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der Europäische arbeitsmarkt steht vor großen herausforderungen. seit 2008  

steigt die arbeitslosigkeit in Europa nahezu ununterbrochen an und hat seit Ende  

2011  historische ausmaße erreicht. derzeit sind über 25 Millionen Menschen in  

Europa arbeitslos und die tendenz ist weiterhin steigend. diese zahlen sind alar-

mierend, denn sie betreffen die bürger unmittelbar in ihrem täglichen leben. 

allerdings haben sich die nationalen arbeitsmärkte im Verlauf der krise sehr unter-

schiedlich entwickelt: Während vor allem die krisenländer (spanien, griechenland, 

Portugal und italien) sehr hohe arbeitslosenquoten von bis zu 21 Prozent haben, 

 verzeichnen länder wie deutschland, österreich, luxemburg und die niederlande 

 historisch niedrige Werte von teilweise unter fünf Prozent. Europa steht daher  

derzeit vor zwei großen herausforderungen.

Einerseits müssen die arbeitslosigkeit gesenkt und insgesamt mehr Menschen in 

beschäftigung gebracht werden. sowohl gesamtgesellschaftlich als auch individuell 

richtet eine anhaltend hohe arbeitslosigkeit großen schaden an. abschlüsse und 

erworbenes Wissen, die über längere zeit nicht angewendet werden, gehen zuneh-

mend verloren. arbeitslosigkeit nimmt den Menschen Perspektiven und erschwert 

ihnen die teilhabe an der gesellschaft. gleichzeitig belasten die steigenden sozial-

ausgaben die nationalen haushalte und hemmen die nationale Wirtschaft. für die 

europäische Volkswirtschaft sinken dadurch künftige Wachstumsperspektiven und 

letztlich auch der Wohlstand.

Eine höhere beschäftigung in Europa kann nur über strukturelle reformen der natio-

nalen Volkswirtschaften – vor allem aber der arbeitsmärkte gelingen. dabei muss  

das ziel sein, den arbeitsmarkt für möglichst viele Menschen zu öffnen und chancen 

und sicherheit fair zu verteilen. Welche konkreten reformen für dieses ziel notwendig 

sind, muss jedes land individuell für sich entscheiden. die funktionsfähigkeit einer 

arbeitsmarktordnung hängt von vielen verschiedenen faktoren ab, wie dem sozial-

staatsmodell, der rolle der sozialpartner, der Wirtschaftsstruktur und der kultur einer 

gesellschaft – und diese sind von land zu land sehr unterschiedlich. den einen rich-

tigen Weg oder das eine richtige Modell kann es daher nie geben. der erfolgreiche 

reformkurs einzelner länder kann jedoch für andere Mitgliedsländer als beispiel –  

im positiven wie im negativen sinne – dienen. 

die Erfahrungen des auslandes können dabei helfen, den diskussionsprozess im  

Vorfeld großer reformen erfolgreich zu gestalten, um alle akteure einzubinden und 

mitzunehmen. sie können ideen stiften, wie die unterschiedlichen Probleme kreativ 

gelöst werden können. und nicht zuletzt können sie natürlich verhindern, dass  

„fehler” – im sinne unwirksamer reformmaßnahmen – wiederholt werden.

Vorwort
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der fokus allein auf die Verfassung der nationalen arbeitsmärkte wird jedoch nicht 

genug sein. gerade vor dem hintergrund der Eurokrise wird die zweite zentrale 

 herausforderung sein, die bestehenden ungleichgewichte zwischen den nationalen 

arbeitsmärkten zu verringern. Ein schlüssel dazu liegt vor allem in einer höheren 

bereitschaft der europäischen bevölkerung, auch über die nationalen grenzen 

 hinweg nach einem arbeitsplatz zu suchen. 

durch eine höhere Mobilität der arbeitnehmer könnten bereits kurzfristig die 

 Probleme der krisenländer gelindert werden. denn mit jedem arbeitslosen bürger, 

der im Ausland eine passende Stelle findet, wird die heimische Arbeitslosenquote 

gesenkt und der Wohlfahrtsstaat entlastet. gleichzeitig wird dadurch die Wirtschaft 

der boomenden regionen gestützt und der vor allem für einige branchen zuneh-

mend spürbare fachkräftemangel entschärft. doch nicht nur gesamtgesellschaftlich 

liegen in einer höheren arbeitnehmermobilität große Potenziale für die wirtschaftli-

che stabilität. Vor allem für die bürger besteht dadurch die Möglichkeit, die arbeits-

losigkeit früher zu beenden, berufserfahrung im ausland zu sammeln und dadurch 

die eigene formelle Qualifikation um kulturelle Kenntnisse und eine weitere Sprache 

zu erweitern.

flexibilität und Mobilität – das sind entscheidende Erfolgsfaktoren für den Euro-

päischen arbeitsmarkt und damit die grundlage für ein wirtschaftsstarkes, wohl-

habendes und stabiles Europa. Wie können die nationalen arbeitsmärkte gestärkt 

werden? Welche reformen lassen einige arbeitsmärkte erfolgreicher werden als 

andere? Wie kann die Jobsuche über nationale grenzen hinweg erleichtert werden? 

die konrad-adenauer-stiftung und das centre for European studies halten diese 

fragen für zentral und möchten die länderübergreifende diskussion zwischen Poli-

tik, Wissenschaft und den sozialpartnern vorantreiben. im rahmen der broschüren-

reihe „der Euro päische arbeitsmarkt – Erfolg durch Mobilität und flexibilität” bieten 

wir dafür eine Plattform.

der zweite teil der reihe befasst sich mit der arbeitnehmermobilität in Europa und 

mit der frage, wie sie sich im zuge der letzten krisenjahre entwickelt hat. dr. Wido 

geis analysiert, welche faktoren die Entscheidung, für einen arbeitsplatz in anderes 

land umzuziehen, begünstigen bzw. hemmen können. Er zeigt reformen auf, um  

die Mobilität zu erhöhen und erklärt welche Effekte von ihnen zu erwarten wären. 

Wir wünschen eine interessante lektüre.

dr. Michael borchard    tomi huhtanen 
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zusammenfassung

 Die lage am Arbeitsmarkt unterscheidet sich sehr stark zwischen den eu- 

ländern. Während die arbeitslosenquoten in griechenland  und spanien vor dem 

 hintergrund von finanz-, Wirtschafts- und staatsschuldenkrise auf über 20 Prozent 

angestiegen sind, haben schwedische, deutsche, luxemburgische und belgische unter-

nehmen Schwierigkeiten ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. In solch einer 

konstellation sollte es für arbeitssuchenden aus den krisenländern sehr attraktiv sein 

in die länder mit einer starken arbeitskräftenachfrage zu wandern.

 Dennoch ist die mobilität zwischen den eu-ländern gering. dies wird bereits 

 daraus deutlich, dass heute noch weniger Eu-bürger in einem anderen Eu-land leben 

als Mexikaner in den usa. im lauf der krise sind die Wanderungszahlen zwischen den 

einzelnen Eu-ländern zwar leicht gestiegen. sieht man von der zuwanderung aus den 

neuen Eu-Mitgliedsstaaten bulgarien, Polen und rumänien ab, sind die Wanderungs-

ströme vor dem hintergrund der wirtschaftlichen ungleichgewichte in Europa aber 

nach wie vor sehr gering.

dabei hat der anteil der Erwerbstätigen in der Eu, die die staatsbürgerschaft eines 

anderen Eu-landes besitzen, in den letzten Jahren deutlich zugenommen. allerdings 

ist bemerkenswert, dass der anstieg in den ländern  mit besonders großer arbeits-

kräftenachfrage unterdurchschnittlich ausgefallen ist. offensichtlich haben die 

ungleichgewichte zwischen den europäischen arbeitsmärkten also nur begrenzt zu 

dieser Entwicklung beigetragen. 

 Auch folgen die Wanderungsströme nicht allein der Arbeitskräftenachfrage.  

so gab es noch im Jahr 2010 einen massiven zustrom von rumänen nach spanien, 

obwohl die arbeitslosigkeit in spanien wesentlich höher war als in rumänien. der 

grund hierfür dürfte darin liegen, dass für die Wanderungsentscheidung neben der 

arbeitskräftenachfrage auch lohnniveau und arbeitsbedingungen eine rolle spielen 

und  nach wie vor ein Wohlstandsgefälle zwischen den west- und osteuropäischen  

Eu-ländern existiert. 

dabei stehen alle aussagen zum Wanderungsgeschehen in Europa allerdings unter 

dem Vorbehalt erheblicher unsicherheit. so existieren im rahmen der europäischen 

Wanderungsstatistik überhaupt erst seit dem Jahr 2009 konsistente daten zum 

 Wanderungsgeschehen zwischen den Eu-ländern und die vorhandenen daten weisen 

bedeutende lücken auf. auswanderungszahlen für die drei bedeutendsten herkunfts-

länder von Eu-binnenmigranten, bulgarien, Polen und rumänien, fehlen bisher voll-

ständig.  

 neben ökonomischen Faktoren spielen erwartungen im hinblick auf die lebens-

qualität eine wichtige rolle für die Wanderungsentscheidung. gegen eine Wande-

rung spricht für viele Eu-bürger vor allem, dass sie ihre heimat und ihren freundes- 

und bekanntenkreis nicht zurücklassen möchten und ihre familien nicht über gebühr 

strapazieren wollen. und auch mit blick auf die ziellandwahl stehen für viele Migran-

ten kulturelle faktoren gleichbedeutend neben wirtschaftlichen Erwägungen.

 trotz der Arbeitnehmerfreizügigkeit bestehen zudem auch nach wie vor 

 konkrete hemmnisse für die Wanderung zwischen den einzelnen eu-ländern.  

