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Erhard Louven

Anmerkungen zur Arbeitslosigkeit 

und zum Arbeitsmarkt 

in der VR China

1.

Einleitung

"Darf Arbeitslosigkeit in emem soziali- 

stischen Land existieren?", so fragte 

die Volkszeitung Ende Juli 1988 und 

leistete dann einen Beitrag zur Ver- 

sachlichung, indem sie zugab, daB das 

Problem der Arbeitslosigkeit in der 

Vergangenheit nicht anerkannt worden 

sei.1 Man habe die Arbeitslosen als 

solche bezeichnet, die "auf Arbeit war- 

ten" (daiye), wahrend es doch tatsach- 

lich keinen wesentlichen Unterschied 

zwischen Arbeitslosigkeit und "auf Ar

beit warten" gebe. Noch im Herbst 

1987 beispielsweise wurde auf einem 

von der Weltbank in Beijing veranstal- 

teten Symposium die Frage der Ar

beitslosigkeit von den chinesischen 

Teilnehmern, samtlich hohere Regie- 

rungsfunktionare, an die Handvoll 

"auslandischer Experten" weitergege- 

ben, die ebenfalls an dem Symposium 

teilnahmen.2

Die Arbeitslosigkeit - bezeichnender- 

weise auch die versteckte - muBte not- 

wendigerweise in das bffentliche Be- 

wuBtsein treten, als man daran ging, 

die Betriebe zu reformieren und Uber- 

legungen uber eine bessere Wirtschaft- 

lichkeit anzustellen. Xue Muqiao hatte 

bereits in seinem Buch uber die sozia- 

listische Wirtschaft geschrieben, daB 

durch die Reform in der Landwirt- 

schaft mehr als 200 Mio. Menschen 

freigesetzt wurden, die in anderen Be- 

reichen der Wirtschaft Beschaftigung 

fmden miiBten.3 Seine Ausagen uber 

die Art und Weise des Ubergangs und 

die Schaffung neuer Arbeitsplatze wa- 

ren sehr vage geblieben. Chinas (kom- 

parativer) Vorteil seien die vielen ko- 

stengiinstigen Arbeitskrafte, die fiir 

den Export arbeiten kbnnten. Wie aber 

eine derartige Exportstrategie durch- 

zufuhren sei, wurde nicht erlautert.

Im folgenden sollen einige wichtige 

Probleme im Zusammenhang mit der 

Arbeitslosigkeit erbrtert werden. Aber 

auch Probleme der Rekrutierung von 

Arbeitskraften, Beschaftigungs- und 

Entlohnungsverhaltnisse sowie damit 

in Zusammenhang stehende soziale 

Sachverhalte sollen behandelt werden.

2.

Zur Arbeitskraftestatistik

Der nationale Zensus, dessen Stichtag 

der 1.7.1982 war, wies eine Beschaftig- 

tenzahl von 521,5 Mio. Menschen aus. 

145,2 Mio. wurden als nicht-arbeitende 

Bevolkerung bezeichnet. 51,95% der 

Bevblkerung waren beschaftigt, 

14,46% waren nicht beschaftigt. Der 

Anted der Beschaftigten und nicht Be- 

schaftigten zur uber 15 Jahre alten Be- 

volkerung betrug 78,23% bzw. 21,77%. 

4 In der Bundesrepublik Deutschland 

betrug der Anted der Erwerbsperso- 

nen (Erwerbstatige und Arbeitslose) 

1986 ca. 45,8%, die Zahl der Erwerbs- 

tatigen ca. 42,2%.5 Der Anted der Be

schaftigten in der VR war also hbher 

als in dem Industrieland Bundesrepu

blik, was wohl auf den hohen Anted 

der alteren Bevolkerung und die lange- 

ren Ausbddungszeiten der Jugendli

chen in der Bundesrepublik zuriickge- 

fiihrt werden karm.

1986 gab es in der VR China nach der 

offizieden Statistik 512,82 Mio. Ar

beitskrafte.6 Davon waren 128,09 Mio. 

