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Themen für Bachelor- und Masterarbeiten 
am Lehrstuhl für Personalwirtschaft 

  im Wintersemester 2023/24 
 
 
An der Professur für Personalwirtschaft können Sie im folgenden Semester eine Bachelor oder 
Masterarbeit in einem der unten aufgeführten Themengebiete bearbeiten. Die Beispielfragen 
sollen Ihnen veranschaulichen, wie ein mögliches Thema für eine Abschlussarbeit aussehen 
könnte.  
 
Jede Bachelor- oder Masterarbeit bearbeitet eine klar abgegrenzte Frage mithilfe wissen-
schaftlicher Methodik. Dies bedeutet, dass in jeder Abschlussarbeit erstens eine theoretische 
Argumentation entfaltet und zweitens eine empirische Methode angewendet wird. Wir denken 
insbesondere an die folgenden Methoden: systematischer Literaturüberblick, Inhaltsanalyse 
und Regressionsanalyse. Wir geben Ihnen während der Bearbeitungszeit wichtige Hinweise 
dazu, wie Sie diese Methoden richtig anwenden können. 
 
Falls Sie sich am Lehrstuhl bewerben und eine Zusage erhalten, können Sie ein Thema in 
einem der von Ihnen angegebenen Themenbereiche (es sind drei Präferenzen anzugeben) 
bearbeiten. Auf Basis der Beispielfragen und der einführenden Literatur wird im Gespräch mit 
dem Betreuer oder der Betreuerin eine konkrete Fragestellung für die Abschlussarbeit entwi-
ckelt.  
 
Abschlussarbeiten in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen sind prinzipiell möglich, falls 
Sie dabei Zugang zu Unternehmensdaten haben. Sie können für solche Arbeiten auch andere 
Themen als die unten aufgeführten vorschlagen. Auch für solche Arbeiten gelten jedoch die 
oben genannten Anforderungen (theoretische Argumentation und Anwendung einer empiri-
schen Methode).  
 

 

Themenbereich 1:  

Geteilte Führung und „hierarchiefreie“ Organisationen 

Unternehmen werben heute mit „flachen Hierarchien“. Der heroische Manager ist out, statt-
dessen sollen die Mitglieder von Teams oder ganzen Unternehmen die Verantwortung und die 
Führung teilen, bis hin zu vermeintlich hierarchiefreien Organisationen. Zum Teil ist diese Be-
wegung darauf zurückzuführen, dass Unternehmen so für Bewerber attraktiver werden möch-
ten, zum Teil stehen neue Erfordernisse für die Unternehmen im Vordergrund: Sie müssen 
heute schneller und näher am Kunden neue Produkte entwickeln und ihre Dienstleistungen 
erbringen. Traditionelle, eher bürokratische Regeln haben dabei Nachteile. Zurzeit wird dieses 
Thema in ganz verschiedenen Zusammenhängen aufgriffen wie beim Konzept der geteilten 
Führung (distributed leadership, shared leadership, joint leadership), der Demokratisierung 
von Unternehmen, der Diskussion um agile Teams usw. Zudem sind die Konzepte oft mit 
neuen Labels versehen, aber weder theoretisch durchdacht noch empirisch geprüft. Für Ab-
schlussarbeiten bietet sich eine Vielzahl von Themen an. Sie sind interessant für Studierende, 
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die inhaltsanalytisch oder empirisch arbeiten oder strukturierte Reviews erstellen möchten und 
sich nicht scheuen, aktuelle Konzepte auf ihre theoretische Konsistenz hin „abzuklopfen“. Bei-
spielfragen sind: 

 

− Gibt es funktionierende Beispiele für hierarchiefreie Organisationen? 

− Was sind selbst-organisierte Teams und unter welchen Bedingungen sind sie effektiv? 

− Welche Aussagen treffen Unternehmen auf ihrer Website zum Thema Agilität, flache 
Hierarchien usw. 

− Welche Art von Unternehmen haben flache Hierarchien? Welche Folgen hat dies? 

− Welche Bedeutung hat Hierarchie in Teams und Unternehmen unter extremen Bedin-
gungen (Feuerwehr, Armeen, Akutmedizin)? 

 

Einführende Literatur: 

− Kieser, A., & Weiser, A. (2019). Der Heroismus des postheroischen Managers. In S. 
Ernst & G. Becke (Eds.), Transformationen der Arbeitsgesellschaft: Prozess- und figu-
rationstheoretische Beiträge (pp. 287–306). Springer Fachmedien Wiesbaden. 
https://doi.org/10.1007/978-3-658-22712-8_12. 