Ein besonders großes hindernis stellen die sprachbarrieren zwischen den einzelnen 

Eu-ländern dar, aber auch die unterschiedlichen bildungsabschlüsse machen es wan-

derungswilligen EU-Bürgern schwer in einem anderen EU-Land eine Stelle zu finden.
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 englisch etabliert sich zwar zunehmend als lingua Franca in der eu,  

nach wie vor müssen migranten aber in aller regel die landessprache  

des gewünschten Ziellandes erlernen. dies hat zur folge, dass sich viele 

potenzielle Migranten gegen eine Wanderung entscheiden, da ihnen der mit 

dem Erwerb der fremdsprache verbundene aufwand zu hoch ist. Entscheiden 

sie sich dennoch für die Wanderung, benötigen sie im Vorhinein zeit um die 

fremdsprache zumindest in den grundzügen zu erlernen, sodass Wanderungs-

ströme erst mit deutlicher Verzögerung auf die ungleichgewichte zwischen  

den arbeitsmärkten in den einzelnen Eu-ländern reagieren. zudem folgen die 

Wanderungsströme auch nicht unbedingt den tatsächliche ungleichgewichten, 

da  Migranten bevorzugt zielländer wählen, deren landessprachen sie bereits 

beherrschen oder leicht erlernen können.

 Durch eine Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur in bereich  

der sprachvermittlung könnte die mobilität in europa gestärkt werden. 

dabei sollte in den herkunftsländern vor allem das angebot an kursen, die  

die alltagssprache möglicher zielländer vermitteln, ausgebaut werden. in den 

Zielländern muss der Fokus verstärkt auf die Vermittlung berufsspezifischen 

fachkenntnisse in der landessprache gelegt werden.

 Daneben sollte auch die Vergleichbarkeit von schul- und berufsabschlüs-

sen zwischen den einzelnen EU-Ländern verbessert und die Identifikation 

der eu-bürger mit europa gestärkt werden. unter anderem in griechenland 

identifizieren sich viele Einwohner heute noch nicht mit Europa, sodass für sie 

neben den faktisch bestehenden Hindernissen häufig auch emotionale Barrieren 

gegen den umzug in ein anderes Eu-land sprechen. in diesem kontext sollte 

auch die Willkommenskultur gegenüber zuwanderern aus anderen Eu-ländern 

forciert werden, sodass es zuwanderern leichter gelingt, sich die in die gesell-

schaft des zuwanderungslandes zu integrieren. auf diese Weise können mittel-

fristig emotionale barrieren abgebaut und mehr Personen für eine Wanderung 

in ein anderes Eu-land begeistert werden. das benötigt allerdings zeit.

 in den nächsten Jahren ist nicht mit einer deutlichen Zunahme der 

Arbeitskräftewanderung zwischen den einzelnen eu-ländern zu rechnen. 

bisher deutet sich insbesondere noch keine fundamentale zunahme der Wande-

rungsströme aus den krisenländern in die Eu-länder mit starker arbeitskräf-

tenachfrage an.

 mittelfristig kann der eu-binnenarbeitsmarkt allerdings sehr stark zur 

wirtschaftlichen entwicklung in europa beitragen. dies beschränkt sich nicht 

auf einen ausgleich regional unterschiedlicher konjunktureller schwankungen 

von arbeitskräfteangebot und -nachfrage. der binnenarbeitsmarkt kann auch 

dabei helfen, dass in der europäischen union große Wissens- und Produktions-

cluster entstehen. langfristig reicht der Eu-binnenarbeitsmarkt voraussichtlich 

allerdings nicht aus um die arbeitskräftenachfrage in den stark vom demo-

grafischen Wandel betroffenen EU-Staaten zu decken. Um die wirtschaftliche 

Entwicklung in Europa zu sichern, muss dann zur Eu-binnenmigration eine 

 verstärkte zuwanderung von fachkräften aus drittstaaten hinzukommen. 
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Europa zwischen rekordarbeits-
losigkeit und fachkräfteengpässen 

Vor dem hintergrund von finanz-, Wirtschafts- und staatsschuldenkrise haben sich 

die Volkswirtschaften der einzelnen Eu-länder in den letzten Jahren sehr unterschied-

lich entwickelt. Während die Wirtschaftsleistung in griechenland, irland, Portugal und 

spanien sehr stark und nachhaltig eingebrochen ist, waren deutschland, die nieder-

lande und österreich kaum betroffen. dies schlägt sich auch stark auf dem arbeits-

markt nieder. so lagen die arbeitslosenquoten im zweiten Quartal 2012 in deutsch-

land, luxemburg, den niederlanden und österreich bei unter 6 Prozent, wohingegen 

sie in griechenland, irland, lettland, Portugal und spanien die 15-Prozentmarke über-

stiegen. bei diesem ungenutzten arbeitskräftepotenzial handelt es sich zu bedeuten-

den Teilen um hochqualifizierte Fachkräfte. So 

lag die arbeitslosenquote unter akademikern in 

spanien bei 13,6 und in griechenland sogar bei 

16,5 Prozent (abbildung 1).

Einige andere Eu-länder vor allem in Mittel- 

und nordeuropa leiden an fachkräfteengpässen. 

Eine untersuchung von Erdmann und demary 

(2012) ergab, dass insbesondere unternehmen 

in schweden, deutschland, luxemburg und 

 belgien ihre Produktionsmöglichkeiten nicht voll 

ausschöpfen können, da ihnen nicht genügend 

entsprechend qualifiziertes  Personal zur Verfü-

gung steht. damit sollte es an sich gerade für 

gut qualifizierte, junge Menschen auf der Suche 

nach arbeit sehr attraktiv sein, innerhalb des 

Eu-binnenarbeitsmarkts von den südeuropäi-

schen  krisenländern in eines dieser länder zu 

wandern. dennoch führt die arbeitskräftemigra-

tion innerhalb der europäischen union, wie die 

arbeitsmarktzahlen zeigen, bisher kaum dazu, 

dass regionale unterschiede in arbeitskräfte-

angebot und -nachfrage ausgeglichen werden.

ziel dieses beitrags ist es zu klären, warum  

die wirtschaftlichen ungleichgewichte nicht  

zu größeren Wanderungsströmen zwischen  

den einzelnen Eu-ländern führen und wie die 

arbeitskräftemobilität in Europa gesteigert wer-

den könnte. hierzu wird in einem ersten schritt 

ermittelt, welche aussagen sich auf basis des 

verfügbaren datenmaterials über die Entwicklung der Erwerbsmigration innerhalb der 

Eu in den letzten Jahren treffen lassen. im zweiten schritt wird untersucht, welche 

faktoren für die geringe Mobilität europäischer arbeitskräfte verantwortlich sind. in 

den folgenden abschnitten wird dann diskutiert, wie sich die arbeitskräftemobilität in 

Europa steigern ließe und welches Potenzial der binnenarbeitsmarkt für die wirtschaft-

liche Entwicklung in Europa haben kann. 

einleitung

Arbeitslosenquoten in %, 2. Quartal 2012
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Wie es um die Mobilität europäischer arbeitskräfte heute steht, lässt sich nur 

anhand von zahlen zum Wanderungsgeschehen beurteilen. im optimalfall sollten 

diese angeben, wie viele Personen in einem Jahr in ein anderes Eu-land gewandert 

sind, um dort eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. die europäische Wanderungssta-

tistik schlüsselt jedoch nicht nach dem Motiv für die Wanderung auf, sodass für eine 

bewertung der arbeitskräftemigration zusätzlich beschäftigtenzahlen hinzugezogen 

werden müssen. daher wird im folgenden in einem ersten schritt dargestellt, was 

wir über die Wanderungsströme in Europa wissen. im zweiten schritt wird unter-

sucht, wie sich die beschäftigung von Personen aus anderen Eu-ländern in den 

ländern mit starker arbeitskräftenachfrage entwickelt hat.  