Arbeiter und Angestedte (93,33 Mio. 

in staatseigenen Unternehnen, 34,21 

Mio. in stadtischen Kodektiv-Unter- 

nehmen sowie 0,55 Mio. in Einheiten 

des gemeinschafthchen Eigentums). 

4,83 Mio. Menschen werden als indivi- 

duede (geti) Arbeiter in Stadten und 

Gemeinden bezeichnet. 379,9 Mio. 

sind Arbeiter in kodektiven Einheiten 

sowie individuede Arbeiter in den 

landdchen Gebieten, darunter die mei- 

sten in der Landwirtschaft.
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Die Aufteilung nach Sektoren ist fur 

1986 wie folgt: 313,11 Mio. im prima- 

ren, 113,56 Mio. im sekundaren und 

86,15 Mio. im tertiaren Sektor.7 

313,11 Mio. Menschen arbeiten in der 

Land- und Forstwirtschaft, in der 

Viehzucht, in der Fischerei sowie im 

Wasserbauwesen.

Die offizielle Arbeitslosenstatistik er- 

faBt bislang nur die "offene" Arbeitslo

sigkeit in den Stadten und Gemeinden. 

In den 1980er Jahren ist die Arbeitslo- 

senrate gering, seit 1983 bewegt sie 

sich um 2%. Hoch ist allerdings die 

Jugendarbeitslosigkeit, sie erreicht ca. 

80% der insgesamt Arbeitslosen.

Wahrend der Periode des sechsten 

Funfjahresplans (1981-1985) wurden 

ca. 35 Mio. Arbeitsplatze geschaffen.8 

Fur die Periode des siebenten Fiinf- 

jahresplans (1986-1990) sind ca. 

45 Mio. neue Arbeitsplatze vorgese- 

hen. Die Zahl der im Jahre 1986 neu 

eingestellten Arbeitskrafte betrug 

7,931 Mio.9, blieb also hinter der 

durchschnittlich erforderlichen Zahl 

von 9 Mio. zuriick, die jahrlich benb- 

tigt werden, um das genannte Ziel zu 

erreichen.

3.

Offene und versteckte Arbeitslosigkeit

In einem Artikel in der Volkszeitung 

unterscheiden die beiden Autoren Ni 

Di und Yang Yongzhong die "sicht- 

bare" von der "unsichtbaren" Arbeitslo

sigkeit,10 was in westlicher Terminolo- 

gie etwa der "offenen" und der "ver- 

steckten" Arbeitslosigkeit entspricht. 

Unter die "sichtbare Arbeitslosigkeit" 

fallen jene Menschen in Stadten und 

Gemeinden, die keine Arbeit haben 

und die "auf Arbeit warten". Ende 1987 

sollen dies im ganzen Lande ca. 

3 Mio.Menschen gewesen sein, ein- 

schlieBlich jener Arbeiter einer kleinen 

Zahl von in Konkurs gegangenen Un- 

ternehmen und einiger, die entlassen 

worden waren bzw. ihren Arbeitsplatz 

verloren hatten, nachdem ihre Arbeits- 

vertrage ausgelaufen waren.

Die genannte Art der Arbeitslosigkeit 

wird von der Situation unterschieden, 

in der sich eine groBe Anzahl von ge- 

bildeten Jugendlichen befand oder be- 

fmdet, die vor ein paa. Jahren vom 

Lande in die Stadte zuriickgekehrt 

war.11 In den ersten Jahren nach ihrer 

Riickkehr wetteiferten diese Jugendli

chen um jeden Arbeitsplatz, der sich 

ihnen bot. Gegenwartig sind - insbe- 

sondere in einigen Stadten mit hoch- 

entwickelter Wirtschaft - die Arbeitslo

sen wahlerischer. Sie ziehen es vor zu 

warten, bis sich ihnen ein befriedigen- 

der Arbeitsplatz bietet. Sie Situation in 

vielen Stadten ist die folgende: Viele

Tabelle: Arbeitslose in Stadten und Gemeinden sowie Arbeitslosenrate

Jahr Arbeitslose 

in Mio.

