8 (Maßnahmen u n d learn ing-by-do ing) sowie durch F lex i -
b i l i t ä t s - u n d Mobi l i tä tsbere i tschaf t  er le ichtert w i rd . 

Betrachtet man die A rbe i t smark tw i r k l i chke i t ,  demonstr ieren Arbe i ts -
lose bereits auf f re iw i l l i ge r  Basis e in hohes Maß an F lex ib i l i t ä t s - u n d 
Mobi l i tä tsbere i tschaf t .  Dies g i l t aber n i ch t immer u n d auch n i ch t fü r 
alle, w e i l gewol l te oder ungewol l te Abhäng igke i ten von Transfer le istun-
gen entstehen können. Z u r E rhöhung der F lex ib i l i t ä t s - u n d Mob i l i t ä t s -
berei tschaft  kommen Anreize u n d Sankt ionen i n Betracht . Z u den 
„ Incent ives" zählen E inkommensh i l fen an Arbei ts lose (wie die Gewäh-
rung eines befr isteten Komb i lohns oder einer am Eingl iederungserfo lg 

8 H ie r zu zählen auch gezielte Maßnahmen zur beru f l i chen u n d gesel lschaft-
l i chen In tegra t ion von ausländischen A rbe i t nehmern (z.B. auch Sprachkurse), d ie 
Sch lüsse lqua l i f i ka t ionen fü r den he imischen A rbe i t smark t ve rmi t te ln . Vgl . Z u m 
Thema B i l d u n g auch die Textpassagen we i te r unten. 

7 K o n j u n k t u r p o l i t i k , Be ihe f t 52 
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98 Ulr ich Walwei 

* sofort zu besetzende offene  Stel len 

Quelle: I A B - K u r z b e r i c h t 10/2000, V / 2 und I A B - E r h e b u n g über das gesamtwirtschaftl iche Stel len-
angebot 

Schaubild 4: Unterbeschäftigung und offene  Stellen 1991-2001 
(Gesamtdeutschland, in 1000) 

or ient ier ten Prämie an den Arbeitslosen). Bei den Sankt ionen geht es vor 
a l lem u m die Erhöhung der Konzessionsbereitschaft.  Sie w i r d beeinf lusst 
du rch die Höhe der Lohnersatz le istung, ihre Dauer u n d die Rahmenbe-
d ingungen fü r ihre Gewährung, w ie die Regelungen zur Verfügbarkei t 
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Strategien zur Ersch l ießung von Personalreserven 99 

von Arbei ts losen, der Zumu tba rke i t von Beschäft igungsverhäl tnissen so-
w ie der Verp f l i ch tung zur Tei lnahme an Maßnahmen. 

D ie Ausgesta l tung der Lohnersatz le is tungen kann der Schaffung  eines 
n iedr ig ent lohnten Beschäft igungssektors u n d dami t der Einst iegsmög-
l i chke i ten insbesondere fü r (Langzei t - )Arbei ts lose entgegenstehen. Groß-
zügige Lohnersatz le is tungen können dafür sorgen, dass n iedr ig ent lohnte 
Beschäf t igung erst gar n ich t entsteht bzw. sich n i ch t we i ter aufbaut . D ie 
Ausgesta l tung der Lohnersatz le is tungen w i r k t zwar als eine A r t „ M i n -
dest lohn" u n d kann negative Arbei tsanreize auslösen; sie ist aber n ich t 
als „Feh lanre iz " einzustufen. V ie lmehr steckt h in te r der Höhe der L o h n -
ersatzleistungen ein sozial- u n d vertei lungspol i t isches Ziel : Es geht u m 
das E inkommen, das die Gesellschaft denjenigen gewähren möchte, die 
aus ind iv idue l len Gründen (z.B. K rankhe i t , Benachtei l igung) oder auf-
g rund der Arbe i tsmark t lage keine Erwerbsarbe i t ausüben können. Unab -
häng ig davon w i r d sich eine Gesellschaft immer wieder fragen müssen, 
ob die e inmal festgelegte Höhe u n d Ausgesta l tung von Lohnersatz le is-
tungen m i t den Verhältnissen u n d dem Wandel auf dem Arbe i t smark t 
korrespondieren. 

Akt iv ierungsst ra teg ien setzen generel l voraus, dass Arbei ts losen ent-
weder offene  Stel len oder zumindest eine Tei lnahme an a rbe i tsmark tpo l i -
t ischen Maßnahmen angeboten werden können. Solche Ak t iv ie rungss t ra -
tegien stoßen auf Grenzen, w e i l Budget res t r ik t ionen nu r einen sehr 
gezielten u n d n ich t endlos bre i ten Einsatz arbe i tsmark tpo l i t i scher Maß-
nahmen zulassen, u n d w e i l wegen bisher fehlender Arbe i tsp lä tze n ich t 
jedem Arbei ts losen eine Stel le angeboten werden kann. Käme man 
jedoch dem Arbe i tsmark tausg le ich i n der nahen u n d fernen Z u k u n f t 
auch quan t i t a t i v näher, würde dies die Rahmenbedingungen fü r eine 
A k t i v i e r u n g von Arbei ts losen verbessern. Unabhäng ig davon stel l t sich 
die Frage nach der Qua l i tä t der Beschäft igung, die fü r einen Arbe i ts lo -
sen als „ z u m u t b a r " erscheint. W i r d „zumutbare Beschäf t igung" sehr eng 
def in ier t ,  g ib t es fü r Arbei ts lose weniger Ausst iegsopt ionen aus der 
Arbei ts los igke i t . Dagegen steht bei eher lockeren Zumutbarke i t sk r i t e r i en 
ein breiteres Spek t rum von Arbe i tsp lä tzen fü r Arbei ts lose zur Verfü-
gung. Fü r eine zügigere E i n m ü n d u n g spr icht , dass Arbe i tnehmer nega-
t ive Signale auf Arbei tgeber befürchten müssen, wenn sie die Stel lensu-
che als Arbei ts lose bestrei ten müssen. Dies setzt aber voraus, dass m i t 
dem Wiedereinst ieg i n den A rbe i t smark t Au fwä r t smob i l i t ä t  i n Gang 
kommen kann, so w ie bereits beschrieben. 

D ie i m I A B geschätzte St i l le Reserve exist ier t per de f in i t ionem nu r bei 
Unteraus lastung auf dem Arbe i t smark t , spr ich i n einer Unterbeschäf t i -

7 * 
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100 U l r i c h Wa lwe i 

gungssi tuat ion. Sie umfasst den Tei l der Erwerbspersonen, der au fgrund 
der schlechten Arbe i tsmark t lage aus den off iz ie l len  Arbe i t smark ts ta t i s t i -
ken verschwunden ist. So ist i m Vergleich zur Vol lbeschäf t igung m i t 
einer höheren B i ldungsbete i l igung (Warteschleifen, FbW-Maßnahmen), 
einer höheren Zah l von Vorruheständlern sowie einer geringeren Zah l 
erwerbstät iger Frauen zu rechnen 9 . Generel l g i l t aber, dass die St i l le 
Reserve a l le in durch eine bessere A r b e i t s m a r k t k o n j u n k t u r ak t i v ie r t 
werden würde. 

2. Arbeitszeitstrategien 

E i n weiteres ungenutztes Beschäf t igungspotent ia l könnte i n den durch 
ko l lek t i ve u n d ind iv idue l le Formen der Arbe i tsze i tverkürzung entstande-
nen „Zei t reserven" gesehen werden (vgl. Schaub i ld 5). Z u denken wäre 
dabei insbesondere an eine Ver längerung der i nd i v idue l l en Arbei tszei t , 
z .B. i n Fo rm von mehr bezahl ten Überstunden, einer Aufs tockung von 
Tei lzei tbeschäft igung (einschl. einer Ver längerung der Arbei tsze i t ger ing-
füg ig Beschäft igter) oder auch an eine längere Wochenarbeitszeit . Aus 
gesamtwir tschaf t l icher  Sicht ist - den Simulat ionsrechnungen des I A B 
zufolge - eine Ver längerung der Arbei tsze i t e in Weg zu einem geringeren 
Arbe i tskrä f tebedar f  nach Köp fen . 1 0 Vergl ichen m i t einer Referenzsitua-
t i on ohne Arbei tsze i tver längerung wü rden dadurch die S tundenproduk-
t i v i t ä t reduziert , die Lohnstückkosten wegen bremsender Wi rkungen auf 
die Tar i f löhne gesenkt u n d dami t i m Kre is laufzusammenhang die Wachs-
tumskrä f te gestärkt. 

D ie Mög l i chke i ten der Arbei tsze i tver längerung sol l ten bei gegebenem 
ins t i tu t ione l lem Rahmen indes n ich t überschätzt werden. Weder wei tere 
Schr i t te i n R ich tung einer ko l l ek t i ven Wochenarbei tszei tverkürzung 
noch eine ko l lek t i ve Ver längerung der Wochenarbeitszeit (z.B. Rückkehr 
zur 40-Stunden-Woche) s ind i n absehbarer Z u k u n f t zwischen den Tar i f -
par te ien verhandlungsfähig. Von daher k o m m t den Arbei tszei tpräferen-
zen der Erwerbsbevö lkerung große Bedeutung zu. Empi r ische Befunde 
zu den Arbe i tsze i twünschen von Erwerbspersonen zeigen, dass es uner-
fü l l te Verlängerungs- u n d Verkürzungswünsche g i b t . 1 1 Unters te l l t man 
eine stärkere Anspannung i n Te i larbe i tsmärk ten oder gar auf dem globa-
len Arbe i tsmark t , so verbessert sich tendenzie l l die Verhandlungsposi-

9 vgl . zu diesen Aspek ten auch die Aus führungen zu den Ausschöpfungsstrate-
g ien we i te r unten. 

10 Vgl . B a r t h / Z i k a (1996). 
11 Vgl . Ho l s t /Schupp (2000). 
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Quelle: Berechnungen des I A B - V / 2 

Schaubild 5: Entwicklung der Arbeitszeit in West- und Ostdeutschland 1991-2000 
(in Stunden) 

t i on der Arbei tnehmersei te. Könn ten dann über den Ausgle ich von Ange-
bot u n d Nachfrage die Wünsche real is iert werden, ist g le ichwoh l deren 
Nettoef fekt  zunächst e inmal offen. 

Beschäft igungspol i t ische Hemmnisse h ins ich t l i ch der Arbei tszei tgestal -
t ung gehen noch immer von der 630-DM-Grenze für geringfügige Be-
schäf t igung aus. Ungeachtet der Neuregelung der Sozialversicherungs-
p f l i ch t bei ger ingfügigen Beschäft igungsverhäl tnissen zum 1.4.1999 
besteht we i te rh in bei einem Monatsverdienst von 6 3 0 D M eine markante 
Beschäft igungsschwelle. Da erst ab einem vo l l sozialversicherungspf l ich-
t igen Bru t tomonats lohn von knapp 800 D M der Ne t to lohn höher ist als 
bei einer m i t 630 D M ent lohnten ger ingfügigen Beschäft igung, l iegt 
h in te r der Verdienstgrenze eine Zone ungünst iger Erwerbsmögl ichke i ten. 
D ie Durch läss igkei t an der Grenze von 630 D M u n d dami t die Mög l i ch -
ke i t der i nd iv idue l len Arbei tsze i tver längerung könnte durch eine Bezu-
schussung der Arbe i tnehmerbei t räge zur Sozialversicherung erhöht 
werden, hät te aber ih ren f iskal ischen Pre is . 1 2 

12 Vgl. Bender/Rudolph/Walwei (1999). 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 4.1.1. 1999 

Schaubild 6 a: Erwerbstätigenquote nach Geschlecht und ausgewählten 
Altersgruppen im Jahre 1999 in Westdeutschland 

(Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter) 

3. AusschöpfungsStrategien 

E i n ganzes Bünde l von Mög l i chke i ten zur Erschl ießung von Beschäft ig-
tenpotenzia len besteht dar in , die Bevölkerung i m erwerbsfähigen  A l t e r 
noch besser auszuschöpfen. I n Frage kommen i n diesem Zusammenhang 
vor a l lem eine höhere Frauenerwerbsbetei l igung, eine Verkürzung der 
B i ldungszei ten u n d eine Heraufsetzung des Rentenzugangsalters (vgl. 
Schaub i ld 6 a u n d 6 b). 

I n der bereits erwähnten IAB-P ro jek t i on des Erwerbspersonenpoten-
zials w i r d i n der sog. „oberen Erwerbsquoten var ian te" davon ausgegan-
gen, dass die Frauenerwerbs quote  (ähnl ich w ie i n skandinavischen Län -
dern bereits heute) zu der von Männern aufschließen w i rd . Das Setzen 
entsprechender Annahmen imp l i z ie r t al lerdings, dass eine solche En t -
w i c k l u n g n ich t durch ins t i tu t ione l le Rahmenbedingungen behinder t 
w i rd . Aus der einschlägigen L i t e ra tu r ist bekannt , dass die Frauener-
werbsbete i l igung von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt. 

Z u denken ist dabei erstens an die Verfügbarkei t  von Arbei tsp lätzen, 
die w ie Tei lzei t - u n d Heimarbei tsp lätze die Vereinbarkei t von Beruf u n d 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 4.1.1. 1999 

Schaubild 6 b: Erwerbstätigenquote nach Geschlecht und ausgewählten 
Altersgruppen im Jahre 1999 in Ostdeutschland 

(Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter) 

Fami l ienarbe i t er leichtern. Der seit An fang 2001 verankerte gesetzliche 
Anspruch auf Tei lzeit könnte sich i n dieser H ins ich t als h i l f re ich erwei-
sen, da sich dadurch die Arbei tszei tsouveräni tä t der Beschäft igten 
erhöht. I m E ink l ang dami t steht auch, dass Verlängerungswünsche vom 
Arbei tgeber vor rang ig zu berücks icht igen s ind u n d dem dami t w i c h -
t igen Aspekt der „Revers ib i l i t ä t " von Arbe i tsze i tverkürzung Rechnung 
getragen w i rd . Ergänzend zu den notwendigerweise vorhandenen Be-
schäf t igungsmögl ichkei ten ist e in zwei ter „h in re ichender " Fak to r die 
Existenz eines ausreichenden Angebotes auch öf fent l ich  f inanzier ter 
Betreuungseinr ichtungen fü r K i nde r u n d Ä l t e re . 1 3 Schl ießl ich spielen 
dr i t tens auch Anre izmechanismen i m Steuer- u n d Transfersystem eine 
bedeutende Rol le für das Arbei tsangebot i m Hausha l t skon tex t . 1 4 So 
begrenzt insbesondere der Sp l i t t i ng ta r i f  i m Einkommensteuerrecht das 
Arbei tsangebot der Ζwei tverd iener( innen) . Fü r verheiratete Frauen, die 
an die Aufnahme eines Tei lzeitbeschäft igungsverhältnisses denken, ist 

13 Vgl. Thenner (2000). 
14 Vgl. Dingeldey (2000); Doudeijns (2000). 
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i m Fal le des Sp l i t t i ng ta r i f s bei Erz ie lung eines Erwerbseinkommens der 
Grenzsteuersteuersatz des i n der Regel auf Vol lzeitbasis beschäft igten 
Ehemannes maßgebl ich. Eine Abschaf fung  des Ehegat tenspl i t t ings ( im 
Sinne einer obl igator ischen getrennten Veranlagung) würde die Arbe i ts -
anreize erhöhen. Das geringere E inkommen der zwei tverd ienenden Tei l -
zei tbeschäft igten würde dem i n der Regel deu t l i ch geringeren Eingangs-
steuersatz unter l iegen. Begünst igt würde eine höhere Frauenerwerbs-
bete i l igung auch dadurch, dass abgeleitete Rechte i n der sozialen 
Sicherung (z.B. i n der K ranken - u n d Rentenversicherung) reduzier t 
wü rden u n d sich dadurch der Angebotsdruck vergrößerte. Ähnl iches 
g i l t , wenn i m Sozialh i l ferecht bei der Bedür f t igke i tsprü fung  von der 
Berücks ich t igung des Haushaltszusammenhangs auf die Ind iv idua lebene 
übergegangen würde. 

Bei a l l den Vorschlägen ist zu berücksicht igen, dass eine generel l 
höhere Erwerbsbete i l igung i m Haushal tszusammenhang zumindest für 
die S t r u k t u r der Arbei tskräf tenachfrage  n i ch t neu t ra l sein dürf te.  Haus-
hal te sähen sich i n v ie l stärkerem Maße veranlasst, bisher selbst erstel l te 
Produkte u n d Dienste käu f l i ch zu erwerben. Der Bedarf  an personen-
bezogenen Diensten u n d entsprechenden Qua l i f i ka t ionen dür f te dann 
zunehmen. 

Je mehr Ze i t die Bevö lkerung i m erwerbsfähigen  A l te r i m Bi ldungssys-
tem verbr ingt , desto weniger Ze i t verb le ib t für Erwerbsarbei t . Je mehr 
Ze i t die Bevö lkerung i m erwerbsfähigen  A l t e r i m Bi ldungssystem ver-
b r ing t , desto größer sol l te die Rendite i n Fo rm eines höheren Lebensein-
kommens sein, das durch einen höheren L o h n oder eine längere Lebens-
arbeitszeit erziel t w i rd . E ine mögl iche Verkürzung  von Schuldauer, ; Uni-
versitätsaufenthalt  oder  Berufsausbildung  kann also n ich t a l le in unter 
dem B l i c k w i n k e l der Erschl ießung zusätz l ichen Arbei tskräf teangebots 
gesehen werden. Vie lmehr stel l t sich die Frage: Wäre eine Verkürzung 
der B i ldungszei ten qual i tä tsneutra l? Fal ls ja, müsste unters te l l t werden, 
dass es i m Bi ldungssystem oder i m System der Berufsausbi ldung unpro-
duk t i ve Längen oder auch abnehmende Grenzerträge g ibt . Fal ls n ich t , 
käme es zu Produkt iv i tä tse inbußen u n d zu zusätz l ichem Nachb i ldungs-
bedarf  i m Laufe des Erwerbslebens. Angesichts wachsender Qua l i f i ka -
t ionsanforderungen u n d der i n der Tendenz ve rmu t l i ch wieder steigen-
den Lebensarbeitszeit (auch i n Folge der a l ternden Erwerbsbevölkerung) 
erscheint eine Verkürzung der gesamten Bi ldungszei ten n i ch t zeitgemäß. 
V ie lmehr stel l t sich die Frage, w ie die Qua l i tä t u n d zei t l iche Abfo lge der 
verschiedenen Bi ldungsgänge op t im ie r t werden kann. I n diesem Zusam-
menhang ist es zwingend, B i ldungszei ten zu ver lagern - von der Phase 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



Strategien zur Ersch l ießung von Personalreserven 105 

vor dem E i n t r i t t ins Erwerbs leben h i n zu berufsbeglei tenden B i ldungs-
maßnahmen (lebenslanges Lernen). 

D ie Erwerbstä t igenquoten äl terer Arbe i tnehmer (z.B. die Gruppe der 
55-64-Jährigen) s ind i m Vergleich zu jüngeren A l te rsgruppen i m eigenen 
L a n d oder i m Vergleich zur selben Al tersgruppe i n anderen Ländern 
i n Deutsch land eher gering. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, 
dass ältere Arbe i tnehmer i n hohem Maße von Arbe i ts los igke i t betroffen 
s ind u n d die Vorruhestandspraxis (einschl. der Mög l i chke i ten zur A l te rs-
tei lzei t ) noch immer gute Mög l i chke i ten fü r einen f rühzei t igen Ausst ieg 
aus dem Erwerbsleben eröffnet.  Fü r viele ältere Erwerbslose ist der 
Status „Arbe i t s los igke i t " so etwas w ie der E inst ieg i n den Ruhestand. 
Er le ichter te Mög l i chke i ten des Rentenzugangs können für die d i rek t 
Bete i l ig ten a t t r ak t i v sein: Fü r die Betr iebe, w e i l sie dami t über die 
Op t ion eines sanften Personalabbaus bzw. geräuschloser Ums t ruk tu r i e -
rungen verfügen. Fü r die Arbei tnehmer, w e i l sie durch einen f rüheren 
Ruhestand mehr Fre ize i ta l ternat iven noch ak t i v wahrnehmen können. 
Würde man w ie schon bei den Frauen an wei tere Schr i t te zur Heraufset-
zung des Rentenzugangs  alters  fü r al le denken, wäre bezügl ich der Wi r -
kungen auf das Arbei tskräf teangebot  zwischen formaler  Regelung einer-
seits u n d ef fekt ivem Zugang i n die Rente andererseits zu unterscheiden. 
So ist e in mögliches Ausweichen auf Erwerbsminderungsrenten i n Rech-
nung zu stellen. Fü r höhere Erwerbstä t igenquoten äl terer Arbe i tnehmer 
g ib t es zwei Voraussetzungen. Erstens bedarf  es einer strategischen 
Umor ien t ie rung i m Betr ieb. Dies würde bedeuten, Ä l tere durch a t t rak -
t ive Arbe i tsbed ingungen (z.B. f lex ib le Tei lzei tmögl ichkei ten) zu ha l ten 
u n d i h r Er fahrungswissen  auf in te l l igente Weise nu tzbar zu machen. 
Zwei tens s ind die auf ind iv idue l le r Ebene w i rksamen ökonomischen 
Anreize fü r die Weiterbeschäft igung bzw. Neueinste l lung äl terer A rbe i t -
nehmer einer Überp rü fung  zu unterziehen. Z u denken ist h ier an 
Aspekte w ie Höhe u n d A r t der Abf indungen, N iveau der Abschläge bei 
vorzei t igem Ruhestand, Länge der Anspruchsdauer von Lohnersatz le is-
tungen u n d der Senior i tä tsgrad der Ent lohnung. 

4. Bildungsstrategien 

Das Thema B i l d u n g k a m bereits i m Zusammenhang m i t den Ausschöp-
fungsstrategien zur Sprache. Do r t g ing es u m die Verkürzung u n d Verla-
gerung von Bi ldungszei ten als Ansa tzpunk t für die Erschl ießung von 
Arbei tskraf t reserven.  H ie r geht es u m die B i ldungsbete i l igung u n d ihre 
Bedeutung fü r die Vermeidung kün f t ige r Mismatchprobleme. Aus zwei 
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Gründen k o m m t es darauf an, kün f t ige Abgängerkohor ten aus dem B i l -
dungssystem noch besser auszubi lden als dies bei den heute A k t i v e n 
bereits der Fa l l ist. Z u m einen deuten vorl iegende P ro jek t i onen 1 5 auf 
einen steigenden Bedarf  an Höherqua l i f i z ie r ten  h i n (vgl. Schaub i ld 7). 
Z u m anderen w i r d es schwieriger, re in quan t i t a t i v den Ersatzbedarf  bei 
den Qua l i f i ka t ionen zu befr iedigen, w e i l die nachrückenden Jahrgänge 
schwächer besetzt s ind als die geburtenstarken Jahrgänge, die ausschei-
den. Der Wir tschaf t  könnte es demnach immer schwerer fal len, genügend 
qual i f iz ier te Berufsanfänger  für die i n Rente gehenden äl teren M i ta rbe i -
ter zu f inden. 

Erschwerend k o m m t h inzu, dass die B i ldungsexpans ion vergangener 
Jahrzehnte seit Beginn der 90er Jahre ins Stocken geraten ist (vgl. 
Schaub i ld 8 ) . 1 6 H ie r ginge es darum, wieder zu einem expansiven Pro-
zess zu kommen - wohlwissend, dass es auch i n dieser H ins ich t Grenzen 
u n d Grenzerträge g ibt . E ine w ich t ige Z ie lgruppe der B i l dungspo l i t i k 
s ind dabei insbesondere die sog. „ N i c h t - f o r m a l Qual i f i z ie r ten" .  Bei 
v ie len n i ch t - f o rma l Qual i f iz ier ten kann durch das Vorhandensein eines 
Schulabschlusses (Wei ter- )Bi ldungsfähigkei t  unters te l l t werden, sofern 
passende - vor a l lem modulare u n d betr iebsnahe - Angebote vorhanden 
sind. Z ie lg ruppen wären dabei vor a l lem Jüngere, aber auch hier lebende 
Aus länder jüngeren u n d m i t t l e ren A l t e r s . 1 7 

Mobi l i s ie rung von Bi ldungsreserven heißt aber darüber hinaus, ältere 
Erwerbstät ige für einen permanenten Fortbi ldungsprozess zu gewinnen. 
Generel l sol l ten beruf l iche B i l d u n g u n d Wei te rb i ldung länger f r is t ig  aus-
ger ichtet sein u n d sich n ich t an kurz f r is t igen  Markt lagenwechseln or ien-
t ieren. D ie Berufsausbi ldung sol l te dabei eher als Startphase für einen 
Prozess kon t inu ie r l i cher Qual i f i z ie rung verstanden werden. 

5. Zuwanderungsstrategie 

Die recht l iche S i tua t ion be im Thema Zuwanderung ist i n Deutsch land 
seit geraumer Ze i t durch zwei Pr inz ip ien gekennzeichnet. Z u m einen g i l t 
Fre izüg igke i t fü r Arbe i tsk rä f te  aus der E U u n d - abgesehen von wenigen 
Sonderabkommen oder Ausnahmeregelungen - ein Anwerbestopp gegen-
über Dr i t ts taaten. Während die Net tozuwanderung aus E U - L ä n d e r n 
quan t i t a t i v k a u m eine nennenswerte Rol le spiel t , gab es i n der le tzten 

15 Dos ta l /Re inberg (1999). 
16 Re inbe rg /Humme l (2001). 
17 Re inberg /Wa lwe i (2000). 
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höher-
qualifizierte 
Tätigkeiten 

mittel-
qualifizierte 
Tätigkeiten 

einfache 
Tätigkeiten 

32 

44 

25 

40 

44 

16 

Führungsaufgaben, 
Organisation und 
Management, 
qualifizierte Forschung 
und Entwicklung, 
Betreuung, 
Beratung, Lehren u.ä. 

Fachtätigkeiten in der 
Produktion, Maschinen 
einrichten u.a., 
Reparieren, 
Fachver(ein-)käufer, 
Sachbearbeiter, 
Assistententätigkeiten 
in Forschung und 
Entwicklung, nicht-
akademische 
Betreuung u.ä. 

Hilfstätigkeiten in 
Produktion, Reinigung, 
Bewirtung, Lagerhaltung, 
Transport, einfache 
Bürotätigkeiten, 

' Verkaufshilfen  u.ä. 

1985 1995 2010 

Abweichungen der Summen durch Runden der Zah len 

Anmerkung: ohne Berücksichtigung der VGR-Revis ionen von 1999 und 2000 

Quelle: IAB/Prognos-Pro jekt ion 1999 ( IAB-Pro jek t 1 /4 -436A) 

Schaubild 7: Erwerbstätige nach unterschiedlichen Anforderungsprofilen 
der Tätigkeiten 1985, 1995 und 2010 

(Westdeutschland, ohne Auszubildende, Anteile in Prozent) 
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Quel le : I A B / B G R 

Schaub i l d 8: Qua l i f i ka t i onss t ruk tu r  der Bevö lkerung i m erwerbsfähigen  A l t e r / 
Männer u n d Frauen (Al te Bundes länder u n d Ber l in-West) 

Dekade dennoch k rä f t igen Zuzug nach Deutsch land (vgl. Tabelle). D ie 
w ich t igs ten Gruppen waren Aussiedler m i t a l lerdings zuletzt abnehmen-
der Tendenz (Zuzug 2000: knapp 100.000) u n d Asylbewerber m i t eben-
fal ls rück läu f igen Zah len (Zuzug 2000: knapp 80.000). Es ist deshalb zu 
vermuten, dass es auch ohne eine bewusste arbe i tsmarktor ient ier te 
Steuerung i n den nächsten Jahren wei ter Net tozuwanderung geben w i rd . 
A l le rd ings dür f ten bei diesen nu r begrenzt steuerbaren Wanderungen 
recht l iche Verpf l ichtungen (Aussiedler) u n d humani tä re Aspekte (Asyl-
bewerber, Fami l ienangehör ige, F lücht l inge) i m Vordergrund stehen. 
Bedeutung k o m m t i n diesem Zusammenhang auch der Osterwei terung zu, 
w e i l nach der Gewährung der Fre izügigke i t fü r die Be i t r i t t s länder 
Zuwanderungen aus den dann neuen Mi tg l iedsstaaten n ich t mehr steuer-
bar sind. Zwischen den bisher igen Mi tg l ieds ländern der E U u n d den 
Be i t r i t t skand ida ten besteht zweifel los noch ein beträcht l iches Wohl -
standsgefälle, welches Wanderungsdruck erzeugt. Z u der befürchteten 
Zuwanderungswel le muss es aber dann n ich t kommen, wenn sich die 
Annäherungstendenzen an west l iche Standards u n d der w i r tschaf t l i che 
Aufholprozess fortsetzen u n d dami t posi t ive Erwar tungen an die Z u k u n f t 
der m i t t e l - u n d osteuropäischen Länder geweckt we rden . 1 8 Zudem eröff-

18 Hönekopp /Werner (1999). 
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110 U l r i c h Wa lwe i 

nen die zei t l iche Gesta l tung der zu erwar tenden Übergangsfr ist  u n d die 
Mög l i chke i t der Vereinbarung von Öffnungsklauseln  bis zur vo l len 
Gewährung der Fre izügigke i t v ie l fä l t ige F lex ib i l i tä tssp ie l räume. 

I m Grunde überrascht die intensive Diskuss ion einer gesteuerten 
arbe i tsmark tor ient ie r ten Zuwanderung i n Ze i ten noch immer hoher 
Arbei ts los igkei t . D ie gegenwärt ige S i tua t ion ist sicher n i ch t vergleichbar 
m i t den 60er u n d f rühen 70er Jahren, als bei g lobalem Arbe i tsk rä f teman-
gel massiv Gastarbei ter i m europäischen Aus land angeworben wurden. 
Fü r gezielte Zuwanderung aus Arbe i t smark tg ründen sprechen heute 
zwei andere Gründe: ein kurz f r is t iger  u n d ein längerfr is t iger  Aspekt . 
A k t u e l l könnte man einen speziel len Zuwanderungsbedar f  dami t begrün-
den, dass die offenbar  zuletzt wieder häuf iger auftretenden, bet r ieb-
l i chen Besetzungsprobleme aku t sind. I m Gegensatz zu anderen Erschl ie-
ßungsstrategien, die z.T. eine Veränderung von Rahmenbedingungen u n d 
von Verhaltensweisen voraussetzen, b ietet die Opt ion der gesteuerten 
Zuwanderung eine eher schnelle Lösung. Gezielte Zuwanderung ist aber 
auch aus längerf r is t igen  Aspekten bedeutsam. Z u denken ist dabei 
sowohl an posi t ive Wi rkungen auf das N iveau w i r tschaf t l i cher  A k t i v i t ä -
ten am hiesigen Standor t als auch auf die Stab i l i s ie rung der sozialen 
Sicherungssysteme. 

Vor einem sol l te man aber deu t l i ch warnen: E i n arbe i tsmarktor ient ier -
ter Zuwanderungsbedar f  (z.B. nach Regionen u n d Berufen) kann besten-
fal ls am aktue l len Rand best immt werden, indem z.B. seitens der 
Arbe i t sverwa l tung die Zah l u n d Qual i tä t der n i ch t zu besetzenden Stel-
len ermi t te l t würde. Dagegen ist eine ex ante-Schätzung des arbei ts-
mark to r ien t ie r ten Zuwanderungsbedarfs  wissenschaf t l ich n i ch t zu ver-
treten. H ie rzu wären regional dif ferenzierte  Berufsprognosen  erforder-
l ich , die aus verschiedenen Gründen n i ch t s innvo l l u n d auch n ich t 
machbar sind. So können sie n ich t die F lex ib i l i tä tsbez iehungen zwischen 
Ausb i l dung u n d ausgeübter Tä t igke i t berücks icht igen u n d unter l iegen i n 
besonderer Weise der Selbstzerstörung, da ein entsprechender Lenkungs-
mechanismus bei der Beru fswahl fehl t u n d auch n ich t systemkonform 
wäre. 

Arbe i tsmark to r ien t ie r te  Zuwanderung sol l te we i te rh in n ich t generel l 
als Ausgle ich für Versäumnisse i n der B i l dungspo l i t i k oder für eine man-
gelnde Funk t ions fäh igke i t des Arbe i tsmarktes fungieren (z.B. bei man-
gelnder Lohndi f ferenz ierung  nach Qual i f ikat ionen) . Noch e inmal zur 
Er innerung: Vorhandene Ungle ichgewichte können zumindest z.T. über 
den Preismechanismus ausgeglichen werden. A u c h Zusatzbedarf  i m 
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hochqual i f i z ie r ten Bereich kann zumindest pa r t i e l l du rch entsprechende 
Verbesserung der Humankap i ta l rend i te , also m i t hohen Löhnen u n d 
anderen Anre izen kompensier t werden. 

D ie mögl ichen Effekte  der Zuwanderung auf Wi r tschaf tswachstum u n d 
Löhne s ind v ie l fach untersucht w o r d e n . 1 9 D ie Ergebnisse sprechen fü r 
eine tendenzie l l posi t ive W i r k u n g auf das Wir tschaf tswachstum. L o h n -
moderierende Effekte  waren nu r bei Ger ingqual i f i z ier ten  festzustellen. 
Fü r eine moderne Volkswi r tschaf t  m i t einer immer mehr wissensbasier-
ten P roduk t i on kann i m Grunde nu r gelten, dass mehr H u m a n k a p i t a l i n 
der Tendenz besser ist als weniger, vor a l lem i m Bereich der Hochqua l i f i -
zierten. Bei der Frage arbe i tsmark tbed ingter Zuwanderungen s ind auch 
aus Gründen der S tä rkung der Wachstumsdynamik momentan Qua l i tä -
ten w ich t ige r als Quant i tä ten. Dabei ist a l lerdings zu bedenken: Viele 
E U - L ä n d e r u n d andere Indust r ie länder stehen vor ähn l ichen Proble-
m e n . 2 0 Der Wettbewerb u m k luge Köpfe hat bereits begonnen. E r w i r d 
sich wei ter verschärfen  u n d den B l i c k auf das we l twe i te Migra t ions-
potenz ia l lenken. I m Gegensatz zu den Hochqua l i f i z ie r ten würde eine 
stärkere Zuwanderung von Ger ingqual i f i z ier ten  vor a l lem i n der nahen 
Z u k u n f t Probleme aufwerfen,  was angesichts der noch immer hohen 
Unterbeschäf t igung auch n ich t überraschen kann. Z u nennen s ind an 
dieser Stel le Lohnd ruck u n d Subs t i tu t i on i n einem ohnehin schwier igen 
Marktsegment sowie ein Verzögern des S t ruk tu rwande ls i n R ich tung 
in te l l igenter Produkte u n d Dienste. H i n z u kämen ein höheres Arbe i ts lo -
sen- u n d Transferempfängerr is iko  der Betroffenen  u n d die daraus resul-
t ierenden Schwier igke i ten bei ih rer In tegrat ion. 

Da eine Steuerung der Zuwanderung somit unabd ingbar erscheint, 
ste l l t sich die Frage nach der Ausgesta l tung des Regelwerks. In te rna t io -
nale Er fahrungen sprechen fü r ein einfaches, transparentes Regelwerk 
m i t mark tw i r t scha f t l i chen  Elementen. E i n solches System könnte 
Gebühren vorsehen; denn Immig ra t i on zieht In tegrat ionskosten nach 
sich. Dadurch wü rden Unternehmen an den gesel lschaft l ichen Folge-
lasten der Zuwanderung bete i l ig t u n d könn ten dann unter A b w ä g u n g 
der Kosten un ter verschiedenen A l te rna t i ven der Personal rekrut ierung 
wählen. H ins i ch t l i ch der Fest legung von Auswah lk r i t e r i en ist der sich 
momentan abzeichnende Po l i cy -Sw i t ch von der mehr temporären 
arbe i tsmark tbed ingten Zuwanderung (z.B. Werkvertragsarbei tnehmer) 
zu einer auch dauerhaf ten arbe i tsmark tbed ingten Zuwanderung zu 

19 Vgl . z .B. S t raubhaar /Weber (1993); Rü rup /K lop f l e i s ch (1999); He i l emann / 
D ö h r n / v o n Loef fe lho lz /Schäfer-Jäckel  (2000); Wagner (2000). 

20 Euros ta t (2001). 
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berücksicht igen. Temporäre Zuwanderung er laubt mehr Feinsteuerung 
ausgehend von konkre tem bet r ieb l ichen Bedarf.  Sie w i r d auch i n 
Z u k u n f t unverz ich tbar sein u n d ähn l i ch w ie i n der Vergangenheit w o h l 
zu dauerhafter  Zuwanderung führen. Fü r von vornhere in dauerhafter 
Zuwanderung bedarf  es zweifel los strengerer K r i t e r i en als für temporäre 
Zuwanderung. Bei der A u s w a h l dauerhafter  Zuwanderer s ind die lang-
f r is t igen Verbleibschancen i m Arbe i t smark t (z.B. deren Beschäft igungs-
fäh igke i t auch nach einem Stel lenwechsel) ein wicht igeres K r i t e r i u m als 
die bloße E ignung für eine konkrete Stelle. Dies spr icht für eine ange-
botsor ient ier te Selekt ion (z.B. i n Fo rm eines Punktesystems). 

Fü r den Er fo lg einer arbe i tsmark tor ien t ie r ten Zuwanderung ist ferner 
w ich t ig , dass dafür gesellschaft l iche Akzeptanz besteht. Deshalb könnte 
es s innvo l l sein, ähn l i ch w ie bei der Green-Card-Regelung m i t k le inen 
u n d f lex ib len Kont ingen ten zu beginnen, die dann der jewei l igen S i tua-
t i on - also der hiesigen Arbe i tsmark t lage, dem Niveau der ungesteuerten 
Zuwanderung u n d der gesel lschaft l ichen Akzeptanz - angepasst werden 
können. Z u berücks icht igen ist dabei al lerdings auch, dass eine par t ie l le 
Beziehung zwischen human i tä r mot iv ie r ten u n d arbe i tsmark tbed ingten 
Wanderungen besteht. A u c h bei F lücht l ingen, Fami l ienangehör igen von 
ausländischen M i t bü rge rn u n d Asy lbewerbern ist der A rbe i t smark tzu -
gang ein wicht iges Element der gesel lschaft l ichen Integrat ion. Generel l 
g i l t aber: D ie Verfolgung humani tä rer Zie le i m Zusammenhang m i t der 
Wanderungspo l i t i k entzieht sich i m Grunde einer ökonomischen Betrach-
tung u n d Bewertung. A l le rd ings könnte man nach E in füh rung einer 
arbe i tsmark tor ient ie r ten Zuwanderung (z.B. i n Fo rm von Kont ingenten) 
bei abgewiesenen Asy lbewerbern prüfen, ob ein Zugang durch das 
„A rbe i t sma rk t t o r " mög l i ch ist. 