WandErungsströME innErhalb dEr Eu

Erst seit einigen Jahren gibt es verlässliche zahlen zum Wanderungsgeschehen in 

Europa. so wurden die grundlagen für eine konsistente europäische Wanderungs-

statistik 2007 mit der Eu-richtlinie nr. 862/2007 (Europäische union, 2007) gelegt. 

bis dahin meldeten zwar viele Eu-länder auf basis eines gentleman’s agreement 

Wanderungszahlen an die europäische statistikbehörde Eurostat. diese zahlen 

waren jedoch aufgrund unterschiedlicher Definitionen kaum miteinander vergleich-

bar. so reichte in deutschland etwa in der regel eine aufenthaltsdauer von zwei 

Monaten dafür aus, dass eine Person als zuwanderer gezählt wurde, wohingegen im 

Vereinigten königreich ein Jahr notwendig war. Mit der Eu-richtlinie nr. 862/2007 

wurden insbesondere einheitliche abgrenzungen für zu- und auswanderer, als Per-

sonen mit einer (geplanten) aufenthaltsdauer von jeweils mindestens einem Jahr 

geschaffen. da für das Jahr 2008 noch übergangsregelungen galten, liefert die 

europäische Wanderungsstatistik erst seit dem Jahr 2009 konsistente und damit 

interpretierbare zahlen zum Wanderungsgeschehen in Europa.

in abbildung 2 sind die vorliegenden zahlen zur abwanderung in andere Eu-länder 

und zur zuwanderung aus anderen Eu-ländern für die beiden verfügbaren Jahre 

2009 und 2010 dargestellt. die deutlichsten Veränderungen ergeben sich zwischen 

diesen beiden Jahren in litauen, wo sich die zahl der auswanderer in andere  

Eu-länder verfünffacht, in spanien, wo sie sich vervierfacht, und Portugal, wo sie 

sich verdoppelt hat. die zuwanderung ist mit einer zunahme um rund ein Viertel  

in deutschland am stärksten gestiegen. litauen, spanien und Portugal waren 

besonders stark von der krise betroffen und hatten eine sehr hohe arbeitslosigkeit, 

wohingegen in deutschland bereits 2010 wieder Engpässe am arbeitsmarkt 

herrschten. die zahlen zeigen also, dass sich die Wanderungsbewegungen in der  

Eu in den letzten Jahren am arbeitskräfteangebot orientiert haben, auch wenn die 

absolutzahlen vor dem hintergrund der wirtschaftlichen ungleichgewichte sehr 

gering erscheinen.

Wie mobil sind europäische 
 arbeitskräfte?

„Wir müssen einen europäischen 

Arbeitsmarkt schaffen, damit es 

für die menschen genauso einfach 

wird, in einem anderen land zu 

 arbeiten wie zu hause.” 

José Manuel Barroso, Rede zur Lage der 
Union 2012 am 12.9.2012 in Straßburg
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allerdings ist die zahl der zuwanderer nach spanien zwischen 2009 und 2010 

nicht, wie man erwarten würde gesunken, sondern gestiegen. grund hierfür ist 

vor allem, dass die zuwanderung aus rumänien, für das keine auswanderungs-

zahlen vorliegen, nach spanien deutlich von rund 42.000 auf 60.000 Personen 

angestiegen ist. allerdings waren im Vorkrisenjahr 2007 noch 174.000 rumänen 

nach spanien gekommen waren (Eurostat, 2012b). die arbeitsnachfrage rechtfer-

tigt eigentlich keine Wanderung von rumänien nach spanien. so lag die arbeits-

losenquote 2010 in rumänien nur bei 7,6 Prozent, in spanien jedoch bei 20,2 

Prozent (Eurostat, 2012a). auch in bulgarien und Polen, die in der zusammen-

schau der verfügbaren daten wahrscheinlich mit rumänien zusammen die länder 

mit der höchsten nettoabwanderung sind, lagen arbeitslosenquoten mit 9,7 und 

10,3 Prozent 2010 nicht weit über dem Eu-schnitt von 9,7 Prozent (Eurostat, 

2012a).   

zuwanderung in und abwanderung aus den Eu-ländern in 1.000 Personen

Auswanderung in 
andere eu-länder

Zuwanderung aus 
anderen eu ländern

saldo

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Eu-27 ka ka ka ka ka ka

belgien ka ka ka ka ka ka

bulgarien ka ka ka ka ka ka

tschechische republik 21 31 24 20 4 -11

dänemark 18 18 26 26 7 7

deutschland 140 117 168 202 28 85

Estland 4 5 2 2 -2 -3

irland 42 43 23 24 -19 -19

griechenland ka 62 ka 64 ka 2

spanien 32 123 128 159 97 36

frankreich ka 48 ka 103 ka 54

italien 46 41 153 135 107 94

zypern ka 1 ka 13 ka 13

lettland 4 7 1 1 -3 -6

litauen 14 70 4 3 -10 -66

luxemburg 8 8 15 16 6 7

ungarn 8 8 16 ka 8 ka

Malta 5 5 4 5 -1 0

niederlande 47 ka 66 ka 19 ka

österreich 29 26 42 44 13 18

Polen ka ka ka 37 ka ka

Portugal 10 19 18 18 7 -1

rumänien ka ka ka ka ka ka

slowenien 3 4 3 3 0 0

slowakei 3 2 8 7 5 5

finnland 8 8 13 12 4 4

schweden 19 20 35 33 16 13

Vereinigtes königreich 144 136 198 208 54 73

Quelle: Eurostat, 2012b

2 | Wanderungsbewegungen innerhalb der eu
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dennoch kann man davon ausgehen, dass wirtschaftliche gründe eine wichtige 

 rolle für die auswanderung aus bulgarien, Polen und rumänien spielen. so lag das 

bruttoinlandsprodukt pro kopf 2010 in bulgarien nur bei 4.800, in rumänien bei 

5.800 und in Polen bei 9.300 Euro (kaufkraftstandards), im Eu schnitt jedoch bei 

24.500 und in spanien bei 22.800 Euro (Eurostat, 2012c). trotz krise und hoher 

arbeitslosigkeit ist das Wohlstandsniveau in spanien also immer noch weitaus höher 

als in rumänien. zudem ist der zugang zum arbeitsmarkt für Personen aus bulga-

rien und rumänien in deutschland und einigen weiteren Eu-ländern mit starker 

arbeitskräftenachfrage noch immer durch übergangsregeln beschränkt. dadurch 

bleibt vielen Migranten nur der Weg in länder wie spanien, die ihre arbeitsmärkte 

bereits vor der krise geöffnet haben.

Mit blick auf den europäischen binnenarbeitsmarkt ist wichtig festzuhalten, dass 

arbeitnehmer nicht unbedingt dorthin wandern, wo die arbeitskräftenachfrage am 

höchsten ist, sondern dorthin, wo sie die besten Erwerbsmöglichkeiten sehen. 

 hierfür spielen neben der arbeitskräftenachfrage vor allem das lohnniveau und die 

arbeitsbedingungen eine wichtige rolle. solange es in Europa große Wohlstands-

gefälle gibt, kann es vorkommen, dass die Erwerbsmigration teilweise entgegen  

der arbeitskräftenachfrage verläuft und sich ungleichgewichte am arbeitsmarkt 

eher noch verstärken, wie das 2010 im Verhältnis zwischen rumänien und spanien 

der fall war. allgemeiner gesagt, können die Wohlstandsgefälle in Europa die aus-

gleichende Wirkung des Eu-binnenarbeitsmarkts dämpfen. 

unglücklicherweise liefert die europäische Wanderungsstatistik derzeit noch ein so 

lückenhaftes bild über die Wanderungsströme in der europäischen union, dass eine 

fundierte aussage über die ausgleichende Wirkung des Eu-binnenarbeitsmarkts 

kaum möglich ist. nicht nur liegen nur für die Jahre 2009 und 2010 konsistente 

angaben vor, auch fehlen selbst für diese Jahre noch angaben zu den drei wichtigs-

ten auswanderungsländern bulgarien, Polen und rumänien. zudem ist eine diffe-

renzierung der ziel- und herkunftsländer innerhalb der Eu für die meisten länder 

nicht möglich. Mit der Eu-richtlinie nr. 862/2007 wurden nur die abgrenzungen, 

nicht aber die Erhebungsmethoden der Wanderungen in den einzelnen ländern 

 vereinheitlicht. so werden die Wanderungszahlen in deutschland aus den Einträgen 

im Melderegister hochgerechnet, wohingegen sie in großbritannien auf einer reprä-

sentativen befragung von reisenden an flughäfen und bootsterminals usw. basie-

ren. damit ergibt sich mit blick auf die genauigkeit und vor allem die quantitative 

Vergleichbarkeit der daten noch immer eine erhebliche unsicherheit.