darunter: Jugendliche Arbeitslosenrate

%

in Mio. in % der gesamten 

Arbeitslosen

1952 3,766 13,2

1957 2,004 5,9

1978 5,300 2,491 47,0 5,3

1980 5,415 3,825 70,6 4,9

1981 4,395 3,430 78,0 3,8

1982 3,794 2,938 77,4 3,2

1983 2,714 2,220 81,8 2,3

1984 2,357 1,959 83,1 1,9

1985 2,385 1,969 82,6 1,8

1986 2,644 2,093 79,2 2,0

Quelle: Zhongguo Tongji Nianjian 1987, Beijing 1987, S. 128.

Tatigkeiten miissen von Bauern, die 

vom Lande kommen, getan werden, 

wahrend viele stadtische Einwohner 

immer noch auf Arbeit warten.

Die "unsichtbare Arbeitslosigkeit" be- 

zieht sich auf eine groBe Anzahl von 

uberfliissigen Arbeitern und Angestell- 

ten in den Betrieben.12 Nach einer Un

ter suchung, die vom Forschungsinstitut 

fur wirtschaftliche Entwicklung des 

Chemie-Colleges Huadong in 200 Un- 

ternehmen in 16 Industriezweigen 

durchgefuhrt wurde, machen die Un- 

ternehmen mit uberschiissiger Ar- 

beitskraft 78% bis 98% aus; die iiber- 

schiissige Arbeitskraft belauft sich auf 

14% bis 25% der gesamten Arbeits

krafte in diesen Betrieben. Nach 

Schatzungen der Abteilung fur Arbeit 

gibt es in den staatseigenen stadtischen 

Betrieben mehr als 20% uberfliissige 

Arbeiter, die ca. 20% der gesamten 

Arbeitskrafte ausmachen.

Auf der Basis eines durchschnittlichen 

Jahreseinkommens von 2.000 Yuan pro 

Kopf (auBer Boni und anderen Lei- 

stungen) verzehre diese unterbeschaf- 

tigte Armee (ca. 30 Mio. Menschen) 

ca. 60 Mrd.Yuan pro Jahr.13 Dies ist 

ca. ein Drittel der Steuern, die die Un- 

ternehmen insgesamt pro Jahr an den 

Staat abfuhren.

Die Uberbesetzung in den Betrieben 

fiihrt zur Senkung der Produktivitat 

und tangiert die chinesische Tugend 

des FleiBes. Dafiir werden nun zahl- 

reiche Beispiele angefiihrt. So betrug 

in einer Fabrik mit 800 Arbeitern in 

Shijiazhuang, der Hauptstadt der Pro- 

vinz Hebei, die Nutzungsrate der 

Schichten im Jahre 1987 nur ca. 50% 

was bedeutet, daB die Arbeiter tatsach- 

lich nur vier Stunden in einer acht 

Stunden dauernden Schicht arbeiteten. 

14 Eine Fabrik in Harbin, Hauptstadt 

der Provinz Heilongjiang, hatte sogar 

eine Nachtschicht einzufuhren, weil 

wahrend des Tages so wenig gearbeitet 

wurde.

Wenn zu wenig Arbeit nicht mehr 

sinnvoll auf die vorhandenen Arbeits

krafte verteilt werden kann, so ent- 

stehen kontraproduktive Effekte. Nur 

die wenigsten wollen dann noch arbei

ten. Fast jeder versucht, sich ganz zu 

drucken oder nur die leichteste und 

angenehmste Arbeit zu bekommen. 

Fur schmutzige und anstrengende Ar

beiten ist niemand mehr zu gewinnen. 