IV. Fazit 

Es g ib t verschiedene Wege der Anpassung an bereits vorhandene oder 
zu erwartende Mangels i tuat ionen i n Deutschland, die unterschiedl iche 
Vor- u n d Nachtei le m i t sich br ingen. D ie Ausführungen haben gezeigt, 
dass die Erschl ießung heimischer Reserven u n d arbe i tsmarktbedingte 
Zuwanderung n ich t als A l te rnat iven, sondern als komplementäre Strate-
gien zu sehen sind. Generel l g i l t , dass der Bedarf  an arbe i tsmark tbed ing-
ter Zuwanderung u m so höher ausfal len dürf te,  je mehr es gel ingt, den 
sich abzeichnenden Beschäft igungsaufschwung  for tzuführen  u n d je 
weniger es gel ingt , einheimische Personal- u n d Qual i f ikat ionsreserven  zu 
erschließen. No twend ig u n d vor rang ig ist i n der nahen Z u k u n f t zwei fe i -
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los eine A k t i v i e r u n g der hiesigen Potenziale, denn es g ib t noch erheb-
l iche Personalreserven auf dem hiesigen A rbe i t smark t (Arbeitslose, St i l le 
Reserve, andere N ich t -E rwerbs tä t i ge ) . 2 1 Wicht ige Fragen stel len sich 
aber bezogen auf die Wi rksamke i t , die Fr is t igke i t u n d die Adressaten 
mögl icher Erschl ießungsstrategien. N i ch t alles w i r k t schnel l (z.B. B i l -
dungsinvest i t ionen). Tei lweise s ind erhebl iche Kosten zu berücks icht igen 
(z.B. fü r In tegrat ion, Vereinbarkei t ) . M i t u n t e r bedarf  es auch veränderter 
E inste l lungen u n d Verhaltensweisen (z.B. h ins ich t l i ch der Beschäf t igung 
von Frauen u n d äl teren Arbe i tnehmern oder der Suchintens i tä t von 
Arbeitslosen). Notwendige Anpassungen werden sich zum Tei l „au toma-
t isch" i n Fo rm von Mark t reak t ionen einstel len. Adressaten s ind aber 
n ich t nu r die Arbe i tsmark tak teure , sondern auch die Po l i t i k , die zur 
Erschl ießung knapper werdender Personalreserven die Rahmenbedingun-
gen fü r den Arbe i t smark t (z.B. das Steuer- u n d Transfersystem oder die 
Arbei ts förderung)  einer k r i t i schen Überp rü fung  unterz iehen muss. 

Arbe i tsmark to r ien t ie r te  Zuwanderung ist i n den nächsten 10-15 
Jahren eine  von v ie len Opt ionen zur Erschl ießung von Personalreserven. 
Ihre Bedeutung könnte aber aus Gründen der S tä rkung der Wachstums-
krä f te u n d der Stab i l i s ie rung der sozialen Sicherungssysteme i n der 
langen Fr is t zunehmen, w o m i t die Begründung für einen behutsamen, 
bedarfsgerechten  u n d f lex ib len Einst ieg gegeben wäre. Fü r einen behut -
samen Einst ieg i n eine gesteuerte Zuwanderung spr icht , dass zu jeder 
Ze i t die Akzeptanz der heimischen Bevö lkerung gegeben sein muss u n d 
Marktanpassungsprozesse infolge der erwarteten Knapphe i ten n i ch t ver-
schoben oder gar ausgeschlossen werden sol l ten. Bedar fsor ient ierung 
unters te l l t Komp lementa r i tä t von Zuwanderung bezogen auf die he im i -
sche Beschäf t igung u n d dami t p roduk t i ve Zusatzeffekte.  F lex ib le Mecha-
n ismen s ind deshalb sicherzustel len, w e i l die E n t w i c k l u n g des zukün f t i -
gen Arbei tskräf tebedar fs  quan t i t a t i v u n d qua l i t a t i v n i ch t w i r k l i c h prog-
nost iz ierbar ist, w e i l unsicher ist, w ie gut u n d schnel l das heimische 
Potenzia l für den A rbe i t smark t erschlossen werden kann u n d w e i l das 
N iveau der quan t i t a t i v nu r begrenzt steuerbaren Zuwanderung (z.B. 
auch i m Zusammenhang m i t der Osterweiterung) offen  ist. 

21 A n h a l t s p u n k t e fü r d ie Quan t i f i z ie rung einzelner Personalreserven l ie fern die 
verschiedenen Var ianten der IAB -Po ten t i a l p ro j ek t i on (vgl. Fuchs /Thon 1999). 

8 K o n j u n k t u r p o l i t i k , Be ihe f t 52 
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Abstract 

Strategies to Enlarge Human Resources: Exploit ing the Domestic Reserve 
versus Labour Market Oriented Migration 

By U l r i c h W a l w e i 

For t w o reasons targeted m ig ra t i on is an increasing issue i n the German po l i cy 
debate. F i rs t , the a l ready v is ib le and g row ing s k i l l shortages especial ly i n Western 
Germany. Second, the demographic development w h i c h w i l l i n the m e d i u m and 
l ong t e rm increas ing ly reduce the size of l abour supp ly and may cause s ign i f icant 
l abour shortages. F r o m an economic po in t of v iew the paper discusses several 
a l ternat ives of exp lo i t i ng h u m a n resources. I t shows tha t a f i rs t  step towards a 
more l abou r marke t or iented m ig ra t i on can be jus t i f i ed i f i t does no t postpone or 
hamper endogenous marke t react ions such as h u m a n cap i ta l investments. 

JEL  classification:  JO 

Institute  for  Employment  Research  (IAB),  Nuernberg,  Germany . 
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Strateg ien z u r E rsch l i eßung v o n Persona l reserven: 
A r b e i t s m a r k t b e d i n g t e Z u w a n d e r u n g e n u n d 

bedenkenswer te A l t e r n a t i v e n 

K o r r e f e r a t  z u m P a p i e r v o n U l r i c h W a l w e i 

Von H e l m u t S e i t z , F rank fu r t /Ode r 

Das Thema „ Z u w a n d e r u n g " steht zur Ze i t auf der Top-Posi t ion der 
Agenda der w i r tschaf ts - u n d gesel lschaftspol i t ischen Diskussion. D ie 
Debat te w i r d sowohl i m H i n b l i c k auf aktuel le Tendenzen am Arbe i ts -
m a r k t - St ichworte: Mange l an ausreichend qua l i f i z ie r ten In fo rma t i ke rn 
u n d Green-Card- In i t ia t i ve - aber mehr noch durch die Sorge u m die 
langfr is t ige Sicherung des Rentensystems i n der Bundesrepub l ik mo t i -
v ier t . I n seinem Bei t rag behandel t Walwei Anpassungsstrategien auf der 
Arbeitsangebotsseite i m H i n b l i c k auf die ak tue l l erkennbaren Anspan-
nungstendenzen auf dem Arbe i t smark t u n d auch vor dem H in te rg rund 
des sich abzeichnenden dramat ischen Rückgangs des Erwerbspersonen-
potenzials i n Deutschland. 

I ch möchte i n meiner Komment ie rung auf v ier Punkte eingehen, von 
denen ich glaube, dass diese fü r die aktue l le Diskuss ion n ich t h in re i -
chend präzis ier t werden: 

1. D ie aktuel le Lage am Arbe i t smark t w i r d m.E . zu undi f ferenzier t  dar-
gestell t , insbesondere i m H i n b l i c k auf Ost-West-Unterschiede, 

2. fü r die Po l i t i k ist es wesent l ich, die i n den nächsten 25 Jahren te i l -
weise recht drast ischen Unterschiede i n der demographischen En t -
w i c k l u n g zwischen Ost- u n d Westdeutschland zu beachten, 

3. das Fehlen von zumindest szenarischen Über legungen h ins ich t l i ch des 
quan t i ta t i ven Potent ials der von Walwe i angesprochenen Personaler-
schließungsreserven u n d 

4. i m Bei t rag w i r d versäumt die Frage zu stellen, welches Z ie l m i t einer 
E inwanderungs- und /oder Personalreservenerschl ießungspol i t ik  über-
haupt verfo lgt w i rd . 

Bezügl ich der derzei t igen Lage am Arbe i t smark t w i r d i n dem Bei t rag 
festgehalten, dass es am aktue l len Rand bereits Ind ika to ren g ib t , die auf 
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Anspannungstendenzen am Arbe i t smark t h indeuten, d.h. F i rmen geben 
vermehrt an, dass sie Probleme haben, Facharbei tskräf te  zu f inden u n d 
offene  Stel len n i ch t besetzen können. Dass diese Engpässe insbesondere, 
w ie i m Bei t rag festgehalten, i n expandierenden Branchen zu beobachten 
sind, ist s icher l ich wen ig überraschend. 

I m H i n b l i c k auf erkennbare aktuel le Anspannungsprobleme am 
Arbe i t smark t ist festzustellen, dass „eine Schwalbe bekann t l i ch noch 
ke inen Sommer mach t " . Gerade wenn es u m die Besetzung von Arbe i ts -
p lä tzen m i t einem hohen Qual i f i ka t ionsanspruch geht, beobachten w i r 
auch i n rezessiven Phasen Fachkräf temangel .  D ie Diagnose, am Arbe i ts -
m a r k t habe sich bereits eine Trendwende vol lzogen, ist s icher l ich etwas 
überzogen. So haben die Wir tschaf tsforschungsinst i tute,  aber auch die 
OECD u n d sogar die Bundesregierung ihre Wachstumsprognosen für das 
laufende Jahr 2001 nach un ten kor r ig ier t . D ie aktuel le Lage am Arbe i ts -
m a r k t ist dadurch charakter is ier t , dass w i r eine große u n d eher zuneh-
mende K l u f t i n der Arbe i ts los igke i t zwischen Ost- u n d Westdeutschland 
beobachten, siehe Abbildung 1. Ferner haben w i r i n Westdeutschland 
zwischen den Bundesländern eine erhebl iche Dif ferenzierung:  So lag die 
durchschn i t t l i che Arbei ts losenquote i m Jahr 2000 i n den „Süd ländern " 
Bayern u n d Baden-Wür t temberg bei led ig l i ch ca. 6%, während die nord-
deutschen Länder eine Arbei ts losenquote von ca. 10,8% aufwiesen. 
Dessen ungeachtet ist davon auszugehen, dass Betr iebe i n Westdeutsch-
l and u n d sogar i n Ostdeutschland Probleme haben, best immte Arbe i ts -
plätze m i t ausreichend qua l i f i z ie r tem Personal zu besetzen. D ie Ursache 
h ier für  ist regionaler aber besonders auch qua l i f i ka t ionsbed ingter M is -
match am Arbe i tsmark t . Der regionale M ismatch ist nu r zu beseit igen, 
wenn die regionale M o b i l i t ä t des Arbei tsangebots u n d der Arbe i tsnach-
frage erhöht w i rd , was gerade auf der Arbeitsangebotsseite auch ku rz -
f r i s t ig real is ierbar wäre. Der qua l i f i ka t ionsbed ingte M ismatch kann nu r 
m i t te l f r i s t i g durch eine bessere Koord in ie rung zwischen dem B i ldungs-
system (beruf l iche u n d akademische B i ldung) u n d dem Arbe i t smark t 
nachha l t ig reduzier t werden. Ku rz f r i s t i g  können h ierzu aber auch Qual i -
f iz ierungsmaßnahmen oder Green-Card-Ak t ionen beitragen. 

Betrachtet man al lerdings die langfr is t igen Entw ick lungs t rends am 
Arbe i t smark t vor dem H in te rg rund der absehbaren fundamenta len demo-
graphischen Veränderungen, so muss man sich i n der Tat, w ie dies i m Bei-
t rag auch geschieht, Gedanken über ein ausreichendes Arbei tsangebot auf 
a l len Qual i f ikat ionsebenen machen, sogar für u n d w o h l besonders i m 
H i n b l i c k auf Ostdeutschland. Werfen w i r zunächst einen B l i c k auf die 
Fakten, bevor w i r auf die Personalerschl ießungsstrategien i n dem Bei t rag 
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Quelle: Berechnet aus Angaben der Bundesanstalt für Arbei t , Nürnberg. 

Abbildung 1: Arbeitslosenquoten in Ost- und Westdeutschland (bezogen auf die 
abhängigen Erwerbspersonen), Monatswerte Jan. 1993 bis Febr. 2001. 

von Walwe i eingehen. D ie Bevölkerung w i r d i n Gesamtdeutschland -
unter Verwendung der Bevölkerungsprognose des Stat is t ischen Bundes-
amtes, Var iante 2 - von derzeit ca. 82 Mio . bis zum Jahr 2050 auf ca. 
70 Mio . s inken; e in Rückgang von immerh in nahezu 15 %. Fü r die ostdeut-
schen Flächenländer w i r d i n diesem Ze i t raum sogar ein Rückgang von ca. 
20% prognost iz ier t . I n dieser Bevölkerungsprognose s ind bereits Net tozu-
wanderungen aus dem Aus land ab dem Jahr 2005 i n Höhe von j äh r l i ch 
200 Tsd. Personen eingerechnet. U m die Bevölkerungszahl i n Deutsch land 
auf dem derzei t igen N iveau zu hal ten, wären jahresdurchschni t t l iche 
Zuwanderungen i n einer Größenordnung von ca. 350 Tsd. Personen erfor-
der l ich. Der Bevölkerungsrückgang ist ferner  von einer erhebl ichen Ver-
änderung der A l ters s t ruk tu r begleitet. So w i r d i n Gesamtdeutschland i m 
Ze i t r aum von 2000 bis 2050 die Anzah l der Menschen i m erwerbsfähigen 
A l t e r - gerechnet von 16 bis 65 Jahren - u m mehr als 25% zurückgehen, 
während die Anzah l der Menschen i m Rentenal ter - ä l ter als 65 Jahre -
u m mehr als 50% von derzeit ca. 13 Mio . auf ca. 20 Mio . i m Jahr 2050 
ansteigt. D ie E n t w i c k l u n g des Erwerbspersonenpotent ia ls - def in ier t  als 
Personen i m A l t e r von 16 bis 65 Jahren - w i r d sich zwischen Ost- u n d 
Westdeutschland auch sehr untersch ied l ich abzeichnen, siehe Abbildung 
2. So w i r d deren Zah l bis zum Jahr 2050 i n den ostdeutschen F lächenlän-
dern u m ca. 35%, i n den westdeutschen Ländern hingegen „ n u r " u m ca. 
23% zurückgehen, wobe i die Entwick lungsuntersch iede besonders i n den 
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120 Helmut Seitz 

Quelle: Berechnet aus Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Abbildung 2: Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
(16 bis 65 Jahre) in Deutschland 1998-2050: Normierte Zeitreihen: 1998 = 100 

(Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes, Variante 2) 

nächsten 20 Jahren - infolge des Nachwendegebur tenknicks u n d der 
hohen Abwanderung aus den neuen Ländern - dramat isch sein werden. 

Vor dem H in te rg rund der spezif ischen Arbe i tsmark tp rob leme i n Ost-
deutschland sol l te man daher dem Ums tand Rechnung tragen, dass 
gerade i n den nächsten 20 bis 25 Jahren die demographischen E n t w i c k -
lungen zwischen Ost- u n d Westdeutschland i n den fü r den Arbe i t smark t 
w ich t i gen Segmenten sehr untersch ied l ich sein werden. H ie rzu zeigt die 
Abbildung 3 die E n t w i c k l u n g der Bevö lkerung i n den fü r den Berufsaus-
b i l dungsmark t u n d den Hochschulbereich relevanten Al tersgruppen, 
wobe i i n der A b b i l d u n g bewusst die ver t i ka len Achsen fü r Ost- u n d 
Westdeutschland i m gleichen Maßstab skal ier t wurden. 

• D ie re la t iven Bevölkerungsbewegungen s ind i n Ostdeutschland u m ein 
Vielfaches stärker als i n Westdeutschland. 

• I n Ostdeutschland werden die Einschulungszahlen i n den nächsten 
Jahren auf ca. 80% des gegenwärt igen Niveaus s inken u n d werden 
anschließend wieder ansteigen, wobe i al lerdings zu berücks icht igen 
ist, dass das Ausgangsniveau des Jahres 1998 - dieses d ient i n den 
Abb i l dungen als Vergleichsmaßstab - i n den neuen Ländern bereits 
ex t rem n iedr ig war. I n Westdeutschland werden die E inschulungs jahr-
gänge hingegen nu r langsam zurückgehen u n d 2020 i n etwa 25% unter 
dem heut igen N iveau l iegen. 
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Westländer (einschl. Berlin) 

Ostflächenländer 

Quelle: Berechnet aus Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Abbildung 3: Entwicklung der Bevölkerung im Einschulungsalter (6-8 Jahre), 
im Berufsausbildungsalter (16 bis 21 Jahre) und im Studieralter (19 bis 26 Jahre) 

in West- und Ostdeutschland 1998-2020: Normierte Zeitreihen: 1998 = 100 
(Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes, Variante 2) 

• D ie auf den Berufsausbi ldungsmarkt  drängenden Al ters jahrgänge von 
16 bis 21 Jahren werden i n Ostdeutschland bis 2012 u m mehr als 50% 
sinken, während i m gleichen Ze i t r aum i n Westdeutschland m i t einem 
Anst ieg von ca. 10% zu rechnen ist. 

• D ie Jahrgänge i m studier fähigen A l t e r werden zahlenmäßig i n Ost-
deutschland i n den nächsten Jahren noch ansteigen, bis dann ab dem 
Jahr 2005 ein deut l icher Rückgang einsetzen w i rd , wobe i diese A l te rs-
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gruppe i m Jahr 2015/16 nu r noch ca. 60% des gegenwärt igen Niveaus 
erreichen w i rd . I n Westdeutschland w i r d diese Al tersgruppe hingegen 
noch bis zum Jahr 2012 le icht ansteigen, u m sich bis 2020 wieder auf 
das gegenwärt ige N iveau zurückzub i lden. 

Diese Daten dokument ieren, dass die demographischen En tw i ck l ungen 
u n d dami t auch die von diesen En tw i ck l ungen induz ier ten Probleme i n 
den nächsten 20 Jahren zwischen Ost u n d West erhebl ich abweichen 
werden u n d daher auch die Anforderungen  an die Po l i t i k insbesondere 
i m Bi ldungsbere ich sehr untersch ied l ich sind. 

D ie Effekte  des demographischen Wandels werden erhebl ich sein u n d 
al le Lebensbereiche der Gesellschaft erfassen: 

• D ie größten Herausforderungen  gehen von der A l t e rung aus. Der 
„A l tenbelastungskoef f iz ient " ,  def in ier t  als Anzah l der Personen i m 
A l te r von über 60 Jahren je 100 Personen i m Erwerbsalter, konkret : 
Personen i m A l t e r von 20 bis 60 Jahren, w i r d von z .Z . ca. 38 auf 
nahezu 75 ansteigen, d.h. dass ca. 10 Erwerbspersonen für die Versor-
gung von ca. 7 a l ten Menschen aufkommen müssen. Das bestehende 
System der Rentenversicherung w i r d diese Belastung k a u m tragen 
können. 

• N i ch t m inder groß s ind die Herausforderungen  i m Bereich der Versor-
gung m i t öf fent l ichen  Gütern, angefangen von der K inderbet reuung, 
über die Schulen bis h i n zu den Hochschulen u n d der beruf l ichen B i l -
dung . 1 H ie r stehen insbesondere die neuen Länder vor schwier igen 
Aufgaben u n d zwar sowohl i m H i n b l i c k auf die pol i t ische Durchsetz-
barke i t von Anpassungsmaßnahmen (man denke nu r an die Schl ießung 
von Schulen u n d die Konzen t ra t ion von Schulstandorten) als auch die 
F inanz ierung der dami t verbundenen in f ras t ruk tu re l len  Erfordernisse. 
I m Gegensatz zur Diskuss ion u m die Z u k u n f t des Rentensystems - u n d 
i n diesem Kon tex t na tü r l i ch auch u m die Arbe i tsmarkte f fek te  des 
demographischen Wandels - w i r d dieses Thema i n der öf fent l ichen 
Diskuss ion aber auch i n der wissenschaft l ichen Forschung nu r am 
Rande betrachtet . 

• Abgesehen von der i nd i rek ten Rentenf inanzierung werden die öf fent l i -
chen Haushal te durch die demographischen En tw i ck l ungen sowohl auf 

ι Siehe h ie rzu am Beispie l der Region Ber l i n -Brandenburg : H. Seitz (2001), 
„Demograph ischer Wandel u n d In f ras t ruk tu rau fbau  i n Be r l i n -B randenbu rg bis 
2010/15: Herausforderungen  fü r eine strategische A l l i anz der Länder B e r l i n u n d 
B randenburg " , Gutach ten i m A u f t r a g der Unternehmerverbände i n Be r l i n - B r an -
denburg, U V B , März 2001. 
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der E innahmen- als auch auf der Ausgabenseite i n v ie len Aufgabenbe-
reichen erhebl ich belastet. Ursache h ie r fü r  s ind auf der Ausgabenseite 
v ie l fach Kostenremanenzen, die dazu führen, dass sich der Bevölke-
rungsrückgang n ich t oder nu r un te rdurchschn i t t l i ch i n Ausgabenein-
sparungen niederschlägt, während auf der Einnahmensei te erhebl iche 
M indere innahmen 2 zu erwar ten sind. A u c h h ier werden die neuen 
Länder wesent l ich stärker betroffen  sein als die a l ten Länder, zum in -
dest i n den nächsten 20 Jahren. 

Welche Anpassungsstrategien seitens des Arbei tsangebots an den lang-
f r is t igen demographischen Wandel werden i n dem Bei t rag von Walwei 
angeboten? Neben der 

• Zuwanderungsstrategie 

schlägt Walwe i „zunächst eine S tä rkung der hiesigen Potent ia le" vor, 
d.h. konkre t : 

• eine Akt iv ierungsst rategie, die da r in besteht, die Arbei ts losen i n den 
Arbe i t smark t zu über führen  u n d die St i l le Reserve zu akt iv ieren, 

• die Ver längerung der i nd iv idue l len Arbei tszei t , 

• eine intensivere Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials sowie 

• Anpassungen bei der Aus- u n d Wei terb i ldung. 

Keine der angesprochenen Strategien zur Erschl ießung von Personalre-
serven ist neu u n d die m i t den einzelnen Vorschlägen verbundenen Pro-
bleme s ind h in läng l i ch i n der Forschung u n d Öf fent l ichkei t  d iskut ie r t , so 
dass w i r uns h ier das Vortragen bekannter Argumente sparen können. 
Gegen die Argumenta t ions l in ie von Walwei , zunächst diese „he imischen" 
Kapazi tätsreserven auf der Arbeitsangebotsseite bestmögl ichst auszunut-
zen, ist n ichts e inzuwenden u n d einige Anpassungen werden sich ohne-
h i n als endogene Reakt ionen auf die Verengung des Erwerbspersonen-
potenzials „au tomat isch" einstel len. So w i r d der Rückgang des Arbe i ts -
angebots i n der Tendenz zu Lohnste igerungen führen, was Anreize zu 
ind iv idue l le r Mehrarbe i t schafft,  die St i l le Reserve ak t iv ie r t , die Par t i z i -
pat ionsraten gerade bei Frauen erhöht u n d na tü r l i ch auch höhere 
Anreize fü r Zuwanderung 3 setzt. Ferner werden, sofern die E inschätzung 

2 So haben w i r berechnet, dass die ostdeutschen F lächenländer bis z u m Jahr 
2015 du rch den Bevö lkerungsrückgang m i t M indere innahmen i n Höhe von mehr 
als 3,2 Mrd . D M aus dem Finanzausgleichssystem - i m realen Vergleich z u m Jahr 
2000 - rechnen müssen, was i n etwa 5 % der gegenwärt igen E innahmen entspr icht . 

3 Wobei a l lerd ings zu bedenken ist , dass viele andere westeuropäische Länder 
vor verg le ichbaren demographischen E n t w i c k l u n g e n stehen u n d daher auch dor t 
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r i ch t i g ist, dass gerade bei höher qua l i f i z ie r ten Arbe i tsp lä tzen die Ver-
sorgungslücken am deut l ichsten spürbar sind, die Humankap i ta l rend i ten 
steigen u n d dami t verstärkte Anreize zu mehr Invest i t ionen i n Ausb i l -
dung u n d Qua l i f i ka t i on w i rksam. 

Es stel l t sich die Frage, w ie i n den nächsten 25 Jahren den aufgezeig-
ten Unterschieden zwischen Ost- u n d Westdeutschland zu begegnen ist 
u n d welche Probleme aus den spezif ischen Gegebenheiten i n Ostdeutsch-
l and result ieren. So können hier bereits vor dem Jahr 2010 Mangel -
erscheinungen i m Bereich der Verfügbarkei t  einfacher Facharbei ter auf-
t re ten u n d bis zum Jahr 2015 können sich erste Versorgungsprobleme 
auf dem Jungakademikerarbe i tsmark t bemerkbar machen. A u c h hier 
können endogene Mark t reak t ionen s icher l ich tei lweise zur Entschär fung 
der Problemlage beitragen. So können z.B. die arbe i tsmark tbed ingten 
Abwanderungen aus Ostdeutschland zurückgehen u n d die Löhne hier 
stärker ansteigen, was ggf. dazu führ t ,  dass Ostdeutschland auch für 
Zuwanderungen aus Westdeutschland (ggf. besonders Rückwanderungen 
von Ostdeutschen) aber auch aus dem Aus land a t t rak t i ve r w i rd . E in ige 
der von Walwe i d isku t ie r ten Personalerschl ießungsstrategien s ind h ier 
s icher l ich anders zu bewerten als i n Westdeutschland. So ist die Par t i z i -
pat ionsrate der Frauen i n Ostdeutschland deut l i ch höher als i n West-
deutschland, so dass das Ausschöpfungspotenzia l v ie l geringer sein w i rd . 
D ie ind iv idue l le Arbei tsze i t i n Ostdeutschland l iegt deut l i ch über der i n 
Westdeutschland, so dass auch dieses Potent ia l geringer sein dürf te. 
Ferner ist zu erwarten, dass i n der S t i l l en Reserve i n den neuen Ländern 
sehr viele ältere Menschen sind, die bereits seit v ie len Jahren ih ren 
Arbe i tsp la tz u n d dami t auch einen erhebl ichen Tei l ihres Humankap i ta l s 
ver loren haben. A u c h Zuwanderungen nach Ostdeutschland s ind sicher-
l i ch schwier iger zu real is ieren als i n Westdeutschland u n d zwar n ich t 
nu r wegen des geringeren Einkommens, sondern auch wegen einer 
schwächer ausgeprägten gesel lschaft l ichen Akzeptanz ausländischer 
Arbe i tnehmer i n den neuen Ländern. 

Angesichts des Umstandes, dass gerade i n der öf fent l ichen  Diskuss ion 
Zah len über notwendige Zuwanderungen nach Deutsch land i n einer 
enormen Bandbre i te kursieren, wäre es ferner  wünschenswert gewesen, 
wenn i m Bei t rag versucht worden wäre, eine A n t w o r t darauf zu geben, 
welches quan t i ta t i ve Arbe i tsvo lumen m i t den angesprochenen Strategien 
der Erschl ießung „h ies iger" Personalreserven ak t i v ie rbar ist. Vor dem 

die Nachfrage nach Zuwandere rn steigen w i r d , so dass es i n Europa durchaus zu 
e inem Wet tbewerb u m qua l i f i z ie r te Zuwandere r kommen w i r d . 
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Hin te rg rund der h i tz igen Debat te u m Zuwanderung wären h ier bereits 
szenarisch abgeleitete Zah len eine interessante In format ion . 

Le tz tend l i ch w i r d i m Be i t rag auch versäumt die Frage zu stellen, we l -
ches Z ie l e igent l ich m i t Zuwanderungen u n d Personalreservenerschlie-
ßung verfo lgt w i rd . Dies ist aber die zentrale Frage der E inwanderungs-
p o l i t i k u n d auch der h ier i n den Vordergrund gestel l ten Über legungen 
zur A k t i v i e r u n g von Erwerbspotenzia len, siehe z.B. Ochel (2000)4. I m p l i -
z i t geht Walwe i von der Annahme aus, dass zumindest das gegenwärt ige 
w i r tschaf t l i che Ak t i v i t ä t sn i veau i n der Bundesrepub l ik auch langf r is t ig 
gehalten werden sol l bzw. muss. Das muss aber n i ch t unbed ing t das Z ie l 
der Po l i t i k sein. Da w i r i n der Bundesrepub l ik die Diskuss ion u m die 
Bewä l t i gung der Folgen des Bevölkerungsrückgangs darauf ausr ichten, 
dass w i r unsere sozialen Sicherungssysteme, insbesondere das Renten-
system, auch we i te rh in f r i k t ions f re i  aufrechterhal ten  wo l len , ste l l t s ich 
die Frage, welches gesamtwir tschaf t l iche Ak t i v i t ä t sn i veau u n d dami t 
auch welches gesamtwir tschaf t l iche Arbe i tsvo lumen w i r h ie r fü r  benöt i -
gen. H ie r spiel t na tü r l i ch auch die zukünf t ige Ausgesta l tung des Renten-
systems eine erhebl iche Rol le.5 Ers t wenn diese Frage beantwor te t ist 
können w i r abschätzen, welches Beschäft igungs- u n d Ak t i v i t ä t svo lumen 
er forder l ich  ist, u m unser Rentensystem i m gegenwärt igen oder refor-
mier ten Zus tand so zu betreiben, dass die Rentner ausreichend versorgt 
werden können u n d die Belastung der Erwerbstä t igen m i t Steuern u n d 
Sozialabgaben auf einem h inre ichend anre iz f reundl ichen  N iveau gehal-
ten w i rd . 

4 Ochel, W. (2000), „E inwande rungspo l i t i k : E i n Wet t lau f u m Sk i l l s - die Prax is 
Aust ra l iens, Neuseelands, Kanadas u n d der U S A " , i fo Schnel ld ienst , 31/2000, 
30-36. 

5 Siehe z.B. : B i rg , H. u n d A . Börsch-Supan (1999), „ F ü r eine neue Aufgabenver-
te i l ung zwischen gesetzl icher u n d p r i va te r Al tersversorgung: E ine demographische 
u n d ökonomische Ana lyse" , Gutach ten fü r den Gesamtverband der deutschen Ver-
s icherungswir tschaf t .  B ie le fe ld u n d Mannhe im, November 1999. 
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Abstract 

Strategies to Enlarge Human Resources: Exploit ing the Domestic Reserve versus 
Labor Market Oriented Migration 

Comment by H e l m u t Seitz on the paper presented by U l r i c h Wa lwe i 

Th is comment presents a discussion of three issues tha t are considered to be 
inappropr ia te l y hand led i n Walwei 's paper. F i rs t , his argument t ha t the cur rent 
labor marke t condi t ions i n Germany already tend towards excess demand i n some 
sectors, is def ic ient because i t does not take in to account the d ramat ic and even 
increasing labor marke t discrepancies between East and West Ge rmany A second 
po in t is re la ted to the fact t ha t the paper complete ly disregards the differences  i n 
demographic development between East and West Germany tha t are to be expec-
ted i n the nex t t w o decades. These c ruc ia l differences  i n demographic develop-
ments are presented i n the comment and the labor marke t imp l i ca t ions are b r ie f l y 
discussed. F ina l ly , Walwei 's paper discusses al ternat ives to massive i m m i g r a t i o n to 
increase labor supp ly and thus to overcome the decl ine i n popu la t i on i n Ge rmany 
However, the paper fai ls to examine the quan t i t a t i ve effects  t ha t m igh t resul t f rom 
these var ious measures. 

JEL  classification : Jll , J61 

European  University  Viadrina , Frankfurt  (Oder) 
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Fiska l ische Ef fek te  der Z u w a n d e r u n g nach Deu tsch land : 
E ine Genera t ionenb i lanz 

Von H o l g e r B o n i n , * Bonn 

I . Einleitung 

Der sich abzeichnende gesellschaft l iche Alterungsprozess ist eine der 
größten Herausforderungen  fü r die deutsche F iska lpo l i t i k . Wenn sich die 
Relat ion zwischen Ruhestands- u n d Erwerbsbevö lkerung nach dem Jahr 
2010 zunehmend verschlechtert , könnte sich das Steuer- u n d Transfer-
system i n seiner heut igen Fo rm als n i ch t t ragfäh ig erweisen. Z w a r lässt 
sich der von einer E rhöhung der A l ten las t ausgehende D r u c k auf die 
öf fent l ichen  Haushal te tei lweise durch eine wachsende Erwerbsbete i l i -
gung auffangen.  D ie Zunahme der Frauenerwerbstät igke i t könnte h ierzu 
ebenso bei t ragen w ie eine Erhöhung des effekt iven  Zugangsalters zur 
Rente. Lang f r i s t ig können posi t ive En tw i ck l ungen am Arbe i t smark t den 
Rückgang des in länd ischen Erwerbspersonenpotent ia ls jedoch nu r 
begrenzt aufhal ten [Visco (2000)]. 

Zuwanderung w i r d häuf ig als zusätzl iches Ins t rument vorgeschlagen, 
die m i t einem gesel lschaft l ichen Alterungsprozess verbundenen f i ska l i -
schen Lasten abzufedern. E inwanderung junger Arbe i tsk rä f te  sol l die 
unter f iskal ischen Gesichtspunkten besonders wer tvo l len Steuerzahler 
i m erwerbsfähigen  A l t e r ersetzen, die als Folge des Geburtenrückgangs 
ausfal len. Der W i r k u n g von Wanderungen auf die S t r u k t u r a l ternder 
Bevölkerungen ist an zahlreichen Beispielen untersucht worden. D ie 
Ergebnisse zeigen, dass der posi t ive Einf luss von Zuwanderung auf die 
A l ten las t nu r re la t iv ger ing ist [Schultz (2000); B i r g (1998)]. D ie Aussage-
k ra f t  dieses Befunds erscheint jedoch begrenzt, da einfache Lastquot ien-
ten den Zusammenhang zwischen demographischen u n d f iskal ischen 
Var iab len nu r ober f läch l ich abbi lden. Ob u n d i n welchem Umfang die 
in ländische Bevö lkerung durch M ig ra t i on f iskal isch entlastet w i r d , hängt 
wesent l ich davon ab, welchen Gesamtbei t rag zu den öf fent l ichen  Haus-

* Korrespondenzadresse: I ns t i t u t zur Z u k u n f t der A rbe i t , Postfach 7240, 
53072 Bonn, Tel.: (0228) 3894-303, F A X (0228) 3894-180. E - m a i l : bonin@iza.org . 
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ha l ten E inwanderer von ihrer A n k u n f t i m Au fnahme land an bis an das 
Lebensende leisten. 

D ie zahlre ichen Querschnit tsanalysen der Inanspruchnahme staat l icher 
Budgets durch M ig ran ten - einen Überb l i ck m i t Schwerpunk t auf 
Deutsch land g ib t Poschner (1996) - erfassen i m al lgemeinen nu r Aus-
schni t te des Gesamthaushalts u n d vernachlässigen n ich t selten in ter tem-
porale Aspekte. Empi r ische Erkenntnisse über die von E inwanderern i m 
Verlauf ihres Lebenszyklus insgesamt gezahlten Steuern u n d erhal tenen 
Transfers  l iegen dagegen nu r vereinzelt vor. Z u m Beispiel isol ier t S inn 
(1997) den in ter tempora len Bei t rag von Immig ran ten zu einer umlagef i -
nanzier ten Rentenversicherung. Wenn jeder E inwanderer eine unendl iche 
Dynast ie von Nachkommen hervorbr ingt , entspr icht die En t las tung der 
in länd ischen Bevölkerung durch M ig ra t i on gerade den aggregierten Bei-
t ragszahlungen der ersten Einwanderergenerat ion. Sinns empir ische 
Abschätzung dieser pos i t iven f iskal ischen Ex te rna l i t ä t für Deutsch land 
veranschaul icht , dass die f iskal ischen Gewinne aus M ig ra t i on unter 
Berücks ich t igung der Lebenszyklusperspekt ive erhebl ich sein könnten. 

Der vorl iegende Bei t rag untersucht die Bedeutung von E inwanderung 
nach Deutsch land für die langfr is t ige Tragfähigkei t  des gesamten Staats-
budgets unter Einschluss der Sozialversicherungen. Dazu w i r d das von 
Aue rbach /Gokha le /Ko t l i ko f f  (1991, 1992) entwicke l te Konzept der Gene-
ra t ionenb i lanz ie rung u m die von kün f t i gen Zuwanderern ausgelösten 
E innahmen- u n d Ausgabenströme erweiter t . D ie Generat ionenbi lanzie-
rung ist eine in ter tempora le Budget ierungsmethode, die die Nettosteuer-
lasten al ler gegenwärt igen u n d zukün f t igen Generat ionen über ih ren 
Lebenszyklus erfasst. A u f dieser Grundlage w i r d eine gegebene Budget -
p o l i t i k danach beur te i l t , ob sie die in ter tempora le Budget res t r i k t ion des 
Staates er fü l l t .  Ist dies n ich t der Fal l , füh r t  eine For t füh rung  der analy-
sierten Po l i t i k zu einer Nachhal t igke i ts lücke, die eine Erhöhung der 
Nettosteuerlasten erfordert  u n d daher intergenerat ionale Umver te i l ung 
bew i r k t . Aus der Perspekt ive der Generat ionenbi lanz ierung ist Z u w a n -
derung vor te i lhaf t ,  wenn sie eine bestehende Nachha l t igke i ts lücke ver-
k le iner t , so dass die notwendige Anpassung der Nettosteuerlast für die 
einheimische Bevö lkerung geringer ausfäl l t . 