ErWErbstätigE in andErEn Eu-ländErn 

anders als die Wanderungsstatistik basiert die europäische Erwerbsstatistik mit der 

europäischen arbeitskräfteerhebung auf einem einheitlichen Erhebungsverfahren 

und ist so kaum mit unsicherheiten behaftet. allerdings weist sie nur die staats-

angehörigkeit der Erwerbspersonen in den einzelnen Eu-ländern, nicht aber deren 

vormaligen aufenthaltsort aus, sodass sich aus ihr Wanderungsströme von Erwerbs-

migranten in der Eu nur indirekt ablesen lassen.

abbildung 3 gibt einen überblick über die anteile von Personen mit staatsangehö-

rigkeiten anderer Eu-länder und von drittstaaten an den beschäftigten in den ein-

zelnen Eu-ländern im zweiten Quartal 2012. im schnitt über alle Eu-länder hatten 

3,1 Prozent der beschäftigten die staatsangehörigkeit eines anderen Eu-landes 

reFormen Des 

ZuWAnDerungs-

rechts
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und 4,0 Prozent die staatsangehörigkeit eines drittstaates. zuwanderer von außen 

spielen für die europäischen arbeitsmärkte also im schnitt eine ebenso große rolle 

wie Erwerbstätige aus den anderen Eu-ländern. allerdings gibt es gewaltige unter-

schiede zwischen den einzelnen Eu-ländern. so hat in luxemburg fast die hälfte der 

arbeitnehmer die staatsangehörigkeit eines anderen Eu-landes, wohingegen dies in 

Polen nur auf rund jeden tausendsten zutrifft. dabei lässt sich sagen, dass die anteile 

von Eu-ausländern an den beschäftigten insgesamt in den neuen Eu-Mitgliedsländern 

besonders niedrig sind. die anteile von Personen aus drittstaaten an der gesamtbe-

schäftigung sind in den südeuropäischen ländern mit ausnahme von Portugal beson-

ders hoch, was auf die Eu-außengrenze zurückzuführen sein dürfte.

die arbeitsmarktlage spiegelt die anteile von Eu-ausländern an der gesamtbeschäfti-

gung kaum wider. so weist das krisenland irland mit 10,2 Prozent nach luxemburg 

und zypern den höchsten Eu-ausländeranteil auf. auch im besonders schwer von der 

krise getroffenen spanien ist der anteil der Eu-ausländer an der beschäftigung mit 

4,5 Prozent immer noch höher als in deutschland mit 4,2 Prozent. dabei muss jedoch 

angemerkt werden, dass die meisten Eu-ausländer bereits vor ausbruch der krise 

und damit unter völlig anderen Voraussetzungen eine Erwerbstätigkeit in den krisen-

ländern aufgenommen haben.

3 | nur wenige Ausländer in den eu-ländern erwerbstätig

Ausländeranteil an den Erwerbstätigen in %, 2. Quartal 2012
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Quelle: Eurostat, 2012a
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allerdings ist der anteil der in anderen Eu-ländern beschäftigten Personen in den 

letzten Jahren deutlich gestiegen, wie abbildung 4 zeigt. lag er 2005 noch bei 2,0 

Prozent, so waren es 2011 bereits 3,0 Prozent. dabei ist jedoch beachtenswert, dass 

der anstieg in den ländern, die heute eine besonders große arbeitskräftenachfrage 

aufweisen, unterdurchschnittlich ausgefallen ist. so stieg der Eu-ausländeranteil an 

den beschäftigten in den ländern, die 2011 im schnitt eine arbeitslosenquote von 

unter 7,5 Prozent aufwiesen (belgien, deutschland, luxemburg, Malta, den nieder-

landen, österreich und der tschechischen republik) nur von 3,3 auf 3,8 Prozent.  

das bedeutet, dass die durch die krise entstandenen ungleichgewichte an den euro-

päischen arbeitsmärkten nicht allein maßgeblich dafür gewesen sein können, dass  

der anteil der im Eu-ausland tätigen Personen in den letzten Jahren gestiegen ist.

der anteil der Personen, die in einem anderen Eu-land leben, ist ohnehin relativ 

niedrig, wie folgender Vergleich deutlich macht. Von den 502,5 Millionen Personen,  

die 2011 in der Europäischen union lebten, waren 16,4 Millionen oder 3,3 Prozent  

in einem anderen Eu-land geboren (Eurostat, 2012d). in den usa waren 2010 von 

den 309,4 Millionen Einwohnern 11,7 Millionen oder 3,8 Prozent allein in Mexiko 

 geboren (us census bureau, 2012). dabei ist die arbeitnehmerfreizügigkeit eine 

grundsäule der Europäischen union und bereits in den 1960er und 1970er Jahren 

wurde die Migration in Europa durch die anwerbung südeuropäischer gastarbeiter  

in verschiedenen mittel- und nordeuropäischen ländern forciert. hingegen war der 

kurs der usa mit blick auf eine zuwanderung aus Mexiko immer sehr restriktiv, 

sodass es für die meisten arbeitssuchenden Mexikaner kaum möglich war auf lega-

lem Wege in die usa einzureisen.  

trotz der freizügigkeit war die Mobilität innerhalb der Europäischen union bisher  

also offensichtlich relativ gering. und wenn man von der zuwanderung aus den neuen 

Eu-Mitgliedsstaaten bulgarien, Polen und rumänien in die anderen Eu-länder absieht, 

gibt es auch keine anhaltspunkte für eine starke zunahme der Mobilität in den letzten 

Jahren. so hat sich, bei weiterhin bestehender nettozuwanderung, die zahl der fort-

züge aus spanien zwar zwischen 2010 und 2011 vervierfacht. setzt man die gesamt-

zahl von 123.000 auswanderern 2011 (Eurostat, 2012b) jedoch ins Verhältnis zur 

bevölkerung von rund 46,1 Millionen (Eurostat, 2012e), zeigt sich, dass trotz der 

starken auswirkungen der krise am arbeitsmarkt nur wenige Personen das land ver-

lassen haben. der Eu-binnenarbeitsmarkt trägt also bisher nur in relativ bescheide-

nem umfang dazu bei die wirtschaftlichen ungleichgewichte in Europa auszugleichen. 
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Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass die Mobilität in Europa in der näheren 

zukunft deutlich steigen wird. so antworteten 2009 in der europaweiten Eurobarome-

ter-Befragung Nr. 337 mit dem Schwerpunkt „geografische und Arbeitsmarktmobilität” 

(Eurobarometer, 2010) 17 Prozent der Personen über 15 Jahren, die noch nicht in 

rente waren, dass sie damit rechnen, in zukunft einmal im ausland zu arbeiten. das 

heißt nicht, dass diese Personen bereits konkrete Wanderungsabsichten haben. nur 

25 Prozent von ihnen gaben an, in den nächsten zwei Jahren auswandern zu wollen. 

dabei unterscheidet sich die Wanderungsbereitschaft sehr stark zwischen den Eu-

ländern. so rechnen in den skandinavischen und baltischen ländern über ein drittel 

der befragten damit, einmal im ausland zu arbeiten, wohingegen die anteile in grie-

chenland, italien und österreich bei unter einem zehntel liegen, wie abbildung 5 

zeigt. gerade in den ländern, deren arbeitsmärkte besonders stark unter der krise 

leiden, ist die Wanderungsbereitschaft bisher offensichtlich besonders niedrig. 

Anteil der Personen, die damit rechnen im Ausland zu arbeiten in %
(Personen über 15 Jahre ohne Rentner)
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Warum ist die Mobilität in der Eu 
nicht höher?

Warum ist die Mobilität in der Eu nicht höher, obwohl die Wanderung in ein anderes 

Eu-land vor dem hintergrund der großen wirtschaftlichen ungleichgewichte vor  

allem für arbeitssuchende aus den krisenländern an sich sehr attraktiv sein müsste? 

um diese frage zu beantworten sind zwei schritte notwendig. zuerst soll ermittelt 

werden, welche faktoren neben arbeitskräftenachfrage und lohnniveau für die Wan-

derungsentscheidung von arbeitnehmern entscheidend sind. im zweiten schritt wird 

dann dargestellt, welche konkreten hemmnisse für die Wanderung von arbeitnehmern 

innerhalb der Eu bestehen. 