Im Jahre 1986 hatten deshalb in 

Shanghai 200 Betriebe zeitweilige Ar

beiter einzustellen, die etwa 3% der 

dauerhaft Beschaftigten ausmachten.15 

Viele Fabriken in den Stadten Qingdao 

und Zhuzhou, die Pionierarbeit bei der 

Reform der Wirtschaft betrieben ha

ben, konnten ihre Produktivitat erho- 

hen, nachdem die Zahl der Arbeiter 

und Angestellten um ein Drittel redu- 

ziert worden war.16 In Qingdao wurde 

die Produktion von Marz bis Mai 1988 

mit der der Vergleichsperiode des 

Vorjahres verglichen, in der noch nicht 

mit der Reform des Arbeitssystems 

begonnen worden war.17 Der Ver- 

gleich zeigte, daB die Gesamtzahl der 

Arbeitskrafte um 8,8% abgenommen, 

der Produktionswert jedoch um 20,3% 

zugenommen hatte. Die Gewinne und 

Steuern hatten sogar um 41,6% zuge

nommen, die Arbeitsproduktivitat sei 

um mehr als 20% gestiegen.

Mittels der "unsichtbaren Arbeitslosig

keit" kann auch ex negative argumen- 

tiert werden. Sie lieBe die Stiickkosten 

ansteigen und behindere die Verbesse- 

rung der Arbeitsproduktivitat. Nach 

einer Untersuchung in Shanghai seien 

dort, aufgrund des Einflusses der "un

sichtbaren Arbeitslosigkeit", von 1984
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bis 1986 die Arbeitskosten pro Einheit 

um 8,3%, 8,6% und 10,3% angestie- 

gen. Hatte man die Uberbesetzung ab- 

geschafft, so hatten die Betriebe ihre 

Arbeitsproduktivitat um 26% anheben 

konnen.18

Nicht nur die puren Quantitaten spie- 

len eine Rolle, auch die Struktur der 

Arbeit ist von Bedeutung. Es gibt An- 

zeichen dafiir, daB die Zahl der "nicht - 

produktiven" Arbeiter ansteigt. Nach 

einer Berechnung der Abteilung fiir 

Arbeit des stadtischen Wirtschaftsko- 

mitees in Beijing arbeiteten nur 50% 

der ca. 1 Mio. Arbeiter in den Indu- 

strieunternehmen der Stadt in der "er- 

sten Linie", also an den Maschinen. 

Diejenigen, die in der zweiten oder 

dritten Linie arbeiteten, machten je 

25% aus. In einigen Maschinenfabri- 

ken arbeiteten sogar 70% der Arbeiter 

in den zweiten und dritten Linien.19

Solche Aussagen miissen jedoch mit 

Vorsicht gewertet werden. In entfalte- 

ten Industrielandern ist der Arbeits- 

prozeB durch eine immer starkere 

Verwissenschaftlichung bzw. Biirokra- 

tisierung gekennzeichnet, der durchaus 

zur Erhohung der Produktivitat fiihrt. 

Insbesondere schwere und sich wie- 

derholende Tatigkeiten werden durch 

Maschinen ersetzt, zu deren Produk- 

tion und Einsatz in immer groBerem 

MaBe Ingenieurs- bzw. Verwaltungs- 

arbeit benotigt wird. Die Volksrepu- 

blik China ist in dieser Hinsicht jedoch 

noch nicht weit fortgeschritten, wie der 

Kapitalkoeffizient ausweist. Insofern 

haben die weiter oben gemachten An- 

gaben einen groBen Plausibilitats- 

gehalt.

DaB unbedachte Reformvorhaben 

scheitern konnen, zeigt das Beispiel 

der Provinz Henan.20 Anfang 1985 be- 

gann dort die Reform des Arbeitssy- 

stems in 3.000 Unternehmen, die ins- 

gesamt 310.000 Arbeiter und Ange- 

stellte beschaftigten. Das Reformpro- 

gramm wurde aber bald abgebrochen 

und konnte erst Anfang 1988 wieder 

aufgenommen werden. Was waren die 

Griinde dafiir? Einige Arbeiter mach

ten geltend, daB es unfair sei, daB die 

Kader weiterhin in ihren "eisernen 

Lehnstiihlen" saBen, wahrend die Ar

beiter den "eisernen Reistopf aufzu- 

geben hatten. Manche Arbeiter hatten 

entsprechend den friihen Reformzielen 

mehr zu arbeiten - zwei Arbeiter hat

ten die Arbeit von drei bis fiinf Arbei- 

tern zu tun. Es gab aber keine Lohn- 

anderungen, so daB der Enthusiasmus 

der Arbeiter verschwand. Jene Arbei

ter, die entlassen worden waren, be- 

klagten sich, daB sich in der Fabrik 

niemand mehr um sie kummere und 

daB die Gesellschaft auch keine Ar- 

beitslosenversicherung zur Verfiigung 

stelle.