I m Kon tex t der Generat ionenbi lanz ierung wurde der in ter tempora le 
Be i t rag von Zuwanderern zu den öf fent l ichen  Haushal ten zuerst von 
Ab le t t (1997) für Aus t ra l ien untersucht . Wei l diese Studie Unterschiede 
zwischen den ind iv idue l len Steuer- u n d Transferzahlungen der M ig ran -
ten u n d der e inheimischen Bevö lkerung vernachlässigt, b i l den die Ergeb-
nisse led ig l i ch demographische Effekte  ab. Der vorl iegende Bei t rag 
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model l ie r t die f iskal ischen Charakter is t ika kün f t ige r Immig ran ten dage-
gen exp l iz i t . Ausgangspunkt s ind h ie r fü r  die beobachtbaren Steuerzah-
lungen u n d empfangenen Transfer leistungen der gegenwärt igen M ig ran -
tenbevölkerung i n Deutschland. E i n ähnl iches Verfahren  zur Abschät -
zung der in ter tempora len f iskal ischen Ex te rna l i t ä t du rch M ig ra t i on 
wurde von Auerbach/Oreopoulos (1999) i m Rahmen einer Generat ionen-
b i lanz ie rung fü r die U S A angewendet. 

Der Be i t rag gl iedert sich w ie folgt. Der nächste Abschn i t t e rk lä r t 
zunächst das Pr inz ip der Generat ionenbi lanz ierung unter Berücks ich t i -
gung von Mig ra t ion . Anschl ießend d isku t ie r t Abschn i t t 3 die zur emp i r i -
schen Umsetzung des Konzepts verwendeten demographischen u n d f is-
ka l ischen Parameter. Abschn i t t 4 enthäl t die Ergebnisse der Generat io-
nenbi lanz ierung. Zuerst w i r d der Einf luss der Zuwanderung auf die 
Tragfähigkei t  der deutschen F i ska lpo l i t i k unter der Annahme ermi t te l t , 
dass künf t ige E inwanderer der gegenwärt igen Migran tenbevö lkerung 
ähneln. Danach w i r d die Robusthei t des Ausgangsresultats i m Rahmen 
einer Sensi t iv i tätsanalyse getestet. E in ige wi r tschaf tspol i t ische Schluss-
folgerungen beschließen den Bei t rag. 

I I . Zuwanderung und Nachhaltigkeit der Fiskalpolitik 

Ausgangspunkt der Generat ionenbi lanz ierung ist die Über legung, dass 
i n einer dynamisch eff iz ienten  Wir tschaf t  staat l iche Ins t i tu t ionen ausste-
hende Verb ind l i chke i ten n i ch t permanent durch Ausgabe neuer Verb ind-
l i chke i ten bedienen können, w e i l andernfal ls die Schuldenlast schneller 
wächst als die Ökonomie insgesamt1 . Wenn eine Ponzi-Strategie n ich t 
durchgehal ten werden kann, unter l iegt die F i ska lpo l i t i k einer in ter tem-
pora len Restr ik t ion: U m solvent zu bleiben, muss der Gegenwartswert 
a l ler zukün f t igen p r imären Haushaltsüberschüsse ausreichen, die am 
Beginn des Betrachtungszei t raums ausstehende Staatsschuld zu bedie-
nen. 

Bezeichnen Β die Staatsschuld zu Beginn einer Periode t  u n d T y den 
Gegenwartswert der Periode t  des p r imären Haushaltsüberschusses i m 
Jahr y, lässt sich die in ter tempora le Budget res t r i k t ion des Staates w ie 
fo lgt schreiben: 

1 D ie nachfolgende Dars te l l ung beschränkt sich auf d ie G r u n d p r i n z i p i e n der 
Generat ionenbi lanz ierung. E ine umfassende Dars te l l ung der Methode g ib t B o n i n 
(2001). Wich t ige k r i t i sche Bewer tungen des Konzepts s tammen von Havemann 
(1994), D i a m o n d (1996), Raffe lhüschen/Risa  (1997) u n d Bu i t e r (1997). 

9 K o n j u n k t u r p o l i t i k , Be ihe f t 52 
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(1) Σ
Τ
ν  = Β*· 

y  = t 

U m die Nachha l t igke i t einer gegebenen F i ska lpo l i t i k zu untersuchen, 
e rmi t te l t die Generat ionenbi lanz ierung den m i t der Fo r t füh rung  dieser 
Po l i t i k verbundenen Ze i tp fad von Primärüberschüssen bzw. -def iz i ten. 
W i r d durch die vorgegebenen E innahmen- u n d Ausgabenniveaus die 
in ter tempora le Budget res t r i k t ion (1) ver letzt , ist die F inanzpo l i t i k n i ch t 
nachhal t ig . Wären zum Beispie l die Primärüberschüsse i m Aggregat k le i -
ner als die bestehende Staatsschuld, müssten die E innahmen des Staates 
zu einem - theoret isch unbest immten - Z e i t p u n k t erhöht bzw. seine Aus-
gaben reduzier t werden, u m eine drohende Zah lungsunfäh igke i t abzu-
wenden. Ökonomisch ste l l t die Dif ferenz  zwischen den zukün f t igen p r i -
mären Haushaltsüberschüssen u n d den Zah lungsverpf l i ch tungen aus der 
bestehenden Staatsschuld daher eine Verb ind l i chke i t dar, die so 
genannte Nachhaltigkeitslücke  der Generat ionenbi lanz. 

Wei l der Staat, wenn eine Nachha l t igke i ts lücke besteht, seine anfangs 
ve rw i r k l i ch ten E innahmen- u n d Ausgabenniveaus n i ch t durchha l ten 
kann, füh r t  n i ch t nachhal t ige F i ska lpo l i t i k zu Umver te i l ung zwischen 
den Generationen. Der entstehende Ver te i lungskonf l i k t lässt sich akzen-
tuieren, indem man das Aggregat der zukün f t igen Primärüberschüsse auf 
Grundlage der so genannten Generationenkonten  berechnet. E i n Genera-
t ionenkonto g ib t für eine gegebene F i ska lpo l i t i k den Gegenwartswert der 
zukün f t igen Nettosteuerzahlungen, d.h. Steuer- u n d Bei t ragszahlungen 
abzügl ich empfangener Transfers,  über den verble ibenden Lebenszyklus 
eines repräsentat iven Mi tg l ieds einer Geburtskohor te an. Dieser Barwer t 
erg ibt sich, i ndem die für eine spezifische Po l i t i k vorhergesagten alters-
spezif ischen Nettosteuerzahlungen pro Kop f m i t den Über lebenswahr-
schein l ichkei ten i n einer Geburtskohorte ve rknüp f t  werden. 

Betrachtet man eine S i tua t ion ohne Wanderungen, lässt sich das 
Aggregat der p r imären Haushaltsüberschüsse unter Verwendung von 
Generat ionenkonten w ie folgt zerlegen: 

oc ί oc oc 

(2) Σ
τ

ν =  Σ
 pk.tGA k+ Σ Pk.kGAk-J2G y. 

y  = t k = t-D k = t+l  y  = t 

I n Gle ichung (2) bezeichnen Pkx die Kohor tenstärke einer i m Jahr k 
geborenen Generat ion i m Jahr t,  GAk das Generat ionenkonto eines reprä-
sentat iven Mi tg l ieds der Geburtskohorte k  sowie Gy den Gegenwartswert 
der Periode t  des Staatsverbrauchs i n der Periode y 2. Unters te l l t man des 
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wei teren eine max ima le Lebensdauer von D Jahren, beschreiben die 
ersten beiden Summanden auf der rechten Seite von Gle ichung (2) die 
Nettosteuerzahlungen über den verble ibenden Lebenszyklus der am 
Beginn des Betrachtungszei t raums lebenden (k) bzw. k ü n f t i g geborener 
(k  > t)  Generat ionen. U m das Aggregat der kün f t i gen Primärüberschüsse 
zu erhalten, muss der Einnahmenüberschuss aus den Net tosteuerzahlun-
gen der verschiedenen Generat ionen noch u m das Aggregat der N i c h t -
Transferausgaben,  die n ich t zur Bedienung der ausstehenden Staats-
schuld zur Verfügung stehen, verminder t werden. 

U m ausgehend von Gle ichung (2) die m i t einer spezif ischen F iska l -
p o l i t i k verbundenen kün f t i gen Primärüberschüsse zu berechnen, s ind 
langfr is t ige Pro jek t ionen über die E n t w i c k l u n g der zugrundel iegenden 
demographischen u n d f iskal ischen Parameter erforder l ich.  F ü r eine 
Generat ionenbi lanz ierung werden i m al lgemeinen der Status Quo der 
i nd iv idue l len Steuer- u n d Transferniveaus  sowie der durchschn i t t l i che 
Staatsverbrauch pro Kop f des Ausgangsjahres i n die Z u k u n f t fortge-
schrieben. Ents teht h ierbe i un ter Berücks ich t igung der vorhergesagten 
demographischen E n t w i c k l u n g eine (positive) Nachhal t igke i ts lücke, 
muss entweder der Staatsverbrauch verr inger t oder du rch Steuererhö-
hung bzw. Transfersenkung das Generat ionenkonto für mindestens einen 
Gebur ts jahrgang erhöht werden. 

Welche f inanzpol i t ische Reakt ion auf eine sich entwicke lnde Nachha l -
t igke i ts lücke e in t r i t t , entz ieht sich der Vorhersagbarkei t . Daher verwen-
det die Generat ionenbi lanz ierung standardis ierte Exper imente, u m die 
W i rkungen eines in ter tempora len Haushal tsungle ichgewichts auf die 
ind iv idue l le f iskal ische Belastung zu i l lus t r ieren. I n der Regel w i r d 
unterste l l t , dass die Nachha l t igke i ts lücke durch eine gleiche, p ropor t io -
nale Steueränderung fü r al le nach der Ausgangsperiode geborenen Jahr-
gänge geschlossen w i rd . Diese st i l is ier te Vorgehens weise er laubt es, die 
von einer untersuchten Po l i t i k ausgehende Lastverschiebung zwischen 
Generat ionen durch einen Vergleich der Generat ionenkonten der i m Aus-
gangsjahr geborenen Kohor te u n d späterer Geburts j ahrgänge zu veran-
schaul ichen. A l t e rna t i v lässt sich die Nachha l t igke i ts lücke i n den kon-
stanten jähr l i chen Pauschalbetrag umrechnen, der von al len heut igen 
u n d zukünf t igen E inwohnern zu ent r ichten wäre, u m die Nachha l t ig -
ke i ts lücke auszugleichen. 

2 Das Konzept des Staatsverbrauchs i m Sinne der Genera t ionenb i lanz ierung 
umfasst al le n i ch t als persönl icher Transfer  i n die Generat ionenkonten eingehen-
den s taat l ichen Ausgaben m i t Ausnahme der Z inszahlungen. 

* 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



132 Holger B o n i n 

Aus der Perspekt ive der Generat ionenbi lanz ierung ist Zuwanderung 
vor te i lhaf t ,  wenn sie die aus der Existenz einer Nachha l t igke i ts lücke 
resul t ierenden Lasten für die in ländische Bevö lkerung verr ingert . D ie 
f iskal ischen Ex te rna l i t ä ten durch Zuwanderung werden deut l ich, wenn 
man Gle ichung (2) w ie fo lgt erwei ter t [Bonin/Raf fe lhüschen/Wal l iser 
(2000) ] : 

OC t  OC OC y  oc 

(3) Σ
Τ
ν=  Σ Pk.tGA k+ Σ  Pk.k(My. k)GAk + J2 Σ My. kGA%k-^Gy(My. k). 

y  = t k = t-D k = t+l  y  = tk=y-D  y  = t 

Hierbe i bezeichnen Myjc die Zah l der i m Jahr k  geborenen Zuwanderer, 
die i m Jahr y  e inwandern, u n d GAM

y.k das Generat ionenkonto eines M i t -
gl ieds der i m Jahr y  e inwandernden u n d i m Jahr k  geborenen Mig ran ten-
kohorte. Wie Gle ichung (3) verdeut l icht , beeinflussen künf t ige E i n w a n -
derer die i nd iv idue l len f iskal ischen Lasten der in länd ischen Bevö lkerung 
auf zwei unterschiedl ichen Kanälen. Z u m einen w i r d das Ausmaß der 
Nachha l t igke i ts lücke verändert . D ie Nettosteuerzahlungen der Zuwande-
rer, die die Doppelsumme i n Gle ichung (3) angibt , gehen unmi t te lba r i n 
die Primärüberschüsse des Staates ein. Ist der Net tobe i t rag der E i n w a n -
derer zum in ter tempora len öf fent l ichen  Haushal t posit iv, w i r d die i n län -
dische Bevö lkerung i n der Tendenz entlastet. Dies g i l t jedoch nu r unter 
der E inschränkung, dass die m i t M ig ra t i on verbundenen zusätz l ichen 
Staatseinnahmen n ich t du rch einen bei Anwesenhei t von Zuwanderern 
erhöhten Staatsverbrauch kompensier t werden. 

Z u m anderen erhöht Zuwanderung fü r jede gegebene Nachha l t igke i ts -
lücke die Z a h l der potenzie l len Steuerzahler, auf die eine zur Sicherstel-
l ung f iskal ischer Nachha l t igke i t erforder l iche  Anhebung der Net tosteu-
ern ver te i l t werden kann. Dieser demographische Effekt  auf die Besteue-
rungsbasis w i r k t sowohl d i rek t als auch ind i rek t . D i r e k t werden, da eine 
D i sk r im in i e rung nach Na t iona l i t ä t de iure  auszuschließen ist, von jeder 
Revision der F i ska lpo l i t i k auch die Generat ionenkonten der Zuwanderer 
verändert . I nd i rek t erhöht sich durch die Nachkommen der Zuwanderer 
die Jahrgangsstärke der k ü n f t i g i m Au fnahme land geborenen Kohor ten, 
P]c.k- A ls Folge dieser pos i t iven Effekte  auf die Besteuerungsbasis könnte 
M ig ra t i on generat ionale Umver te i l ung bei n i ch t nachhal t iger F inanzpo l i -
t i k selbst dann verr ingern, wenn der p r imäre Bei t rag der Zuwanderer 
zum in ter tempora len Haushal t des Staates negat iv ist. 
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I I I . Datengrundlage und Parameterschätzungen 

Die empir ische Umsetzung der Generat ionenbi lanz ierung erfordert  die 
Verknüpfung einer sehr langf r is t igen Bevö lkerungspro jek t ion m i t Vor-
ausschätzungen des Staatsverbrauchs u n d der altersspezif ischen Net to -
steuer repräsentat iver Ind iv iduen. U m den Einf luss der Zuwanderung 
auf den in ter tempora len Staatshaushalt zu isol ieren, müssen diese Pro-
jek t ionen fü r die einheimische Bevö lkerung u n d kün f t ige M ig ran ten 
getrennt ausgeführt  werden. Wei l die f iskal ischen Charak ter is t i ka kün f -
t iger E inwanderer unbekannt sind, werden i m folgenden die beobachtba-
ren Nettosteuerzahlungen der gegenwärt ig i n Deutsch land lebenden Aus-
länder als Grundlage einer Abschätzung herangezogen. Dieser Ansatz 
erfordert  es, bei den Pro jek t ionen zusätz l ich zwischen der in länd ischen 
deutschen Bevö lkerung u n d der in länd ischen Bevö lkerung ohne deutsche 
Staatsangehör igkei t zu unterscheiden. 

1. Demo graphische  Projektionen 

Ausgangspunkt der demographischen Pro jek t ionen ist der histor ische 
A l te rsaufbau der Bevö lkerung i m Jahr 1996, der m i t H i l fe der Kompo-
nentenmethode fortgeschrieben  w i rd . D ie er forder l ichen  Annahmen über 
die E n t w i c k l u n g der Parameter der na tü r l i chen Bevö lkerungsentwick-
l u n g s ind an die Spez i f ika t ion der neunten koord in ie r ten Bevölkerungs-
vorausberechnung des Stat is t ischen Bundesamtes (2000) angelehnt. Es 
w i r d unterste l l t , dass die altersspezif ischen Fruchtbarke i ts ra ten für die 
westdeutsche Bevö lkerung (1,30) u n d die Aus länderbevö lkerung (1,51) 
konstant bleiben. Fü r Ostdeutschland w i r d angenommen, dass die der-
zeit noch deu t l i ch niedr igere al lgemeine Geburtenrate (0,95) bis zum 
Jahr 2005 Westniveau erreicht. Kün f t i gen Zuwanderern werden die 
Gebur tenhäuf igke i ten der ak tue l len Migran tenbevö lkerung zugeordnet. 
Fü r die Angehör igen der zwei ten Zuwanderergenerat ion w i r d unters te l l t , 
dass sie sich n ich t von der deutschen Bevö lkerung unterscheiden. Dies 
geschieht du rch s t r ik te A n w e n d u n g des ius soli- Prinzips bei der For t -
schreibung der Migran tenbevö lkerung 3 . 

Bei der Pro jek t ion der Mor ta l i t ä t sen tw ick lung w i r d unters te l l t , dass 
sich der Trend steigender Lebenserwar tung fortsetzt.  Bis zum Jahr 2050 

3 Das Gebur tenverha l ten der E inwandere r w i r d h i e r m i t n u r ungenau abgebi ldet 
[ H ö h n / M a m m e y / W e n d t (1990)]. N i c h t wiedergegebene demographische Sens i t i v i -
tätstests zeigen jedoch, dass der Einf luss der fü r d ie Zuwandere r gewähl ten Fer t i -
l i tä ts ra te auf die Ergebnisse der Genera t ionenb i lanz ierung wei tgehend zu ver-
nachlässigen ist. 
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werden die altersspezif ischen Sterberaten für die verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen kon t i nu ie r l i ch so reduziert , dass die Lebenserwar tung bei 
der Gebur t 78,6 Jahre für Männer u n d 84,9 Jahre für Frauen erreicht. 
Dies entspr icht einem Zugew inn von fünf  Jahren gegenüber dem Aus-
gangsjahr. 

U m den Einf luss kün f t iger Zuwanderung auf die Ergebnisse der Gene-
ra t ionenb i lanz ie rung zu isol ieren, ist eine Bevölkerungspro jekt ion, i n der 
der Ausgangsbestand der Bevö lkerung nu r du rch na tür l i che Bevölke-
rungsbewegungen verändert w i rd , die offensicht l iche  Referenz. Daneben 
w i r d i m folgenden als real ist ischere Var iante kün f t ige r Zuwanderung ein 
jähr l i cher Wanderungsüberschuss von konstant 200.000 Personen unter-
stel l t . E inwanderung i n dieser Größenordnung entspr icht annähernd 
dem langfr is t igen Durchschn i t t der Wanderungsgewinne Deutschlands i n 
der Periode von 1955 bis 1999. U m darüber hinaus eine Obergrenze 
der kün f t i gen Zuwanderung anzugeben, w i r d außerdem eine Pro jek t ion 
betrachtet , die sich am Z ie l einer konstanten Gesamtbevölkerung or ien-
t ier t . Ausgehend von net to konstant 300.000 Zuzügen pro Jahr w i r d nach 
2010 der jähr l i che Wanderungssaldo endogen so best immt, dass der ein-
setzende Bevölkerungsrückgang aufgehalten w i rd . I n der langen Fr is t 
erfordert  e in solches Szenario Wanderungsgewinne von net to 500.000 bis 
600.000 Personen jähr l i ch . 

H ins i ch t l i ch des Verte i lung der M ig ran ten nach dem A l te r w i r d i n 
beiden Szenarien m i t pos i t iver Zuwanderung unterste l l t , dass die 1996 
beobachtete A l te rss t ruk tu r des Wanderungssaldos we i te rh in Bestand hat. 
M ig ran ten wären dami t auch i n Z u k u n f t deu t l i ch jünger als der i n l änd i -
sche Bevölkerungsbestand. I m Ausgangsjahr waren net to 43,1 Prozent 
der Zuwanderer i m A l te r zwischen 15 u n d 25 Jahren. Mehr als drei Vier-
te l der Zugewander ten waren jünger als 30, mehr als 90 Prozent jünger 
als 40 Jahre. 

Trotz der vor te i lha f ten demographischen S t r u k t u r der E inwanderer ist 
der posi t ive Einf luss von M ig ra t i on auf die Bevö lkerungsst ruk tur re la t iv 
zur D y n a m i k des Alterungsprozesses gering. Bei Außenwanderungssal-
den auf h is tor ischem Niveau wächst die A l ten las t - gemessen am Ver-
hä l tn is der über 64- jähr igen zur Z a h l der 18- bis 64- jähr igen - von 24 
Prozent i m Ausgangs jähr auf über 53 Prozent i m Jahr 2050. Ohne Wan-
derungen wären es dagegen r u n d 65 Prozent. Bedeutender als die S t ruk -
tureffekte  der E inwanderung s ind die Niveaueffekte.  Während die in län -
dische Bevölkerung i m hypothet ischen Fa l l ohne Wanderungen bis zum 
Jahr 2050 u m fast ein D r i t t e l abn immt , erreicht der Bevölkerungsver lust 
bei 200.000 Zuwanderern pro Jahr led ig l i ch r u n d zehn Mi l l i onen . 
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I m a l ternat iven Szenario von den Bestand erhal tender E inwanderung 
verhar r t die Bevö lkerung bei 84 M i l l i onen . Trotz der sehr hohen A u f -
nahme von E inwanderern w i r d der Alterungsprozess al lerdings n ich t 
entscheidend aufgehalten. I m Jahr 2050 ist die A l ten las t m i t 44,6 Prozent 
zwar 20 Prozentpunkte geringer als bei einer E n t w i c k l u n g ohne Wande-
rungen, aber immer noch fast doppel t so hoch w ie i m Ausgangsjahr. D ie 
Real is ierung dieses t ro tzdem vergleichsweise günst igen demographischen 
Szenarios könnte zudem m i t hohen sozialen Kosten verbunden sein. D ie 
erforder l iche  Zuwanderung erhöht den Aus länderante i l an der Bevölke-
rung von heute r u n d 9 Prozent auf über 28 Prozent i m Jahr 2050. Bei 
Wanderungssalden auf h is tor ischem Niveau verb le ib t die Ausländer-
quote dagegen unter 20 Prozent. 

2. Fiskalpolitische  Parameter 

Ausgangspunkt der fü r die Bes t immung von Generat ionenkonten fun-
damentalen Pro jek t ion der i nd iv idue l len Nettosteuerzahlungen ist eine 
Schätzung der geleisteten Steuerzahlungen u n d empfangenen Transfers 
i n Abhäng igke i t vom Al ter , die auf der E inkommens- u n d Verbrauchs-
st ichprobe (EVS) des Jahres 1993 basiert. Weitere In fo rmat ionen über die 
re lat ive f iskal ische Posi t ion verschiedener A l te rsgruppen wu rden auf der 
Grundlage von Sozialversicherungsdaten [VDR (1997); B M A (1996)] u n d 
B i ldungss ta t is t i ken [BBF (1998)] gewonnen4 . 

Insgesamt werden 33 verschiedene Steuern oder Transfers  anhand von 
Querschni t tsprof i len  auf die A l te rsgruppen ver te i l t . A u f der E innahmen-
seite des in ter tempora len Staatsbudgets werden die ind iv idue l le Belas-
tung durch L o h n - u n d Kapi ta le inkommensteuer , Umsatzsteuer, verschie-
dene Verbrauchssteuern, Sozialversicherungsbeiträge sowie Seigniorage 
berücks icht ig t . Von den staat l ichen Transfers  gehen die Sozialversiche-
rungsleistungen, Beamtenpensionen, Sozialhi l fe, Wohngeld, Jugendhi l fe, 
K inderge ld u n d staat l iche Erz iehungs- u n d Ausbi ldungs le is tungen i n 
die Berechnungen ein. D ie K o n s t r u k t i o n der A l tersprof i le  geht i m a l l -
gemeinen davon aus, dass die Inzidenz der beobachteten Zahlungsströme 
bei den stat ist isch ausgewiesenen Steuerzahler bzw. Transferempfänger 
l iegt . 

4 D ie A l te rspro f i le  unterscheiden sowei t w ie mög l i ch zwischen den a l ten u n d 
neuen Bundesländern. F ü r Ostdeutsch land w i r d angenommen, dass der A u f h o l -
prozess bis z u m Jahr 2010 abgeschlossen ist. Z u r Vereinfachung w i r d zudem 
unters te l l t , dass al le Aus länder i n Westdeutschland leben u n d al le M ig ran ten i n 
den Westen ziehen. 
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136 Holger B o n i n 

Wei l die i nd iv idue l len Querschni t tsprof i le  als Folge von Da tenunvo l l -
kommenhei ten m i t den korrespondierenden Haushaltsaggregaten unter 
Berücks ich t igung der Bevö lkerungsst ruk tur n i ch t unmi t te lba r konsistent 
sind, wu rden die abgeleiteten Steuer- u n d Transferprof i le  auf das N iveau 
der i m Ausgangs]ahr beobachteten staat l ichen E innahmen u n d Ausgaben 
reskal iert . Dabe i fanden gemäß der von Raffelhüschen/Wal l iser  (1999) 
für die deutsche Generat ionenbi lanz ierung gesetzten Konvent ionen die 
Budgets al ler föderalen Ebenen einschl ießl ich der Sozialversicherungen 
u n d anderer Paraf isk i  Berücks icht igung. 

Der i n diesem Schr i t t gewonnene Satz von Steuer- u n d Transferprof i -
len unterscheidet die i nd i v idue l l en Nettosteuerlasten n ich t nach Na t io -
na l i tä t . Wei l die EVS für die ausländische Bevö lkerung i n Deutsch land 
n ich t repräsentat iv ist, wu rden ergänzend In fo rmat ionen aus dem Sozio-
Ökonomischen Panel (SOEP) herangezogen, u m die re lat ive f iskal ische 
Posi t ion der ansässigen M ig ran ten i m Vergleich zur deutschen Bevölke-
rung für die einzelnen Steuern u n d Transfers  zu schätzen. A u f G rund -
lage einer solchen Schätzung ist es mögl ich, die zuerst abgeleiteten Quer-
schni t tsprof i le zu zerlegen. D ie Disaggregat ion beruht auf der Über le-
gung, dass jedes Steuer- u n d Transferprof i l  fü r die Gesamtbevölkerung 
ein gewogener Durchschn i t t der Tei lprof i le für die einzelnen Bevölke-
rungsgruppen ist, der sich aus dem Bevölkerungsante i l u n d der re la t iven 
f iskal ischen Posi t ion der Tei lbevölkerungen zusammensetzt. 

Das zuvor dargestel l te Pr inz ip w i r d i n zwei Fä l len durchbrochen. Da 
das SOEP keine ausreichenden In fo rmat ionen über ind iv idue l les K o n -
sumverhal ten berei tste l l t , lässt sich die re lat ive Posi t ion von Deutschen 
u n d M ig ran ten h ins ich t l i ch der i nd i rek ten Steuerzahlungen n ich t 
best immen. Ersatzweise wurde unterste l l t , dass das re lat ive Konsumn i -
veau der beiden Bevölkerungsgruppen ihrer re la t iven Posi t ion be im E in -
kommen vor Steuern entspr icht . Des wei teren wurde angenommen, dass 
die ansässigen M ig ran ten i n gleichem Umfang Gesundheits- u n d Pflege-
le istungen i n Anspruch nehmen w ie die deutsche Bevölkerung, w e i l 
zuverlässige In format ionen über Morb id i tä tsd i f fe rent ia le  nach Na t iona l i -
tä t fehlen [U l r i ch (1992)]. 

Den Konvent ionen der Generat ionenbi lanz ierung entsprechend werden 
nach dem Ausgangs jähr al le i nd iv idue l len Steuer- u n d Transferzahlun-
gen für die Tei lbevölkerungen einem konstanten realen Wachstum unter-
worfen, das m i t 1,5 Prozent pro Jahr dem durchschn i t t l i chen P roduk t i v i -
tä ts for tschr i t t  der le tz ten zwanz ig Jahre entspr icht . H ie rdu rch w i r d 
erreicht, dass die S t r uk tu r der i nd iv idue l len Nettosteuerzahlungen nach 
dem A l t e r ebenso w ie die re lat ive f iskal ische Posi t ion der unterschiede-
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Fiskal ische Ef fekte  der Z u w a n d e r u n g nach Deutsch land 137 

nen Tei lbevölkerungen unveränder t b le ib t . Kün f t i ge Veränderungen der 
Budgetaggregate s ind led ig l i ch das Resultat eines veränderten Bevölke-
rungsaufbaus. Der Status Quo der gegenwärt igen F i ska lpo l i t i k w i r d 
somit aufrecht erha l ten 5 . 

Öffent l iche  Ausgaben, die n i ch t als persönl icher Transfer  i n die Gene-
ra t ionenkonten eingehen, werden unabhäng ig von der Na t iona l i t ä t m i t 
gleichen Beträgen auf al le Al ters jahrgänge ver te i l t . Danach w i r d der 
Staatsverbrauch unter der Annahme konstanten pro-Kopf -Wachstums 
vorausberechnet. D u r c h dieses Vorgehen w i r d das Aggregat der N i c h t -
Transferausgaben nu r du rch Veränderungen der Gesamtbevölkerung, 
n i ch t aber der Bevö lkerungsst ruk tur beeinflusst. Diese - i n der Genera-
t ionenb i lanz ie rung üb l iche - Sichtweise imp l i z ie r t , dass jeder künf t ige 
Zuwanderer den Staatsverbrauch u m einen gleichen Betrag erhöht. Aus-
genommen von diesem Vorgehen s ind s taat l ich bereitgestel l te B i ldungs-
leistungen, deren Wert auf die jungen Al ters jahrgänge gemäß der Par t i z i -
pa t i on i m Bi ldungssystem ver te i l t w i rd . Unterschiede bei den B i ldungs-
entscheidungen von Deutschen u n d Aus ländern f inden dabei auf 
Grundlage von In fo rmat ionen des SOEP Berücks icht igung. 

I n den Berechnungen werden kün f t ige r Staatsverbrauch u n d künf t ige 
Nettosteuerzahlungen m i t einer Rate von 5 Prozent pro Jahr auf die 
Gegenwart d iskont ier t . D ie zu Beginn bestehende Staatsschuld, die i n 
die in ter tempora le Budget res t r i k t ion des Staates eingeht, beträgt 3,524 
M i l l i a r d e n D M , bzw. 56.6 Prozent des Bru t to in landsproduk ts (BIP). 

IV. Der intertemporale Beitrag der Zuwanderer 
zum Staatshaushalt 

1. Generationenkonten  der  deutschen  und ausländischen 
Wohnbevölkerung 

Vor der Abschätzung der von kün f t ige r Zuwanderung auf die i n l änd i -
sche Bevö lkerung ausgehenden f iskal ischen Ex te rna l i t ä t werden i m fo l -

5 U m die W i r kungen der F i s k a l p o l i t i k auf N iveau u n d A l te rsver te i lung der Ne t -
tosteuerzahlungen präziser abzub i lden, w i r d die konstante Wachstumsanpassung 
i n wen igen Fä l len mod i f i z ie r t .  D ie Pro jek t ionen berücks ich t igen die Abschaf fung 
der Vermögensteuer, Veränderungen der Sozialversicherungsbei t räge, d ie E i n f ü h -
r u n g der Pf legeversicherung  u n d den daraus fo lgenden Rückgang der Soz ia lh i l fe -
ausgaben, die Absenkung des Sol idar i tä tszuschlags sowie die Mehrwer ts teuerer -
höhung i n 1999. I n a l len Fä l len wu rde unters te l l t , dass die Reformen deutsche 
Bevö lkerung u n d M ig ran ten i m Verhäl tn is ih re r i n den A l te rspro f i l en  angegebenen 
re la t iven f iska l ischen Pos i t ion betreffen. 
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genden zunächst die Generat ionenkonten der ak tue l len Migrantenbevö l -
kerung i m Vergleich m i t den Nettosteuerzahlungen der Deutschen analy-
siert. Of fensicht l ich  s ind die f iskal isch relevanten Eigenschaften k ü n f t i -
ger E inwanderer nu r schwer vorhersagbar. Es ist jedoch i ns t r uk t i v anzu-
nehmen, dass kün f t ige E inwanderer eher dem gegenwärt igen Querschni t t 
des Ausländerbestands i n Deutsch land als dem Querschni t t der deut-
schen Bevö lkerung ähneln. Un te r dieser Voraussetzung entsprechen die 
Nettosteuerzahlungen von Migranten, die i n einem best immten A l t e r e in-
wandern, über ih ren verble ibenden Lebenszyklus i n Deutsch land gerade 
dem Generat ionenkonto des h ier lebenden Ausländer jahrgangs i m gle i -
chen Alter. Diese mögl icherweise zu res t r ik t ive Annahme w i r d i m späte-
ren Verlauf der Analyse var i ier t . 

A b b i l d u n g 1 zeigt die Generat ionenkonten für die i m Ausgangsjahr 
ansässige deutsche u n d ausländische Bevölkerung. Bei ihrer In terpre ta-
t i on ist zu beachten, dass die Generat ionenkonten für verschiedene 
Al ters jahrgänge n i ch t vergle ichbar sind, w e i l die vorwär ts gerichtete 
Berechnungsweise vergangene Zahlungsströme vernachlässigt. Innerha lb 
einer Geburtskohor te ist e in Vergleich der Generat ionenkonten dagegen 
zulässig. Er er laubt Aussagen über den re la t iven Bei t rag der betrachte-
ten Tei lbevölkerungen zum in ter tempora len Budget des Staates. Sowoh l 
für die deutsche als auch für die ausländische Wohnbevölkerung ist i n 
A b b i l d u n g 1 ein charakter ist isches Al tersmuster bei den Generat ionen-
konten erkennbar. 

Der Gegenwartswert der Nettosteuerzahlungen von M i tg l i ede rn der i m 
Ausgangsjahr der Pro jek t ion geborenen Kohor te ist posit iv, d.h. über den 
gesamten Lebenszyklus übersteigen die gezahlten Steuern die empfange-
nen Transfers.  Je näher eine Kohor te dem erwerbsfähigen  A l te r ist, desto 
höher ist i h r Generat ionenkonto, w e i l die i n K i n d h e i t u n d Jugend re la t iv 
hohen Transfers  zunehmend ent fa l len u n d die Steuerzahlungen i m 
Erwerbs leben weniger stark d iskont ie r t werden. D ie höchste verb le i -
bende Nettosteuerlast w i r d für die A l te rskohor ten zwischen 20 u n d 
25 Jahren gemessen. A m Beginn ihres Erwerbslebens stehend, s ind diese 
Kohor ten m i t den höchsten d i rek ten u n d ind i rek ten Steuerlasten kon-
f ront ier t ,  während die hohen Transfer leistungen i m Rentenalter noch 
we i t ent fernt l iegen. 

Fü r ältere Kohor ten i m erwerbsfähigen  A l te r kompensieren die Effekte 
eines kürzeren Erwerbslebens u n d geringere D iskon t ie rung von Trans-
fers i m Ruhestand die Wi rkungen eines steigenden Einkommens. D ie 
Generat ionenkonten gehen kon t i nu ie r l i ch zurück u n d werden i m A l te r 
zwischen 50 u n d 55 Jahren negativ. Rentner erhal ten über den verb le i -
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Alter in 1996 

Deutsche Bevölkerung Ausländische Bevölkerung 

A b b i l d u n g 1: Generat ionenkonten der deutschen u n d ausländischen 
Bevö lkerung 1996 

benden Lebenszyklus Rentenzahlungen u n d hohe Gesundheits- u n d Pfle-
geleistungen, zahlen aber wen ig d i rek te Steuern. Daher s ind ihre Gene-
ra t ionenkonten - als Folge der re in vorwär ts ger ichteten Perspekt ive -
negat iv u n d groß. Der a l lmähl iche Rückgang der empfangenen Net to -
transfers  bei den aktue l len Rentner jahrgängen ref lekt ier t  die m i t steigen-
dem A l t e r abnehmende bedingte Lebenserwar tung u n d zu einem ger in-
gen Tei l Kohorteneffekte  be im Rentenniveau. 

Vergleicht man die deutsche u n d ausländische Wohnbevölkerung, 
zeigen sich erhebl iche Unterschiede der Generat ionenkonten i n Abhän -
g igke i t vom Alter. Bei den i m Ausgangs jähr Geborenen ist der Net tobe i -
t rag eines M ig ran ten zum in ter tempora len Staatsbudget m i t 116.700 D M 
u m 30.000 D M k le iner als der eines Deutschen. Der Untersch ied w i r d am 
Beginn des Erwerbslebens noch größer. Bei den 20- jähr igen zahl t jeder 
Aus länder bis zu seinem Lebensende 49.700 D M weniger Net tosteuern 
als jeder Deutsche. 

Fü r die A l te rsgruppen am Beginn des Lebenszyklus s ind die Unter -
schiede der Generat ionenkonten nach Na t iona l i t ä t i m wesent l ichen auf 
die ungünst igeren Einkommensverhäl tn isse der ausländischen Bevölke-
rung zurückzuführen.  D ie ausländische Wohnbevölkerung verdient wen i -
ger als Deutsche, w e i l sie i m Durchschn i t t schlechter m i t H u m a n k a p i t a l 
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ausgestattet ist. Dies g i l t auch für die Bevölkerung i n den unteren 
Altersklassen, die immer noch bei den höheren Ausbi ldungsgängen 
unterrepräsent ier t  ist, obwoh l sich zu n i ch t geringen Tei len i n Deutsch-
l and sozial is iert wurde [Ha isken-deNew/Büche l /Wagner (1997)]. I m Bar-
wer t ist das Erwerbse inkommen vor Steuern über den Lebenszyklus, das 
sich analog zu den Net tosteuern auf Grundlage von EVS u n d SOEP für 
die Tei lbevölkerungen berechnen lässt, bei Aus ländern (424.200 D M ) 
r u n d 20 Prozent n iedr iger als bei Deutschen (528.500 D M ) 6 . Berücks ich-
t i g t man diese Einkommensunterschiede, s ind die Nettosteuerlasten der 
beiden Tei lbevölkerungen ähnl ich. Während der Lebenszyk lus-E inkom-
mensteuersatz fü r Aus länder 27,5 Prozent erreicht, l iegt der Du rch -
schnit tsteuersatz für Deutsche bei 28,5 Prozent. 