EinflussgrössEn auf diE WandErungsEntschEidung

Werden die Determinanten von Wanderungsströmen wissenschaftlich untersucht, fin-

det in aller regel eine differenzierung zwischen Push- und Pull-faktoren statt. dabei 

werden die Einflussgrößen, die maßgeblich dafür sind, dass eine Person ihr Heimat-

land verlässt, als Push-faktoren bezeichnet, und größen, die die Wahl des ziellandes 

bestimmen, Pull-faktoren genannt. diese unterscheidung ist, wie im folgenden deut-

lich wird, auch für eine betrachtung der Wanderungsbereitschaft in Europa hilfreich.

in der bereits genannten Eurobarometer-befragung nr. 337 wurden Europäer ab  

15 Jahren zu möglichen Push- und Pull-faktoren für eine Wanderung befragt. auf  

die  frage, welche (Push-) faktoren sie zu einer auswanderung ermutigen könnten, 

war eine bessere Lebensqualität im Ausland mit 29 Prozent die häufigste Antwort 

Welche Gründe sprechen dafür, zum Arbeiten ins Ausland zu gehen? (Push-Faktoren)

Bessere Lebensqualität 
im Ausland

Bessere 
Arbeitsbedingungen
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Besseres wirtschaftliches Klima 
im Ausland

Um Verwandten oder Freunden, 
die im Ausland leben, näher zu sein

Besseres Sozial- 
und Gesundheitssystem

Bessere politische Situation 
im Ausland

Andere

Keine

Weiß nicht

0 5 10 15 20 25 30Quelle: Eurobarometer, 2010

29

27

23

21

17

11

10

10

18

5

2

4

6 | bessere lebensqualität: hauptgrund für die Jobsuche im Ausland

„Das potential für einen echten 

europäischen Arbeitsmarkt  

ist groß.” 

Lászó Andor, Fachkonferenz der 
 Europäischen  Kommission am 6.9.2012 
in Brüssel



16  |  dEr EuroPäischE arbEitsMarkt – tEil 2

(abbildung 6). an zweiter stelle standen mit 27 Prozent bessere arbeitsbedingungen, 

an dritter mit 23 Prozent bessere karriere- oder geschäftsaussichten und an vierter 

mit 21 Prozent bessere Chancen eine Arbeitsstelle zu finden, wobei Mehrfachnennun-

gen möglich waren. dies macht deutlich, dass die lage am arbeitsmarkt zwar von 

zentraler bedeutung dafür ist, ob Europäer sich entscheiden ihr land zu verlassen, 

allein entscheidend ist sie jedoch nicht. so ist die lebensqualität, die von vielerlei 

 faktoren – neben der wirtschaftlichen lage unter anderem von klimatischen gegeben-

heiten, Freizeitangeboten und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt – beeinflusst 

wird, für Europäer der wichtigste Push-faktor.

betrachtet man die Entscheidung 

über eine mögliche auswanderung, 

reicht es nicht aus Push-faktoren  

im eigentlichen sinne zu unter-

suchen, man muss auch faktoren 

berücksichtigen, die einer auswan-

derung im Weg stehen. auf die fra-

ge, welche  fak toren sie von einer 

möglichen auswanderung abhalten, 

antworteten in der Euro barometer-

umfrage nur 16 Prozent, dass sie 

bereits eine gute arbeitsstelle hät-

ten, und 8 Prozent, dass die lebens-

qualität im ausland schlechter wäre. 

hingegen gaben 39 Prozent an, 

dass ihr zuhause hier sei, 27 Pro-

zent, dass sie ihre familien nicht  

mit größeren Veränderungen belas-

ten und 21 Prozent, dass sie ihre 

freunde nicht zurücklassen möch-

ten. gegen eine auswanderung 

spricht also vor allem ein gefühl  

der heimatverbundenheit und das 

soziale netzwerk im heimatland und 

nicht etwa die gute wirtschaftliche 

lage oder lebensqualität.  

(abbildung 7)

Personen, die angaben, mit einem 

umzug ins ausland zu rechnen, wur-

den in der  Eurobarometer-umfrage 

auch nach den präferierten ziellän-

dern und den gründen für ihre Wahl, 

also den Pull-Faktoren, gefragt. Als Zielländer wurden am häufigsten die Vereinigten 

staaten (21 Prozent), großbritannien (16 Prozent), australien (15 Prozent), spanien 

(13 Prozent) und deutschland (12 Prozent) genannt. Mit 35 Prozent gaben die meis-

ten befragten als grund für die Wahl „um mehr geld zu verdienen” an. gute beschäf-

tigungsmöglichkeiten nannten 21 Prozent. Erwerbs- und Verdienstmöglichkeiten 

 spielen also offensichtlich auch als Pull-faktoren eine zentrale rolle. Jedoch sind auch 

kultur und Mentalität (von 32 Prozent genannt) und der lebensstil (von 27 Prozent 

genannt) sehr bedeutend. zudem gibt mit 27 Prozent über ein Viertel an, dass die 

kenntnis der sprache des ziellandes für ihre Entscheidung wichtig sei. (abbildung 8)

7 | heimatverbundenheit spricht gegen eine Abwanderung
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diese Ergebnisse helfen uns zu verstehen, warum der Eu-binnenarbeitsmarkt bisher 

nicht stärker dazu beiträgt, ungleichgewichte am arbeitsmarkt zwischen den Eu-län-

dern auszugleichen. so spielt die wirtschaftliche lage zwar offensichtlich sowohl als 

Push- als auch als Pull-faktor eine zentrale rolle. allerdings sind das Einkommens-

niveau und die arbeitsbedingungen tendenziell bedeutender als das stellenangebot. 

daraus lässt sich schließen, dass sich Eu-bürger bei ihrer Wanderungsentscheidung 

stärker am Wohlstandsniveau als an der (aktuellen) arbeitskräftenachfrage orientie-

ren, was die zuwanderung von rumänien nach spanien 2010 erklärt. dabei ist aller-

dings die wirtschaftliche lage nur ein faktor unter vielen. so spielen insbesondere 

lebensstil, kultur und Mentalität im zielland eine wichtige rolle für die Wanderungs-

entscheidung. soll die Mobilität in Europa gestärkt werden, muss also auch das 

 gesellschaftliche umfeld stimmen.  

hEMMnissE für diE WandErung zWischEn dEn Eu-ländErn

neben Push- und Pull-faktoren wurde in der Eurobarometer-befragung auch unter-

sucht, welche konkreten hemmnisse die Wanderung von Eu-bürgern verhindern. auf 

die frage, „auf welche schwierigkeiten sind sie gestoßen oder erwarten sie zu stoßen, 

wenn sie zum arbeiten ins ausland gehen”, antworteten mit 52 Prozent mehr als die 

Hälfte „mangelnde Sprachkenntnisse” (Abbildung 9). Am zweithäufigsten wurde 

„Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden” genannt. Allerdings war der Anteil, der dies 

angab mit 24 Prozent nur halb so hoch. alle anderen antworten waren deutlich seltener.

dass sprachprobleme die Mobilität  

in Europa behindern, ist nicht ver-

wunderlich, da die Europäische union 

allein über 23 amtssprachen verfügt 

und selbst in der euro pä i schen Ver-

waltung mit deutsch, Englisch und 

französisch drei verschiedene spra-

chen verwendet werden. allerdings 

hat sich, obwohl (bisher) keine schrit-

te hin zu einer gemeinsamen sprache 

in Europa unternommen wurden, das 

Englische in vielen bereichen, etwa 

der geschäfts- und Wissenschafts-

welt, als lingua franca durchgesetzt. 

heute sprechen jedoch bei Weitem 

noch nicht alle bewohner der Euro -

pä ischen union Englisch. insbeson-

dere in den staaten des ehemaligen 

Warschauer Pakts, wo lange zeit 

 russisch Verkehrssprache war und 

Englisch eher selten gelehrt wurde, 

ist der anteil der Englisch sprechen-

den bevölkerung noch relativ gering.  

so gaben in einer Eu-Erhebung aus 

dem Jahr 2007 nur 15 Prozent der 

ungarn und 19 Prozent der rumänen 

an Englisch zu sprechen (abbildung 

10). aber auch in allen südeuropäi-

schen ländern, außer zypern und Malta, spricht weniger als die hälfte der bewohner 

Englisch. in spanien liegt der anteil sogar nur bei einem drittel. und selbst wenn 

8 | bessere Verdienstmöglichkeiten: entscheidend für die Wahl des Ziellandes

Welche Gründe sprechen dafür, in ein bestimmtes Land zum Arbeiten zu gehen? (Pull-Faktoren)

Um mehr Geld zu verdienen

Ich mag die Kultur/Mentalität

Ich spreche die Sprache 
dieses Landes

Das Land hat einen angenehmen 
Lebensstil

Es gibt gute Beschäftigungs-
möglichkeiten in dem Land

Ich habe Familienmitglieder/Freunde, 
die bereits in dem Land wohnen

Ich möchte meine Kenntnisse in der 
Sprache des Landes verbessern

Ich kann dort meine beruflichen 
Fähigkeiten verbessern

Es ist geografisch nahe

Es ist ein ruhiges, sicheres und 
politisch stabiles Land

Mein Arbeitgeber hat dort eine 
Niederlassung

Es ist einfach dort Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis zu bekommen 

Andere

Weiß nicht
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 Personen über  Englischkenntnisse verfügen, bedeutet dies in vielen fällen noch nicht, 

dass diese sprachkenntnisse für die Erfordernisse von alltag und beruf ausreichen.

für wanderungsbereite Europäer bedeutet dies, dass sie in jedem fall die amtssprache 

ihres ziellandes erlernen müssen. dies ist in der regel selbst dann notwendig, wenn 

sie dort in einem internationalen beruflichen Umfeld tätig werden, in dem ausschließ-

lich Englisch gesprochen wird. so kann die kommunikation im alltag, etwa wenn es 

um die inanspruchnahme von handwerkerdienstleistungen geht, meist nur in der lan-

dessprache erfolgen. dies hat verschiedene auswirkungen auf die Mobilität in Europa:

1. Viele Erwerbspersonen sind nicht bereit, in ein anderes Eu-land zu wandern, 

  da ihnen der aufwand für den spracherwerb zu hoch ist. dies führt zu einer 

  niedrigen Mobilität.