Eine Anzahl von Unternehmen hatte 

keine andere Wahl, als die neu ver- 

handelten Arbeitsvertrage fiir ausge- 

grenzte Arbeiter offentlich zu verbren- 

nen und die Arbeiter wieder auf ihre 

alten Posten zuriickkehren zu lassen, 

wo sie wieder aus dem "groBen Topf 

aBen".21

4.

Zum Problem des Arbeitsmarktes

Auf der theoretischen Ebene wird in 

der Volksrepublik seit langerem dar- 

iiber diskutiert, ob die Arbeitskraft ei

ne Ware sei oder nicht und ob es einen 

Arbeitsmarkt in einer sozialistischen 

Gesellschaft geben konne. An dieser 

Stelle kann nicht auf die gesamte Dis- 

kussion in dieser Hinsicht eingegangen 

werden, es moge geniigen, die wichtig- 

sten, sich gegeniiberstehenden Positio- 

nen kurz anzureiBen.

Die eine Richtung argumentiert, daB 

unter sozialistischen Bedingungen die 

individuelle Natur der Arbeitskraft be- 

inhalte, daB ein Arbeiter seine Ar

beitskraft nach seinem eigenen Ent- 

schluB frei verwenden und sein indi- 

viduelles Recht auf Arbeit im okono- 

mischen Bereich durch Marktaus- 

tausch ausiiben konne.22 Der Tausch 

der Arbeit auf dem Markt als Typus 

der Ware sei die Erfiillung des indivi- 

duellen Rechtes im okonomischen Be

reich. Falls die Arbeitskraft keine Wa

re sei, so konnten die Arbeiter ihrer 

Arbeitskraft nicht nach ihrem eigenen 

Willen verwenden; sie konnten auch 

nicht den Wert ihrer Arbeit im Markt 

realisieren. Wozu sollte sonst der indi

viduelle Wert der Arbeitskraft dienen? 

Des weiteren ist der Markt der Ort 

zum Austausch von Waren. Wie konne 

es ohne Warenaustausch einen Markt 

geben?

Weiter argumentiert diese Richtung, 

daB die Arbeitskraft in einer sozialisti

schen Warenwirtschaft zu einer Art 

von Ware werde. Eine Warenwirt

schaft unter sozialistischen Bedingun

gen existiert deshalb, weil es eine ex

tensive soziale Arbeitsteilung und das 

individuelle Eigentum an der Arbeits

kraft gibt. Der Wettbewerb zwischen 

individuellen und kollektiven Interes

sen haben zu einem Marktmechanis- 

mus gefiihrt, der die Produktion und 

Verteilung in der Gesellschaft regu- 

liert. Nur wenn die Arbeitskraft unter 

sozialistischen Bedingungen zu einer 

Art Ware werde, wiirden die Produkte 

der sozialen Arbeit wirklich zu Waren 

werden konnen. Ohne die Verwand

lung der Arbeitskraft in eine Art von 

Ware konnen die wirtschaftlichen In- 

teressen der Arbeiter nicht an die Er- 

gebnisse der Produktion gebunden 

werden. Die Praxis des "Essens aus 

dem selben groBen Topf konne dann 

nicht abgeschafft werden. Ohne die 

Verwandlung der Arbeitskraft in eine 

Art von Ware konnten die Unterneh

men keine freie Wahl unter den Arbei- 

tern treffen oder uber ihre Lohne ent- 

scheiden, konnte auch das System der 

alleinigen Verantwortlichkeit fiir Ge- 

winne und Verluste nicht durchgesetzt 

werden und konne es schlieBlich keine 

sozialistischen Warenproduzenten und 

-verteiler geben. Ohne die Verwand

lung von Arbeitskraft in eine Art von 

Ware sei es unmoglich, eine Waren

wirtschaft zu bilden.