Tabel len 1 u n d 2 zeigen, w ie sich die Generat ionenkonten nach Na t io -
na l i t ä t auf die verschiedenen Steuern u n d Transfers  vertei len. Wegen 
ihrer geringeren Erwerbse inkommen u n d einem k le ineren Vermögen i n 
höheren Al ters jähren zahlen die i n Deutsch land ansässigen Aus länder 
i m Durchschn i t t deu t l i ch weniger E inkommensteuer u n d Sozialver-
sicherungsbeiträge, aber auch weniger ind i rek te Steuern 7 . Wei l sich die 
Migrantenbevö lkerung i n Berufen m i t durchschn i t t l i ch geringeren Qua l i -
f ikat ionsanforderungen  konzentr ier t , unter l iegt sie einem höheren Ris iko 
der Arbei ts los igkei t . Deshalb übersteigen die von Aus ländern pro Kop f 
empfangenen Transfers  aus der Arbei ts losenversicherung die an Deu t -
sche erbrachten Leis tungen erhebl ich. Über den vo l ls tändigen Lebens-
zyk lus empfängt jeder M ig ran t (25.100 D M ) u m 65,1 Prozent höhere 
Transfers  wegen Arbe i ts los igke i t als jeder Deutsche (15.200 DM) . Dieses 
Verhäl tn is entspr icht annähernd der u m Unterschiede i m E inkommensn i -
veau kor r ig ie r ten Relat ion der Arbei ts losenraten zwischen den Bevölke-
rungsgruppen i m Ausgangs jähr. 

Wie A b b i l d u n g 1 zeigt, übersteigen bei den Al ters jahrgängen über 42 
Jahre die Generat ionenkonten der Aus länder die jenigen der Deutschen. 
D ie re lat ive Vor te i lha f t igke i t  der beiden Bevölkerungsgruppen für das 

6 Der gemessene E inkommensuntersch ied ist etwas größer als von Schmid t 
(1997) geschätzt. 

7 Dieses Ergebnis ist tauto log isch, w e i l die i nd i rek te Steuerbelastung un te r der 
Annahme abgelei tet wurde , dass das Konsumn iveau den re la t iven E i n k o m m e n von 
Aus ländern u n d Deutschen entspr icht . D ie hohen Kap i ta le inkommens teuern be i 
Aus ländern stehen i n deu t l i chem Kon t ras t zu Ergebnissen von B ü c h e l / F r i c k 
(2000). Wei l das deutsche Einkommensteuersystem n u r nach der E inkommenshöhe 
u n d n i ch t nach E inkommensque l len di f ferenziert ,  w u r d e n i n den vor l iegenden 
Berechnungen Teile der E inkommensteuer - gemäß der Kap i ta le inkommensquo te 
am Vo lkse inkommen - als Steuer auf K a p i t a l angerechnet. 
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in ter tempora le Budget des Staates verschiebt sich, sobald die i m Ruhe-
stand empfangenen hohen Transfer leistungen die verb le ibenden Steuer-
u n d Bei t ragszahlungen als Folge von Diskont ierungsef fekten  dominieren. 
Wei l das ind iv idue l le Rentenniveau eng m i t der E inkommensbiograph ie 
ve rknüp f t  ist, erreichen die Rentenansprüche des ausländischen Bevölke-
rungstei ls nu r r u n d die Hä l f te der jenigen der deutschen Bevölkerung. 
D ie Effekte  einer typischerweise kürzeren Erwerbsb iographie i m A u f -
nahmeland u n d eines niedr igeren Einkommensniveaus kumu l ie ren sich. 

D ie n iedr igeren Renten bei Aus ländern werden auch durch die deut-
l i ch höhere Inanspruchnahme von Sozialh i l fe n ich t kompensiert . Insge-
samt b le iben am Beginn des Ruhestands i m A l t e r 65 die über den ver-
b le ibenden Lebenszyklus von Aus ländern empfangenen Transfer le istun-
gen (175.000 D M ) u m 165.200 D M h in te r den staat l ichen Transfers  an 
Deutsche i m gleichen A l t e r zurück. Bei äl teren Jahrgängen i m Ruhestand 
n i m m t diese Dif ferenz  a l lmäh l i ch ab. Dennoch b le ib t die aus der F inan-
zierungsperspekt ive des Staates vor te i lhaf te Posi t ion der Ausländer, die 
30 bis 40 Prozent niedr igere Transfers  empfangen, erhalten. 

2. Intertemporale  Haushaltsüberschüsse 
nach Zuwandererkohorte 

U m den Be i t rag kün f t ige r M ig ran ten zum in ter tempora len Budget des 
Staates abzuschätzen, dienen die oben analysierten Generat ionenkonten 
der ausländischen Ausgangsbevölkerung i m folgenden zunächst als Re-
ferenz. Bei der Berechnung der aggregierten Primärüberschüsse auf 
Grundlage von Gle ichung (3) erhäl t jeder Zuwanderer i n einer best imm-
ten Altersklasse das Gewicht des Generat ionenkontos eines i n Deutsch-
l and ansässigen Ausländers i n gleichem Al ter , ko r r ig ie r t u m den Wachs-
tums· u n d D iskon t fak to r i n Abhäng igke i t vom Einwanderungsjahr . U m 
den vo l ls tändigen Einf luss kün f t ige r Zuwanderer auf die Nachha l t ig -
ke i ts lücke der F inanzpo l i t i k zu best immen, müssen die zusätz l ichen Net -
tosteuereinnahmen al lerdings noch m i t den durch M ig ra t i on ausgelösten 
Veränderungen bei den Staatsausgaben saldiert werden, die ke inen per-
sönl ichen Transfer  darstel len. 

G ib t man den Staatsverbrauch pro Kop f analog zu den Generat ionen-
konten als Barwer t über den i nd i v i due l l verble ibenden Lebenszyklus an, 
lässt sich der Be i t rag der Zuwanderer zum in ter tempora len Staatsbudget 
kohortenspezi f isch berechnen. Tabelle 3 stel l t fü r verschiedene A l ters-
jahrgänge die Generat ionenkonten der ausländischen Ausgangsbevölke-
rung dem über den verble ibenden Lebenszyklus voraus berechneten 
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Tabelle  3 

Kohortenüberschüsse, Ausländische Bevölkerung des Jahres 1996 
(in 1000 D M ) 

Generatio- Staats- Kohor ten- Generatio- Staats- Kohor ten-
A l te r nenkonto verbrauch überschuss A l te r nenkonto verbrauch überschuss 

(1) (2) (D-(2) (1) (2) (D-(2) 

0 116,7 236,8 -120,0 55 -50,5 85,3 -135,8 

5 162,7 240,0 -77,4 60 -142,5 75,4 -217,9 

10 213,4 216,3 -2 ,9 65 -175,0 65,4 -240,4 

15 274,6 181,6 93,0 70 -168,9 55,3 -224,2 

20 329,9 152,1 117,9 75 -157,3 44,6 -201,8 

25 351,6 136,9 214,7 80 -138,7 34,8 -173,5 

30 347,1 123,7 223,4 85 -121,2 26,9 -148,1 

35 305,2 117,4 187,8 90 -100,4 20,4 -120,7 

40 230,6 111,1 119,5 95 -70,2 14,7 -84,9 

45 139,1 104,0 35,0 100 -24,3 5,1 -29,4 

50 50,4 95,1 -44,7 

Staatsverbrauch pro Kop f gegenüber. Der Saldo beider Größen ist der 
in ter tempora le Überschuss des Staates aus der Anwesenhei t einer 
Geburtskohorte. Un te r den b is lang getroffenen  Annahmen s ind die 
Kohortenüberschüsse für die ausländische Bestandsbevölkerung reprä-
sentat iv für die von kün f t i gen Zuwanderern ausgelösten Veränderungen 
i m in ter tempora len Staatshaushalt . Diese unterscheiden sich p r i nz ip i e l l 
nu r durch den Wachstums- u n d D iskon t fak to r 8 . 

Berücks icht ig t man Veränderungen i m Staatsverbrauch, zeigt sich, 
dass sehr junge Migranten, genauso w ie die junge - ausländische w ie 
deutsche - Ausgangsbevölkerung, in te r tempora l eine Belastung für den 
Staatshaushalt darstel len. D ie pos i t iven Nettosteuerzahlungen reichen 
n ich t aus, den über den verble ibenden Lebenszyklus i m Au fnahme land 
anfal lenden Staatsverbrauch zu f inanzieren. Beispielsweise vergrößert 
jeder M ig ran t , der bereits i m Jahr seiner Gebur t e inwandert , die Nach-
ha l t igke i ts lücke der F inanzpo l i t i k u m 120.000 D M . Vom A l te r 11 an 

8 Ger ingfügige Abwe ichungen ergeben sich als Folge der steigenden Lebenser-
w a r t u n g u n d den untersch ied l ichen W i r k u n g e n der mode l l ie r ten f inanzpo l i t i schen 
Änderungen. 
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Fiskal ische Ef fekte  der Z u w a n d e r u n g nach Deutsch land 145 

übersteigen die verb le ibenden Nettosteuerzahlungen von Zuwanderern 
den nach A n k u n f t i m Au fnahmeland zugerechneten Staats verbrauch. 

Der größte in ter tempora le Budgetüberschuss w i r d fü r Kohor ten, die 
etwa i m A l t e r von 30 Jahren zuwandern, gemessen. Un te r den Bed ingun-
gen der ak tue l len F inanzpo l i t i k t rägt jeder M ig ran t i n dieser A l te rs-
klasse r u n d 224.000 D M zur Verr ingerung der Nachha l t igke i ts lücke bei. 
Fü r ältere E inwanderer fa l len die Kohortenüberschüsse wieder, w e i l ihre 
Generat ionenkonten schneller abnehmen als der i n Abhäng igke i t von 
der bedingten Lebenserwar tung zugerechnete Staatsverbrauch. Dennoch 
b le ib t der Lebenszyk lusbei t rag von E inwanderern zum Staatshaushalt 
bis zum A l t e r von 48 Jahren insgesamt posit iv. Erst ältere E inwanderer 
s ind wieder eine f iskal ische Last fü r den öf fent l ichen  Sektor, w e i l sie nu r 
noch wen ig Steuern zahlen, aber i n der Tendenz hohe Transferansprüche 
gel tend machen. 

Wenn die h ier verwendete Referenz zutref fend  ist, d.h. wenn die Net to -
steuerzahlungen kün f t ige r Zuwanderer ta tsächl ich denen des gegenwär-
t igen Querschni t ts an Aus ländern i n Deutsch land entsprechen, u n d wenn 
die Anwesenhei t von M ig ran ten ta tsächl ich den Staatsverbrauch i n einer 
konstanten Propor t ion erhöht, legt die Analyse der Kohortenüberschüsse 
nahe, dass E inwanderer i m A l t e r zwischen 11 u n d 47 besonders vor te i l -
haf t fü r die in ländische Bevö lkerung sind. D ie fü r diese Gruppe gemesse-
nen Kohortenüberschüsse reduzieren unmi t te lba r eine Nachha l t igke i ts -
lücke i n der in ter tempora len Budget res t r i k t ion des Staates. 

Gegenwärt ig vo l lz ieht sich der wei taus größte Tei l der (Ne t to - )Zuwan-
derung i n diesem f iskal isch günst igen Al tersbereich. I m Ausgangsjahr 
der Berechnungen 1996 gehörten 77,5 Prozent der M ig ran ten zu den A l -
tersgruppen m i t pos i t i vem Kohortenüberschuss. Wegen dieser günst igen 
A l te rss t ruk tu r ist f iskal ische Ex te rna l i t ä t von M ig ra t i on i m Durchschn i t t 
pos i t iv : unter Berücks ich t igung der A l te rss t ruk tu r des Außenwande-
rungssaldos beträgt der in ter tempora le Haushaltsüberschuss durch einen 
repräsentat iven Zuwanderer 103.900 D M . I n we lchem Umfang sich hier-
durch die langfr is t ige Tragfähigkei t  der F i ska lpo l i t i k verbessert, ist 
Gegenstand des folgenden Abschni t ts . 

3. Νachhaltigkeitsgewinne  der  inländischen  Bevölkerung 
bei Migration 

Nach der Analyse der m i t Zuwanderung verbundenen kohortenspezi f i -
schen Überschüsse i m in ter tempora len Staatsbudget kann n u n die Aus-
gangsfrage dieses Beitrags beantwor te t werden: I n we lchem Umfang 

10 K o n j u n k t u r p o l i t i k , Be ihe f t 52 
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Tabelle  4 

Einwanderung und finanzpolitische Nachhaltigkeit 

Net tosteuersatz b 

Wanderungs- Nach- Gebur ts- Gebur ts- Verände- Pauschal-
szenario ha l t i gke i t s - j ah r j ah r r u n g steuer 0 

l ü c k e a 1996 nach 1996 

Ke ine Wanderungen 6,1 28,5 95,9 67,4 2.540 

200.000 Zuzüge net to 5,0 28,5 72,0 43,5 2.140 

Konstan te Bevö lkerung 4,3 28,5 59,3 30,8 1.870 

a I n Prozen t des j ä h r l i c h e n BIP. 
b G e n e r a t i o n e n k o n t o als A n t e i l des L e b e n s z y k l u s e i n k o m m e n s i m B a r w e r t . 
c Z u m A u s g l e i c h der N a c h h a l t i g k e i t s l ü c k e e r f o rde r l i che r  S teue rbe t rag p ro K o p f u n d Jahr. 

t rägt Zuwanderung langf r is t ig dazu bei, die f iskal ischen Belastungen der 
e inheimischen Bevölkerung zu verr ingern? Tabelle 4, i n der a l ternat ive 
Nachha l t igke i t s ind ika to ren der Generat ionenbi lanz ierung für verschie-
dene Bevölkerungsszenarien zusammengefasst sind, er laubt eine A n t w o r t 
auf diese Frage. 

Zunächst zeigt sich, dass die Nachha l t igke i t der F inanzpo l i t i k i n 
Deutsch land derzeit n i ch t gewährleistet ist. I m Referenzfal l  ohne 
Zuwanderung beträgt die Nachhal t igke i ts lücke, die bei Fo r t füh rung  der 
gegenwärt igen E innahmen- u n d Ausgabenniveaus kumu l i e r t w i r d , 
6,1 Prozent des kün f t i gen B IP pro Jahr. Dies bedeutet, dass der jähr l i che 
pr imäre Saldo der öf fent l ichen  Haushal te sofort  u n d für al le Z u k u n f t i n 
einer Größenordnung von 6,1 Prozent des B IP verbessert werden müsste, 
u m die Zah lungsfäh igke i t des Staats langf r is t ig zu sichern. 

W i r d die Steuererhöhung zur F inanz ierung der Nachha l t igke i ts lücke 
gle ichmäßig bei a l len nach dem Ausgangsjahr geborenen Generat ionen 
vorgenommen, führ t  dies zu einem erhebl ichen Ungle ichgewicht der 
Steuerlasten. Kün f t i ge Gebur tskohor ten s ind m i t einem u m 67,4 Prozent-
punk te höheren Durchschni t tssteuersatz auf ihre Erwerbse inkommen 
belastet als die i m Ausgangsjahr Geborenen. W i r d die Anpassungslast 
dagegen i n Fo rm einer Pauschalsteuer an al le Generat ionen weitergege-
ben, ist e in Steuersatz von 2.540 D M pro Kop f u n d Jahr erforder l ich. 
Das Ergebnis, dass i n Deutsch land eine erhebl iche Nachha l t igke i ts lücke 
besteht, die wesent l ich auf den gesel lschaft l ichen Alterungsprozess u n d 
die Folgekosten der Wiedervere in igung zurückzuführen  ist, ist seit 
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Gokhale/Raf fe lhüschen/Wal l iser  (1995) ein etabl iertes Resultat der Gene-
rat ionenbi lanz ierung. 

Wie Tabelle 4 zeigt, ist die Verbesserung der langfr is t igen f iskal ischen 
Tragfähigkei t  durch M ig ra t i on substant ie l l . Bei einem Zus t rom von 
200.000 E inwanderern net to j äh r l i ch fä l l t die Nachha l t igke i ts lücke auf 
5,0 Prozent des BIP. Noch deut l icher s ind die Gewinne der in länd ischen 
Bevö lkerung aus Mig ra t ion , wenn man die Veränderungen der i n d i v i -
duel len Finanzierungslasten zur Deckung der Nachha l t igke i ts lücke 
betrachtet . Vergl ichen m i t einer S i tua t ion ohne Wanderungen n i m m t die 
Steuerlast der betroffenen  Jahrgänge, wenn die Nachha l t igke i ts lücke 
a l le in auf kün f t ige Generat ionen ver te i l t w i r d , u m 23,9 Prozentpunkte 
ab. Abso lu t erhöhen sich dami t die Konsummögl ichke i ten u m 
125.700 D M pro Kopf . W i r d a l te rnat iv die notwendige Steuererhöhung 
pauschal auf al le Generat ionen ver te i l t , steigt das E inkommen nach 
Steuern der in länd ischen Bevö lkerung bei m i t t le re r Zuwanderung u m 
400 D M pro Kop f u n d Jahr. 

Das qua l i ta t i ve Ergebnis, dass der Zuwanderungsgewinn fü r die E in -
heimischen pos i t iv u n d groß ist, ist fü r einen großen Bereich s innvol ler 
Wachstums- u n d D iskon t fak to ren robust. Fü r Wachstumsraten zwischen 
1 u n d 2 Prozent u n d D iskon t ra ten zwischen 4 u n d 6 Prozent schwankt 
der Zuwanderungsgewinn der In länder zwischen 98.600 D M u n d 
185.200 D M bei Ver te i lung auf kün f t ige Generat ionen, u n d von 290 D M 
bis 620 D M pro Kop f u n d Jahr bei Ver te i lung auf al le Generat ionen. 
M ig ra t i on a l le in kann die Nachha l t igke i t der F inanzpo l i t i k jedoch n ich t 
herstel len. Selbst bei den Bevölkerungsbestand erhal tender Zuwande-
rung verb le ib t eine Nachha l t igke i ts lücke von 4,3 Prozent des jähr l i chen 
BIP. D ie zur f iskal ischen Tragfähigkei t  zusätz l ich erforder l iche  jähr l i che 
Pauschalsteuer fä l l t gegenüber dem mi t t l e ren Wanderungsszenario zwar 
u m wei tere 270 D M , beträgt aber immer noch 1.870 D M . 

4. Sensitivitäts analyse 

Die zuvor abgeleiteten Nachhal t igkei tsef fekte  der M ig ra t i on beruhen 
auf der Annahme, dass die für die Steuerzahlungen u n d den Transfer-
bezug relevanten Charakter is t ika kün f t ige r Einwanderergenerat ionen 
denen der ak tue l len ausländischen Bevö lkerung ähneln, die i m Du rch -
schni t t schon seit mehr als zehn Jahren i n Deutsch land lebt. Dieses Vor-
gehen ist zum einen deshalb problemat isch, w e i l die gewähl te Referenz 
den Integrat ionsprozess der Zuwanderer i n die Aufnahmegesel lschaft 
vernachlässigt. Wei l die geleisteten Nettosteuerzahlungen eng m i t dem 

10* 
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i nd i v idue l len Erwerbse inkommen verbunden sind, könn ten die pos i t iven 
f iskal ischen Ex te rna l i tä ten durch M ig ra t i on systematisch überschätzt 
werden, wenn die Ass im i la t ion der E inwanderer am Arbe i t smark t nu r 
nach einer Anpassungsphase erreicht w i rd . 

Des wei teren lässt sich an der gewähl ten Referenz kr i t is ieren, dass sich 
die Zusammensetzung der E inwanderer i m Ze i tab lau f qua l i t a t i v ver-
ändert hat. Der aktuel le Zus t rom von - dauerhaf ten - E inwanderern 
besteht überwiegend aus EU-Aus ländern , Aussiedlern, Fami l iennachzü-
gen u n d anerkannten F lücht l ingen. Seine sozio-ökonomischen Charakte-
r i s t i ka unterscheiden sich erhebl ich von der Ausländerbevölkerung, die 
zu einem n ich t ger ingen Tei l aus den Gastarbei tern der 60er u n d 70er 
Jahre hervorgegangen ist. D ie Qua l i tä t der Zuwanderer könnte sich i n 
Z u k u n f t wei ter verändern, wenn sich die Ha l t ung der deutschen Gesell-
schaft gegenüber migra t ionspo l i t i schen Fragestel lungen wande l t [Münz / 
Se i fe r t /U l r i ch  (1999)]. 

U m diesen E inwänden Rechnung zu tragen, w i r d i m folgenden die 
Robusthei t der f iskal ischen Ex te rna l i t ä ten aus M ig ra t i on getestet, i ndem 
al ternat ive Spezi f ikat ionen für die den Zuwanderern zugerechneten Net -
tosteuern verwendet werden. Dabei w i r d jewei ls der Fa l l m i t t le re r 
Wanderungsgewinne betrachtet . E i n erster Sensi t iv i tätstest d ient dazu, 
die potenzie l len Nettosteuerzahlungen während einer Integrat ionsper iode 
der E inwanderer abzubi lden. D ie Phase nach A n k u n f t i m Au fnahme land 
ist i n der Tendenz dadurch charakter is ier t , dass die gezahlten Steuern 
der E inwanderer ger ing sind, während eine überdurchschn i t t l i che 
Abhäng igke i t von staat l ichen Transfers  besteht9 . 

U m diese Tatsache zu model l ieren, w i r d st i l is ierend unterste l l t , dass 
E inwanderer nach ihrer A n k u n f t Gesundheitsleistungen, K inde r bezo-
gene Transfers  u n d staat l iche B i ldungse inr ich tungen sofort  i n gle ichem 
Umfang i n Anspruch nehmen w ie die derzeit ige ausländische Bevölke-
rung. D ie altersspezif ischen Zah lungen von Steuern u n d al len übr igen 
Transfers  werden ausgehend von N u l l nach A n k u n f t über die Dauer der 
Integrat ionsphase h inweg schr i t tweise an das be im ausländischen Bevöl-
kerungsbestand beobachtete N iveau angepasst. Schl ießl ich w i r d ange-
nommen, dass E inwanderer i n der Integrat ionsphase erhöhte Sozia lh i l fe-
le istungen i n Anspruch nehmen 1 0 . Bei den betroffenen  Steuern u n d 
Transfers  erfolgt  die Ass im i la t ion ent lang logar i thmischer Trends, so 

9 Vgl . Seifert  (1997) u n d D u s t m a n n (1996). 
1 0 I n der Periode nach A n k u n f t leben E inwandere r annahmegemäß ausschließ-

l i c h von Sozial transfers  i n Höhe des Ex is tenzmin imums. D ie Steuerzahlungen 
beschränken sich auf d ie fü r den K o n s u m zu ent r ich te ten i nd i rek ten Steuern. A m 
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Tabelle  5 

Fiskalische Entlastung der Inländer in Abhängigkeit vom Kohortenüberschuss 
der Migranten (Netto-Zuwanderung 200.000) 

Kohortenüberschuss En t las tung du rch Zuwanderung 1 1 

Szenario repräsentat iver Zukün f t i ge Pauschalsteuer c 

Einwandere r Generationen*3 

Dauer  der  Integration 

Sofort 103.900 125.700 400 

2 Jahre 86.700 122.100 380 

6 Jahre 52.900 108.400 280 

12 Jahre -8.000 82.300 110 

Selektive  Zuwanderung 

Deutsches 
Qua l i f i ka t ionsn iveau 127.900 156.500 570 

Jüngere A l t e r ss t r uk tu r 118.900 130.000 440 

a V e r ä n d e r u n g der Ne t t os teue rzah lungen gegenüber S i t u a t i o n ohne Wanderungen . 
b V e r t e i l u n g des Z u w a n d e r u n g s g e w i n n s au f nach 1996 geborene In länder . 
c V e r t e i l u n g des Z u w a n d e r u n g s g e w i n n s als k o n s t a n t e Z a h l u n g p ro K o p f u n d Jahr. 

dass der re la t iv größte Tei l der Anpassung auf die ersten Jahre des In te-
grationsprozesses ent fä l l t . 

Der du rch die obigen Annahmen beschriebene st i l is ier te Prozess einer 
f iskal ischen Ass im i la t ion reduzier t die gemessenen Kohortenüberschüsse 
insbesondere fü r E inwanderer i m erwerbsfähigen  Alter. Berücks ich t ig t 
man eine Integrat ionsphase, ve rkürz t sich die Erwerbsb iographie i m 
Aufnahmeland. D ie verb le ibenden Einkommensteuerzahlungen vor a l lem 
älterer Zuwanderer ver r ingern sich erhebl ich. Kohor tendef iz i te t reten i n 
der Tendenz schon bei jüngeren E inwanderern auf. Gle ichzei t ig entsteht 
der max ima le Kohortenüberschuss i n u m so jüngeren Zuwanderer jahr -
gängen, je länger die f iskal ische Ass im i la t ion benöt igt . 

Tabelle 5 fasst die Wi rkungen einer Integrat ionsphase auf den Kohor -
tenüberschuss eines repräsentat iven M ig ran ten i n Abhäng igke i t von der 
unters te l l ten Dauer des Assimilat ionsprozesses sowie die dami t verbun-
dene Veränderung der Gewinne aus M ig ra t i on für die in ländische Bevöl-
ke rung zusammen. Benöt ig t das Aufschl ießen kün f t ige r M ig ran ten zur 

Ende des Integrationsprozesses fä l l t der außerordent l iche soziale Unte rs tü tzungs-
bet rag auf N u l l . 
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steuerl ichen Leis tungsfähigkei t der ansässigen ausländischen Bevölke-
rung beispielsweise zwei Jahre, fä l l t der in ter tempora le Be i t rag pro E in -
wanderer von 103.900 D M auf 86.700 D M . Entsprechend k le iner ist die 
posi t ive f iskal ischen Ex te rna l i t ä t für die einheimische Bevölkerung. D ie 
zusätzl iche Belastung ist a l lerdings gering: U m die Nachha l t igke i ts lücke 
zu schließen, müssen nach dem Ausgangs]ahr geborene Generat ionen pro 
Kop f 3.600 D M höhere Steuern zahlen. Dies korrespondier t zu einer pau-
schalen Kopfsteuer für al le Generat ionen von gerade 20 D M pro Jahr. 

D ie Immigra t ionsgewinne fü r die in ländische Bevölkerung gehen deut-
l icher zurück, wenn die In tegra t ion der kün f t i gen E inwanderer mehr Ze i t 
i n Anspruch n immt . D ie Abnahme des für den repräsentat iven Zuwande-
rer gemessenen Kohortenüberschusses ist dabei wegen der zugrunde-
l iegenden logar i thmischen Trendanpassungen n i ch t l inear. Der durch-
schni t t l i che Bei t rag der M ig ran ten über ih ren verble ibenden Lebens-
zyk lus i n Deutsch land w i r d erstmals negativ, wenn der f iskal ische 
Aufholprozess 12 Jahre benöt igt . Jeder E inwanderer vergrößert die Nach-
ha l t igke i ts lücke i m Durchschn i t t u m 8.000 D M . Dennoch w i r d die i n län -
dische Bevö lkerung durch M ig ra t i on auch i n diesem Fa l l immer noch 
deu t l i ch entlastet. Dies l iegt daran, dass m i t der Anwesenhei t von Z u w a n -
derern die Z a h l der potent ie l len Steuerzahler, auf die die in ter tempora len 
Verb ind l i chke i ten des Staates aufgetei l t werden können, zun immt . 

A ls Folge dieses demographischen Effekts  geht die Steuerlast kün f t iger 
Generat ionen gegenüber einer S i tua t ion ohne Zuwanderungen pro Kop f 
u m 82.300 D M zurück. Dieser Betrag erfasst näherungsweise den i n d i -
rek ten demographischen Ent lastungseffekt  der M ig ra t ion , w e i l i n der 
betrachteten Kons te l la t ion die Nachha l t igke i ts lücke gegenüber dem i n 
Abschn i t t 4.3 betrachteten Referenzfal l  fast unveränder t b le ib t . Der 
langfr is t ige demographische Impu ls ist demnach für etwa zwei D r i t t e l 
der pos i t iven f iskal ischen Ex te rna l i t ä t be i M ig ra t i on veran twor t l i ch . 
W i r d die Nachha l t igke i ts lücke gleichmäßig auf gegenwärt ige u n d 
zukünf t ige Generat ionen ver te i l t , ist der demographische Ent lastungsef-
fekt hingegen weniger bedeutend. Dies fo lgt daraus, dass der Bevölke-
rungsante i l der M ig ran ten an der Gesamtbevölkerung re la t iv k le iner ist 
als der A n t e i l der Nachkommen von E inwanderern an den zukün f t i g 
nachwachsenden Generat ionen. 

A u c h wenn die ind i rek ten demographischen Effekte  auf die Besteue-
rungsbasis bedeutsam sind, verdeut l ichen die Integrat ionsexper imente, 
dass die Geschwind igke i t des f iskal ischen Assimilat ionsprozesses eine 
entscheidende Determinante der Vor te i lha f t igke i t  von Immig ra t i on für 
die Aufnahmegesel lschaft  ist. E ine rasche Anpassung der i nd iv idue l len 
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Steuerzahlungen u n d Transferbezüge der Zuwanderer setzt die erfolgrei-
che In tegra t ion i n den Arbe i t smark t voraus. Evidenz aus klassischen 
E inwanderungs ländern legt nahe, dass sich der Arbe i tsmark te r fo lg  der 
E inwanderer durch Strategien selekt iver M ig ra t i onspo l i t i k verbessern 
lässt [M i l le r (1999)]. Eigenschaften, die i n dieser H ins ich t besonders 
w ich t ige Auswah lk r i t e r i en abgeben, s ind A l t e r u n d Qua l i f i ka t i on der 
Zuwanderer. D ie abschließenden Sensit iv i tätstests sol len abschätzen, 
i nw iewe i t sich die f iskal ischen Zuwanderungsgewinne der in länd ischen 
Bevö lkerung durch selektive M ig ra t i onspo l i t i k verbessern lassen. 

I n einem ersten Exper iment w i r d unterste l l t , dass das durchschn i t t l i -
che Qual i f i ka t ionsn iveau kün f t ige r Zuwanderer dasjenige der deutschen 
Bevö lkerung angehoben werden kann. Un te r dieser Voraussetzung könn-
ten die Kohortenüberschüsse der kün f t i gen Zuwanderer i m günst igsten 
Fa l l denen des deutschen Bevölkerungsquerschni t ts am Beginn der Pro-
j ek t i on entsprechen. Gewichtet man zukünf t ige Zuwanderer i n der in ter-
tempora len Budget res t r i k t ion des Staates m i t den Nettosteuerniveaus 
der Deutschen, erhöhen sich die Migra t ionsgewinne deut l ich. Wie 
Tabelle 5 zeigt, vergrößert sich der Kohortenüberschuss fü r einen reprä-
sentat iven Zuwanderer u m r u n d ein Vier te l auf 127.900 D M . Entspre-
chend n i m m t die En t las tung der in länd ischen Bevö lkerung durch M ig ra -
t i on zu: Der Wanderungsgewinn steigt auf 156.500 D M pro Kop f zukün f -
t iger Geburtsjahrgänge. 30.800 D M h iervon s ind auf die höhere Qua l i tä t 
der Zuwanderer zurückzuführen.  Jähr l i ch beträgt der Gew inn aus einer 
qua l i tä tsor ient ier ten Zuwanderungspo l i t i k pro Kop f der in länd ischen 
Bevö lkerung 170 D M . 

E i n zweites Exper iment isol ier t die Effekte  einer Auswah l der Z u w a n -
derer nach dem Alter. Es w i r d unters te l l t , dass sich die Anzah l der 
Zuwanderer i n der A l tersgruppe von 20 bis 35 Jahre, die die höchsten 
Kohortenüberschüsse aufweist , u m 20 Prozent erhöht, während die 
Gesamtzahl der Zuwanderer unveränder t b le ib t . Tabelle 5 zeigt, dass die 
zusätz l ich mögl ichen Gewinne aus einer a l tersor ient ier ten Po l i t i k ver-
gleichsweise ger ing sind. Obwoh l der Kohortenüberschuss je Zuwanderer 
u m 15.000 D M steigt, werden zukünf t ige in ländische Generat ionen be im 
Ausgle ich der Nachha l t igke i ts lücke zusätz l ich nu r u m 4.300 D M entlas-
tet. Of fensicht l ich  werden die pos i t iven d i rek ten f iskal ischen Effekte  bei 
jüngeren M ig ran ten durch ungünst ige ind i rek te demographische Effekte 
tei lweise aufgehoben. Diesem Ergebnis zufolge stel l t die Selbstselekt ion 
unter den E inwanderern eine f iskal isch bereits sehr vor te i lhaf te A l te rs -
s t ruk tu r sicher. Daher b le ib t fü r ak t ive Zuwanderungssteuerung wen ig 
Spie l raum. 
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V. Schlussfolgerungen 

Die Perspekt ive der Generat ionenbi lanz ierung l iefer t  eine Reihe w i c h -
t iger E ins ichten über die Bedeutung von Immig ra t i on für die langfr is t ige 
Tragfähigkei t  der F inanzpo l i t i k i n Deutschland. Zunächst ist festzuhal-
ten, dass auch Zuwanderung auf hohem Niveau n i ch t ausreicht, die 
Nachha l t igke i t der gegenwärt igen E innahmen- u n d Ausgabenniveaus der 
öf fent l ichen  Haushal te zu sichern. D ie Ergebnisse der Generat ionenbi -
lanz ierung zeigen, dass bei Fo r t füh rung  der gegenwärt igen F inanzpo l i t i k 
eine erhebl iche in ter tempora le F inanzierungslücke selbst dann entsteht, 
wenn der Bevölkerungsrückgang durch Zuwanderung langf r is t ig aufge-
ha l ten w i rd . Der ungedeckte in ter tempora le Ausgabenüberschuss des 
Staates erfordert  eine merk l iche Erhöhung der Nettosteuerlasten heut i -
ger oder kün f t iger Generat ionen. 

Dennoch erscheinen die Gewinne der in länd ischen Bevö lkerung aus 
Zuwanderung, wenn man die Nettosteuerzahlungen der heute i n 
Deutsch land lebenden Migrantenbevö lkerung als Referenz heranzieht, 
substant ie l l . Bei jähr l i cher Zuwanderung von 200.000 Personen net to 
weist die Generat ionenbi lanz ierung für die einheimische Bevö lkerung 
einen Wanderungsgewinn von 400 D M pro K o p f u n d Jahr aus. Diese 
posi t ive f iskal ische Ex te rna l i t ä t speist sich aus zwei Quellen: Z u m einen 
gewährleistet die vor te i lhaf te demographische S t r u k t u r der Zuwanderer, 
die i n A l te rsgruppen am Beginn des Erwerbslebens konzent r ier t sind, 
dass die Zah lungen der M ig ran ten zum Staatshaushalt über ih ren 
Lebenszyklus i m Au fnahmeland i m Durchschn i t t selbst dann pos i t iv 
sind, wenn man einen wanderungsbedingten Anst ieg des Staatsver-
brauchs dagegen aufrechnet.  D ie A l tersst rukturef fekte  gleichen die i m 
Vergleich zur deutschen Bevö lkerung geringeren Nettosteuerzahlungen 
der Zuwanderer bei we i tem aus. 

Z u m anderen erhöht E inwanderung die Zah l der Steuerzahler, auf die 
zur T i l gung der gegenwärt ig bestehenden in ter tempora len Verb ind l i ch-
ke i ten des Staates notwendige E innahmenerhöhungen ver te i l t werden 
können. D u r c h die Verbre i terung des Besteuerungsbasis s ink t die i n d i v i -
duel le Steuerbelastung der in länd ischen Bevölkerung. Dieser ind i rek te 
demographische Ef fekt  ist, i n Abhäng igke i t von der verfo lgten Po l i t i k 
zur Wiederherste l lung f inanzpol i t ischer Nachha l t igke i t , mögl icherweise 
sogar bedeutsamer als der unmi t te lbare F inanzierungsbei t rag der 
Zuwanderer zum in ter tempora len Staatsbudget. 

D ie Ent las tung der einheimischen Bevö lkerung geht zurück, wenn sich 
die Nettosteuerzahlungen der Zuwanderer nu r langsam an das N iveau 
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der Aufnahmegesel lschaft  anpassen. D ie Entsche idung fü r eine akt ive 
M ig ra t i onspo l i t i k , die eine Auswah l der Zuwanderungswi l l i gen nach 
Qua l i f i ka t i on v o r n i m m t u n d die rasche In tegra t ion der E inwanderer i n 
den A rbe i t smark t fördert ,  könnte daher erhebl ich zur Verbesserung der 
Nachha l t igke i t der F inanzpo l i t i k i n Deutsch land beitragen. 
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Abstract 

The Fiscal Impact of Immigration to Germany: 
A Generational Accounting Analysis 

By Η ο 1 g e r B o n i n 

The paper employs generat ional account ing to analyze the in te r tempora l f iscal 
impac t of i m m i g r a t i o n to Germany. Generat iona l accounts for na t i ve and a l ien 
residents are d is t ingu ished to assess w h a t m i g h t be the l i fe t ime net t ax payments 
of prospect ive immig ran ts af ter a r r iva l . Supposed fu tu re immig ran ts resemble the 
cur rent m ig ran t popu la t i on i n Germany, the f iscal ex te rna l i t y on the i ncumben t 
popu la t i on due to i m m i g r a t i o n is found pos i t ive and large. Fur ther , i m m i g r a t i o n 
p robab ly reduces generat ional r ed i s t r i bu t i on th rough demographic aging even i f 
m ig ran ts assimi late s low ly f iscal ly. However, w h i l e selective i m m i g r a t i o n po l i cy 
cou ld raise the average m ig ran t surp lus to the in te r tempora l government budget , 
i t cannot restore f iscal susta inabi l i ty . 
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Fiska l ische Ef fek te  der Z u w a n d e r u n g nach Deu tsch land : 
E ine Genera t ionenb i lanz 

Korreferat  zu Holger Bonin 

Von F e l i x B ü c h e l , Be r l i n 

I n seinem Bei t rag untersucht Bon in den gesamtf iskal ischen E f fek t 1 der 
Zuwanderung nach (West-) Deutschland. Betrachtet w i r d die langfr is t ige 
Tragfähigkei t  des gesamten Staatsbudgets. H ie rzu w i r d das von Auer-
bach et al. (1991, 1992) entwicke l te Konzept der Generat ionenbi lanzie-
rung eingesetzt. Dieses Verfahren  basiert auf einer in ter tempora len Bud -
getierungsmethode, die die Nettosteuer lasten al ler gegenwärt igen u n d 
zukün f t igen Generat ionen über ih ren Lebenszyklus erfaßt.  Ab le t t (1997) 
nu tz t dieses Verfahren  erstmals für die Analyse einer durch Zuwande-
rung wachsenden Bevölkerung, unters te l l t a l lerdings noch vereinfachend 
fü r Zuwanderer u n d einheimische Bevö lkerung gleich s t ruk tur ie r te 
Steuer- u n d Transferzahlungen.  D a m i t kann Ab le t t nu r re in demographi -
sche Effekte  messen. Ä h n l i c h w ie Auerbach/Oreopoulos (1999) unter-
scheidet n u n Bon in i n einer Mode l le rwe i te rung die von zukün f t igen 
Immig ran ten u n d deren Nachkommen ausgelösten E innahmen- u n d Aus-
gabenströme s t ruk tu re l l von denen der ansässigen Bevölkerung. Dies 
ermögl icht eine Bean twor tung der w ich t igen Frage, ob Zuwanderung i n 
einer langfr is t igen Bet rachtung die Staatsf inanzen per Saldo belastet 
oder i m Gegentei l entlastet. Bon in k o m m t nach Du rch füh rung  seiner 
Untersuchung zu dem eindeut igen Schluß, daß letzteres zu t r i f f t  - selbst 
wenn ein ungünst iges Szenario aus einer V ie lzahl von denkbaren Para-
meterkonste l la t ionen gewähl t w i rd . 