2. Wenn sich Erwerbspersonen für eine Wanderung entscheiden, wählen sie 

  häufig nur aus Ländern aus, deren Sprachen sie beherrschen oder leicht 

  erlernen können. dies führt dazu, dass sich Wanderungsströme nicht nach 

  den eigentlichen wirtschaftlichen ungleichgewichten richten.

3. bevor Erwerbspersonen in einem anderen Eu-land tätig werden, benötigen 

  sie zeit, um dessen sprache zu erlernen oder vertiefen. Wanderungsströme 

  reagieren also nur sehr langsam auf Veränderungen.

9 | mangelnde sprachkenntnisse: hemmnis für eine Wanderung

Mit welchen Schwierigkeiten rechnen Sie, wenn Sie zum Arbeiten ins Ausland gehen?

Fehlende Sprachkenntnisse

Eine Stelle zu finden

Eine passende Unterkunft zu finden

Sich an eine andere Kultur 
anzupassen

Der Umgang mit den notwendigen 
administrativen Formalitäten

Der Zugang zu Gesundheits-
versorgung oder Sozialleistungen

Eine Stelle für (Ehe-)Partner/in 
zu finden 

Anerkennung von schulischen und 
betrieblichen Qualifikationen

Erhalt einer Arbeitserlaubnis

Übertragung von Rentenansprüchen

Probleme nach einem 
Auslandsaufenthalt zurückzukehren*

Probleme mit Einkommenssteuer 
und Ähnlichem

Zugang zu Kinderbetreuung, 
Schule oder Universität für Kinder

Andere

Keine

Weiß nicht
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die unterschiedlichen sprachen sind das bedeutendste aber nicht das einzige 

 hemm nis für eine stärkere Mobilität in der europäischen union. auch bestehen 

immer noch große unterschiede zwischen den bildungssystemen und abschlüssen  

in den einzelnen ländern. dies geht soweit, dass einzelne berufsbilder unterschied-

lichen Abschluss niveaus zugeordnet sind. So wird etwa die Qualifikation zur (haupt-

verantwortlichen) Erzieherin für kindergartenkinder in deutschland in der regel im 

rahmen einer berufsfachschule erworben, die dem oberen sekundären bildungsbe-

reich zuzuordnen ist. In den skandinavischen Ländern wird die gleiche Qualifikation 

im rahmen eines hochschulstudiums, also einer tertiären ausbildung, vermittelt.

auch wenn die anerkennung von abschlüssen 

anderer Eu-länder zumindest in regle men tier-

ten berufen grundsätzlich gewährleistet ist, 

stellen die unterschiedlichen abschlüsse den-

noch in vielen fällen eine große hürde für die 

arbeitssuche dar. insbesondere ist dies der fall, 

wenn keine ganz eindeutige zuordnung zwi-

schen abschluss und beruf besteht oder Perso-

nen nicht in ihrem erlernten beruf tätig werden 

wollen. dann reicht es für die stellensuche 

nicht aus, die bezeichnungen von  be ru fen, die 

im inland infrage kämen, in die  sprache des 

ziellandes zu übersetzen, wenn dies überhaupt 

möglich ist. so gibt es etwa in den meisten 

anderen Eu-staaten kein wirk liches Pendant 

zum in deutschland weit ver brei ten abschluss 

zur bürokauffrau/zum bürokaufmann. Viel -

mehr müssen sich die arbeitssuchenden damit 

beschäftigen, welche anforderungen und auf-

gaben mit verschiedenen berufsbildern, in dem 

von ihnen angestrebten tätigkeitsbereich im 

zielland verbunden sind. Vor allem wenn meh-

rere zielländer infrage kommen, kann dies zu 

einem enormen aufwand führen, sodass es 

nicht verwunderlich ist, dass die stellensuche 

in der Eurobarometer-befragung am zweit-

häufigsten als Hemmnis genannt wurde.

sprachbarrieren und unterschiedliche abschluss arten wirken sich nicht nur negativ 

auf die Wanderungsbereitschaft aus, sondern senken auch die arbeitsmarktchancen 

von Erwerbssuchenden aus anderen Eu-ländern. zum einen schrecken Personal-

verantwortliche häufig davor zurück Bewerber einzustellen, die nur eingeschränkt  

der landessprache mächtig sind.  

zum anderen ist es für sie in vielen fällen sehr schwer anhand ausländischer ab-

schlüsse und Qualifikationen die Fähigkeiten der Bewerber zu bewerten, sodass sie 

Inländer mit ihnen geläufigen Abschlüssen bevorzugen. Dies ist in der Regel umso 

mehr der fall, je  weniger wissensintensiv und global vernetzt die unternehmen sind. 

Anteil der Englisch sprechenden Bevölkerung in %, 2007
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10 | englischkenntnisse: nicht überall in europa verbreitet
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Wie kann die arbeitskräftemobilität  
in der Eu gestärkt werden?

grundsätzlich kann die arbeitskräftemobilität gesteigert werden, indem bestehende 

Mobilitätshemmnisse behoben werden und die rahmenbedingungen für eine Wande-

rung attraktiver gestaltet werden. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Euro-

päische union nicht eine Einheitssprache bräuchte. diese würde die kommunikation in 

Europa fundamental vereinfachen und könnte so nicht nur die arbeits kräfte mobilität 

befördern, sondern auch eine viel stärkere europäische identität schaffen. allerdings 

wäre es unter den gegebenen politischen rahmenbedingungen auf absehbare zeit 

utopisch eine europäische Einheitssprache zu fordern. dies heißt jedoch nicht, dass in 

Europa keine schritte in diese richtung unternommen werden. so intensivieren fast 

alle Eu-länder die ausbildung ihrer kinder in Englisch, sodass immer mehr Menschen 

in Europa zumindest eine alltagskommunikation auch in dieser sprache führen. da es 

zudem in der geschäfts- und Wissenschaftswelt ohnehin schon Verkehrssprache ist, 

ist es sehr wahrscheinlich, dass Englisch auf lange sicht immer stärker auch zu einer 

alltagssprache in der Europäischen union werden wird. 

in den kommenden Jahren wird es jedoch, wie oben bereits angesprochen, auch wei-

terhin in den meisten fällen beinahe unabdingbar sein, dass Migranten die sprache 

des ziellandes erlernen. da die allermeisten hierfür sprachkurse in anspruch nehmen, 

hat die Weiterbildungsinfrastruktur große bedeutung für die arbeitskräftemigration. 

dies betrifft sowohl die herkunftsländer als auch die zielländer. dabei sind in den 

 herkunftsländern vor allem angebote notwendig, die kenntnisse der alltagssprache in 

möglichen zielländern vermitteln. in den zielländern sind vorwiegend weiterführende 

kursangebote in der landessprache erforderlich, die insbesondere die für den jeweili-

gen Beruf spezifischen Kenntnisse vertiefen.

die Vergleichbarkeit von schul- und berufsabschlüssen, das zweite bedeutende 

hemmnis, wird sich mit der umsetzung des 2008 beschlossenen Europäischen Qua-

lifikationsrahmens in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich verbessern. Mit  

dem Europäischen Qualifikationsrahmen werden alle nationalen Bildungsabschlüsse 

verbindlich acht einheitlichen niveaustufen zugeordnet (Europäische union, 2008). 

damit werden die abschlussniveaus europaweit vergleichbar, sodass arbeitgeber und 

bewerber aus unterschiedlichen Eu-ländern in zukunft besser einschätzen können, 

ob die Qualifikationen den Anforderungen einer Stelle entsprechen. Allerdings gilt dies 

nur für das niveau, nicht aber für die fachrichtung des abschlusses, die insbesondere 

bei beruflichen Abschlüssen von großer Bedeutung ist. Durch eine Ergänzung des 

Europäischen Qualifikationsrahmens um eine standardisierte Kategorisierung der 

abschlussrichtungen, könnte die funktionalität des Eu-binnenarbeitsmarktes deutlich 

gesteigert werden. so wäre es nicht nur möglich abschlüsse aus dem Eu-ausland 

besser einzuschätzen, mithilfe eines Codes könnten Qualifikationsanforderungen für 

eine stelle auch so dargestellt werden, dass sie für interessenten in allen anderen 

Eu-ländern ohne Weiteres klar verständlich wären.

um die arbeitskräftemobilität in Europa nachhaltig zu stärken, muss der abbau kon-

kreter Wanderungshemmnisse von einem kulturellen Wandel begleitet werden. dabei 

sind zwei Ebenen von bedeutung. zum einen ist die bereitschaft junger Menschen in 
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eine Arbeitserlaubnis brauchen 

und wie sie eine solche beantra-

gen können. Im Internet unter 

www.arbeitsagentur.de/ 

migration-check-arbeitnehmer.