Die Gegenposition verweist darauf, 

daB sich die sozialistische Warenwirt

schaft in drei prinzipiellen Aspekten 

von der kapitalistischen Wirtschaft un- 

terscheide: 1. Die sozialistische Wa

renwirtschaft basiere auf kombinierter 

Arbeit, die Unternehmen iiben demo- 

kratisches Management aus und neh- 

men die Verteilung entsprechend der 

Arbeit vor. Die Arbeitskraft sei keine 

Ware. 2. Das fundamentale Ziel der 

Produktion liege in den Interessen und 

in der Entwicklung der Arbeiter selbst. 

3. Als Eigentiimer auf der hochsten 

Ebene und als Vertreter des Volkes 

fiihre der Staat die geplante Verwal- 

tung und Anpassung der sozialen Pro

duktion als Ganzes durch.23 Falls eines 

dieser Prinzipien tangiert oder negiert 

werde, wiirde das sozialistische Wirt- 

schaftssystem unterminiert. Unter dem 

Sozialismus konnten alle Produkte der 

Arbeit zu Waren werden, nur die Ar- 

beitkraft insgesamt konne keine Ware 

werden.

Angesichts des schnellen Wandels der 

chinesischen Wirtschaftsgesellschaft - 

mit einer wachsenden Privatwirtschaft 

und einem System von Anteilsscheinen 

fiir Unternehmen aller Eigentumsfor- 

men - diirfte die letztgenannte Position 

in immer groBere Begriindungszwange 

kommen. Letztendlich werden die In

teressen der Arbeiter und Angestellten 

nach dem System der Gruppenmacht 

vertreten werden miissen.
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Um die Situation in der Sonderwirt- 

schaftszone Shenzhen zu erkunden, be- 

suchte ein Radioreporter ein Frauen- 

wohnheim in einer Fabrik im Bezirk 

Nantou in Shenzehn.33 Dieses Wohn- 

heim war tatsachlich nur eine Baracke 

von 30 qm mit Holzbetten. Zwei bis 

drei Arbeiterinnen teilten sich ein Bett. 

Die jiingste Arbeiterin war 12 Jahre 

alt. Die Arbeiterinnen arbeiteten 14 bis

15 Stunden taglich. Kinder erhielten 

weniger Lohn als Erwachsene. Ob- 

gleich der Monatslohn nur zwischen 80 

bis 100 Yuan betrage, so der Reporter, 

miiBten die Arbeiterinen fur Unter- 

kunft, Ernahrung und Ausbildung 

selbst bezahlen. Ein junges Madchen 

aus Guangxi, das sich an der Hand ver- 

letzt hatte, erhielt nur 10 Yuan monat- 

lich. Sie konnte noch nicht einmal ihre 

Heimreise bezahlen.

Die Volkszeitung zitierte einen Spre- 

cher des Arbeitsministerums, der mit- 

geteilt habe, daB die Zahl der arbei- 

tenden Kinder 1988 im Vergleich zum 

Vorjahre angestiegen sei.34 Der Anted 

der Kinder an den landlichen Arbei- 

tern betrage in einigen landlichen Un- 

ternehmen 10%, in wenigen Fallen 

20%; der Prozentsatz der Madchen sei 

sehr hoch. Nach den arbeitsrechtlichen 

Vorschriften miiBten Beschaftigte 16 

Jahre oder alter sein.

Die Berichte uber Kinderarbeit fiihr- 

ten in Shenzhen zu MaBnahmen sei- 

tens der Behorden. Eine besondere 

Arbeitsgruppe nahm sich diesem Pro

blem an. Bis Ende Mai 1988 wurden 

im Kreis Baoan ca. 470 Arbeiter unter

16 Jahren aus 22 Industriebetrieben 

entlassen.35 Viele dieser Arbeiter hat- 

ten aber ihr Alter nicht richtig angege- 

ben. Am 13.8.1988 erlieB der Standige 

AusschuB des Volkskongresses der 

Provinz Guangdong eine Anzahl von 

Vorschriften zur Ver hinder ung von 

Kinderarbeit.36 Daruber hinaus wur

den Entlassungen aufgrund voriiber- 

gehender Kranheiten, fiir Frauen wah- 

rend der Schwangerschaft oder wah- 

rend des Mutterschaftsuilaubs verbo- 

ten.