Bonins Analyse leistet einen methodologisch innovat iven Be i t rag i n dem 
b is lang nu r schwach besetzten, aber stark expandierenden Forschungs-
fe ld der Kosten- /Nutzenabschätzung von Zuwanderung - e in Untersu-
chungsgegenstand, der auch innenpo l i t i sch von erhebl icher Bedeutung 
ist. Insgesamt ist die Dars te l lung der Analyse schlüssig. Bemerkenswert 
ist die Tatsache, daß Bon in - i m Gegensatz zu anderen Produzenten von 

1 (unter E insch luß des Systems der umlagef inanz ier ten Sozialversicherungen). 
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Simula t ionen - der Versuchung widersteht , a l l zu s imple Mode l lannah-
men zu wählen, sondern i m Gegentei l te i lweise akr ib isch versucht, w i c h -
t ige Model lparameter empir isch zu best immen. Das Gesamtergebnis 
eines pos i t iven f iskal ischen Effekts  der Zuwanderung erscheint p laus i -
bel, ist es doch kompa t ibe l zu Befunden anderer empir ischer Studien, 
die m i t anderen Untersuchungsdesigns zur E inschätzung gelangen, die 
Zuwanderer ste l l ten - zumindest m i t t e l - u n d langf r is t ig - i n verschiede-
nen Tei lbereichen des Steuer- u n d Transfersystems zumindest keine 
Belastung, i n einzelnen Dimensionen sogar eher eine Ent las tung dar (vgl. 
z .B. LaLonde /Tope l 1991, Rürup/Sesselmeier 1994, S imon 1996, Weber/ 
St raubhaar 1996, Büche l et al. 1997, B i r d et al. 1999, Büche l /F r i ck 2000). 
D a m i t leistet der A r t i k e l auch einen w ich t igen Bei t rag dazu, bestehende 
Vorur te i le gegenüber dem Phänomen der Zuwanderung abzubauen. 

Ungeachtet der sehr pos i t iven Gesamteinschätzung des d isku t ie r ten 
Beitrags werden i m folgenden einige Punkte angesprochen, die nach Au f -
fassung des Korreferenten  d iskussionsbedürf t ig sind. 

Der für die E in le i t ung gewähl te E inst ieg über den Aspekt der sich 
ungünst ig en tw icke lnden A l te rss t ruk tu r i n Deutsch land ist v ie l le icht 
n i ch t der opt imale, da unbest r i t ten sein dürf te, daß dieses demographi -
sche (und dami t auch das f inanziel le) Prob lem real ist ischerweise n ich t 
a l le in durch Zuwanderung gelöst, sondern al lenfal ls le icht abgeschwächt 
werden k a n n (vgl. h ie rzu e indrück l ich : U N P D 2000). Nahel iegender wäre 
ein Bezug zur anstehenden EU-Osterwe i te rung u n d die dami t erwarteten 
(bzw. von vielen: befürchteten) Migrat ionsst röme nach Westeuropa. 

H ins i ch t l i ch der z i t ie r ten L i t e ra tu r erscheint der Umstand, daß Auer-
bach/Oreopoulos (1999) m i t einem ähnl ichen Untersuchungsdesign für 
die U S A nu r geringfügige posi t ive Zuwanderungsef fekte  ermi t te ln , vor 
dem H in te rg rund der von Bon in präsent ier ten Ergebnisse erk lärungsbe-
dür f t ig .  D ie Frage, w ie es zu diesem unterschiedl ichen Ergebnismuster 
kommen kann, b le ib t unbeantwor te t . 

Jede A r t von Mode l l s imu la t ion m i t we i tem Zei thor izont , w ie sie i n dem 
besprochenen Papier real is iert w i r d , b ietet der K r i t i k m i t der Fest legung 
auf exogen gesetzte Model lparameter bzw. Mode l lannahmen eine offene 
Flanke. Es wäre beckmesserisch, h ier ins De ta i l zu gehen.2 Dennoch sol l 

2 Beispielsweise könn te man da für p läd ieren, be i der Abschätzung der i n d i r e k -
ten Steuerzahlungen von Deutschen u n d Aus ländern n i ch t auf d ie re la t ive E i n -
kommenspos i t ion vor  Steuern, sondern auf jene nach Steuern zu rekurr ieren.  M a n 
könn te auch a l te rna t i v vorschlagen, das untersch ied l iche Konsumverha l ten von 
Deutschen u n d Aus ländern d i rek t über die untersch ied l ichen Sparquoten un te r 
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i m folgenden ein besonders w ich t ige r Aspekt themat is ier t werden, der 
durchaus einen nennenswerten E in f luß auf die ermi t te l ten Ergebnisse 
haben könnte. 

I m verwendeten Mode l l w i r d davon ausgegangen, daß (zukünft ige) 
Zuwanderer -A l te rskohor ten h ins ich t l i ch sozialer S t r u k t u r u n d ökonomi -
schem Verhal ten m i t den entsprechenden A l te rskohor ten der bereits 
heute i n Deutsch land beobachtbaren Aus länder übereinst immen. D a m i t 
w i r d der Assimi l ierungsprozeß der i n Deutsch land lebenden Ausländer, 
der vom Ze i t punk t des Zuzugs bis zum aktue l len Beobachtungszei tpunkt 
durch laufen wurde, ignor ier t . Dies dür f te dazu führen, daß soziale 
S t r u k t u r u n d ökonomisches Verhal ten zukünf t iger E inwanderer systema-
t isch pos i t i v überschätzt werden (und dami t auch das Ergebnis des 
Net to-Bei t rags der Zuwanderer) . E i n ähnl icher Ef fekt  ist von der getrof-
fenen Model lannahme zu erwarten, daß Zuwanderer sich bereits i n der 
zwei ten Generat ion (ein fü r Deutsch land f ik t ives ius soli  unterste l l t ) 
h ins i ch t l i ch sozialer S t r u k t u r u n d ökonomischem Verhal ten n ich t mehr 
von der länger ansässigen deutschen Bevö lkerung unterscheiden - eine 
Annahme, die angesichts der empir isch v ie l fä l t ig belegten starken in ter-
generat ionalen I m m o b i l i t ä t be i Zuwanderern , insbesondere i m B i ldungs-
verha l ten (vgl. z .B. Ha isken-DeNew et al. 1997), k a u m ha l tbar er-
scheint .3 E i n weiteres, themat isch jedoch verwandtes Problem besteht 
dar in , daß Leis tungsmerkmale zu verschiedenen A l te rsgruppen a t t r i -
bu ie r t werden u n d dabei die günstigere S t r u k t u r der äl teren Jahrgänge 
auf eine fortgeschri t tene  Ass im i l ie rung zurückgeführ t  w i rd . Dies 
erscheint dann f ragwürd ig ,  wenn - w ie i m vor l iegenden Fa l l - die In for -
mat ionen aus Querschni t ts- stat t aus echten Längsschni t tdaten gewon-
nen werden: Starke Kohorteneffekte  können die (eigent l ich interessieren-
den) A l te rs - bzw. hier: Assimi l ierungseffekte  über lagern. 4 D ie h ier ange-
sprochene Prob lemat ik erscheint umso bedeutsamer, als die später 

Berücks ich t igung der ( im SOEP verfügbaren)  Angaben zu Hausha l tsne t toe inkom-
men u n d Sparbeträgen zu ermi t te ln . 

3 Zusätz l iche Unschär fen i n der Abgrenzung der heute i n Deutsch land lebenden 
Zuwandere r von der länger ansässigen Bevö lkerung, beispielsweise bed ing t du rch 
den Umstand , daß Zuwandere r der zwe i ten Generat ion häu f ig die ausländische 
Staatsangehör igkei t behal ten (aber sich - nach Mode l lannahme - i n sozialer 
S t r u k t u r u n d ökonomischem Verhal ten n i ch t mehr von der länger ansässigen deut -
schen Bevö lkerung unterscheiden sol l ten), dü r f ten zudem die Gew innung der 
zuwandererspezi f ischen  Mode l lparameter n i ch t eben er le ichtern. 

4 E i n klassisches Beisp ie l fü r diese F o r m einer a r t i f i z ie l len Datengener ierung 
s ind aus Querschni t tsdaten generierte Age-Earn ings-Pro f i le ,  deren Absenkung i m 
oberen A l tersbere ich zu r ( fehlerhaften)  In te rp re ta t ion führ t ,  ab e inem gewissen 
A l t e r sei m i t einer E inkommensreduz ie rung zu rechnen. 
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real is ier ten Mode l l var ian ten eine starke Abhäng igke i t der Ergebnisse 
von der D y n a m i k der Ass imi l ie rung nachweisen. Dem Korrefenten  ist 
a l lerdings klar, daß die angesprochene Prob lemat ik methodologisch nu r 
schwer i n den Gr i f f  zu kr iegen ist. Realist ischerweise geht es fo lg l ich an 
dieser Stel le eher u m das Postulat , i m Bei t rag exp l i z i t auf diesen Aspekt 
h inzuweisen. 

D ie von Bon in real is ierten Sensi t iv i tätsanalysen s ind sehr leistungsfä-
hig, wenn es da rum geht, einer Pauscha lk r i t i k an dem für die Zuwande-
rung ermi t te l ten pos i t iven Gesamtergebnis m i t Bezug auf die gewähl ten 
Model lparameter zu begegnen. Es wäre wünschenswert , diesen Bereich 
deu t l i ch stärker auszubauen. D ie bereits i n der jetzt vor l iegenden schma-
len Fo rm ers icht l ichen Ergebnisse s ind n ich t nu r wissenschaft l ich, son-
dern auch für die aktuel le Diskuss ion u m die Ausgesta l tung einer 
zukün f t igen Steuerung der E inwanderung von großer Bedeutung - so 
beispielsweise der Befund, daß eine Selekt ion der Zuwanderer nach 
A l te rss t ruk tu r deu t l i ch geringere f iskal ische Effekte  zei t ig t als eine 
solche nach Qua l i f i ka t ion . E ine systematische Ergebnisdarste l lung von 
Model lvar ianten, die auf unterschiedl ichen, durch die Po l i t i k steuerba-
ren Szenarien beruht , wäre von großem prakt ischen Nutzen u n d würde 
dem Bei t rag zugle ich das Potent ia l geben, zu einem v ie l z i t ie r ten Papier 
zu werden. 
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Die I n t e g r a t i o n v o n Z u w a n d e r e r n i n Deu tsch land : 
Aspek te der P o l i t i k u n d des A rbe i t smark tes 

Von B a r b a r a D i e t z , München* 

I . Einleitung 

Die Arbe i t smark t in teg ra t ion von Zuwanderern ist i n Deutsch land ein 
umstr i t tenes, w i r tschaf ts - u n d gesel lschaftspol i t isch aber vordr ing l iches 
Thema. Dies ergibt sich unmi t t e lba r aus der Tatsache, dass Deutsch land 
seit dem Ende des Zwe i ten Weltkr ieges eine bet rächt l iche Zuwanderung 
zu verzeichnen hat u n d dass es auch k ü n f t i g als eines der bevorzugten 
Zuzugsländer i n Europa g i l t . 

E i n B l i c k auf das (west)deutsche Migrat ionsgeschehen zeigt die D imen-
sion u n d Vie lsch icht igke i t der Zuwanderung auf (Schmidt u n d Z immer -
mann 1992; Bade 1994; Rotte 2000). D i r e k t nach dem Kr i eg (1945-1950) 
kamen 12 M i l l i o n e n F lüch t l inge u n d Vertr iebene aus Osteuropa u n d der 
Sowje tun ion nach Deutschland, 8 M i l l i o n e n davon l ießen sich i m Westen 
nieder. Sie fanden als deutsche Staatsbürger Aufnahme, ebenso w ie die 
von Ost- nach Westdeutschland gezogenen Übersiedler u n d die nach dem 
Ende von F luch t u n d Ver t re ibung aus Osteuropa u n d der (vormaligen) 
Sowje tun ion zugezogenen Aussiedler. A ls Arbe i tsk rä f teknapphe i t  zu 
Beginn der fünfz iger  Jahre zur ak t i ven A n w e r b u n g von ausländischen 
Arbe i tnehmern führte, wu rden diese i n den meisten Fä l len nach einem 
Rotat ionssystem angestel l t , u m längerfr is t ige  Immig ra t i on zu vermeiden. 
Eine dauerhafte In tegra t ion der Arbe i tsmigran ten i n Wir tschaf t  u n d 
Gesellschaft w a r n ich t vorgesehen. D ie Rezession i n Folge des Ölpreis-
schocks gab den Ausschlag fü r einen Anwerbestop i m Jahre 1973. Den-
noch nahm die ausländische Bevö lkerung aufgrund des Nachzugs von 
Fami l ienangehör igen, des na tü r l i chen Bevölkerungswachstums u n d der 

* Os teuropa- Ins t i tu t München, Scheinerstr. 11, 81679 München, Tel: 089/ 
99839630, Fax: 089/9810110, E - M a i l : bdietz@lrz.uni-muenchen.de . Der vor l ie -
gende Aufsatz ents tand i m Rahmen des Forschungsvorhabens „Neue M ig ra t i onen 
aus Osteuropa u n d der vormal igen Sow je tun ion " , das dankenswerterweise du rch 
den Forschungsverbund Ost- u n d Südosteuropa (forost)  un te rs tü tz t w i r d . 
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166 Barbara D ie tz 

Aufnahme von F lüch t l i ngen u n d Asy lbewerbern wei ter zu. Nach einer 
Phase vergleichsweise geringer M ig ra t i on zwischen 1974 u n d 1987 stieg 
die Zuwanderung nach Deutsch land gegen Ende der achtziger Jahre 
erneut deu t l i ch an. Ausgelöst wurde das Wanderungsgeschehen i m 
Wesentl ichen durch die pol i t ische Öffnung  Osteuropas u n d den Zer fa l l 
der Sowje tun ion sowie durch die kr ieger ischen Kon f l i k t e i m vormal igen 
Jugoslawien u n d ethnische Verfolgungen i n verschiedenen Tei len der 
Welt. D ie Immig ra t i on der neunziger Jahre w i r d i m Wesentl ichen von 
Aussiedlern aus Osteuropa u n d der vormal igen Sowje tun ion, Asy lbewer-
bern u n d (Bürgerkr iegs)Flücht l ingen getragen. I n vergleichsweise ger in-
gem Maße s ind daran auch Arbe i tsmigran ten aus Osteuropa bete i l ig t , die 
i m Rahmen ver t rag l ich geregelter Beziehungen i n Deutsch land eine 
Beschäf t igung aufnehmen. E i n neuer Aspekt der Immig ra t i on k o m m t 
durch die sogenannte Green Card Regelung ins Spiel. A b August 2000 
können Computerexperten nach Deutsch land zuwandern, die als hoch-
spezial isierte Arbe i tnehmer mindestens 100 Tsd. D M i m Jahr verdienen 
müssen u n d die für höchstens 5 Jahre i n Deutsch land tä t i g sein dürfen. 

A ls Folge v ie lschicht iger Wanderungsbewegungen lebten i n Deutsch-
l and zu Beginn des Jahres 1999 ca. 7,3 M i l l i o n e n Ausländer, nahezu ein 
D r i t t e l (29%) davon länger als 20 Jahre. Es ist davon auszugehen, dass 
ein großer Tei l der i n Deutsch land lebenden Ausländer n ich t mehr die 
Abs ich t hat, i n ihre Herkunf ts länder  zurückzukehren. Zwischen 1950 
u n d 2000 s ind zudem etwas mehr als 4,1 M i l l i onen Aussiedler e ingewan-
dert, a l le in 2,4 M i l l i onen seit 1990. M i t B l i c k auf diese m i t t l e rwe i le 
beacht l iche Bevölkerungsgruppe m i t M ig ra t ionsh in te rg rund w i r d i m Fo l -
genden die Arbe i t smark t in teg ra t ion der Zuwanderer beleuchtet - h ier i m 
Wesentl ichen beschränkt auf Immig ran ten aus den vormal igen Anwerbe-
ländern u n d auf Aussiedler, die seit M i t t e der achtziger Jahre nach 
Deutsch land kamen. Besonderes Interesse g i l t den herkunf ts landspezi f i -
schen Bedingungen der In tegrat ion. D ie Untersuchung berücks icht ig t 
dabei i m zwei ten Abschn i t t die durch die Po l i t i k vorgegebenen Rahmen-
bedingungen der Zuwanderung u n d Integrat ion. Der d r i t te Tei l beschäf-
t i g t sich m i t empir ischen Befunden zur A rbe i t smark t in teg ra t ion der 
Zuwanderer. Z ie l ist es, die Einf lussfaktoren  auf die A rbe i t smark t i n te -
gra t ion anhand vor l iegender Stud ien zu benennen u n d ihre A u s w i r k u n -
gen zu bewerten. Abschl ießend stehen die Ris iken u n d Chancen der In te-
gra t ion zur Diskussion. 
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Die Integration von Zuwanderern in Deutschland 167 

I I . Zuwanderung und Integration: die Rolle der Politik 

Die Zuwanderung nach Deutsch land w i r d von gesetzl ichen Regelungen 
gesteuert, die Au fen tha l t u n d Status unterschiedl icher Immigran tengrup-
pen def in ieren (Aussiedler, Arbe i tsmigranten, deren Fami l ienangehör ige, 
F lüch t l inge u n d Asylbewerber) . 

Quelle: Bundesverwaltungsamt 

Abbildung 1: Die Zuwanderung von Aussiedlern nach Deutschland (1950-1999) 

Die Aufnahme von Aussiedlern basiert auf einer grundgesetzl ichen 
Garant ie (Grundgesetz, A r t i k e l 116), die Angehör igen der deutschen 
M inderhe i t i n Osteuropa u n d der (vormaligen) Sowje tun ion das Recht 
auf die Zuwanderung u n d die E inbürgerung i n Deutsch land e in räumt . 1 

Bis zum Beg inn der neunziger Jahre kamen die meisten Aussiedler aus 
Polen u n d Rumänien, seither reist die Mehrhe i t aus der vormal igen 
Sowje tun ion ein. 

Vö l l i g andere Vorzeichen gelten dagegen bei der Immig ra t i on von Aus-
ländern, die als Arbe i tsmigranten, i m Rahmen des Fami l iennachzugs 

1 I m Verlauf der neunziger Jahre wurden die Aufnahmemodalitäten für Aussied-
ler deutlich verschärft.  Das Aufnahmeverfahren muss nun vom Herkunftsland aus 
beantragt werden, die Antragsteller haben einen deutschen Sprachtest zu 
bestehen und bis auf die Aussiedler aus der vormaligen Sowjetunion müssen alle 
Antragsteller individuell nachweisen, dass sie in ihrem Herkunftsland aus ethni-
schen Gründen diskriminiert wurden. 
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Quel le : S ta t i s t i sches B u n d e s a m t 

A b b i l d u n g 2: Zuzüge u n d Fortzüge von Aus ländern u n d Wanderungssaldo 
fü r Deutsch land (1954-1999) 

oder als Asy lbewerber bzw. F lüch t l inge nach Deutsch land kommen. Ihre 
Immig ra t i on ist durch grundgesetzl iche Garant ie (Asyl), durch zwischen-
staat l iche Vereinbarungen u n d durch gesetzliche Best immungen geregelt. 

Seit 1968 genießen Zuwanderer aus EU-Staa ten Fre izügigkei t , wenn 
i h r Lebensunterhal t gesichert ist (für Gr iechenland g i l t dies seit 1987, 
für Spanien u n d Por tuga l seit 1992). Immig ran ten aus n i ch t EU-Staa ten 
benöt igen dagegen eine aufenthal tsrecht l iche Genehmigung u n d sie 
können i n Deutsch land nu r dann eine Beschäf t igung aufnehmen, wenn 
sie eine Arbe i tser laubnis besitzen. D ie Rechtsgrundlage der Immig ra t i on 
steckt dami t die Eckpunk te der In tegra t ion i n den deutschen Rechtsstaat 
u n d Arbe i t smark t ab. Darau f basierend fo rmul ie r t  die In tegra t ionspo l i -
t i k , i nw iewe i t die I nk lus ion der verschiedenen Immigran tengruppen 
angestrebt u n d s taat l ich gestützt w i rd . 

D ie Gewährung der Staatsangehör igkei t sichert Immig ran ten bezügl ich 
ihres Aufenthal tsrechtes ab u n d sie ist eine wesent l iche Voraussetzung 
der vo l ls tändigen recht l ichen Gle ichste l lung m i t E inhe imischen sowie 
der po l i t ischen Par t iz ipat ion. Nach der i m Januar 2000 eingeführten 
Reform des Staatsbürgerrechtes können Aus länder nach mindestens 
acht jähr igem rechtmäßigen Au fen tha l t u n d unter Beachtung verschiede-
ner Auf lagen die deutsche Staatsbürgerschaft  erwerben (Thränhardt 
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Die In tegra t ion von Zuwandere rn i n Deutsch land 169 

2000).2 K i nde r ausländischer E l te rn werden bei Gebur t Deutsche, wenn 
ein E l te rn te i l seit mindestens acht Jahren ununterbrochen i n Deutsch-
l and lebt. D a m i t hat die Bundesrepub l ik Deutsch land i n Fragen der 
Staatsbürgerschaft ,  die b is lang auf dem Gedanken der Abstammungs-
gemeinschaft (ius sanguinis) basierte, Elemente des ius sol i eingeführt . 
D ie E inbürgerung von Aus ländern w i r d aber immer noch res t r i k t i ver 
gehandhabt als i n Staaten, die sich t rad i t i one l l dem ius sol i verpf l ich te t 
füh len (z.B. U S A u n d Frankre ich) . D ie i m in ternat iona len Vergleich 
geringe Einbürgerungsrate i n Deutsch land ist maßgebl ich auf die res t r ik -
t ive E inbürgerungspo l i t i k zurückzuführen  (Brubaker 1992).3 

Die Rol le des Staates bei der w i r t scha f t l i chen In tegra t ion von M ig ran -
ten mani fest ier t  s ich i n der Fest legung der A rbe i t smark tkond i t i onen , der 
sozialstaat l ichen Abs icherung u n d der Bere i ts te l lung von öf fent l ich 
f inanzier ten Fördermaßnahmen (z.B. beruf l iche B i l d u n g u n d Wei terb i l -
dung). I n Deutsch land setzten die Gewerkschaften die Gle ichste l lung der 
zugewanderten Beschäft igten i n A rbe i t smark t u n d Sozialstaat bereits zu 
Beginn der fünfz iger  Jahre durch. Wenn n i ch t du rch zwischenstaat l iche 
Regelungen anderes vere inbar t w i r d (z.B. bei Werkvert ragsarbei tneh-
mern), gelten fü r Einheimische u n d Aus länder m i t sicherem Aufentha l ts -
status nahezu gleiche Bedingungen i n A rbe i t smark t u n d sozialem Siche-
rungssystem (Heinel t u n d L o h m a n n 1992: 20; Vogel 1996: 48). Somi t 
s tützt sich die arbei ts- u n d sozialrecht l iche Ink lus ion von M ig ran ten i n 
Deutsch land auf das Ter r i to r ia lp r inz ip  u n d ist weniger res t r i k t i ven 
Bedingungen unterwor fen  als die staatsrecht l iche In tegra t ion (Santel 
u n d Ho l l i f i e l d 1998: 126). 

D i rek te staat l iche H i l f en können die w i r tschaf t l i che In tegra t ion von 
M ig ran ten i n erhebl ichem Maße absichern. Dies macht die In tegra t ion 
von Aussiedlern deut l ich, die durch ein Spek t rum staat l icher Förder-
maßnahmen unters tü tz t wurde. I m Verlauf der neunziger Jahre 
beschränkte der Staat zwar die Anspruchsrechte der Aussiedler i n einer 
po l i t i schen Entscheidung, die die Pr iv i leg ierung dieser Zuwanderungs-
gruppe reduzieren, u n d zur En t las tung des Wohlfahrtsstaates bei t ragen 
sol l te (Bommes 1996: 239). Trotz starker Kürzungen i m Bereich der w i r t -
schaf t l ichen Fördermaßnahmen können Aussiedler jedoch noch immer 
auf eine Reihe staat l icher Unterstützungsle is tungen zählen. I m Wesent-

2 Vorher konn ten Aus länder erst nach 15 Jahren ununterbrochenen Aufen tha l ts 
i n Deu tsch land deutsche Staatsbürger werden. 

3 D ie E inbürgerungsra te lag bis z u m Jahr 1993, der ersten Reform des Staats-
bürgerschaftsrechtes,  un te r e inem Prozent. I n den fo lgenden Jahren n a h m die E i n -
bürgerungsrate zu u n d be t rug i m Jahr 1999 1,9% (Stat ist isches Bundesamt) . 
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l iehen s ind dies Sprachförderung,  E ing l iederungsh i l fe 4 , spezifische H i l -
fen zur Arbe i tsmark t in tegra t ion , Au fnahme i n die Rentenversicherung, 
Beschleunigung u n d Vereinfachung der Anerkennung von Ausb i ldungs-
gängen u n d Befähigungsnachweisen, H i l f en zur Gründung selbständiger 
Existenzen u n d besondere Maßnahmen zur schul ischen u n d beruf l ichen 
In tegra t ion jugendl icher Aussiedler. 

D ie In tegra t ion ausländischer Beschäft igter i n den Arbe i t smark t u n d 
deren w i r tschaf t l i che Sicherung ver läuf t  i n Deutsch land wei tgehend 
ohne eine - für diese Gruppe spezif isch zugeschnit tene - staat l iche 
Unters tü tzung. Ausländische Beschäft igte können jedoch zu gleichen 
Bedingungen w ie deutsche Arbe i tnehmer an arbei tspol i t ischen Maßnah-
men z.B. zur beruf l ichen Qual i f i z ie rung te i lnehmen. Nach den b isher i -
gen Er fahrungen par t iz ip ie ren Aus länder au fgrund von Sprach- u n d B i l -
dungsdef iz i ten un te rdurchschn i t t l i ch an diesen Angeboten (Werner u n d 
Seifert 1994: 129). 

I I I . Arbeitsmarktintegration, Status und Herkunftslandspezifik: 
empirische Befunde 

I n der M ig ra t ions l i te ra tu r n i m m t der Begr i f f  In tegrat ion, der i n zahl -
reichen Stud ien verwendet w i rd , einen zentralen Ste l lenwert ein. Eine 
al lseits akzept ier te De f i n i t i on l iegt jedoch n i ch t vor, was n i ch t zuletzt 
dami t zusammenhängt, dass die Frage der In tegra t ion von M ig ran ten 
unter anderem auch von wi r tschaf ts - bzw. gesel lschaftspol i t ischen Wert-
vorste l lungen beeinf lusst w i rd . So stel l t beispielsweise eine Gesellschaft, 
die ku l tu re l l e P lu ra l i t ä t unters tü tz t , einen anderen In tegra t ionskontex t 
dar, als eine, die auf ku l tu re l l e Ass im i la t ion setzt. Dennoch besteht ein 
gewisser Konsens dar in , dass In tegra t ion bzw. Integrat ionserfolge  daran 
bemessen werden können, i nw iewe i t Zuwanderer am Arbe i t smark t u n d 
i n gesel lschaft l ichen Bereichen des Aufnahmelandes - entsprechend 
ihrer Vorstel lungen u n d Voraussetzungen - par t iz ip ie ren können. 5 Dies 
schließt ein, dass Immig ran ten i n Wir tschaf t  u n d Gesellschaft keine D is -
k r i m i n i e r u n g aufgrund ihres Migrat ionsh in tergrundes erfahren. 6 

4 Arbei ts lose Aussiedler, d ie i m He rkun f t s l and bereits gearbeitet haben, können 
bis zu sechs Monate eine pauschal ier te Un te rs tü t zung z u m Lebensunterha l t 
bekommen. 

5 E ine D iskuss ion der L i t e r a t u r zur In teg ra t ion von Immig ran ten f indet s ich be i 
A l b a u n d Nee (1997). D ie In tegra t ion von Zuwandere rn i n den A rbe i t smark t w i r d 
be i B a u e r / L o f s t r o m / Z i m m e r m a n n (2000) dargestel l t . Fü r eine soziologische D is -
kuss ion des Integrat ionsbegr i f fes  be i A rbe i t sm ig ran ten i n Deutsch land vgl . Esser 
(1981). 
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Die In tegra t ion von Zuwandere rn i n Deutsch land 171 

Wesentl iche Fragestel lungen zur Bewer tung der In tegra t ion von I m m i -
granten i n den A rbe i t smark t s ind daher, ob Zuwanderer E inkommen 
erzielen, die denjenigen vergleichbarer E inheimischer entsprechen u n d 
ob vergleichbare Ris iken der Arbe i ts los igke i t bei zugewanderten u n d 
einheimischen Beschäft igten bestehen. Wei terh in ist von Bedeutung, 
welche Best immungsfaktoren auf die E inkommen u n d die Beschäf t igung 
der Immig ran ten Einf luss nehmen u n d ob h ier herkunfts landspezi f ische 
Unterschiede festzustel len sind. 

1. Die Arbeitsmarktintegration  von Ausländern 

E i n B l i c k auf die Beschäf t ig tenstat is t ik zeigt, dass die Z a h l der sozial-
vers icherungspf l icht ig  beschäft igten Aus länder i n Westdeutschland - bei 
einem Anst ieg der Aus länderpopu la t ion von 6,9 auf 7,3 M i l l i o n e n z w i -
schen 1995 u n d 1999 - seit 1995 le icht zurückgeht . 
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Quel le : Bundesans ta l t f ü r A r b e i t 

A b b i l d u n g 3: Soz ia lvers icherungspf l ich t ig  beschäft igte Aus länder u n d 
ausländische Bevö lkerung i n Westdeutschland (1973-1999, i n Tsd.) 

Nahezu zwei D r i t t e l der beschäft igten Aus länder i n den neunziger 
Jahren stammen aus den vormal igen Anwerbe ländern , die meisten davon 
aus der Tü rke i u n d aus dem ehemaligen Jugoslawien. D ie i m Vergleich 

• Sozialvers.-pflichtig beschäftigte 
ausländ. Arbeitnehmer 
Ausländer insgesamt 

/ 

6 I ch danke Professor  Bu rda fü r H inwe ise zu diesem Abschn i t t . 
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zu den anderen Ländern starke Zunahme der sozialversicherungspf l ich-
t i g Beschäft igten aus dem vormal igen Jugoslawien ist i n erster L i n i e auf 
die F luch tm ig ra t i on i n Folge des Krieges zurückzuführen. 

E i n Vergleich der Ausb i ldungss i tua t ion der sozialversicherungspf l ich-
t i g beschäft igten Aus länder u n d Deutschen weist i n zwei ausgewähl ten 
Jahren - 1980 u n d 1999 - auf erhebl iche Dif ferenzen  zwischen diesen 
beiden Gruppen h in . 7 Über die Jahre h inweg fand zwar eine Zunahme 
der B i l d u n g der ausländischen Beschäft igten statt , eine Ang le ichung an 
die Posi t ion der Deutschen zeichnet sich al lerdings n ich t ab. Es ist 
davon auszugehen, dass vor a l lem die zwei te Generat ion der A rbe i t sm i -
granten zum Anst ieg der höheren Bi ldungsabschlüsse i m Jahr 1999 bei -
getragen ha t . 8 

A b b i l d u n g 4: Soz ia lvers icherungspf l ich t ig  beschäft igte Aus länder i n 
Westdeutschland nach Staatsangehör igkei t (1973-1999) 

7 D ie Beschäf t ig tenstat is t ik Westdeutschlands erfasst verschiedene Angaben zu 
soz ia lvers icherungspf l icht ig  Beschäf t ig ten jewei ls fü r den 30. J u n i eines jeden 
Jahres. Da die Angaben zur A u s b i l d u n g u n d der beru f l i chen Pos i t ion von Deu t -
schen u n d Aus ländern (di f ferenziert  nach Herkunf ts ländern)  n i ch t a l lgemein 
zugäng l ich s ind, werden sie h ier nach Bender et al. 2000 z i t ie r t . 

8 Untersuchungen zur B i l d u n g der zwe i ten Migran tengenera t ion i n Deu tsch land 
zeigen, dass diese erhebl ich un te r der B i l d u n g vergle ichbarer Deutscher l iegt 
(A lba et al. 1994, Wagner et al. 1998). D ie B i l d u n g der zwe i ten Migrantengenera-
t i o n über t r i f f t  jedoch die ih rer E l t e rn u n d die Unterschiede zwischen Aus ländern 
u n d Deutschen nehmen i m Ze i tver lau f ab (Gang u n d Z i m m e r m a n n 2000). 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



Die In tegra t ion von Zuwandere rn i n Deutsch land 173 

Die B i ldungss i tua t ion der ausländischen Beschäft igten di f fer ier t  merk -
l i ch i n Bezug auf die Herkunf ts länder :  Erwerbstät ige aus der Tü rke i 
ha t ten i m Jahr 1980 den niedr igsten, d ie jenigen aus Jugoslawien den 
höchsten Bi ldungsstand. I m Jahr 1999 wiesen dagegen die Erwerbs tä t i -
gen aus Spanien, die i m Jahr 1980 noch an zwei ter Stel le lagen, die 
höchste B i l d u n g auf. F ü r diesen Posit ionswechsel s ind die F luch tm ig ra -
t ionen aus dem zerfal lenden Jugoslawien i n den neunziger Jahren ver-
an twor t l i ch , durch die weniger gut ausgebildete Personen einreisten. 

N i ch t nu r die Bi ldungsabschlüsse, sondern auch die beruf l iche Stel-
l u n g der Arbe i tsmigran ten i n den beiden Vergleichs] ahren ref lekt ier t 
noch immer die ursprüng l ichen Anforderungen  aus der Anwerbezei t , als 
überwiegend einfache Arbe i te r ohne besondere Qua l i f i ka t i on nachgefragt 
wurden. 

Tabelle  1 

Berufliche Stellung von Deutschen und Ausländern 
nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht (1980 und 1999, i n % ) 

U n - oder 
angelernte 
A rbe i te r 

Männer 

Fach-
arbei ter 

Ange-
stel l te 

U n - oder 
angelernte 
A rbe i te r 

Frauen 

Fach-
arbei ter 

Ange-
stel l te 

1980 

Deutsch land 24 41 34 26 8 66 

T ü r k e i 76 22 2 91 5 4 

Jugos lawien 50 46 3 83 7 9 

I t a l i en 72 25 4 86 7 8 

Gr iechen land 74 21 5 89 6 5 

Spanien 65 30 5 83 7 10 

Por tuga l 72 26 2 86 9 5 

1999 

Deutsch land 25 31 44 20 4 76 

T ü r k e i 71 23 6 70 5 25 

Jugos lawien 57 35 8 64 6 31 

I t a l i en 63 27 11 61 6 32 

Gr iechen land 70 19 11 72 5 24 

Spanien 49 30 21 46 5 49 

Por tuga l 67 26 7 70 6 24 

Quel le : Beschä f t i g t ens ta t i s t i k , z i t i e r t nach Bender et al . 2000 
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Sowohl 1980 als auch 1999 s ind die meisten ausländischen Beschäft ig-
ten aus den ehemaligen Anwerbe ländern als un - u n d angelernte Arbe i te r 
tät ig . Der A n t e i l der einfachen Arbe i te r g ing zwischen 1980 u n d 1999 bei 
den Beschäft igten al ler Anwerbe länder - m i t Ausnahme des vormal igen 
Jugoslawiens - zurück, e in Aufschl ießen an die beruf l ichen Posi t ionen 
der deutschen Arbe i tnehmer konnte jedoch n ich t erreicht werden. I n der 
beruf l ichen Ste l lung der M ig ran ten s ind bet rächt l iche herkunf ts landspe-
zif ische Unterschiede festzustellen. Während beispielsweise bei den 
männ l i chen Erwerbstä t igen aus der Tü rke i zwischen 1980 u n d 1999 die 

Tabelle 2 

Bildungsabschlüsse von Deutschen und Ausländern 
nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht (1980 und 1999, i n % ) 

Männer Frauen 

Keine Haupt- / Haupt- / Ab i tur Keine Haupt- / Haupt- / Ab i tur 
Aus- Real- Real- Aus- Real- Real-

bi ldung schule schule bi ldung schule schule 
ohne mit ohne mit 

Berufs- Berufs- Berufs- Berufs-
aus- aus- aus- aus-

bi ldung bi ldung bi ldung bi ldung 

1980 

Deutsch land 5 25 63 7 6 38 53 4 

T ü r k e i 20 64 15 1 20 74 5 1 

Jugos lawien 15 41 42 1 14 71 14 1 

I t a l i en 15 61 23 1 14 75 10 1 

Gr iechen land 14 64 18 3 17 75 7 1 

Spanien 15 59 24 2 14 73 12 1 

Por tuga l 22 60 18 1 18 74 8 1 

1999 

Deutsch land 9 15 61 15 10 17 61 12 

T ü r k e i 21 50 27 2 23 51 23 3 

Jugos lawien 21 37 40 2 20 48 29 3 

I t a l i en 22 43 32 3 22 45 28 5 

Gr iechen land 23 46 25 5 23 51 20 6 

Spanien 15 37 40 8 17 36 34 13 

Por tuga l 28 42 29 2 28 46 23 4 

Quel le : Beschä f t i g t ens ta t i s t i k , z i t i e r t nach Bender et al. 2000 
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M o b i l i t ä t von an- u n d ungelernten Arbe i te rn zu Facharbei tern u n d 
Angeste l l ten ger ing war, g ing der A n t e i l von an- u n d ungelernten A rbe i -
te rn bei den Beschäft igten aus Spanien deut l i ch zurück u n d der A n t e i l 
der Angeste l l ten stieg. Bei den we ib l i chen Erwerbstä t igen aus den vor-
mal igen Anwerbe ländern lässt sich zwischen 1980 u n d 1999 eine höhere 
M o b i l i t ä t h i n zu Angestel l tenberufen erkennen als bei den männ l i chen 
ausländischen u n d bei den we ib l i chen deutschen Beschäft igten. 

a) E inkommenspos i t ion u n d soziale In tegra t ion 

D ie E inkommenspos i t ion von zugewanderten u n d einheimischen 
Beschäft igten wurde i n einer Reihe für Deutsch land vor l iegender Stu-
d ien i m Rahmen der Humankap i ta l theor ie behandel t . 9 Dabe i steht die 
Frage i m M i t t e l p u n k t , ob die Immig ran ten i h r mitgebrachtes H u m a n k a -
p i t a l am Arbe i t smark t des Aufnahmelandes umsetzen können u n d ob es 
ihnen i m Laufe der Ze i t gel ingt , mögl iche anfängl iche E inkommens-
nachtei le i m Vergleich zu Einheimischen durch aufnahmelandspezif ische 
Invest i t ionen i n i h r H u m a n k a p i t a l auszugleichen. Es w i r d angenommen, 
dass Einkommensunterschiede zwischen Einheimischen u n d Zuwande-
rern umso geringer sind, je besser das ind iv idue l le H u m a n k a p i t a l des 
M ig ran ten am Arbe i t smark t des Zuwanderungslandes genutzt werden 
kann. Je ähnl icher sich Herkun f ts - u n d Au fnahme land bezügl ich Spra-
che, Ausb i ldung , ins t i tu t ione l le r Bedingungen des Arbe i tsmarktes u n d 
w i r tschaf t l i cher  Systemkomponenten sind, desto eher w i r d eine Über-
t ragbarke i t des Humankap i ta l s vermutet . Wei terh in w i r d postu l ier t , dass 
Immig ran ten bei entsprechenden Einkommensnachte i len einen starken 
Anre iz haben, i n aufnahmelandspezif isches  H u m a n k a p i t a l zu invest ie-
ren, u m i m Laufe der Ze i t ihre Posi t ion zu verbessern. Dies würde m i t 
zunehmender Aufentha l tsdauer zu einer Annäherung der E inkommen 
von Immig ran ten u n d Einheimischen führen. 