   

 Die Initiative „the job of my 

life” unterstützt Jugendliche  

aus den EU- bzw. EWR-Ländern 

und der Schweiz bei der Suche 

nach Ausbildungs- oder Beschäf-

tigungsplätzen in Deutschland. 

Die Förderung geht während der 

Ausbildung weiter, unter ande-

rem durch Sprachkurse, umfang-

reiche Betreuung und finanzielle 

Unterstützung. Im Internet unter 

www.thejobofmylife.de.

 Das Portal www.bq-portal.de 

bietet umfassende Informationen 

über die Anerkennung von aus-

ländischen Berufsqualifikationen. 

Entscheidungsträger und 

Antragssteller können ausländi-

sche Berufsabschlüsse dadurch 

schneller bewerten und sich ein 

besseres Bild über die jeweiligen 

Qualifikationen machen.

 Das Portal www.anerken-

nung-in-deutschland.de infor-

miert über die aktuelle rechtliche 

Grundlage und die Verfahren der 

beruflichen Anerkennung auslän-

discher Abschlüsse. Vermittelt 

das Portal Anerkennungssuchen-

de an die für sie jeweils passen-

den Beratungsstellen weiter.

Aus Der prAxis



dEr EuroPäischE arbEitsMarkt – tEil 2 |  21

ein anderes Eu-land zu wandern und sich dessen sprache anzueignen größer, je mehr 

neben die nationale identität auch eine identität als Europäer tritt. zum anderen ist 

die Wanderungsbereitschaft auch größer, je positiver die aufnahme im zielland erfolgt. 

hierfür ist eine Willkommenskultur notwendig, die zuwanderer aus anderen Eu-län-

dern dabei unterstützt sich in die gesellschaft des zuwanderungslandes zu integrieren.

in der Eurobarometer-befragung nr. 77 mit dem schwerpunkt „die europäische bür-

gerschaften” wurden 2012 europaweit Personen dazu befragt, wie sehr sie sich mit der 

Europäischen Union identifizieren (Eurobarometer, 2012). Auf die Frage, ob sie sich als 

bürger der Europäischen union fühlen, antworteten im schnitt 61 Prozent mit ja und 

38 Prozent mit nein. Dabei fühlen sich jüngere Menschen etwas häufiger als EU-Bürger 

als ältere. so gaben 67 Prozent der 15- bis 24-Jährigen, aber nur 56 Prozent der über 

55-Jährigen an sich als Eu-bürger zu fühlen. deutlicher sind die unterschiede zwischen 

den einzelnen Eu-ländern, wie abbildung 11 zeigt. so lag der anteil der Personen, die 

sich als Eu-bürger fühlen, in luxemburg mit 85 Prozent bei über vier fünfteln, wohin-

gegen er im Vereinigten königreich mit 42 Prozent und in italien mit 45 Prozent bei 

unter der hälfte lag. auch im besonders von der krise getroffenen griechenland fühlen 

sich nur 50 Prozent der bewohner als Europäer. in spanien ist der anteil mit 70 Pro-

zent hingegen  relativ hoch.

diese zahlen zeigen deutlich, dass sich mit der fortschreitenden Europäischen inte-

gration zwar bereits eine starke europäische identität gebildet hat, es gleichzeitig aber 

selbst für jüngere Menschen noch längst nicht selbstverständlich ist sich mit Europa  

Anteil der Personen die sich als Bürger der EU fühlen in %
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11 | europäische identität: nicht selbstverständlich

 Der persönliche eures-

berater vor ort gibt erste 

 Informationen über Arbeitsmög-

lichkeiten in Deutschland – und 

natürlich auch in allen anderen 

Ländern der EU. Er informiert 

über Beschäftigungschancen,  

die Verfahren zur Anerkennung 

von Abschlüssen und die Sozial-

versicherung. Im Internet unter 

http://ec.europa.eu/eures.

 Die Zentrale Auslands-  

und Fachvermittlung (ZAV) 

unterstützt bei der Suche nach 

der passenden Arbeitsstelle  

in Deutschland, und berät bei 

 organisatorischen und rechtli-

chen  Fragen. Im Internet unter  

www.zav.de/arbeiten-in- 

deutschland.

 Das Portal www.make-it- 

in-germany.de informiert, in 

welchen Branchen Fachkräfte 

gesucht werden und unter wel-

chen Voraussetzungen Interes-

sierte eine Stelle in Deutschland 

annehmen können.

 Arbeitsuchende aus der ganzen 

Welt können in der Jobbörse  

der bundesagentur für Arbeit

in fünf Fremdsprachen online 

nach offenen Stellen suchen  

oder ein Profil einstellen, damit 

interessierte Arbeitgeber Kontakt 

mit ihnen aufnehmen können.  

Im Internet unter  

www.jobboerse.arbeitsagentur.de.
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12 | eu-Zuwanderer: nicht überall gleichermaßen willkommen

zu identifizieren. Abgesehen von Sprachbarrieren und bürokratischen Hürden bedeu-

tet das, dass der umzug in ein anderes Eu-land auch emotional noch immer in den 

meisten fällen einen wesentlich größeren schritt darstellt als der umzug in einen ande-

ren Teil des eigenen Landes, auch wenn die geografische Entfernung vergleichbar ist. 

auch die offenheit gegenüber zuwanderern aus den anderen Eu-ländern könnte  

noch gesteigert werden. so wurde auf basis von fragen zu kontakten mit Menschen 

und unternehmen aus anderen Eu-ländern und zur nutzung von fremdsprachen ein 

offen heitsindex ermittelt. dieser ergab für 13 Prozent der Europäer eine starke, für 

21 Prozent eine mittlere und für 66 Prozent 

eine niedrige internationale offenheit. dabei 

war die internationale offenheit in luxemburg 

mit 84 Prozent starker und 15 Prozent mittlerer 

offenheit besonders hoch und in Portugal mit  

5 Prozent starker und 15 Prozent mittlerer 

besonders gering. deutschland, als derzeit 

potenziell besonders attrak tives zuwanderungs-

land, lag mit 15 Prozent starker und 26 Prozent 

mittlerer offenheit knapp über dem Eu-schnitt 

(abbildung 12).

Willkommenskultur umfasst weit mehr als die 

so gemessene internationale offenheit. so ist 

nicht nur entscheidend, ob kontakte mit bür-

gern aus anderen Eu-ländern geknüpft werden, 

sondern wann und in welcher Weise. Es macht 

etwa einen sehr  großen unterschied, ob ein 

neu zugewanderter arbeitnehmer von den 

 kollegen regelmäßig zu gemeinsamen freizeit-

aktivitäten eingeladen wird, oder ob sich der 

kontakt auf die geschäftliche Ebene beschränkt. 

solche konkreten aspekte des umgangs mit 

zuwanderern aus den anderen Eu-ländern 

 lassen sich zwar kaum messen, sind aber häu-

fig entscheidend dafür, ob sich Zuwanderer in 

die gesellschaft des ziellandes aufgenommen 

fühlen oder nicht. 

Europäische identität und Willkommenskultur 

gegenüber Personen aus anderen Eu-ländern 

sind nicht unabhängig voneinander; je stärker 

sich Personen als Europäer fühlen, desto 

 offener sind sie in aller regel auch gegenüber 

zuwanderern aus anderen Eu-ländern. gelingt 

es also die europäische identität zu stärken, 

wird sich dies auch positiv auf die aufnahme von zuwanderern aus anderen Eu-län-

dern auswirken und so langfristig die Wanderungsbereitschaft stärken. auch wenn 

solch ein kultureller Wandel den abbau konkreter Wanderungshemmnisse nicht 

 ersetzen kann, ist er doch für ein nachhaltiges gelingen des Eu-binnenarbeitsmarkts 

 beinahe ebenso bedeutend, da kulturelle faktoren und die lebensqualität, wie oben 

gesehen, eine wichtige rolle als Push- und Pull-faktoren für die Wanderungsentschei-

dung spielen. 

Offenheit gegenüber Personen aus anderen EU-Ländern in %

Luxemburg

Malta

Niederlande

Dänemark

Schweden

Estland

Slowakei

Slowenien

Belgien

Finnland

Zypern

Lettland

Litauen

Österreich

Deutschland

Tschech. Rep.