8.

AbschlieBende Bemerkungen

Das Zeitalter der Industrialisierung 

und die spezifischen Wirtschaftsrefor- 

men erfordern auch in der Volksrepu- 

blik China neue Regelsysteme fiir die 

neu sich zeigenden Probleme im Ar- 

beits- und Sozialbereich. Die Kon- 

traktarbeit fiir viele Arbeiter, die Mog- 

lichkeit von Konkursen und Entlassun

gen von Arbeitern aus anderen Griin- 

den erfordern ein System der Arbeits- 

losenversicherung. Bis vor der Reform 

war man der Meinung, daB es groBere 

Arbeitslosigkeit nicht geben werde. 

Wenn Arbeiter wegen Arbeitsmangels 

zeitweilig nach Hause geschickt wur

den, so iibemahmen die Betriebe die 

Versorgung.

Die Arbeiter im privaten Bereich der 

Wirtschaft schlieBen im allgemeinen 

private Versicherungsvertrage bei der 

Volksversicherungsgesellschaft ab. Da 

die Anwartschaft auf Leistungen erst 

nach einer Reihe von Jahren erworben 

wird, befinden sich viele dieser Arbei

ter gegenwartig in einer schwierigen 

Situation, falls sie arbeitslos wurden.

Da die Arbeiter in der Zukunft prin- 

zipiell nicht ihr ganzes Leben bei einer 

Arbeitseinheit bleiben werden, muB 

auch die Rentenversicherung von einer 

iibergeordneten Versicherungsanstalt 

getragen werden. Der Aufbau einer 

solchen Rentenversicherung braucht 

aber Zeit. Schon jetzt miiBten sich die 

Verantwortlichen uber den langfristi- 

gen Strukturwandel der Bevolkerung - 

vor allem das Anwachsen des alteren 

Teils der Bevolkerung - Gedanken ma- 

chen.

Ein Teil der Probleme der Frauen 

hangt mit ungeniigenden sozialen Si- 

cherungssystemen, genauer: mit einer 

nicht adaquaten Inzidenz zusammen. 

Die Kosten fiir die Mutterschaft miiB

ten von iiberbetrieblichen Stellen ge

tragen werden, um Betriebe mit einem 

hohen Anted von Frauen gegeniiber 

anderen konkurrenzfahig zu machen. 

Zu beobachten ware zukiinftig, ob der 

zunehmende Kampf um Arbeitsplatze 

Frauen jenseits von Kosteniiberlegun- 

gen benachteiligt. Dies ware die Frage 

nach dem Weiterleben (oder gar dem 

Wiedererstehen) frauenfeindlicher 

Tendenzen.

Ein riesiges Problem wir es sein, Ar- 

beitsmoglichkeiten fiir alle jene zu 

schaffen, die arbeiten wollen oder 

miissen. Wird die Dynamik des Bin- 

nenmarktes ausreichen, um einen ent- 

sprechenden WachstumsprozeB zu 

alimentieren? Eine Lbsung iiber die 

AuBenwirtschaft scheint nur auBerst 

begrenzt moglich. Da ist zunachst die 

Absorptionsfahigkeit der Weltmarkte, 

die eher eng beschrankt scheint. Ex- 

portprodukte, die Absatz finden kon- 

nen, miissen hohen Qualitatsanforde- 

rungen geniigen, was in vielen Fallen 

eine hohe Kapitalintensitat des Pro- 

duktionsprozesses erfordert. Wie ten- 

denziell aus Industrielandem bekannt 

ist, sind derartige Produktionen ar- 

beitssparend oder gar -vernichtend.
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