D ie meisten empir ischen Untersuchungen der E inkommen von Arbe i ts -
migran ten aus den vormal igen Anwerbe ländern u n d E inhe imischen stel-
len zunächst anfängl iche Einkommensunterschiede zwischen diesen 
beiden Gruppen fes t . 1 0 D ie geschätzte Einkommensdi f ferenz  n i m m t 
dabei Werte von 13% bis 19% (Dustmann 1993), 20% (Schmidt 1997) 

9 D ie A n w e n d u n g der Theor ie des Humankap i t a l s auf In tegrat ionszusammen-
hänge geht auf Ch isw ick (1978) zurück . 

1 0 D ie meisten der vor l iegenden E inkommensschätzungen nu tz ten die Da ten des 
Sozioökonomische Panels (SOEP). Das SOEP w i r d seit 1984 j äh r l i ch durchgeführ t . 
Es en thä l t ca. 6000 Haushal te , von denen etwa 1600 einen ausländischen Haus-
ha l t vo rs tand haben (Wagner et al. 1991). I n die Befragung w u r d e n ausländische 
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u n d u m die 25% (Pischke 1992) a n . 1 1 D ie Hypothese der E inkommens-
angle ichung i m Laufe der Ze i t w i r d jedoch i n diesen Analysen n ich t 
bes tä t ig t . 1 2 

I n den Erk lärungen, w a r u m die E inkommen der M ig ran ten unter denen 
der E inhe imischen bleiben, werden verschiedene Argumente vorgebracht. 
Dus tmann (1993) sieht i m (ursprüngl ich) temporären Charakter der 
A rbe i t smig ra t ion u n d dem dadurch bedingten geringen Anre iz für 
Zuwanderer, aufnahmelandspezif isches  H u m a n k a p i t a l zu erwerben, den 
wesent l ichen G r u n d für die andauernden Einkommensdi f ferenzen. 1 3 

Andere Untersuchungen stel len die Unterschiede bei E inheimischen u n d 
Aus ländern i n Bezug auf beruf l iche Posi t ionen u n d B i l d u n g als E r k l ä -
rungsfaktor  heraus. Einkommensanalysen, die sich nu r auf an- u n d unge-
lernte Arbe i te r beziehen oder die i m H i n b l i c k auf die Ausb i l dung u n d die 
beruf l iche Posi t ion der ausländischen u n d einheimischen Beschäft igten 
kon t ro l l i e r t werden, f inden k a u m noch anfängl iche E inkommensunter -
schiede u n d die E inkommenspos i t ion der ausländischen Beschäft igten 
b le ib t i m Ze i tver lauf s tab i l (Pischke 1992, Schmid t 1997). Dies legt nahe, 
dass anfängl iche u n d for twährende Einkommensunterschiede zwischen 
der Gesamtheit der ausländischen u n d deutschen Beschäft igten vornehm-
l i ch auf die andauernden Dif ferenzen  i n der Ausb i l dung u n d der beru f l i -
chen Posi t ion der beiden Gruppen zurückzuführen  sind. 

Eine deskr ip t ive Auswer tung der Daten des Sozioökonomischen Panels 
k o m m t zu ähnl ichen Ergebnissen. Danach l iegen die E inkommen auslän-
discher Beschäft igter aus den vormal igen Anwerbe ländern i n zwei ausge-
wäh l t en Vergleichs]ahren, 1984 u n d 1997, jewei ls un ter dem E inkommen 
deutscher Arbe i tnehmer (Münz et al. 1999: 109). E ine Annäherung der 
E inkommen f indet i m Ze i tver lauf n i ch t statt : der Abs tand zwischen den 
E inkommen vergrößert sich v ie lmehr von 13% i m Jahr 1984 auf 24% i m 
Jahr 1997. E i n Vergleich der E inkommen von Aus ländern u n d E inhe im i -

Haushal te aus fünf  der w ich t igs ten vorma l igen Anwerbe länder (Türke i , Spanien, 
Gr iechenland, I t a l i en u n d Jugoslawien) einbezogen. 

11 D u s t m a n n (1993) u n d Schmid t (1997) s tützen sich auf die Welle 1 (1984) des 
Sozioöokonomischen Panels, Pischke (1992) nu t z t d ie ersten 6 Wel len des SOEP. 

12 E i n grundsätz l iches Prob lem fü r al le e rwähnten S tud ien auf der Basis des 
Sozioökonomischen Panels ist , dass die befragten A rbe i t sm ig ran ten bereits sehr 
lange i n Deutsch land sind. An fäng l i che E inkommensdi f ferenzen  u n d E inkommens-
anpassungen lassen sich deshalb n u r bed ing t ident i f iz ieren. 

1 3 K r i t i s c h wu rde gegen diese Analyse vorgebracht , dass die beruf l iche S te l lung 
der ausländischen u n d e inheimischen Beschäf t ig ten n i ch t kon t ro l l i e r t wurde. Der 
A n t e i l an Angeste l l ten ist be i e inheimischen Beschäf t ig ten sehr v ie l höher als be i 
Aus ländern (Schmid t 1997). 
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sehen nach der Ste l lung i m Beruf,  der Branchenzugehör igkei t u n d der 
Beschäf t igungsposi t ion stel l t k a u m Hinweise auf bemerkenswerte E in -
kommensdif ferenzen  mehr fest (Münz et al. 1999). 

Wenn Aus länder weniger als Einheimische verdienen, l iegt die Über-
legung nahe, dass Einkommensunterschiede auf D isk r im in ie rungen 
zurückzuführen  sind. Das würde bedeuten, dass ausländische Arbe i tneh-
mer geringer ent lohnt werden, obschon sie über die gleiche P roduk t i v i t ä t 
verfügen w ie die Einheimischen. Fü r die S i tua t ion ausländischer 
Beschäft igter i n Deutsch land wurde dieser Erk lärungszusammenhang 
von zwei A rbe i ten geprüf t  (D iekmann et al. 1993, Ve i l ing 1995).1 4 Beide 
s t immen da r in überein, dass von einer bemerkenswerten E inkommens-
d i sk r im in ie rung ausländischer Beschäft igter i n Deutsch land n ich t 
gesprochen werden kann. 

Welche Faktoren s ind es, die die E inkommen ausländischer Beschäft ig-
ter bestimmen? Während sich eine i n Deutsch land absolvierte Schu lb i l -
dung pos i t iv auf die E inkommenshöhe auswi rk t , hat die Schu lb i l dung 
des Herkunf ts landes so gut w ie ke inen Ef fekt  (L ich t u n d Steiner 1994). 
Es ist al lerdings zu berücksicht igen, dass die meisten ausländischen 
Beschäft igten als un - bzw. angelernte Arbe i te r t ä t i g sind, für die eine 
höhere Schu lb i l dung k a u m Ausw i r kungen auf das E inkommen hat. Eine 
i m Herkun f t s land erworbene beruf l iche Ausb i l dung t rägt zu einer Stei-
gerung des E inkommens bei, die al lerdings geringer ausfäl l t , als die 
Einkommenseffekte  einer i n Deutsch land erworbenen Berufsausbi ldung. 
Dabe i erziel t eine i n Jugoslawien absolvierte beruf l iche Ausb i l dung die 
höchsten Einkommenseffekte,  wogegen die mi tgebrachte Beru fsb i ldung 
aus Spanien u n d der Tü rke i keine A u s w i r k u n g auf die E inkommen ver-
spr icht (Pischke 1992).1 5 Dies ist auf die vergleichsweise hohe Qua l i tä t 
der beruf l ichen B i l d u n g i n Jugoslawien vor den Desintegrat ionsprozes-
sen durch den Bürgerkr ieg zurückzuführen,  die auch die formalen A n -
forderungen i n Deutsch land am ehesten erfül l te.  Eine Studie zu her-
kunf ts landspezi f ischen  Einkommensdi f ferenzen  weist - unter Kon t ro l l e 
der B i ldung , der Sprachkompetenz u n d der Länge des Aufenthal tes -
daraufh in , dass Beschäft igte aus Jugoslawien die vergleichsweise höchs-
ten E inkommen vor Erwerbstä t igen aus I ta l ien, Gr iechenland u n d der 
Tü rke i erzielten, während spanische Arbe i tnehmer an der letzten Stel le 
lagen (Schmidt 1992). 

1 4 D ie Analyse von D i e k m a n n et al. nu tz te Da ten des Mikrozensus, d ie von Vei-
l i n g eine St ichprobe der Bevö lkerungssta t is t i k der Bundesansta l t fü r A rbe i t . 

15 H ie r is t zu berücks icht igen, dass i m SOEP n u r A rbe i t sm ig ran ten aus dem 
vormal igen Jugos lawien berücks ich t ig t s ind, d ie vor dem Bürgerk r ieg kamen. 

12 K o n j u n k t u r p o l i t i k , Be ihe f t 52 
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Wie zu erwarten, haben gute deutsche Sprachkenntnisse einen pos i t i -
ven Effekt  auf die E inkommen der ausländischen Beschäft igten (Dust-
mann 1994, Münz et al. 1999, 121).1 6 Deutsche Sprachkenntnisse s ind 
n ich t nu r Eingangsvoraussetzung für eine Reihe besser bezahl ter Berufe, 
sie t ragen auch dazu bei, dass Aus länder sich In fo rmat ionen über den 
Einst ieg i n besser bezahlte Posi t ionen beschaffen  können. Wenn auslän-
dische Beschäft igte die deutsche Sprache auch schr i f t l i ch gut beherr-
schen, s tä rk t dies ihre E inkommensposi t ion. Frauen haben einen größe-
ren E inkommensgewinn als Männer, wenn sie gute schr i f t l iche Sprach-
kompetenzen besitzen (Dustmann 1994). 

Bemerkenswert ist, dass Schätzungen, die einen Ind i ka to r der sozialen 
In tegra t ion - h ier die I den t i f i ka t i on m i t dem Aufnahmeland - berück-
sicht igen, ke inen Einf luss der sozialen E i n b i n d u n g auf die E inkommen-
sposi t ion der Immig ran ten feststel len (Dustmann 1996).1 7 D a m i t w i r d ein 
häuf ig vorgebrachtes Argument , dass die (erfolgreiche)  soziale In tegra-
t i on bzw. die I den t i f i ka t i on m i t dem Au fnahme land die A rbe i t smark t i n -
tegrat ion pos i t iv beeinflusst, für ausländische Beschäft igte i n Deutsch-
l and n i ch t bestät igt . A u c h i n t rad i t ione l len E inwanderungs ländern, bei -
spielsweise den USA, g ib t es die Er fahrung,  dass sich die ökonomische 
In tegra t ion von Immigran tengruppen n ich t no twend ig i n Abhäng igke i t 
zu deren Iden t i f i ka t i on m i t dem Au fnahme land en tw icke ln (Portes 1993). 

b) Arbe i ts los igke i t u n d ihre Ursachen 

Neben den E inkommen stel l t Arbe i ts los igke i t u n d deren Dauer einen 
w ich t i gen I nd i ka to r zur In tegra t ion ausländischer Beschäft igter i n den 
Arbe i t smark t dar. Erstmals wurde Arbe i ts los igke i t unter ausländischen 
Erwerbspersonen nach der Ölkr ise u n d dem Anwerbestop i m Jahre 1973 
zum Thema. 

D ie Arbei ts losenquote der ausländischen Erwerbspersonen l iegt seit 
dem Jahr 1974 über der jenigen der westdeutschen Erwerbspersonen. I m 
Lau f der Jahre nahm der Abs tand zwischen der Arbei ts losenquote aus-
ländischer u n d einheimischer Erwerbspersonen zu. 

I n der E rk l ä rung der hohen Ausländerarbei ts los igkei t herrscht soweit 
E in igke i t , als dafür i n erster L i n i e die Branchen- u n d Ausb i ldungss t ruk -

1 6 A l l e i n i n der Stud ie von L i c h t u n d Steiner (1994) wu rde diese n i ch t bestät igt . 
1 7 Dieses Ergebnis w i r d von M ü n z et al. (1999: 123) bestät igt . I n einer m u l t i v a -

r ia ten Analyse der E inkommenspos i t i on von A rbe i t sm ig ran ten konnte n u r e in sehr 
ger inger Einf luss sozialer E in f luss fak toren  iden t i f i z ie r t  werden. 
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Quel le : Bundesans ta l t f ü r A r b e i t 

A b b i l d u n g 5: Arbe i ts losenquoten von Deutschen u n d Aus ländern 
i n Westdeutschland (1970-1999, i n %) 

t u r sowie die beruf l iche Ste l lung der ausländischen Beschäft igten ver-
an two r t l i ch gemacht werden (Bender u n d K a r r 1993, Mehr länder et al. 
1996). Aus länder konzentr ieren sich i n best immten Wir tschaftszweigen, 
z.B. i m produzierenden u n d i m Baugewerbe, i n denen s t ruk tu re l l 
bed ingt eine hohe Arbe i ts los igke i t vorherrscht . Zudem haben sie - w ie 
bereits gezeigt - eine i m Vergleich zu deutschen Erwerbspersonen ger in-
gere Ausb i l dung u n d s ind sehr v ie l häuf iger als diese als un - u n d ange-
lernte Arbe i te r tät ig . Beide Faktoren erhöhen das Arbei ts los igkei tsr is iko. 
I m Bezug auf die Dauer der Arbe i ts los igke i t werden bei Aus ländern län-
gere Phasen ohne Beschäf t igung festgestellt als bei Deutschen (Bender 
u n d K a r r 1993, Münz et al. 1999). 

D ie Arbei ts losenquoten von Aus ländern verschiedener Herkun f ts län -
der di f fer ieren  deut l ich. Erwerbspersonen aus der Türke i , Gr iechenland 
u n d I ta l ien haben eine hohe Arbei ts losenquote zu verzeichnen, während 
Erwerbspersonen aus dem (vormaligen) Jugoslawien, Spanien u n d Por tu-
gal eine vergleichsweise günstige Posi t ion einnehmen. 

I n einer mu l t i va r ia ten Analyse wurde versucht, die Unterschiede i n 
den Arbei ts losenquoten bezogen auf die verschiedenen Herkunf ts länder 
zu erk lären (Bender u n d K a r r 1993). Es b l ieben nat ional i tätenspezi f ische 
Unterschiede - m i t vergleichsweise geringerem Arbei ts los igke i ts r is iko 

12* 
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Quel le : Bundesans ta l t f ü r A r b e i t 

A b b i l d u n g 6: Arbe i ts losenquoten von Aus ländern i n Westdeutschland 
nach Staatsangehör igkei t (1970-1999, i n %) 

bei Portugiesen, Jugoslawen u n d Spaniern u n d höherem bei Türken, 
Gr iechen u n d I ta l ienern - bestehen, obschon die Faktoren Geschlecht, 
Region, Qua l i f i ka t ion , A l t e r u n d Beruf kon t ro l l i e r t wurden. D a m i t 
schließt die unterschiedl iche Zusammensetzung der jewei l igen nat iona-
len Gruppen i n Bezug auf die genannten Merkmale als Erk lä rungs fak to r 
der di f fer ierenden  Arbe i ts los igke i t aus. Da sich an der Nat iona l i tä tenzu-
gehör igkei t eine Reihe w ich t iger Faktoren für die Arbe i t smark t in tegra -
t i on festmachen, die h ier n i ch t beobachtet wurden, z.B. die Aufentha l ts -
dauer, die Schu lb i ldung, die Rückkehrmot iva t ion , die sprachl iche u n d 
a l l tagsku l ture l le Kompetenz, die E i n b i n d u n g i n Migrantennetzwerke u n d 
die E ins te l lung der einheimischen Bevö lkerung zur jewei l igen Immig ran -
tengruppe, ist zu vermuten, dass diese Fak toren zur E r k l ä r u n g der 
Arbei ts losigkei tsdi f ferenzen  bei t ragen können. 

W i r d n u n die In tegra t ion von Aussiedlern i n den Arbe i t smark t 
beleuchtet, dann s ind i m Vergleich zu Arbe i tsmigran ten einige Spezi f ika 
dieser Gruppe fes tzuhal ten. 1 8 D ie Auss ied lermigra t ion ist typischerweise 
eine Wanderungsbewegung, die die ganze Fami l ie einschließt. Rückkehr-

2. Die Arbeitsmarktintegration  von Aussiedlern 
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opt ionen ha l ten sich Aussiedler nu r i n Ausnahmefä l len offen.  Obschon 
w i r tschaf t l i che Mot ive bei der Zuwanderung von Aussiedlern von großer 
Bedeutung sind, spielen daneben fami l iäre, ethnische u n d pol i t ische Aus-
reisegründe eine w ich t ige Rol le (Seifert  1996a, Dietz 1998). Das Ausb i l -
dungsniveau der Aussiedler l iegt über dem der Arbe i tsmigran ten aus den 
vormal igen Anwerbe ländern (Münz et al. 1999: 138). A l le rd ings ist die 
schulische u n d beruf l iche B i l d u n g durch das (post)sozialist ische System 
der Herkunf ts länder  geprägt. I n nahezu a l len Fä l len kommen Aussiedler 
ohne einen Arbe i tsver t rag nach Deutschland, haben aber unmi t t e lba r 
nach ihrer Anerkennung freien Zugang zum Arbe i t smark t . I n ih rer 
Migrat ionsgeschichte u n d dem po l i t i sch /ökonomischen Kon tex t der Her-
kunf tsstaaten s ind sie am ehesten Übers ied lern vergleichbar. Dies hat 
eine Reihe von Stud ien veranlasst, die E inkommenss i tua t ion u n d die 
Arbe i t smark tpos i t i on von Übers ied lern u n d Aussiedlern i m Vergleich zu 
bewer ten . 1 9 

a) E inkommenss i tua t ion u n d soziale In tegra t ion 

Eine empir ische Analyse der E inkommen von Aus- u n d Übers ied lern 
k o m m t auf der Basis des Sozioökonomischen Panels zu dem Ergebnis, 
dass zwischen diesen beiden Zuwanderergruppen so gut w ie keine 
anfängl ichen Einkommensunterschiede auszumachen s ind (Bauer u n d 
Z immermann 1995, 1997). Zudem w i r d festgestellt, dass die E inkommen 
der Aussiedler schneller als die der Übers iedler steigen. Eine deskr ip t ive 
Auswer tung des Sozioökonomischen Panel (1998) f indet Aussiedler i m 
Vergleich zu E inheimischen jedoch i n einer ungünst igen Posit ion: sie ver-
dienen ca. 25% weniger als einheimische Beschäft igte u n d s ind vord r ing-
l i ch als Arbe i te r beschäft igt (Kreyenfeld u n d Kon ie tzka 2001).2 0 

Eine Analyse der E inkommensdeterminanten weist bei Aussiedlern auf 
typische Zusammenhänge, aber auch auf einige Besonderheiten h in . 

1 8 Dies zeigt s ich auch i n den of f iz ie l len  Sta t is t iken. Während Aus länder i n den 
meisten of f iz ie l len  S ta t i s t i ken iden t i f i z ie rbar  s ind, werden Aussiedler als deutsche 
Staatsbürger bis auf wenige Ausnahmen n i ch t gesondert ausgewiesen. 

1 9 Z u d e m bietet s ich die Referenzgruppe  „Übers ied le r " fü r a l le S tud ien an, d ie 
s ich auf d ie Zusatzst ichprobe des Sozioökonomischen Panel beziehen. I n diese 
1994/1995 neu aufgenommene St ichprobe w u r d e n Aussiedler, Übers ied ler u n d 
wei tere - seit 1984 nach Deutsch land gekommene - Immig ran ten aufgenommen 
(Vgl. Burkhauser et al. 1996). 

2 0 D ie s tarken Einkommensdi f ferenzen  zwischen E inhe imischen u n d Auss ied-
le rn dü r f ten te i lweise auch darauf zu rückzu führen  sein, dass Aussiedler zu e inem 
höheren A n t e i l als A rbe i te r t ä t i g sind. 
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Z w a r ist be i Aussiedlern eine posi t ive Verknüpfung von beruf l icher  Qua-
l i f i k a t i o n u n d Einkommenshöhe festzustellen, diese w i r k t sich aber nu r 
dann aus, wenn die Aussiedler i n ih ren Ausbi ldungsberufen tä t i g s ind 
(Kreyenfeld u n d Kon ie tzka 2001). I m Gegensatz dazu können Aussiedler, 
denen es n ich t gel ingt , w ieder i n ih rem Beruf Fuß zu fassen, n i ch t auf 
posi t ive Einkommenseffekte  durch ihre Berufsausbi ldung zählen. Vor 
dem H in te rg rund , dass zahlreiche Aussiedler n i ch t entsprechend ihrer 
Qua l i f i ka t i on arbeiten, ist dies e in bedenkl icher Befund. Gerade 41% 
(50%) der männ l i chen (weibl ichen) Beschäft igten arbei ten nach den 
Daten des Sozioökonomischen Panel (1998) i n den Berufen, für die sie 
ausgebi ldet worden w a r e n . 2 1 Wie zu vermuten, w i r k e n sich sehr gute u n d 
gute deutsche Sprachkenntnisse pos i t iv auf die E inkommen aus (Kol ler 
1997). Gute deutsche Sprachkompetenzen s ind bei Aussiedlern n ich t 
mehr selbstverständl ich, da sie durch den Minderhei tenstatus u n d die 
fortschrei tende  Ass im i la t ion i n den Herkun f ts ländern  die deutsche Spra-
che wei tgehend ver loren haben. S ind Aussiedler i n Migrantennetzwerke 
eingebunden, dann können sie ebenfalls m i t pos i t iven Einkommensef fek-
ten rechnen (Bauer u n d Z immermann 1997). Außerdem zeigen al le vor-
l iegenden Einkommensschätzungen, dass männl iche Aussiedler e in s igni -
f i kan t höheres E inkommen beziehen als we ib l i che (Kol ler 1997, 1998, 
Schulz u n d Seir ing 1994, Bauer u n d Z immermann 1997). 

W i r d nach dem Einf luss der sozialen In tegra t ion - gemessen an der 
I den t i f i ka t i on als Deutsche - auf die E inkommen von Aussiedlern ge-
fragt,  dann ergibt sich eine posi t ive Verknüpfung: Aussiedler, die sich als 
Deutsche ident i f iz ieren, erzielen ein höheres E inkommen als diejenigen, 
die dies n i ch t t u n (Bauer u n d Dietz 2000). I m Fal le der Aussiedler 
scheint zu gelten, dass soziale In tegra t ion einen pos i t iven Einf luss auf 
die w i r tschaf t l i che In tegra t ion - h ier gemessen an der E inkommenshöhe 
- hat, was für Arbe i tsmigran ten i n Deutsch land n ich t nachzuweisen ist. 
Das ist i m Kon tex t der Auss ied lermigra t ion zu erklären, i n dem ethn i -
sche Mot ive (z.B. die Bewahrung der deutschen Iden t i tä t u n d die Rück-
kehr i n das Herkun f t s land der Vorfahren)  einen w ich t igen Aspekt dar-
stellen. Vor diesem H in te rg rund haben Aussiedler, die sich m i t Deutsch-
l and ident i fz ieren, eine hohe Mo t i va t i on zum ökonomischen Erfolg. 

2 1 E ine zwischen 1992 u n d 1994 durchgeführ te  Längsschn i t ts tud ie zur be ru f l i -
chen u n d sozialen In tegra t ion von Auss ied lern zeigt ebenfal ls, dass ein be t räch t l i -
cher Te i l der erwerbstät igen Aussiedler einen beru f l i chen Abs t ieg i n K a u f nehmen 
muss. Nach dieser Un te rsuchung nehmen etwa 40% der männ l i chen u n d 70% der 
we ib l i chen Aussiedler Arbe i tsp lä tze e in fü r d ie sie überqua l i f i z ie r t  s ind (Jani-
k o w s k i 1999) 
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b) Arbei tsp latzsuche u n d Arbe i ts los igke i t 

Bei der Suche nach einem Arbe i tsp la tz s ind für Aussiedler das Al ter , 
die Sprachkenntnisse, das Geschlecht, die beruf l iche Qua l i f i ka t i on u n d 
der i m Herkun f t s land ausgeübte Beruf von Bedeutung. Dies zeigt un ter 
anderen eine Umfrage des Ins t i tu ts fü r A rbe i t smark t u n d Berufsfor-
schung ( IAB) m i t Aussiedlern, die 1991 einen Deutschkurs absolviert 
ha t t en . 2 2 Danach f inden jüngere Aussiedler le ichter einen Arbe i tsp la tz 
als ältere u n d auch Aussiedlern m i t sehr guten oder guten Deutschkennt -
nissen gel ingt die Arbe i tsaufnahme eher. Dass Frauen deu t l i ch größere 
Schwier igke i ten haben als Männer, einen Arbe i tsp la tz zu f inden, bestä-
t i g t auch eine Untersuchung, die sich auf die Daten des Sozioökonomi-
schen Panels bezieht (Schulz u n d Sei r ing 1994). Aussiedler, die ohne 
beruf l iche Ausb i l dung nach Deutsch land kommen, haben geringere 
Chancen bei der Arbei tssuche als beru f l i ch qual i f iz ier te Aussiedler. Nach 
den Ergebnissen der I A B Studie s ind aber die Vortei le qua l i f iz ier ter  i m 
Vergleich zu unqua l i f i z ie r ten Aussiedlern bei der Arbei tssuche k le iner 
als die bei entsprechenden Einheimischen (Ko l le r 1997). Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass zahlreiche Aussiedler n i ch t - w ie bereits gezeigt 
wurde - ih rer mi tgebrachten Ausb i l dung entsprechend tä t i g sind. Fü r 
Aussiedler m i t Organisat ions- , Verwal tungs- , Sozial - u n d Erz iehungs-
berufen gestaltet sich die Suche nach einem Arbe i tsp la tz sehr v ie l 
schwerer als für solche, die einen indus t r ie l len oder handwerk l i chen 
Beruf er lernt haben (Ko l le r 1997). H ie r k o m m t zweifel los die Sprach-
p rob lemat i k zum Tragen, aber auch die begrenzte Mög l i chke i t i n 
(post)sozial ist ischen Ländern erworbene Berufsausbi ldungen i n Deutsch-
l and umzusetzen. Zudem förderten  die staat l ichen In tegrat ionsh i l fen die 
A rbe i t smark t in teg ra t ion der Aussiedler (Klös 1992; Barabas et al. 1992; 
Z immermann 1994). 

D ie Da ten der A rbe i t smark ts ta t i s t i k - die arbeitslose Aussiedler nu r 
fü r einen fün f jähr igen  Ze i t raum ausweisen - belegen, dass Arbei ts los ig-
ke i t un ter Aussiedlern i n den neunziger Jahren ein Problem darste l l t . 
Obschon keine Arbei ts losenquoten ausgewiesen werden können, zeigen 
die Zahlen, dass Frauen ein deut l i ch höheres Arbe i ts los igke i ts r is iko als 
Männer haben ( im Jahr 1998 gab es 98 Tausend arbeitslose Aussiedler, 
60% davon waren Frauen). Werden die Daten des Sozioökonomischen 
Panels herangezogen, dann bet rug die Arbei ts losenquote i m Jahr 1998 
12%. D a m i t lag die Arbei ts losenquote der Aussiedler etwas über der jen i -

2 2 Es hande l t s ich h ier u m eine Längsschn i t ts tud ie m i t 3 Erhebungswel len, d ie 
zwischen 1991 u n d 1993 durchgeführ t  wu rde (Ko l le r 1997). 
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gen von einheimischen Deutschen (10,1%), aber unter der jenigen von 
Aus ländern (19,6%). 

Empi r ische Untersuchungen zu den Determinanten von Arbei ts los ig-
ke i t unter Aussiedlern (und Übersiedlern) belegen herkunf ts landspezi f i -
sche Ris iken der Arbei ts los igkei t . I m Vergleich zu Übers ied lern u n d Aus-
siedlern aus Rumänien haben Aussiedler aus der vormal igen Sowje t -
un ion u n d Polen eine höhere Arbe i ts los igke i tswahrsche in l ichke i t (Bauer 
u n d Z immermann 1997). Dies w i r d m i t der E i n b i n d u n g i n herkunf ts -
landspezif ische Migrantennetzwerke erk lä r t sowie m i t herkunf ts land-
spezif ischer ku l tu re l le r u n d sprachl icher Kompetenz. Seit Jahrzehnten 
haben Aussiedler aus Polen u n d der vormal igen Sowje tun ion ihre 
Zuwanderungsschwerpunkte i n Niedersachsen u n d Nordrhein-West fa len, 
w o h i n auch neue M ig ran ten aus diesen Ländern ziehen. Aussiedler aus 
Rumänien wandern dagegen überwiegend nach Bayern u n d Baden-Wür t -
temberg, i n Bundesländer also, die eine günstigere A rbe i t smark ts i tua t ion 
als Niedersachsen u n d Nordrhein-West fa len aufweisen (Bauer u n d Z i m -
mermann 1997). Zudem haben Aussiedler aus Rumänien zu einem sehr 
v ie l höheren A n t e i l als Aussiedler aus Polen u n d der vormal igen Sowje t -
un ion i m Herkun f t s land i n geschlossenen deutschen Siedlungsgebieten 
gelebt u n d konn ten dor t i n stärkerem Maße die deutsche Sprache bewah-
ren, die eine w ich t ige Zugangsvoraussetzung für den Arbe i t smark t ist. 

Je länger sich Aussiedler (und Übersiedler) i n Deutsch land aufhal ten, 
desto geringer w i r d für sie die Wahrschein l ichkei t , arbeitslos zu werden. 
D ie wachsenden aufnahmelandbezogenen beruf l ichen u n d sprachl ichen 
Fäh igke i ten u n d die zunehmenden Kenntnisse des w i r tscha f t l i chen 
Systems stärken ihre Arbe i tsmarktchancen. 

IV. Ausblick: Risiken und Chancen der Integration 

Die h ier vorgestel l ten Untersuchungen zeigen, dass die A rbe i t smark t -
in tegra t ion von Aus ländern u n d Aussiedlern von einer Reihe von Ris iko-
fak toren beglei tet ist. I m H i n b l i c k auf die E inkommenspos i t ion lassen 
sich jedoch k a u m Nachte i le ident i f iz ieren, wenn ausländische Beschäf-
t ig te m i t E inhe imischen gleicher B i l d u n g u n d beruf l icher  Ste l lung ver-
g l ichen werden. Dies ist auch auf die Bedingungen des deutschen 
Arbe i tsmarktes zurückzuführen,  der Löhne stark regul ier t u n d dadurch 
- legale - Immig ran ten vor E inkommensnachte i len schützt. 

Aus länder aus den vormal igen Anwerbe ländern gehören zu einer 
bereits lange i n Deutsch land lebenden Zuwanderungsgruppe, die aus 
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eigener u n d aus der Sicht des Aufnahmelandes zunächst nu r temporär 
nach Deutsch land kam. Trotz des langen Aufenthal tes u n d obschon es 
bereits eine zwei te u n d dr i t te Migrantengenerat ion i n Deutsch land g ib t , 
s ind diese Zuwanderer zu einem sehr v ie l höheren A n t e i l i n Arbe i te rbe-
rufen beschäft igt als Einheimische, ihre B i l d u n g b le ib t h in te r der der 
E inhe imischen zurück u n d i h r Arbe i ts los igke i ts r is iko ist entsprechend 
höher. I m Kon tex t der Humankap i ta l theor ie ist es jedoch plausibel , dass 
die fü r ger ingqual i f iz ier te  Arbe i ten temporär angeworbenen M ig ran ten 
a l le in au fgrund des vermuteten kurzen Zei thor izontes i m Zuwande-
rungs land wen ig Anre iz hat ten, aufnahmelandspezif isches  H u m a n k a p i t a l 
zu erwerben. D ie geringe mi tgebrachte B i l d u n g u n d die Sprachdef iz i te 
der Arbe i tsmigran ten ste l l ten zusätzl iche Hemmnisse fü r B i ldungsan-
strengungen dar. Bei wen ig qua l i f i z ie r ten A rbe i te rn w i r d eine zusätz-
l iche B i ldungs inves t i t ion zudem k a u m belohnt . Z u berücks icht igen ist 
noch eine spezifische Bed ingung des deutschen Arbei tsmarktes, der bei 
E ins te l lungen u n d be im beruf l ichen Aufs t ieg starkes Gewich t auf for-
mel le B i ldungszer t i f i ka te legt u n d dadurch M ig ran ten tendenzie l l 
benachte i l ig t . 

I m Gegensatz zu den ausländischen Arbe i tsmigran ten haben Aussied-
ler einen sicheren Aufenthal tsstatus u n d ihre Zuwanderung ist per-
manent. D ie In tegrat ionsr is iken dieser Zuwandergruppe s ind jedoch i n 
einigen Punk ten denen der ausländischen Arbe i tnehmer vergleichbar. 
Wie bei ausländischen Arbe i tnehmern hemmen sprachl iche Def iz i te die 
A rbe i t smark t in teg ra t ion der Aussiedler. I m Bezug auf die E inkommens-
pos i t ion u n d die beruf l iche In tegra t ion besteht das Problem weniger i n 
der geringen B i l d u n g u n d Ausb i ldung , als v ie lmehr i n deren Umsetzung. 
D ie Prägung von B i ldung , Ausb i ldung , Berufser fahrung  u n d A l l t agskom-
petenz durch die (post)sozial ist ischen Herkunftssysteme erschwert die 
Über t ragbarke i t des mi tgebrachten Humankap i ta ls . Ebenso w ie fü r 
Arbe i tsmigran ten stel len auch fü r Aussiedler die hohen Anforderungen 
an formel le B i ldungszer t i f i ka te eine Barr iere der Arbe i t smark t in tegra -
t i on dar. Obschon das Förderprogramm für Aussiedler eine beschleunigte 
Anerkennung von Bi ldungsabschlüssen vorsieht, w i r d i n der Anerken-
nungsprax is ein zu starres Festhal ten an deutschen Ausb i ldungsstan-
dards bek lagt (Michel u n d Steinke 1996). Dies hat vor a l lem für Aussied-
ler aus der vormal igen Sowje tun ion die N ich tanerkennung von Zer t i f i ka -
ten oder lange Wartezeiten zur Folge. 

Untersuchungen zeigen, dass die zweite u n d d r i t te Migrantengenera-
t ion, aber auch jugendl iche Aussiedler i n der schul ischen u n d beruf -
l i chen Ausb i l dung (z.B. i n der Erz ie lung von Ausbi ldungsabschlüssen) 
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h in te r E inhe imischen vergleichbaren Al ters zurückble iben. Von daher 
besteht die Gefahr,  dass sich die In tegrat ionsr is iken der Arbe i t smig ran-
ten u n d Aussiedlern fortschreiben. 

Welche Schlussfolgerungen s ind daraus für die In tegra t ionspo l i t i k zu 
ziehen? Es ist davon auszugehen, dass Sprachkompetenz sowie schul i -
sche u n d beruf l iche B i l d u n g Schlüsselfaktoren der Arbe i t smark t in tegra -
t i on sind. Dies g i l t für Arbe i tsmigran ten u n d deren K inde r ebenso w ie 
für Aussiedler. E ine adäquate Sprachförderung  dür f te sich daher pos i t iv 
auf die Arbe i t smark t in teg ra t ion auswi rken u n d auch die soziale In tegra-
t i on der M ig ran ten stärken. Beruf l iche For t - u n d Wei te rb i ldung kann 
dazu beitragen, dass Zuwanderer Wissen für i h r beruf l iches For t kommen 
erwerben oder aber, dass sie wieder i n die Berufe kommen, fü r die sie 
ausgebi ldet wurden. Posit ive Er fahrungen l iegen hier sowohl für die 
A rbe i t smark t in teg ra t ion von Aus ländern als auch von Aussiedlern vor. 
Bei der schul ischen u n d beruf l ichen B i l d u n g jugendl icher Aus länder u n d 
Aussiedler dür f te es von Bedeutung sein, die mi tgebrachten Kompeten-
zen dieser Gruppen stärker zu berücks icht igen u n d das Gewich t formel-
ler B i ldungszer t i f i ka te be im Zugang zu schul ischer u n d beruf l icher  B i l -
dung zu reduzieren. I m H i n b l i c k auf al le diese in tegrat ionspol i t ischen 
Maßnahmen l iegt e in wesent l icher Aspekt dar in , die Mo t i va t i on u n d die 
E igen in i t ia t i ve der M ig ran ten aufzugreifen  u n d zu stützen. Dies kann 
aber nu r dann gelingen, wenn Immig ran ten als Tei l der deutschen 
Gesellschaft akzept ier t werden. 
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Abstract 

The Integration of Immigrants in Germany: 
Policy and Labor Market Aspects 

By B a r b a r a D i e t z 

Since the end of Wor ld War I I , Germany has been one of the most impo r t an t 
i m m i g r a n t countr ies i n Western Europe. As a resul t of ongoing i m m i g r a t i o n 7.3 
m i l l i o n foreigners  were res id ing i n Germany i n the year 2000. I n add i t i on 2.4 m i l -
l i o n ethnic Germans have immig ra ted since 1990. This paper analyses the in tegra-
t i o n of immig ran ts i n to the German labor marke t , focussing m a i n l y on labor 
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migran ts f rom former  rec ru i tment countr ies and on ethnic Germans, w h o moved 
to Germany since the m idd le of the eighties. A f te r  rev iew ing i m m i g r a t i o n pol ic ies 
and the modes of incorpora t ion , emp i r i ca l f ind ings of the labor marke t i n teg ra t ion 
of these t w o i m m i g r a n t groups w i l l be presented. The emp i r i ca l studies show tha t 
- a l though no serious income d i sc r im ina t i on cou ld be iden t i f i ed - fore ign workers 
and ethnic Germans are occupied to a h igher degree i n l o w qua l i f i ed professions 
and the i r unemployment rates are remarkab ly above those of nat ives. 