EU-Schnitt

Frankreich

Ver. Königreich

Irland

Griechenland

Spanien

Ungarn

Polen

Rumänien

Italien 

Bulgarien

Portugal

Quelle: Eurobarometer, 2012

0 20 40 60 80 100

stark

mittel

1584

3347

3544

3344

4240

2830

3029

2927

3225

3125

3422

3522

3121

2417

2615

2513

2113

2212

2311

5 | 15

6 | 14

6 | 13

2110

1010

138

128

138

177



dEr EuroPäischE arbEitsMarkt – tEil 2 |  23

Welches Potenzial  
hat der Eu-binnenarbeitsmarkt?

die ungleichgewichte zwischen den arbeitsmärkten in den einzelnen Eu-ländern 

haben sich mit der Euro-krise immer weiter verschärft, sodass heute, wie abbildung  

1 zeigt, die arbeitslosenquoten in deutschland, luxemburg, den niederlanden und 

österreich bei unter 6 Prozent und in griechenland und spanien über 20 Prozent 

 liegen. auch das Wohlstandsniveau liegt in diesen mitteleuropäischen ländern höher 

als in südeuropa. Wie abbildung 13 zeigt, lag das bruttoinlandsprodukt in griechen-

land 2011 bei rund 20.000 und in spanien bei rund 25.000 Euro pro Einwohner  

(kaufkraftstandards), wohingegen es in den vier mitteleuropäischen ländern bei  

über 30.000 Euro je Einwohner lag. damit sollte eine auswanderung etwa nach 

deutschland für Erwerbssuchende aus diesen ländern grundsätzlich sehr attraktiv 

sein. dennoch ist, wie bereits in abschnitt 2 gezeigt, nicht damit zu rechnen, dass  

die Erwerbsmigration innerhalb der Eu in den nächsten Jahren stark zunehmen wird, 

da gerade in den krisenländern die Wanderungsbereitschaft sehr niedrig ist. in der 

13 | ungleiche entwicklung der Wohlstandsniveaus in europa

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in 1.000 Euro (Kaufkraftstandards), 2011
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„Wir müssen alles tun, um die 

mobilität der Arbeitskräfte im 

 binnenmarkt der  europäischen 

union zu verbessern.”

Dr. Angela Merkel, Jahrestreffen 2013 
des World Economic Forum in Davos
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kurzen frist sind die Potenziale des Eu-binnenarbeitsmarkts für die wirtschaft-

liche Entwicklung in Europa also überschaubar.

in der mittleren frist stellt sich die situation anders dar. bis dahin kann es 

 gelingen die noch bestehenden hemmnisse für eine Wanderung innerhalb der 

Europäischen union deutlich abzubauen und die europäische identität soweit  

zu stärken, dass es für Erwerbssuchende nur noch einen geringen unterschied 

macht, ob sie in eine andere region ihres heimatlandes oder in ein anderes Eu-

land wandern. Es ist zwar damit zu rechnen, dass mit der zunehmenden wirt-

schaftlichen integration in Europa auch die konjunkturverläufe in den ländern  

der Eu immer ähnlicher werden, sodass die ungleichgewichte am arbeitsmarkt 

eher kleiner werden. dennoch kann der Eu-binnenarbeitsmarkt einen großen 

 beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Europa leisten. neben dem regionalen 

ausgleich von arbeitskräfteangebot und -nachfrage kann er insbesondere dazu 

beitragen, dass in der Europäischen union große Wissens- und Produktionscluster 

entstehen, die auf basis des fachkräfteangebots der einzelnen länder nicht 

 möglich wären.

allerdings wird der Eu-binnenarbeitsmarkt in der langen frist für die fachkräfte-

sicherung nicht ausreichen, da mit dem zunehmenden demografischen Wandel 

die arbeitskräfte in der europäischen union insgesamt knapp werden. so erreich-

te 2010 kein Eu-land die fruchtbarkeitsrate von 2,1 kindern je frau im gebär-

fähigen alter, die für den bestandserhalt der bevölkerung notwendig wäre. selbst 

die türkei als großer beitrittskandidat mit einer relativ jungen bevölkerung lag 

knapp unter diesem Wert (Eurostat, 2012e). Dennoch wird der demografische 

Wandel nicht alle Eu-staaten gleichermaßen treffen. so liegen die geburtenraten 

in großbritannien, frankreich und den skandina vischen ländern noch nahe am 

bestandserhalt, während in deutschland, den ost- und den südeuropäischen län-

dern mit einer deutlichen schrumpfung der bevölkerung zu rechnen ist. gerade  

in den besonders stark vom demografischen Wandel betroffenen Ländern wird in 

der langen sicht eine Mischung aus Eu-binnenmigration und zuwanderung aus 

drittstaaten notwendig sein, um die arbeits- und fachkräftebasis und damit auch 

die wirtschaftliche Entwicklung zu sichern.
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die Potenziale des Eu-binnenarbeitsmarkts werden derzeit noch nicht  

voll ausgeschöpft. so ist die arbeitskräftemobilität heute weit geringer 

als man vor dem hintergrund der starken ungleichgewichte am arbeits-

markt erwarten würde. 

Ein hauptgrund hierfür ist, dass in der Eu eine Vielzahl verschiedener 

sprachen gesprochen wird und eine Wanderung in ein anderes Eu-land 

ohne kenntnisse der landessprache nur schwer möglich ist. das Erlernen 

einer neuen sprache stellt für viele potenzielle Migranten ein großes hin-

dernis dar. 

Zudem gestaltet sich die Jobsuche in einem anderen EU-Land häufig 

schwierig, da bildungs- und berufsabschlüsse nicht vergleichbar sind. 

Und auch die Identität als Europäer, die einen großen Einfluss auf die 

bereitschaft in ein anderes Eu-land zu gehen hat, sollte weiter gestärkt 

werden.

gelingt es, die bestehenden hemmnisse zu verringern und die 

 bereitschaft, in ein anderes Eu-land zu wandern, zu steigern, kann  

der Eu-binnenarbeitsmarkt mittelfristig sehr stark zur wirtschaftlichen 

 Entwicklung in Europa beitragen. neben dem ausgleich von regional 

unterschiedlichen konjunkturellen schwankungen von arbeitskräfte-

angebot und -nachfrage, kann er auch dabei helfen, dass in der Euro-

päischen Union große und hocheffiziente Wissens- und Produktionscluster 

entstehen.

fazit



26  |  dEr EuroPäischE arbEitsMarkt – tEil 2

Erdmann, Vera / demary, Markus, 2012, fachkräfteengpässe und arbeitslosigkeit in 

Europa: Wanderung als kurzfristiger ausgleichmechanismus, iW-trends nr. 3/2012, köln

Eurobarometer, 2012, European citizenship standard Eurobarometer 77, brüssel

Eurobarometer, 2010, geographical and labour market mobility, special Eurobarometer 

337, brüssel

Europäische union, 2008, Empfehlung des Europäischen rates und Parlaments vom  

23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges 

lernen, amtsblatt der Europäischen union c 111/1, brüssel

Europäische union, 2007, Verordnung (Eg) nr. 862/2007 der europäischen Parlaments 

und des rates vom 11. Juli 2007 zu gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und 

internationalen schutz und zur aufhebung der Verordnung (EWg) nr. 311/76 des rates 

über die Erstellung von statistiken über ausländische arbeitnehmer, amtsblatt der Euro-

päischen union l 199/23, brüssel

Eurostat, 2012a, beschäftigung und arbeitslosigkeit (lfs/akE-Erhebung über 

 arbeitskräfte), url:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_

unemployment_lfs/data/database [abrufdatum 29.10.2012]

Eurostat, 2012b, bevölkerung – internationale Wanderungsströme,  

url:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 

[abrufdatum 29.10.2012]

Eurostat, 2012c, Volkswirtschaftliche gesamtrechnung, 

url: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/ 

database [abrufdatum 29.10.2012]

Eurostat, 2012d, bevölkerung – bevölkerung nach staatsbürgerschaft und nach 

geburtsland, 

url:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 

[abrufdatum 29.10.2012]

Eurostat, 2012e, bevölkerung – demographie, 

url:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 

[abrufdatum 29.10.2012]

Eurostat, 2012f, bildung und Weiterbildung – sprachkenntnisse, 

url: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database 

[abrufdatum 29.10.2012]

us census bureau, 2012, the foreign-born Population in the united states: 2010, 

american community survey reports nr. 19, Washington

literatur



Schweden | 8,0

Estland | 10,2

Polen | 10,1

Tschechien | 7,0

Rumänien | 7,0

Irland | 14,7

Malta | 6,4

Zypern | 11,9

Deutschland | 5,5

Frankreich | 10,2

Spanien | 25,0

Portugal | 15,9

Österreich | 4,3

Slowakei | 14,0

Griechenland | 24,3

Dänemark | 7,5

Niederlande | 5,3

Luxemburg | 5,1

Belgien | 7,6

Slowenien | 8,9

Finnland | 7,7

Italien | 10,7

Großbritannien | 7,9

Lettland | 14,9

Litauen | 13,3

Bulgarien | 12,3

Ungarn | 10,9
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