JEL  classification : F22,  J61 

Keywords:  immigration , labor  market  assimilation  of  immigrants 

Osteuropa-Institut  München, Germany 
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Kos ten der N i c h t i n t e g r a t i o n aus länd ischer Z u w a n d e r e r 

Von H a n s D i e t r i c h v o n L ο e f f e 1 h ο 1 ζ 1 , Essen 

Das Interesse an der ökonomischen Bedeutung von Zuwanderungen 
nach Deutsch land hat i n Po l i t i k , Wissenschaft u n d Gesellschaft i n den 
vergangenen Jahren erhebl ich zugenommen. Dabe i w i r d auch real is iert , 
dass die Bundesrepub l ik seit Ende des I I . Weltkr ieges we l twe i t zu den 
w ich t igs ten Immigra t ions ländern zäh l t 2 . Hauptursachen fü r das ak tue l l 
gestiegene Interesse s ind die Schrumpfung u n d A l t e rung der Bevölke-
rung, die „G loba l i s ie rung" u n d zunehmende In tegra t ion der osteuropäi-
schen Volkswi r tschaf ten i n die in ternat iona le Arbe i t s te i lung - gerade 
auch durch die absehbare EU-E rwe i t e rung u n d die Arbe i tnehmer f re izü-
g igkei t . 

M i t anhal tendem Zuzug, aber auch un ter dem E ind ruck gravierender 
Ungle ichgewichte auf den heimischen Arbe i t smärk ten rücken indes 
Befürchtungen darüber i n den Vordergrund, dass die wei tere Immig ra -
t i on die Probleme noch verschärfen,  die öffent l iche  In f ras t ruk tu r  über 
Gebühr beanspruchen u n d so erhebl iche Anpassungslasten fü r die ansäs-
sige Bevö lkerung verursachen könnte. Es werden aber auch zunehmend 
Besorgnisse über die Kosten geäußert, die infolge der N ich t in teg ra t ion 
der schon länger ansässigen Zuwanderer i n das B i ldungs- u n d Ausb i l -
dungssystem sowie i n den Arbe i t smark t bestehen. 

D ie vor l iegende Arbe i t konzent r ier t s ich auf Integrat ionsprobleme, die 
sich aus der Zuwanderung nach Deutsch land i n ret ro- w ie prospekt iver 
H ins ich t ergaben bzw. i n Z u k u n f t ergeben können. Zunächst w i r d der 
analyt ische u n d empir ische Rahmen der Untersuchung vorgestel l t 
(Abschn i t t I). Da ran schließen sich theoretische Über legungen zum K o n -
zept der Kosten der N ich t in teg ra t ion ausländischer Zuwanderer an (II.); 
dabei w i r d zwischen un - u n d angelernten M ig ran ten auf der einen Seite, 
w ie sie für die Migrat ionsgeschichte der Bundesrepub l ik typ isch waren, 

1 Rheinisch-Westfäl isches I ns t i t u t fü r Wir tschaf ts forschung  (RWI), Essen. Der 
A u t o r d a n k t M ichae l Bu rda fü r sein Kor re fera t  u n d den Te i lnehmern der A R G E -
Tagung fü r d ie lebhaf te Diskuss ion. 

2 Vgl . von Loe f fe lho lz /Köpp (1998). 
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u n d hochqual i f i z ier ten Arbe i tsk rä f ten  ( „Spezia l is ten") auf der anderen 
unterschieden. Letztere sol len neuerdings m i t der greencard-Initiative 
der Bundesregierung 3 fü r den In format ions- u n d Kommunika t ionssek to r 
u n d i n Z u k u n f t mögl icherweise auch für andere Branchen gewonnen 
werden. A u f solche M ig ran ten beziehen sich auch die ak tue l len Über le-
gungen zur stärkeren Steuerung von Zuwanderungen nach gegenwärt i -
gen u n d zukün f t igen Arbe i tsmarkter fordern issen 4 . 

E ine Steuerung w i r d n i ch t zu letz t vor dem H in te rg rund der In tegra-
t ionsdef iz i te angestrebt, die immer noch bei den schon länger h ier ansässi-
gen Aus ländern am Arbe i t smark t - gerade auch bei den schon hier gebo-
renen - als Folge der mangelnden B i ldungs- u n d Ausb i ldungsbete i l igung 
bestehen (III.). I n diesem Abschn i t t werden die Kosten skizziert , die 
Wir tschaf t  u n d Gesellschaft du rch eine N ich t in teg ra t ion von Zuwande-
rern entstehen, sowie die Au fwendungen für Maßnahmen abgeschätzt, 
die er forder l ich  u n d geeignet erscheinen, die genannten Def iz i te abzu-
bauen. Weiter werden Strategien entw icke l t , w ie i n Z u k u n f t entspre-
chenden Mänge ln bei den Immig ran ten u n d ih ren K i n d e r n durch eine 
stärkere Steuerung von Zuwanderungen anhand von spezif ischen K r i t e -
r ien vorgebeugt werden könnte, die die Bewerber er fü l len sol l ten. 
Abschl ießend werden die w ich t igs ten Ergebnisse zusammen gefasst u n d 
einige in tegrat ionspol i t ische Schlussfolgerungen gezogen (IV.). 

I . Analytischer und empirischer Rahmen 

Die Frage der tatsächl ichen Kosten der N ich t in teg ra t ion von ausländi -
schen Zuwanderern bezieht sich vor rang ig auf solche Immigranten, die 
i n den vergangenen fünf  Jahrzehnten als ungelernte Arbe i tskrä f te  u n d 
später als Fami l ienangehör ige i n die Bundesrepub l ik kamen, die m i t 
ih ren meist i n der Bundesrepub l ik geborenen K i n d e r n schon länger h ier 
leben u n d deren Aufenthal tsstatus insowei t als gefestigt zu betrachten 
ist. Un te r den 7,3 M i l l i o n e n Ausländern, die Ende 2000 i n Deutsch land 
wohn ten 5 - we i t überwiegend i n den west l ichen Bundesländern - lebten 
h ier ca. ein D r i t t e l schon länger als 20 Jahre (2,4 Mi l l i onen) u n d mehr als 
die Hä l f te länger als zehn Jahre (3,8 Mi l l ionen) . Unberücks ich t ig t b le i -
ben i m Folgenden t rotz ähnl icher Problemlagen die deutschen Zuwande-
rer ( „Spätaussiedler") , deren Zuzug sich seit Lockerung der Grenzen i n 
Osteuropa (1988) auf zusammen über 2 M i l l i o n e n Personen summier t 6 . 

3 Vgl . He i l emann /von Loeffelholz  (2000). 
4 Dazu vgl . He i l emann / von Loef fe lho lz /S ievek ing  (2001). 
5 Da run te r s ind 1,6 M i l l i o n e n i n Deu tsch land geboren. 
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I n der vor l iegenden Analyse ist die Frage nach den Kosten der N i c h t -
in tegra t ion also an die länger ansässigen ausländischen Immig ran ten 
adressiert; dementsprechend erfolgt  die Konzen t ra t ion der Untersuchung 
auf w i r tschaf t l i che Ausw i r kungen unterlassener oder mangelhaf ter In te-
grat ion. Es w i r d gefragt,  i nw iewe i t die Beanspruchung u n d A l l o k a t i o n 
der vo lkswi r tschaf t l i chen Ressourcen subopt ima l ist, u n d das einzel-
u n d gesamtwir tschaf t l iche Beschäft igungsniveau sowie die H u m a n - u n d 
Sachkapi ta laussta t tung durch eine verstärkte In tegra t ion verbessert 
werden könnten. Vernachlässigt werden können i .a. Rückw i r kungen auf 
den Arbe i t smark t i n Bezug auf das Lohnn iveau u n d die Beschäf t igung 7 

sowie ihre sektoralen, regionalen u n d beruf l ichen Imp l i ka t ionen . Gle ich-
w o h l handel t es sich i m Folgenden u m eine par t ia lanaly t ische Betrach-
tungsweise; es interessieren weniger die kurz f r is t igen  als die langf r is t i -
gen Kosten der N ich t in teg ra t ion von Ausländern. Erstere lägen vor, 
wenn z.B. i m Kon junk tu rau f schwung darauf verzichtet würde, Aus län-
der vers tärk t als Arbe i tsk rä f te  einzusetzen u n d auf dem Wege über die 
a l l fä l l ige Schl ießung oder zumindest Verr ingerung von kon junk tu rbe -
d ing t auf t retenden Engpässen am Arbe i t smark t Chancen auf ein höheres 
Soz ia lp rodukt (BIP) u n d Wir tschaf tswachstum zu nutzen, w ie dies nach 
Barabas u.a. (1992) u n d Gieseck u.a. (1995) ta tsächl ich z.B. zwischen 
1988 u n d 1991 bzw. 1992 geschehen ist. 

D ie längerf r is t igen  Kosten der N ich t in teg ra t i on der Aus länder i m 
Sinne der genannten subopt imalen A l l o k a t i o n der vo lkswi r tschaf t l i chen 
Ressourcen können indes naturgemäß nu r m i t einer erhebl ichen Uns i -
cherheitsmarge abgeschätzt werden. Jeder Versuch einer Abschätzung 
beruht auf der Gegenüberstel lung der gegenwärt igen S i tua t ion u n d eines 
A l t e rna t i v - oder Referenzszenarios,  bei dem In tegra t ion der Zuwanderer 
i n die Wir tschaf t  vorausgesetzt w i rd . 

I I . Theoretische Überlegungen, Referenzszenario 
und Kostenkonzept 

Bei N ich t in teg ra t ion von Zuwanderern i n den Arbe i t smark t ver l ieren 
diejenigen heimischen Produkt ionsfaktoren,  deren Produk t i vk rä f te  durch 
M ig ran ten ergänzt bzw. deren P roduk t i v i t ä t erhöht würden, d.h. zu 
denen die Zuwanderer komplementär sind. Demgegenüber gewinnen 
Einheimische, die bei N ich te ing l iederung von M ig ran ten n ich t verdrängt 

6 Z u den In tegra t ionsprob lemen dieser Immig ran ten vgl . den Be i t rag von B. 
D ie tz i n diesem Band. 

7 Vgl . Bauer (2000). 

13 K o n j u n k t u r p o l i t i k , Be ihe f t 52 
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194 Hans D i e t r i c h von Loeffe lholz 

oder ersetzt werden 8 . Besteht die Zuwanderung aus re la t iv ungelernten 
Arbe i tskrä f ten,  w ie dies i n der Vergangenheit i n der Bundesrepub l ik 
zumeist der Fa l l gewesen ist, veranschaul icht Graph i k 1 die Gewinne 
u n d Verluste i m Fal le der In tegra t ion u n d analog die bei N ich t in tegra -
t ion; dabei w i r d vereinfachend unters te l l t w i r d , dass die heimischen 
Arbe i tsk rä f te  aus ungelernten u n d gelernten Krä f ten bestehen, die bei 
gegebener Kap i ta lauss ta t tung zusammen ein Gu t bzw. das Soz ia lp rodukt 
herstel len. 

Das als lohnunelast isch angenommene Angebot an ungelernter A rbe i t 
steigt bei In tegra t ion von S auf S + I; bei gegebener Arbei tsnachfrage 
nach ungelernter A rbe i t CF s ink t der Gle ichgewichts lohns von w 0 auf 
Wi. Vor In tegra t ion von Immig ran ten real is ier ten die ungelernten 
Arbe i tsk rä f te  ein E inkommen von insgesamt OGDB, die gelernten -
zusammen m i t dem K a p i t a l - eines von BDC, das Soz ia lprodukt ergab 
sich als OGDC. D u r c h In tegra t ion entstehen E inkommen für die i n Rede 
stehenden Zuwanderer (GHEK) ; die einheimischen Ungelernten ver l ieren 
zugunsten der ansässigen gelernten Arbe i tskrä f te  (ABDK) . Letztere 
können n u n bei einem Soz ia lp rodukt von OHEC insgesamt AEC auf sich 
vereinigen. Ungelernte u n d gelernte Arbe i tskrä f te  erfahren  zusammen 
bei In tegra t ion einen (Netto-) Wohls tandsgewinn von K D E („Harberger-
Tr iangle") ; das Soz ia lp rodukt steigt entsprechend, u n d die N ich t in tegra -
t i on „kos te t " diese Steigerung. Von Verte i lungsproblemen zwischen 
Gewinnern u n d Ver l ierern u n d etwaigen Kompensat ionen w i r d dabei 
abgesehen9. 

Ungelernte Zuwanderer können sowohl Subst i tu te zu einheimischen 
Arbe i tsk rä f ten  m i t geringer Qua l i f i ka t i on als auch Komplemente zu sol-
chen m i t höherer Qua l i f i ka t i on sein. Sie vermindern tendenzie l l das 
Lohnn iveau von ansässigen un - u n d angelernten Arbe i tern , das von qua-
l i f i z ie r ten Angeste l l ten w i r d pos i t iv beeinf lusst (Z immermann 1993; De 
New, Z immermann 1994). Insowei t f indet bei N ich t in teg ra t ion von rela-
t i v unqua l i f i z ie r ten Immig ran ten - ähn l i ch w ie übr igens bei der Vermei-
dung von a l ternat iven Impor ten bei wen ig anspruchsvol len Gütern aus 
den entsprechenden He rkun f t s l ände rn 1 0 - keine Umver te i l ung zulasten 
der e inheimischen „Subs t i t u te " statt , deren Lohnn iveau bei In tegra t ion 
tendenzie l l s ink t bzw. die bei mangelnder Lohn f l ex i b i l i t ä t nach un ten 
arbeitslos werden. Bei N ich t in teg ra t ion ver l ieren die komplementären 

8 Vgl . Bor jas (1995), He i l emann /von Loeffe lholz  (1998) u n d Bauer (2000). 
9 Vgl . OECD (ed.) (1997), 
10 Vgl . Col l ins et al. (1997). 
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Lohnsatz 

Arbeitsangebot 

s 
vor Integration 

X 
\ 

-n u 

^ ^ ^ ^ Arbeitsnachfrage 

Umverteilung V 
unter Ansässigen Gewinn für \ 

die Ansässigen \ 

Κ 
V E 

Κ 
B N . Arbeitsangebot 
, \ nach Integration 

Einkommen • 
der Zuwanderer • ^ 

• 
Ν 

n f 

G 
S 

Η 
S+ I 

Arbeitsmenge 

I n A n l e h n u n g an Sm i th /Edmons ton (eds.) (1997). 
RWI 

Schaub i ld 1: Zuwanderungsef fekte 

Faktoren, deren Lohnn iveau andernfal ls stiege u n d deren Beschäft i -
gungssi tuat ion sich verbesserte. 

I m Fal le von gut ausgebi ldeten Immig ran ten ( „Spezia l is ten") , die i n 
Z u k u n f t durch eine entsprechende Steuerung für den deutschen Arbe i ts -
m a r k t - w ie übr igens auch verstärk t von anderen hochentwicke l ten 
Vo lksw i r t scha f ten 1 1 - angeworben werden sollen, gelten i m Grundsatz 
muta t i s mutand is die gleichen Zusammenhänge: A u c h h ier s ind die 
Immig ran ten i .a. Subst i tu te fü r entsprechende ansässige Arbe i tskrä f te 
u n d Komplemente fü r solche m i t anderen Qual i f i ka t ionen. F ü r erstere 
verschlechtern sich bei In tegra t ion von qua l i f i z ie r ten Zuwanderern die 
Verwertungsbedingungen fü r i h r H u m a n k a p i t a l ( „Rendi te" ) , fü r letztere 

i l Siehe den Ber ich t un te r h t t p : / /www.house .gov / - l amarsm i t h / INSrepo r t . pd f / ; 
vgl . auch I ns t i t u t (Hrsg.) (2000). 

13* 
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verbessern sie sich - vor a l lem wenn Arbei tsp lä tze besetzt werden 
können, die aus Mange l an entsprechend qua l i f i z ie r ten Bewerbern bisher 
n ich t besetzt werden konnten. D ie E inkommensgewinne der aus ländi -
schen „Spezia l is ten" gehen zu Lasten der heimischen Konkur ren ten , u n d 
es f indet - w ie i m o. g. Fa l l der Immig ra t i on von ungelernten Arbe i tsk rä f -
ten - eine Umver te i l ung von den Ansässigen zu den Zugewander ten 
statt . Aber auch hier erfahren  al le Arbe i tsk rä f te  zusammen einen (Netto-) 
Wohlstandsgewinn, das Soz ia lp rodukt steigt. N ich t in teg ra t ion „kos te t " 
diesen Gewinn. 

S ind die Zuwanderer h ins ich t l i ch ihrer qual i f ikator ischen, sektoralen 
u. ä. S t r uk tu r wei tgehend ident isch m i t den ansässigen Arbe i tskrä f ten, 
w ie dies bei den Vertr iebenen aus den ehemalige deutschen Ostgebieten 
nach dem Ende des I I . Weltkr iegs nach von Loef fe lho lz /Köpp  (1998) der 
Fa l l gewesen ist, ver l ieren al le e inheimischen Arbe i tnehmer bei In tegra-
t i on bzw. gewinnen bei N ich t in teg ra t ion u n d das „Harberger -Dre ieck" 
repräsent iert a l le in den Wohls tandsgewinn bzw. -ver lust für die K a p i t a l -
eigner - es sei denn, die Zuwanderer brächten so v ie l K a p i t a l m i t , dass 
die ursprüngl iche Kap i t a l /A rbe i t -Re la t i on u n d dami t die jewei l igen 
Knapphe i ten der Faktoren unveränder t bl ieben. I n diesem Fa l l stiege 
in tegrat ionsbedingt das Soz ia lprodukt , es gäbe keine Verluste, aber auch 
keine Gewinne für die Arbe i tskräf te ,  solange n ich t das K a p i t a l t ro tz 
in ternat iona ler K a p i t a l m o b i l i t ä t „auswander te" . Andernfa l ls sänken ent-
sprechend das Soz ia lp rodukt u n d die Beschäft igung, w ie Bor jas (1995) 
u n d Bor j as et al. (1997) zeigten. 

I m folgenden werden diese Über legungen für die angestrebte emp i r i -
sche Analyse dadurch operat ional is ier t , dass der Erwerbs- u n d - als Vor-
aussetzung dafür - der B i ldungsbete i l igung bzw. den jewei l igen Er fo lgen 
der Aus länder die entsprechenden S t ruk tu ren der deutschen Erwerbs-
u n d B i ldungsbevö lkerung gegenüber gestel l t werden; die Unterschiede 
dienen als I nd i ka to r für eine mangelnde bzw. eine N ich t in teg ra t ion u n d 
dami t für ihre „Kos ten " i m Sinne des skizzier ten Wohlstandsverlusts. Da 
indes die E inebnung der Unterschiede i m Sinne einer Ass imi l ie rung an 
die Beschäft igungs- u n d E inkommensprof i le der Einheimischen, w ie 
nach Ch iswick (1978) u n d C h i s w i c k / H a t t o n (2001), weder i n absehbarer 
Ze i t mög l i ch noch nach den obigen theoret ischen Über legungen w ü n -
schenswert erscheint, w e i l dies die Zuwanderer ihrer Komp lementa r i tä t 
zu den einheimischen Produkt ions fak toren  beraubte bzw. ihre Entge l -
tung für den Einsatz ih rer Krä f te ihrer P roduk t i v i t ä t stärker annäherte, 
sol l das Referenzszenario  led ig l i ch eine Ang le ichung an die durchschn i t t -
l i ch gegebenen B i ldungs- u n d Erwerbss i tuat ionen beschreiben. Das 
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Ausmaß der (Nicht - ) In tegra t ion w i r d insowei t durch den Vergleich der 
(geschätzten) Wertschöpfungsbeiträge  von Zuwanderern m i t den durch-
schn i t t l i chen Bei t rägen der Ansässigen verstanden. 

U m zu einerseits empir isch gehal tvo l len u n d andererseits zu quan t i ta -
t i ven Aussagen über die langf r is t igen mater ie l len Kosten einer unzure i -
chenden In tegra t ion von Aus ländern i n dieser zugegebenermaßen stark 
s t i l is ier ten Bet rach tung zu kommen, müssen die skizzier ten Unterschiede 
zwischen der tatsächl ichen u n d der hypothet ischen S i tua t ion monetar i -
siert werden: eine Komponente einer derar t igen Bewer tung ist der bishe-
r ige Be i t rag der Aus länder zur vo lkswi r tschaf t l i chen Wertschöpfung als 
„gemeinsamer Nenner " ih rer gegebenen u n d ohne wei tere In tegra t ion i n 
Z u k u n f t zu erwartenden Bete i l igung am Wirtschafts leben. Dabe i ist zu 
berücksicht igen, dass dann, wenn der Integrat ionsprozess n ich t voran 
kommt , länger f r is t ig  nach von Loef fe lho lz /Thränhard t (1996) sogar e in 
A b d r i f t e n i n die ökonomische Randständigke i t droht . D ie zwei te K o m -
ponente ist der Wohls tandsgewinn ( „Harberger -Dre ieck" )  i m Sinne der 
(zusätzl ichen) Wertschöpfung, die bei stärkerer In tegra t ion i n Gestalt der 
Annäherung an die i n der Volkswi r tschaf t  du rchschn i t t l i ch gegebenen 
S t ruk tu ren erreicht werden könnte. D ie Dif ferenz  zwischen beiden K o m -
ponenten beschreibt nach diesem - zugegebenermaßen groben Konzept -
die Kosten der unzureichenden Integrat ion. 

I I I . Die Kosten aus empirischer Sicht 

Die fü r Deutsch land insgesamt w ie auch fü r einzelne Bundesländer 
B aye rn 1 2 , Nordrhe in -West fa len 1 3 u n d Rhe in land -P fa l z 1 4 vor l iegenden 
s t ruk tu re l len u n d sozioökonomischen Ind ika to ren zeigen folgende Ergeb-
nisse zum Stand der A rbe i t smark t - u n d Ausb i ldungs in tegra t ion der 
schon länger i n der Bundesrepub l ik ansässigen Ausländer: 

- D ie sektorale Ver te i lung von deutschen u n d ausländischen abgängig 
Beschäft igten unterscheidet sich nach w ie vor erhebl ich (Schaubi ld 2); 
Ähnl iches g i l t auch fü r Se lbständ ige 1 5 . Aus länder - auch jugendl iche -
s ind stärker auf Tät igke i ten i m sekundären Sektor der Vo lkswi r tschaf t 
(Verarbeitendes Gewerbe u n d Bau) f i x ie r t  u n d konn ten am Wirtschaft -

12 Vgl . von Loeffe lholz (1997). 
13 Vgl . von Loe f fe lho lz /Thränhard t (1996). 
14 Vgl . von Loe f fe lho lz /Köpp (1997). 
15 Vgl . von Loef fe lho lz /G ieseck /Buch (1994); siehe aus in te rna t iona le r Perspek-

t i ve W a l d i n g e r / A l d r i c h / W a r d (1990). 
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198 Hans Dietrich von Loeffelholz 

Ausländer Deutsche 

Eigene Berechnungen nach amtlichen Angaben, 

Schaubild 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Produzierenden 
Gewerbe, Handel und Dienstleistungsbereich 

(1975 bis 1998; in v H der ausländischen bzw. deutschen Beschäftigten insgesamt) 

l iehen S t ruk tu rwande l h i n zu qual i f iz ier teren  Bereichen des ter t iären 
Sektors, w ie Handel , Banken u n d Versicherungen nu r i n unzureichen-
dem Ausmaß par t iz ip ieren. 

- Aus länder weisen h ins ich t l i ch der Ste l lung i m Beruf merk l iche s t ruk -
ture l le Def iz i te gegenüber den deutschen Erwerbstä t igen auf; dies g i l t 
auch u n d insbesondere fü r Aus länder der zwei ten Generat ion bzw. fü r 
jüngere Ausländer. Problemat isch erscheint vor a l lem der immer noch 
hohe A n t e i l un - bzw. angelernter Arbe i te r (Tabelle l ) 1 6 . 

iß Bei der Interpretation der Tabelle sollte freilich im Hinbl ick auf die soziale 
Mobil i tät und Integration ins Beschäftigungs-, aber auch ins Bildungssystem 
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- D ie beruf l iche M o b i l i t ä t ist re la t iv ger ing u n d seit 1993 k a u m voran 
gekommen (Tabelle 2). 

- D ie Mängel s ind Folge davon, dass z.B. h ins ich t l i ch der schul ischen 
Ausb i ldungss i tua t ion ausländischer Jugendl icher t rotz erhebl icher 
Verbesserungen - bis M i t t e der neunziger Jahre - immer noch eine 
bet rächt l iche Diskrepanz zur S i tua t ion deutscher Jugendl icher 
besteht. Dies w i r d am Beispiel der Schüler ohne Abschluss i m Ver-
gle ich von Deutschen u n d Aus ländern deut l ich: während un ter den 
Deutschen led ig l i ch 5 % die Schule ohne Abschluss verlassen, ist es 
unter den Aus ländern fast ein Fünf te l . Weiter erreicht mehr als e in 
D r i t t e l a l ler deutschen Schüler die al lgemeine Hochschulrei fe,  aber 
nu r e in Siebtel der ausländischen Schüler (Schaubi ld 3 1 7 ) . 

- D ie Mängel werden auch daran deut l ich, dass die beruf l iche Ausb i l -
dungsbete i l igung ausländischer Jugendl icher insgesamt erhebl ich 
unter der der deutschen l iegt: Befanden sich 1998 fast zwei D r i t t e l der 
deutschen Jugendl ichen i m A l t e r zwischen 15 u n d 18 Jahren i n einer 
beruf l ichen Ausb i ldung , waren es bei den ausländischen - m i t erheb-
l ichen na t iona l i tä ten- u n d geschlechtsspezif ischen Unterschieden -
n ich t e inmal 40% (Tabelle 3). Das B M B F (2000, S. 63) schreibt: „ N a c h 
w ie vor ist die Ausb i ldungsbete i l igung ausländischer Jugendl icher zu 
ger ing u n d i n den letzten Jahren auch wieder zu rückgehend" 1 8 . 
Zusammen m i t der ebenfalls i m Vergleich zu den Deutschen geringe-
ren Bete i l igung an höheren Bi ldungsgängen (s.o.) drängt sich der E in -
d ruck auf, dass ein erhebl icher Tei l der ausländischen Jugendl ichen 
schon m i t der Beendigung der Vol lze i tschulp f l icht , d.h. m i t Vo l lendung 
des 16. Lebensjahres, überhaupt ihre Ausb i l dung abschließen u n d als 
Ungelernte ins Berufsleben eintreten. 

beachtet werden, dass die Ergebnisse am ak tue l len Rand dadurch verzerr t sein 
dür f ten , dass sich seit Beg inn der jüngsten Zuwanderungswe l le nach Deutsch land 
i m Jahr 1988 ca. 3 M i l l i o n e n Aus länder aus den untersch ied l ichsten Mot i ven , 
Regionen u n d Anlässen heraus u n d m i t untersch ied l ichster Humankap i ta lauss ta t -
t u n g zusätz l ich zu den schon ansässigen 4,5 M i l l i o n e n i n der Bundesrepub l i k n ie -
dergelassen haben. Bei diesen Neuankömml ingen k a n n m a n n i ch t i nnerha lb von 
wen igen Jahren m i t einer spürbaren E ing l iederung i n die diversen Gesel lschafts-
bereiche rechnen. I m Gegensatz dazu erwar te t m a n i n Bezug auf (frühere)  „Gas t -
a rbe i te r " -Genera t ionen sowie ihre K i n d e r u n d Enke l au fg rund der schon langen 
Aufen tha l tsdauer i n Deu tsch land von mehr als 15 Jahren eine immer stärkere 
In tegra t ion . D ie entsprechenden Erfo lge werden aber aus stat is t ischen Gründen 
du rch die re la t i v schlechte „per fo rmance" der ak tue l len Immig ran ten „über -
deck t " . Vgl . i m einzelnen dazu H e r n o l d / v o n Loeffe lholz (2001). 

17 Siehe auch von Loeffe lholz (1997). 
is Z u beachten s ind auch h ie r d ie stat is t ischen Probleme der Untersche idung 

der Zuwanderergenerat ionen; vgl . Fußnote 16. 
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Tabelle 1 

Deutsche und ausländische Erwerbstätige nach der Stellung im Beruf 
1984 u n d 1999; A n t e i l i n % 

Aus länder Deutsche 

1984 1999 1984 1999 

Insgesamt 

Ungelern te A rbe i te r 22 11 5 4 

Angelern te A rbe i te r 36 39 12 10 

Facharbe i ter u n d Meister 18 20 17 20 

Angeste l l te 14 24 42 50 

Selbstständige 7 6 14 10 

Beamte 2 1 10 6 

i m A l t e r von 18 bis un te r 25 Jahre 

Ungelern te A rbe i te r 31 13 9 7 

Angelern te A rbe i te r 27 24 11 8 

Facharbe i ter u n d Meister 23 22 24 24 

Angeste l l te 16 41 45 53 

Selbstständige 2 1 3 2 

Beamte 1 0 8 6 

Eigene Be rechnungen nach A n g a b e n des Soz ioökonom ischen Panels (SOEP). 

- D ie bestehenden Ausb i ldungs- u n d Arbe i tsmark tde f iz i te  spiegeln sich 
zusammen genommen zum einen i n den u m 10 bis 20% unter dem 
Durchschn i t t l iegenden E inkommen der Aus länder wider. Z u m ande-
ren s ind sie e in wesent l icher G r u n d für ihre hohe Betrof fenheit  durch 
Arbei ts los igke i t , die h ier - ähn l i ch w ie i n anderen europäischen, aber 
i m Gegensatz zu den „k lassischen" E inwanderungs ländern (OECD 
2001) - doppel t so hoch ist w ie unter Deutschen (Schaubi ld 4). 

D ie i n sektoraler u n d sozioökonomischer H ins ich t aufgezeigten In te-
grat ionsdef iz i te lassen auf mehrfache Weise vo lkswi r tschaf t l i che Kosten 
bzw. entgangene Erträge entstehen: D ie Branchens t ruk tu r der aus ländi -
schen Arbe i tsk rä f te  we ich t - w ie erwähnt - von der der deutschen erheb-
l i ch ab u n d ind iz ie r t eine entgangene Brut tower tschöpfung;  h inzu 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



Kosten der N i ch t i n teg ra t i on ausländischer Z u wanderer 201 

Tabelle 2 

Berufliche Mobil i tät der ausländischen und deutschen Erwerbstätigen 
in den alten Bundesländern seit 1984 

beruf l i che S te l lung 1993 u n d 1999; An te i l e i n % 

ungelernt angelernt Fach Ange- Selbst- arbeitslos 

1984 arbei ter s te l l ter ständiger 

1993 

Aus länder 

Unge le rn t 23 48 14 3 1 12 

Ange le rn t 10 61 16 3 2 8 

Facharbe i ter 4 18 58 6 2 12 

Angeste l l ter 1 4 2 88 1 4 

Selbständiger 2 17 3 20 50 8 

Arbe i ts los 5 22 8 47 1 17 

Deutsche 

Unge le rn t 26 45 10 9 1 9 

Ange le rn t 6 47 22 15 2 9 

Facharbe i ter 1 8 64 14 9 4 

Angeste l l ter 1 2 3 85 5 4 

Selbständiger 2 7 4 15 71 1 

Arbe i ts los 3 22 12 28 15 20 

1999 

Aus länder 

Unge le rn t 13 51 8 1 2 25 

Ange le rn t 5 49 16 4 4 21 

Facharbe i ter 1 25 46 10 5 13 

Angeste l l ter 0 8 5 74 11 3 

Selbständiger 4 13 4 33 42 4 

Arbe i ts los 8 42 8 4 0 38 

Deutsche 

Unge le rn t 23 33 13 19 6 6 

Ange le rn t 8 36 23 19 3 11 

Facharbe i ter 3 9 45 24 11 8 

Angeste l l ter 2 4 4 82 9 6 

Selbständiger 1 6 4 18 69 3 

Arbe i ts los 9 24 9 31 11 16 

Eigene Be rechnungen nach A n g a b e n des SOEP. 
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Ausländer 

Deutsche 

1983 

I I Ohne Abschluss 
Hochschulreife 

1990 1992 1995 1998 

I I Hauptschulabschluss I I Realschulabschluss 

Eigene Berechnungen nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. 
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1992 Deutschland. 

RWI 

Schaub i ld 3: Schulabschlüsse von ausländischen u n d deutschen Schulabgängern 
(1983 bis 19981 ; A n t e i l i n vH) 

k o m m t d ie i n z w i s c h e n u m 8 % - P u n k t e gegenüber D e u t s c h e n ger ingere 

E r w e r b s b e t e i l i g u n g ( 2 7 % gegenüber 3 5 % 1 9 9 8 1 9 ) . E i n e der deutschen 

!9 D ie Quoten beziehen sich auf die soz ia lvers icherungspf l icht ig  beschäf t ig ten 
Aus länder bzw. Deutsche i n % der jewe i l igen Bevö lkerung i n den a l ten Lände rn 
der Bundesrepub l i k . Erwar tungsgemäß haben die Quoten i n der Anwerbephase i n 
den fünfz iger  u n d sechziger noch annähernd 100% betragen; sie s ind indes i n den 
siebziger u n d achtz iger Jahren i m Zuge der Fami l ienzusammenführungs- u n d 
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S t r u k t u r entsprechende Ste l lung i m Beruf bzw. eine entsprechende sek-
torale Ver te i lung der ausländischen Arbe i tnehmer würde m i t höheren 
pro Kopf -Be i t rägen zur Wertschöpfung einhergehen. Eine günstigere 
Branchens t ruk tu r u n d insbesondere eine verbesserte Qua l i f i ka t i on der 
ausländischen Arbe i tnehmer würde i m Wege einer geringeren Betroffen-
hei t von Arbe i ts los igke i t entsprechende Kosten i n den Sozialetats erspa-
r e n 2 0 ; a l le in die Arbe i ts los igke i t der Aus länder „kos te t " grob gerechnet 
25 M i l l i a r d e n D M p.a. an Leis tungen u n d entgangenen Beiträge u n d 
Steuern, denen nu r entsprechende Versicherungsbeiträge al ler aus ländi -
schen Erwerbstä t igen i n Höhe von j äh r l i ch etwa 15 M i l l i a rden D M 
gegenüber s tehen 2 1 . 

D ie bestehenden Unzu läng l i chke i ten u n d Mängel bei der E inbez iehung 
i n die B i ldungs- u n d Beschäf t igungsmögl ichkei ten führen zu einer sub-
opt ima len A l l o k a t i o n des Faktors A rbe i t (Humankap i ta l ) . D ie (weiteren) 
B i ldungsrückstände i n den p r imären u n d ter t iären Bereichen unterst re i -
chen diese Subopt ima l i tä t . M i t dem Übergang zur Dienst leistungsgesel l -
schaft drohen derart ige Def iz i te we i te r zuzunehmen u n d die Gefahr 
anha l tend ökonomischer u n d gesel lschaft l icher Marg ina l i s ie rung zu 
impl iz ieren. A u c h das erhöhte Arbe i ts los igke i ts r is iko der ausländischen 
Arbe i tnehmer resul t ier t aus diesen Exklus ionsef fekten  u n d belastet die 
Sozialhaushalte (s.o.). 

A u f g r u n d der Def iz i te i n Gestal t ih rer un terdurchschn i t t l i chen 
Erwerbsbete i l igung u n d ih ren re la t iv geringen E inkommen tragen die 

-bildungsphase (von Loeffelholz  /Kopp (1998)) unter das Niveau bei der ansässi-
gen Bevölkerung gesunken. 

2 0 Die Unterschiede in den beruflichen Strukturen von Deutschen und Auslän-
dern können als ein Indiz für die Komplementarität der Ausländerbeschäftigung 
auf dem Arbeitsmarkt gesehen werden. Damit stellt sich die Frage, ob mit einer 
zunehmenden Angleichung der beruflichen Strukturen von Ausländern und Deut-
schen und damit stärkeren Integration aufgrund zunehmender Substitutionalität 
Verdrängungsprozesse am Arbeitsmarkt einher gehen. Die Erfahrungen im Zusam-
menhang mit der Zuwanderungswelle von 1988 bis etwa Mitte der neunziger 
Jahre sprechen allerdings gegen diesbezügliche Effekte  (s.o.): Die - wie erwähnt -
insgesamt rasche Eingliederung der zugewanderten Erwerbspersonen in den 
Arbeitsmarkt lässt darauf schließen, dass in vielen Fällen eine Nachfrage nach 
Arbeitskräften  befriedigt worden ist, für die ansässige Arbeitslose z.B. aufgrund 
fehlender beruflicher  Ausbildung, gesundheitlicher Einschränkungen oder alters-
bedingter Nachteile nicht in Frage kamen. Freilich war diese rasche Integration 
im wesentlichen Folge der günstigen konjunkturellen Lage auf dem Arbeitsmarkt 
im Zuge des Einigungsbooms (Barabas u.a. 1992). Zu den Arbeitsmarkteffekten 
von Zuwanderungen vgl. von Loeffelholz/Köpp (1998), Bauer (2000) und von Loef-
felholz (2001). 

2 1 Nach Angaben in Heilemann/von Loeffelholz (1998). 
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Tabelle 3 

Ausbildungsquoten1 ausländischer Jugendlicher in den alten Ländern 
nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 

1995 und 1998, in % 

Staatsangehörigkeit 1995 1998 

insgesamt männ-
lich 

weib-
l ich 

insgesamt männ-
lich 

weib-
lich 

Alle Ausländer 
darunter: 

41,1 48,6 32,2 37,8 43,1 31,6 

Türkei 44,8 53,6 33,8 42,0 50,8 31,8 

Italien 50,3 61,4 38,6 47,7 55,4 39,6 

Griechenland 42,0 53,0 30,5 39,1 45,3 32,0 

Spanien 63,3 76,3 48,8 73,3 82,7 62,5 

Portugal 51,8 65,3 38,3 48,4 56,9 39,4 

Zum Vergleich: 
deutsche Auszubildende 63,8 74,2 53,1 65,9 76 54,6 

E n t n o m m e n aus B M B F (2000), S. 63. 
1 A n t e i l der A u s z u b i l d e n d e n i n % der j e w e i l i g e n 15- b is u n t e r 18 jäh r igen Jugend l i chen . 

Ausländer i n der Bundesrepubl ik , deren A n t e i l an der Bevö lkerung der-
zeit 9% beträgt, vors ich t ig gerechnet nu r etwa 5 % zum BIP b e i 2 2 . Dies 
entspr icht i n laufenden Preisen gerechnet ca. 200 M i l l i a r den D M 
(2001)2 3 . D a r i n schlägt sich der aktuel le In tegrat ionsstand i n monetar i -
sierter Fo rm wider, es kommen insbesondere die gegenüber den i n der 
Vo lkswi r tschaf t  insgesamt u m 10 bis 20% niedr igeren Produk t i v i t ä ten 
bzw. Löhne u n d Gehälter als Folge eines geringeren Bi ldungsstands, aber 

2 2 Am 30. Juni 1998 befanden sich unter den 27,2 Mill ionen (sozialversiche-
rungspflichtigen) Arbeitnehmern in Deutschland knapp 2 Mill ionen Beschäftigte 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Ausländerquote: 7,3%). Die geringfügig, 
inoffiziell,  informell  oder illegal Beschäftigten entziehen sich naturgemäß einer 
genaueren Quantifizierung. - Rechnet man zu den 2 Mill ionen ausländischen 
Arbeitnehmern noch die 250 000 ausländischen Selbstständigen (ohne mithelfende 
Familienangehörige) hinzu und bezieht die Summe von 2,25 Millionen ausländi-
schen Erwerbstätigen auf alle Erwerbstätigen (36 Millionen), ergibt sich ein Aus-
länderanteil an der Beschäftigung von ca. 6%. Vgl. Der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung (Hrsg.) (2000), Tabelle 2.4. 

23 Vgl. von Loeffelholz  (1992), S. 60ff.,  wo schon für das Jahr 1991 ein Beitrag 
der Ausländer zum Sozialprodukt in der (ehemaligen) Bundesrepublik von knapp 
200 Mill iarden DM genannt wird. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-06-11 17:55:09

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50647-7



Kosten der N i ch t i n teg ra t i on ausländischer Z u wanderer 205 

auch aufgrund spezif ischer sektoraler Verte i lungen der ausländischen 
Arbe i tnehmer zum Ausdruck ; Ähnl iches g i l t auch fü r ausländische 
Selbstständige, deren monat l i cher Brut toverd ienst i m Durchschn i t t nu r 
etwa dre i V ier te l des Vergleichswerts für die deutschen Selbstständigen 
e r re i ch t 2 4 . Darüber h inaus ist i n Rechnung zu stellen, dass die genannte 
(stat ist isch erfasste) Erwerbsbete i l igung von re ich l i ch 6 % erhebl ich 
unter dem erwähnten ausländischen Bevölkerungsante i l l iegt (9%) u n d 
insofern der Erwerbstät igenbesatz we i t un te rdurchschn i t t l i ch ist. 

Wären n u n die Aus länder entsprechend stärker i n das Bi ldungssystem 
u n d den Arbe i t smark t in tegr ier t , real is ierten sie zum einen eine höhere 
P roduk t i v i t ä t u n d dami t höhere Löhne u n d Gehälter i n dem Sinne, dass 
sie sich den i n der deutschen Volkswi r tschaf t  du rchschn i t t l i ch gegebenen 
Konste l la t ionen stärker annäherten. Z u m anderen nähme ihre Erwerbs-
bete i l igung (Besatz) i n der genannten Größenordnung zu. D a m i t könnte 
i h r Be i t rag zum BIP von gegenwärt ig etwa 5 % u m - vors ich t ig geschätzt 
- mindestens das 1,2- bis l ,4fache auf 6 bis 7% steigen, was einen 
Betrag zu gegebenen Preisen von etwa 240 bis 280 M i l l i a r den D M p.a. 
zur Folge hätte. Der Untersch ied zwischen dem tatsächl ichen u n d dem 
hypothet ischen Bei t rag zum (laufenden) B IP bei stärkerer In tegra t ion i n 
Höhe von j äh r l i ch 40 bis 80 M i l l i a rden D M ist näherungsweise als vo lks-
w i r tschaf t l i che Kosten der N ich t in teg ra t ion von Aus ländern ins W i r t -
schaftsleben Deutschlands zu verstehen; die genannte Größenordnung 
würde i n einem Zehnjahreszei t raum auch dann auflaufen,  wenn man 
unterste l l te, dass durch die N ich t in teg ra t ion von ausländischen - w ie 
auch von deutschen - Immig ran ten der P roduk t i v i tä ts - u n d dami t der 
Wachstumspfad der deutschen Wir tschaf t  u m nu r 0 ,2%-Punk te n iedr iger 
ver läuf t - z.B. stat t 2,5 n u r 2,3% p.a. 

A u f g r u n d des Anspruchs der öf fent l ichen  H a n d auf namhaf te Teile der 
vo lkswi r tschaf t l i chen Wertschöpfung i n Fo rm von Steuern u n d Abgaben, 
die zur Bere i ts te l lung öf fent l icher  Güter u n d zur interpersonalen u n d 
-generat ionalen Umver te i l ung verwendet werden, bedeuten die skizzier-
ten Wertschöpfungsverluste  entgangene Staatseinnahmen i n Höhe von 
j äh r l i ch 20 bis 40 M i l l i a r den D M . Fre i l i ch entstehen staat l iche (Mehr-) 
Au fwendungen i m Zuge einer stärkeren In tegrat ion, wenn den Qua l i f i ka -
t ionserfordernissen  des Arbe i tsmark ts besser entsprochen u n d z.B. die 
Le is tungsfähigkei t des Bi ldungssystems i n den Sekundarbereichen I u n d 
I I sowie i m Tert iärbereich erhal ten werden soll. Vorl iegende S imula t ions-
ergebnisse deuten darauf h in , dass dazu un ter der Annahme ident ischer 

24 Vgl. von Loeffelholz/Gieseck/Buch (1994), S. 74. 
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21 -, ρ 21 

» 

Ausländer ^ ^ ^ 

0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l 0 

6 0 65 7 0 75 80 85 9 0 95 99 
konjunkturelle Abschwungphasen 

Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit. - Arbeitslose in % der abhängigen zivilen 
(ausländischen) Erwerbspersonen, ab Januar 1990 sozialversicherungspflichtig und ge- R W I 
ringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose. essen 

Schaubild 4: Arbeitslosen quote1 von Ausländern und Deutschen 
in Westdeutschland (1960 bis 1999, in %) 

Bi ldungsbete i l igungen von deutschen u n d ausländischen Schülern u n d 
Studenten u n d bei Au f rech terha l tung  gegebener Schü ler - /Lehrer - bzw. 
Studenten-/Professoren-Relat ionen  pro Jahr ca. 2V2 M i l l i a r den D M bzw. 
2 1 / 2 % mehr an öf fent l ichen  Schul - u n d Hochschulausgaben er forder l ich 
wü rden (von Loeffelholz,  Thränhard t 1996)2 5 . 

D ie m i t der In tegra t ion insbesondere i n das Bi ldungssystem u n d den 
Arbe i t smark t verbundenen öf fent l ichen  Au fwendungen u n d die an die 
n u n stärker in tegr ier ten Aus länder zusätz l ich f l ießenden staat l ichen 
Geld- u n d Real leistungen könn ten etwa zwei D r i t t e l der o.g. zusätz l i -
chen „ In teg ra t i ons " -E innahmen der öf fent l ichen  Hände erreichen (13 bis 
27 M i l l i a r d e n D M p.a.), so dass ein f iskal ischer „ G e w i n n " bzw. - anders 
gewendet - eine f iskal ischer Verlust bei N ich t in teg ra t i on von Aus ländern 
i n Höhe von 7 bis 15 M i l l i a rden D M p.a. verbl iebe. 

2 5 Diese zusätzlichen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur  werden in den 
öffentlichen Haushalten zwar überwiegend als „Kosten" der staatlichen Leis-
tungserstellung - vor allem die Personalausgaben für zusätzliche Lehrer und Pro-
fessoren - verbucht, sie erscheinen indes gering, wenn es dadurch z.B. gelänge, 
100 000 (zusätzliche) arbeitslose Ausländer zu vermeiden, die die öffentlichen 
Hauhalte pro Jahr immerhin mit ca. 5 Mil l iarden D M „belasten". 
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Einen noch höheren Gew inn bzw. n iedr igeren Verlust verspr icht eine 
stärker arbei tsmarktgesteuerte Zuwanderung. M i t H i l fe von best immten, 
i n den klassischen E inwanderungs ländern Vereinigten Staaten von Ame-
r i ka , Kanada oder Aus t ra l ien schon lange üb l i chen personalen u n d per-
sönl ichkeitsspezif ischen K r i t e r i en sol len die Integrat ionschancen erhöht 
u n d die Eingl iederungskosten m in im ie r t werden; al lerdings s ind h ier die 
unterschiedl ichen ins t i tu t ione l len Rahmenbedingungen fü r die angel-
sächsischen Arbe i tsmärk te gegenüber den kont inenta leuropäischen i m 
Al lgemeinen u n d dem deutschen i m Besonderen zu berücks ich t igen 2 6 . 

A n erster Stel le mögl icher Zuwanderungskr i te r ien stünde das A l te r : 
D ie Zuwanderer sol l ten zwischen u n d 20 u n d 40 Jahre a l t sein. I n diesem 
A l t e r sind, unabhäng ig von der Qua l i f i ka t ion , ihre Arbe i tsmark tchancen 
am höchsten; beruf l iche Wei te rqua l i f i ka t ionen seitens des Arbei tgebers 
u n d des Arbei tnehmers rent ieren sich am besten, u n d die sektorale w ie 
die regionale M o b i l i t ä t dür f te am höchsten sein. E i n zweites K r i t e r i u m 
ist eine qual i f iz ier te Schul - u n d Berufsausbi ldung - ebenfalls w i c h t i g fü r 
den Er fo lg am Arbe i t smark t . Dies g i l t auch fü r deutsche Sprach- u n d für 
EDV-Kenntn isse, wobe i Kenntnisse der engl ischen Sprache diesen Er fo lg 
zusätz l ich wahrschein l icher machen. E x p l i z i t sektorale, beruf l iche u n d 
regionale M o b i l i t ä t u n d die Berei tschaft  zu selbstständiger Tä t igke i t 
t re ten h inzu. D a m i t kommen al lerdings persönl ichkei tsor ient ier te M e r k -
male, w ie Mot i va t ion , Einsatzfreude u. ä., ins Spiel, die erhebl iche Pro-
bleme der ex an te -Überprü fung  stellen. Insgesamt lassen sich diese K r i -
ter ien m i t B l i ck auf den Er fo lg noch verschärfen,  jedoch ist dami t i n 
zunehmendem Maße eine s t ruk tu rpo l i t i sche Lenkung der deutschen 
Wir tschaf t  verbunden. Sie wäre i m Rahmen einer exp l i z i ten Zuwande-
rungspo l i t i k , die bisher wei tgehend fehl t , zu formul ieren  u n d stößt i n 
jedem Fa l l auf eine Reihe ordnungspol i t ischer Bedenken. H i n z u kommt , 
dass m i t der Verschärfung  der K r i t e r i en zwangsläuf ig eine E inengung 
des Zuwanderungsangebotes u n d ein erhebl icher in ternat iona ler Wettbe-
werb u m dies Krä f te einhergehen w i r d 2 7 , wobe i die w i r tscha f t l i chen 
Konsequenzen sowohl i n den Herkun f t s - als auch den Z ie l ländern zu 
beachten sind. Außer Frage steht, dass die Abwande rung dieses Poten-
zials die betreffenden  Länder vor erhebl iche wachstumspol i t ische u n d 
f iskal ische Probleme stel len k a n n 2 8 . 

26 Vgl . R W I (2001). 
27 Dazu vgl . S t raubhaar (2000) u n d I Z A (2001). 
28 I m E inze lnen vgl . He i l emann / von Loef fe lho lz /S ievek ing (2001). 
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IV. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die In tegra t ion der Aus länder i n den A rbe i t smark t u n d das B i ldungs-
system ist i n der Vergangenheit spürbar vorangekommen, g le ichwoh l 
bestehen i n Einzelbereichen erhebl iche Def iz i te. So haben die aus ländi -
schen Beschäft igten am gesamtwir tschaf t l ichen S t ruk tu rwande l h i n zum 
Dienst leistungssektor, u n d dor t w iederum vor a l lem an der E n t w i c k l u n g 
i n den gut dot ier ten Dienst le istungsberufen, nu r unzure ichend par t i z i -
p ier t . Besonders prob lemat isch erscheint auch der we i te rh in hohe A n t e i l 
un - bzw. angelernter ausländischer Arbei ter , der m i t ve ran twor t l i ch ist 
für ihre re la t iv hohe Arbei ts los igkei t . Dies imp l i z ie r t spürbare vo l ksw i r t -
schaft l iche Kosten der N ich t in teg ra t ion der Zuwanderer i n das B i l dung -
u n d Ausbi ldungssystem u n d - als Folge davon - i n den Arbe i tsmark t . Sie 
erreichen schätzungsweise Größenordnungen von 40 bis 80 M i l l i a r den 
D M pro Jahr. Aus f inanzwi r tschaf t l i cher  Sicht entgehen dami t den 
öf fent l ichen  Haushal ten j äh r l i ch zwischen 20 u n d 40 M i l l i a r den D M p.a. 
an Steuer- u n d Beitragseinnahmen. I m Saldo m i t den zusätzl ichen staat-
l i chen Au fwendungen zur stärkeren In tegra t ion s ind die f iskal ischen 
Kosten der N ich t in teg ra t ion m i t 7 bis 15 M i l l i a r d e n D M zu veranschla-
gen - m. a.W. die Gesellschaft verz ichtet du rch die Vernachlässigung der 
E ing l iederung von Zuwanderern auf die skizzier ten Beträge, die zur 
Schuldent i lgung, zu Steuersenkungen bzw. zu zusätz l ichen Invest i t ionen 
i n w ich t igen In f rast rukturbere ichen,  w ie B i l d u n g u n d Verkehr, verwen-
det werden könnten. 

Z u r Verr ingerung der Integrat ionsdef iz i te ansässiger Aus länder wäre 
generel l i h r Interesse an einer besseren Schul - u n d Berufsausbi ldung zu 
fördern.  D u r c h eine entsprechende In fo rmat ionspo l i t i k von Seiten der 
pr ivaten, in termediären u n d staat l ichen Bi ldungst räger wäre dafür Sorge 
zu tragen, einerseits den A n t e i l der ausländischen Jugendl ichen an we i -
ter führenden Bi ldungsgängen bis h i n zur Fachhochschule u n d Un ivers i -
tä t zu erhöhen u n d andererseits die Anzah l derer, die ihre Schul - u n d 
Berufsausbi ldung ohne qua l i f i z ie r ten Abschluss beenden, m i t t e l - u n d 
länger f r is t ig  wesent l ich zu vermindern. Dazu trüge auch bei, wenn sich 
die jüngeren Aus länder stärker bei der beruf l ichen Ausb i l dung engagier-
ten u n d wenn sie auch hier den Rückstand zu den deutschen Jugend-
l ichen aufhol ten. 

Wei terh in sol l ten auch verstärk t Maßnahmen zur E rhöhung der 
Sprachkompetenz angeboten w e r d e n 2 9 ; das Schwergewicht entsprechen-

2 9 Vgl . zu den entsprechenden Er fahrungen i n den N ieder landen He i l emann /von 
Loef fe lho lz /S ievek ing (2001). 
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der Cur r icu la müsste bei einer besseren Beherrschung der deutschen 
Sprache l iegen. H i n z u t reten sol l te Engl isch, u m der In ternat iona l is ie-
rung der deutschen Wir tschaf t  u n d überhaupt der Globa l is ierung besser 
Rechnung tragen zu können. Schl ießl ich sol l te - etwa auch i m Rahmen 
von durch Kammern , durch Bundes- u n d Landesmin is ter ien sowie durch 
die E U geförderten  Mode l lvorhaben - stärker das Potenzia l aus ländi -
scher Selbstständiger als Ausb i lder gefördert  werden, u m eine Anpas-
sung der Ausb i ldungss i tua t ion ausländischer Jugendl icher an die deut-
scher zu unterstützen. 

D ie p r i va ten u n d staat l ichen In i t i a t i ven sol l ten vor a l lem darauf abzie-
len, die Anpassungsfähigkei t der ausländischen Erwerbspersonen an den 
sektoralen u n d beruf l ichen S t ruk tu rwande l der deutschen Wir tschaf t  zu 
erhöhen; darüber hinaus ist der Wandel auch durch ins t i tu t ione l le Refor-
men zu fördern.  A u f Dauer gesehen rent ieren sich solche Maßnahmen 
n ich t nu r un ter arbe i tsmark tpo l i t i schen Aspekten, sondern fü r al le Fisc i 
u n d Paraf isci  sowie für Wir tschaf t  u n d Gesellschaft insgesamt. Der 
vo lkswi r tschaf t l i che Nutzen besteht - abgesehen von der besseren Aus-
schöpfung gegebener Potenziale - n i ch t zuletzt dar in , dass die Gesell-
schaft du rch weniger Sozialtransfers  i n Anspruch genommen w i r d , u n d 
dami t die Kosten der N ich t in teg ra t ion gesenkt werden könnten. A l le r -
dings ist dabei m i t einem erhebl ichen Zei tbedar f  zu rechnen. 

Fü r zukünf t ige Immig ra t i onen 3 0 , denen sich Deutsch land i n den näch-
sten Dekaden - w ie i n den vergangenen - gegenüber sehen w i rd , müssten 
schl ießl ich „moderne" Konzepte fü r eine Zuwanderungspo l i t i k en tw i -
ckel t werden, w ie sie auch von den klassischen E inwanderungs ländern -
al lerdings unter te i lweise anderen Arbe i tsmark t reg imen - verfo lgt 
werden: A n h a n d von personalen u n d persönl ichkei tsspezi f ischen K r i t e -
r ien, w ie z.B. A l t e r zwischen 20 u n d 40 Jahren, qual i f iz ier te Schul - u n d 
Berufsausbi ldung, Sprach- u n d EDV-Kenntn isse oder Berei tschaft  zu 
Selbstständigkei t u n d Unternehmer tum, müßte die Zuwanderung gerade 
auch m i t B l i c k auf die E U - E r w e i t e r u n g 3 1 i n Z u k u n f t stärker als i n der 
Vergangenheit nach absehbaren Arbei tsmarkter fordern issen  gesteuert 
werden; dami t wü rden die Chancen fü r den Arbe i tsmark te r fo lg  der 
zukün f t igen Immig ran ten steigen, u n d die Kosten einer etwaigen N i c h t -
in tegra t ion von Neuankömml ingen i n Wir tschaf t  u n d Gesellschaft 

3 0 Z u zukün f t i gen Zuwanderungsszenar ien, -Strategien u n d - p o l i t i k e n un ter 
a rbe i t smark tpo l i t i schen Aspek ten vgl . He i l emann / von Loef fe lho lz /S ievek ing 
(2001). 

3 1 Vgl . dazu insbesondere die Bei t räge von Brücker u n d F la ig i n diesem Band. 

14 K o n j u n k t u r p o l i t i k , Be ihe f t 52 
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Deutschlands erscheinen von vorne herein geringer als die für die bishe-
r igen Zuwanderergenerat ionen. 
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Abstract 

Cost of Non-Integration of Foreign Immigrants 

By H a n s D i e t r i c h v o n L o e f f e l h o l z 

Th is paper shows tha t the costs of the non - in teg ra t i on of immig ran ts i n to the 
German economy and labor marke t are remarkable ; i t concludes tha t the i r in te -
g ra t ion cou ld reduce h i g h unemployment and improve educat ion and vocat iona l 
t ra in ing , and thereby save D M 40-80 b n annua l l y and increase G D P by 1-2 per-
cent. Some theoret ica l considerat ions about the effects  of i n tegra t ion of u n - s k i l l e d 
and l o w - s k i l l e d immig ran ts i n to the labor marke t on the G D P and about the 
de f i n i t i on of cost are also presented. The most impo r tan t i n teg ra t ion def ic i ts of 
fo re ign-born  persons i n Germany are connected to the skewed sectoral d i s t r i bu -
t i o n of employees as a resul t of l o w sk i l ls , pa r t i cu la r l y also of the ch i ld ren of the 
non-nat ives b o r n i n Germany To avo id such def ic i ts i n the future, the regu la t ion 
of i m m i g r a t i o n shou ld be in tens i f ied and fo l l ow appropr ia te cr i ter ia . 

JEL  classification : Jl,  J6, H6, E6 

Rhine-Westphalia  Institute  of  Economic  Research  (RWI), 
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M i g r a t i o n , I n t e g r a t i o n , Ass im i l a t i on -
w o r u m geht es? 

K o r r e f e r a t  zu den Au fsä tzen v o n 
D ie tz u n d v o n Loe f fe lho lz 

Von M i c h a e l C . B u r d a , Be r l i n 

Vor a l lem i n den Jahren seit der Wende stel l t die vo lkswi r tschaf t l i che 
In tegra t ion bzw. Ass imi l ie rung von E inwanderern einen Themenkomplex 
besonderer Br isanz i n der Bundesrepub l ik dar. Beide der vor l iegenden 
Aufsätze greifen die große Herausforderung  der M ig ra t i on - l au t gegen-
wär t igen Prognosen i n der Größenordnung von 200 bis 250 Tausend pro 
Jahr i m nächsten Jahrzehnt - an die deutsche Wi r tscha f tspo l i t i k auf. Sie 
heben die bisher herausragenden Unterschiede zwischen den deutschen 
u n d ausländischen Bevölkerungsgruppen als Zeichen der noch ausste-
henden In tegra t ion hervor. I h r Be i t rag l iegt unter anderem dar in , dass 
sie die B i ldungs lücke unter den ausländischen Grupp ierungen am 
Arbe i t smark t aufzeigen u n d beleuchten. Ob dies als Grundlage fü r 
die Migra t ions- u n d arbe i tsmark tpo l i t i schen Entscheidungen ausreicht, 
b le ib t meines Erachtens noch unklar . I m folgenden sol len meine eigenen 
Gedanken zum Thema M ig ra t i on u n d In tegrat ion, als auch einige K r i t i k -
punk te er läuter t werden, die selbstredend als Verbesserungsvorschläge 
zu verstehen sind. Meine Ausführungen zu beiden Papieren werden i m 
wesent l ichen von v ier Fragen begleitet: 

1. Welche ökonomischen Folgen hat die E inwanderung für die einhei-
mischen Wirtschaftssubjekte? 2. Was versteht man unter In tegra t ion bzw. 
Ass im i l ie rung von Einwanderern? 3. Ist die i n 2. def in ier te In tegra t ion 
aus ökonomischer Sicht überhaupt erstrebenswert? 4. Wie f indet diese 
In tegra t ion bzw. Ass im i l i e rung statt? Meines Erachtens w i r d jede w i r k -
same, gut durchdachte Migra t ions- u n d In tegra t ionspo l i t i k zwangsläuf ig 
die A n t w o r t e n auf diese v ier Fragen parat ha l ten müssen. 
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I . Welche ökonomischen Folgen hat die Einwanderung 
für die einheimischen Wirtschaftssubjekte? 1 

Es sol l zunächst an die Bedingungen er inner t werden, bei welchen die 
E inwanderung erstens zu einer E rhöhung des Bru t to in landsproduk tes i m 
Empfänger land u n d zweitens zu einer E rhöhung des B IP pro  Kopf  führ t . 
Aus der bekannten A b b i l d u n g von He r rn Loeffelholz  geht e indeut ig 
hervor, dass selbst der Zuzug von „nack ten" Migranten, die beschäft igt 
werden, zu einem Zuwachs am BIP führen  muss. Es ist led ig l i ch eine Ver-
tei lungsfrage, die uns Kopfschmerzen bereitet. Denn die vo l kw i r t scha f t l i -
chen Zuwächse werden immer ung le ich ver te i l t : die i n der nat iona len Pro-
duk t i ons funk t i on als komplementär anzusehenden Faktoren gewinnen, 
während die subst i tu t iven Faktoren verl ieren. G ib t es eine Mög l ichke i t , 
die Verl ierer zu kompensieren, könnte eine Mehrhe i t fü r eine Immig ra t i on 
gefunden werden. D ie Lage w i r d al lerdings anders bei einer Verh inderung 
der M a r k t r ä u m u n g - durch Rig id i tä ten, welche beispielsweise durch das 
ko l lek t i ve Lohnverhandlungssystem oder Ef f iz ienzlöhne  verursacht 
werden. E i n Zuzug von unqua l i f i z ie r ten Immig ran ten i n diesem Fa l l füh r t 
led ig l i ch zu mehr Arbei ts los igke i t , die m i t Verdrängung der einzelnen ein-
heimischen Arbe i tnehmer durch Sor t ierung u n d Austausch ve rknüp f t 
w i rd . Diese Arbei ts losen fa l len dem Sozialsystem zur Last. 

Selbst unter der Annahme der M a r k t r ä u m u n g als „ w o r k i n g hypothe-
sis" füh r t  die Immig ra t i on bei konstanten Skalenerträgen nu r dann zu 
Pro -Kop f -Zuwächsen i m BIP, wenn die I nd i v i duen m i t überdurch-
schn i t t l i cher Auss ta t tung an F inanz- , Sach- oder H u m a n k a p i t a l einge-
lassen werden. So kann eine selekt ive M ig ra t i onspo l i t i k verstanden 
werden. Insofern g i l t die M ig ra t i onspo l i t i k als A rbe i t smark tpo l i t i k , u m 
beispielsweise der Spreizung der L o h n - u n d Gehal tss t ruk tur E inha l t zu 
gebieten. Paradoxerweise könnte eine auf E l i t en beschränkte Green-
Card-Po l i t i k , w ie sie i n Deutsch land zukün f t i g verfo lgt werden soll, zu 
einer N ive l l i e rung der L o h n s t r u k t u r führen. Herrschen R ig id i tä ten am 
Arbe i t smark t vor, s ink t die Spreizung der berufsspezif ischen  Arbe i ts lo -
senquoten. Hingegen führ t  eine erhöhte Tei lnahme von unqua l i f i z ie r ten 
Immig ran ten am Erwerbs leben zu einer erhöhten Rendite für H u m a n k a -
p i ta l , zu gespreizten Arbei ts losenquoten, oder beidem. Diese e igent l ich 

ι A u c h w e n n vorw iegend Ökonomen i m P u b l i k u m anwesend sind, ist es auf fä l -
l ig , w ie s tark die eigenen po l i t i schen Tendenzen oder sogar Glaubenssätze die 
Auseinandersetzung färben können; daher w i r d auf eine D iskuss ion der p o l i t i -
schen, ku l t u re l l en u n d sonst igen Fak to ren der E inwanderungsprob lemat i k we i -
testgehend verz ichtet . 
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nu r theoretische Über legung f indet i n der empir ischen Datenanalyse 
Unters tü tzung. 

I I . Was versteht man unter Integration 
bzw. Assimilierung? 

Bei der Lek tü re der Aufsätze ta t i ch m ich schwer, eine eindeut ige Def i -
n i t i o n der In tegra t ion ausf ind ig zu machen. Eine Vie lzahl von unter-
schiedl ichen Vorstel lungen kann den Bei t rägen entnommen werden. Fü r 
beide Au to ren erscheint die In tegra t ion m i t einer Konvergenz der b i l -
dungs- u n d sonst arbe i tsmarkt re levanten Merkma len gleichgesetzt zu 
werden. Fü r Die tz steht das M e r k m a l En t l ohnung i m Vordergrund. 
Ke iner der beiden Au to ren hat verdeut l ich t , aus welchen theoret ischen 
Über legungen diese Ind ika to ren entstehen. 

Vordergründig bei einer Diskuss ion der In tegra t ion sol l te meines 
Erachtens die Chance fü r die E inwanderer sein, vo l l s tänd ig am Erwerbs-
leben lau t ih rer eigenen Präferenzen  par t iz ip ie ren zu können, die durch-
aus von deutschen Präferenzen  abweichen können. Jedoch wurde nu r i m 
Aufsatz von Dietz der Terminus „ D i s k r i m i n i e r u n g " angesprochen. Dieser 
ist aber s icher l ich einer der w ich t igs ten aber meist übersehenen Aspekte 
der In tegra t ion der E inwanderer : I n welcher H ins ich t s ind Asylsuchende 
überhaupt als Arbe i tsmark t te i lnehmer zu betrachten? Ist das i n den 50er 
Jahren erkämpf te Recht von Aus ländern auf Gle ichste l lung am Arbe i ts -
m a r k t m i t ob jek t iven Maßstäben zu belegen? A u c h wenn eine D i s k r i m i -
n ie rung i n den Löhnen der sozia lvers icherungspf l icht ig  beschäft igten 
Aus länder n ich t bemerkbar ist, könnte sich das Potent ia l fü r D i s k r i m i -
n ie rung i n der Fo rm der Mark tsegment ie rung verlagern. Problemat isch 
ist, die eindeut ige Mark tsegment ie rung von Aus ländern m i t D i sk r im in i e -
rung zu verknüpfen, denn ersteres lässt sich auch durch die Lebens-
p lanung von temporären M ig ran ten begründen. E i n uneingeschränktes 
Abstempeln der Segment ierung der Aus länder als „Neo-Feuda l ismus" 
setzt sich über die w i r tscha f t l i chen Fak ten sowie die w i r tschaf t l i che 
Theorie der M ig ra t i on vö l l i g h inweg. 

I I I . Ist die Integration aus ökonomischer Sicht 
überhaupt erstrebenswert? 

Beschränkt sich die Diskuss ion auf eine gehal tvol le Def in i t ion , b le ib t 
we i te rh in die Frage: Welche ökonomischen Vortei le b r i ng t die Ass imi l ie -
rung? Das Schaub i ld 2 i m Papier von F rau Dietz lehr t , dass während 
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eines typ ischen Jahres i n Deutsch land 600 bis 700 Tausend Menschen 
ein- und  auswandern, also etwa 10% des Bestandes. Dieser Fak t läßt 
k a u m auf eine stagnierende Arbe i t smark ts i tua t ion schließen, sondern er 
deutet v ie lmehr auf die vorübergehende  M ig ra t i on h in , wobe i eine in ten-
sive, t ransi tor ische Beschäf t igung - tei ls zu erbärml ichen Lebensbedin-
gungen - f r e iw i l l i g i n Kau f genommen w i rd , u m eine permanente Erhö-
hung des Lebensverdienstes nach der Rückkehrmig ra t ion zu erlangen. 
Diese Einschätzung w i r d durch die Befunde von Dus tmann unters tü tz t , 
wonach die E inkommensprof i le der Aus länder i n Deutsch land n ich t an 
die einheimischen konvergieren, i m Gegensatz zum Befund von Ch iswick 
für die USA. Der Lohnabschlag bei den deutschen M ig ran ten stel l t e in 
endogenes Ergebnis von dynamischen Entscheidungen dar, die i n der 
stets wande lnden Zusammensetzung des Migrantenbestandes widerge-
spiegelt w i rd . 

Inw ie fe rn würde eine Po l i t i k der In tegra t ion den Interessen solcher 
Arbe i tnehmer innen u n d Arbe i tnehmern dienen? Nach der De f i n i t i on der 
beiden Au to ren ist die erfolgreiche  In tegra t ion m i t einem Verschwinden 
der kompara t i ven Vortei le der E inwanderer gleichzusetzen. Berufe u n d 
Tät igke i ten, die von Aus ländern ausgeübt werden, werden aber häuf ig 
von Deutschen schl icht abgelehnt. Konverg ieren die B i ldungs- u n d sons-
t igen Merkmale der Ausländer, verschwindet die ökonomische Begrün-
dung für die Nachfrage nach ih ren Arbe i tskrä f ten.  Dies würde zwar die 
En t l ohnung von qua l i f i z ie r ten Arbe i tnehmern wei ter i m Zaun hal ten, 
zugle ich aber wieder Engpässe i n den Berufen u n d Qua l i f i ka t ionsgrup-
pen verursachen, die einst zu der Gastarbe i te rpo l i t i k i n den 60er u n d 
70er Jahren geführt  hatten. E ine Verknappung von unqua l i f i z ie r ten 
Arbe i tnehmern w i r d vor a l lem reale Outputver lus te m i t sich br ingen, 
deren Höhe m i t steigender Komp lementa r i tä t der Produkt ions fak toren 
zun immt . D ie entscheidende Rol le von unqua l i f i z ie r ten Arbe i tsk rä f ten  i n 
der ausgelagerten Indus t r i ep roduk t ion u n d bei einfachen Konsumenten-
dienst le istungen sol l überzeugen, daß diese Effekte  n ich t zu vernachläs-
sigen sind. Erst bei Folgegenerat ionen von Aus ländern werden Arbe i ts -
plätze m i t den einheimischen Deutschen auszutauschen sein - vorausge-
setzt, man b le ib t so lange i m Land . 2 

Ä h n l i c h i r re führend  ist es, das Augenmerk auf eine Konvergenz der 
Arbei ts losenquoten bzw. Arbei ts losenverwei lze i ten zu lenken, da diese 

2 Diese V is ion der Ass im i l i e rung setzt e in hohes Maß an beru f l i cher  u n d 
räuml i cher M o b i l i t ä t voraus, das i n unmi t te lba re r Z u k u n f t k a u m real is ierbar 
sein w i r d . 
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Merkmale bloße Symptome der Segment ierung i n schlecht bezahl ten 
Indus t r ie - u n d Berufsprof i len  sind, w ie auch bei deutschen Erwerbs tä t i -
gen beobachtet werden kann. In tegra t ion sol l fü r Ökonomen zunächst 
heißen: A b b a u der D i sk r im in i e rung auf a l len Ebenen, ohne daß die Aus-
länder gezwungen werden, Lebensläufe anzunehmen, die ih rer Lebens-
p lanung n ich t entsprechen. 

IV. Wie findet die Integration bzw. 
Assimilierung statt? 

Z u r Frage der Real is ierung der In tegra t ion läßt sich einiges sagen, 
jedoch werde i ch m i ch auf einen H inwe is beschränken: Eine Is t -Analyse, 
die re in rechnerisch die Konsequenzen der Ass im i l ie rung schätzt, w i r d 
aus zwei wesent l ichen Gründen fehlschlagen: die Se lek t iv i tä t der 
M ig ran ten u n d al lgemeingle ichgewicht ige Ausw i r kungen von Po l i t i k -
maßnahmen. Z u m ersteren ist es klar, daß die e ingewanderten Aus länder 
andere Merkmale haben, aber es dar f  n i ch t vergessen werden, daß ihre 
unbeobachteten  Eigenschaften sie auch wesent l ich von den Deutschen 
unterscheiden dür f ten. Zwei tens muss betont werden, daß die Ass imi l ie -
rung von Aus ländern i n dem vorgezeichneten Ausmaß zweifelsohne das 
A l lgemeing le ichgewicht stören w i r d - dies schließt die Ent lohnungs-
s t ruk tu r u n d das Arbe i tsmark tverha l ten der E inhe imischen m i t ein. U m 
diese Effekte  zu berücksicht igen, muß eine komple t te Mode l l i e rung der 
Wir tschaf t  u n d ihre Rückkoppelungseffekte  der nächste Schr i t t zur vo l l -
ständigen Analyse der w i r tscha f t l i chen Effekte  der In tegra t ion sein. 

Z u m guten Schluß dar f  ein Koreferent  die Aspekte erwähnen, die 
unterbe l ich te t gebl ieben sind. D ie Rol le der A rbe i t smark t f l ex ib i l i t ä t 
wäre ein w ich t ige r Tei l der Analyse, vor a l lem insofern eine Reform des 
deutschen Arbe i tsmark t rege lwerks  die bevorstehenden Wanderungen zu 
einer besseren In tegra t ion führen könnte. A u f der empir ischen Seite 
hät te m i r der Vergleich verschiedener Aus ländergrupp ierungen nach 
Na t iona l i tä ten geholfen zu verstehen, ob die Spätaussiedler ta tsächl ich 
anders s ind als die Gastarbei ter aus I ta l ien, Spanien, Gr iechenland u n d 
der Türke i . M i r hät te zudem der d i rekte Vergleich zu anderen in terna-
t iona len Z ie l ländern gefehlt. H ie r meine i ch n ich t nu r die USA, sondern 
auch die Nieder lande u n d die skandinavischen Länder, wo die Bevölke-
rungss t ruk tu r der deutschen ähnelt . Letztens hät te i ch mehr über die 
Schat tenwir tschaf t  gehört, welche gegenwärt ig viele Beschäft igungs-
mögl ichke i ten für Aus länder anbietet, a l lerdings zu schlechten Bed in-
gungen. 
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Abstract 

Migration, Integration, Assimilation. What are the Issues? 

Comments on Papers by D ie tz and Loeffelholz 

By M i c h a e l C . B u r d a 

This comment assesses the arguments p u t f o rwa rd  i n the papers by Die tz and 
Loeffelholz,  and poses a number of more general quest ions re la ted to them: 
1. Wha t are the general macroeconomic effects  of migrat ion? 2. Wha t is exact ly 
meant by in tegra t ion or ass imi la t ion of migrants? 3. Is i n teg ra t ion desirable, eco-
nomica l l y speaking? A n d 4. H o w does in teg ra t ion occur? 

JEL  classification:  J6 
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