 

 

Themenbereich 2:  

Individuelle Gehälter 

Es existieren eine Reihe von Websites, die Daten zu Gehältern von Beschäftigten, je nach 
Branche, Alter, Erfahrung, Beruf und Region ausweisen. Sie eignen sich dazu, insbesondere 
als Berufsanfänger eine Vorstellung von realistischen Gehältern zu bekommen. Es fragt sich, 
wie die Websites von gesammelten Rohdaten zu individuellen Gehaltsprognosen gelangen. 
Sie haben vermutlich ein ökonometrisches Modell. In diesem Themenbereich sollen Gehalts-
websites zusammengestellt und ihrer Vorgehensweise verglichen werden. Die folgenden Fra-
gen können dabei, je nach Präferenz mit anderen Schwerpunkten, bearbeitet werden: 

 

− Welche Gehaltsrechner gibt es und wie unterscheiden sie sich? 

− Welches Modell haben die Rechner? Kann man das Modell rekonstruieren? 

− Wie unterscheiden sich prognostizierte Gehälter zwischen den Websites? 

− Wie bilden die Websites insbesondere Gehaltsunterschiede nach Geschlecht und Re-
gion ab? 
 

Einführende Literatur: 

− https://www.gehalt.de/ (und andere Gehaltsrechner) 

− Holzki, L. (2019, 12. Februar). Wer was verdient. Süddeutsche Zeitung. 
https://www.sueddeutsche.de/karriere/gehalt-deutschland-gehaltsreport-1.4322621. 

− Asplund, R., & Pereira, P. T. (Eds.) (1999). Returns to human capital in Europe. A 
literature review. Finland: The Research Institute of the Finnish Economy. 

 

 

Themenbereich 3:  

Analyse von Kompetenzprofilen 

Die Kompetenzen der Mitarbeitenden sind gerade in wissensintensiven Unternehmen der 
wichtigste Wettbewerbsfaktor. Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Aufgabe, im Zuge 
der Digitalisierung neuartige Kompetenzen erfassen und entwickeln zu müssen. Neuartige An-
forderungen und vorhandene Kompetenzen müssen miteinander abgeglichen und Kompe-
tenzdefizite durch gezielte Einarbeitung und Entwicklung kompensiert werden. Die neuere Li-
teratur erkennt die Notwendigkeit an, Kompetenzprofile als spezifische Bündel von Kompeten-

https://www.gehalt.de/
https://www.sueddeutsche.de/karriere/gehalt-deutschland-gehaltsreport-1.4322621
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zen zu modellieren. Allerdings liegen nur wenig wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Metho-
den vor, die bei der Datenauswertung für das Kompetenzmanagement genutzt werden. In die-
sem Themenbereich sollen Methoden zur Analyse von Kompetenzprofilen herausgearbeitet 
und in ihrer Vorgehensweise verglichen werden. Studierende sollen entweder das theoretische 
oder das empirische Wissen hierzu erweitern. Beispielfragen, die auch kombiniert werden kön-
nen, sind: 

 

− Was sind Kompetenzprofile und wie werden diese in der Wissenschaft und Praxis ana-
lysiert? 

− Wie haben sich Kompetenzprofile im Zeitverlauf verändert? Welche neuartigen Kom-
petenzen gibt es (z.B. digitale Kompetenz, Führungs- und (Selbst-) Managementkom-
petenzen)? 

− Wie unterscheiden sich Kompetenzprofile im Hinblick auf bestimmte Zielgruppen (z.B. 
Führungskräfte, Beschäftigte etc.), Abteilungen (Produktion, Marketing etc.) oder Tä-
tigkeiten (Projektarbeit, Teamarbeit etc.)? 

− Wie hängen spezifische Kompetenzen mit relevanten Erfolgsmaßen (z.B. Arbeitsper-
formance) zusammen? 

− Zu welchen Zwecken können Kompetenzprofile genutzt werden (Personalbedarf, Per-
sonalentwicklung, Teamzusammenstellung)? 
 

Einführende Literatur: 

− North, K., Reinhardt, K., & Sieber-Suter, B. (2018). Kompetenzmanagement in der Pra-
xis. Springer Fachmedien Wiesbaden. (insb. Kapitel 2, 4 & 5) 

− Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. (Hrsg.). (2016). Leitfaden: Kompeten-
zen im digitalisierten Unternehmen. DGFP-Praxispapiere Leitfaden. 

 
 
Themenbereich 4:  
Selbstständige Gestaltung von Arbeit: 
Eine hohe Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit werden vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels zunehmend zum Ziel der Unternehmen. Ein Phänomen, das zu einer Verbes-
serung beider Aspekte führen kann, nennt sich Job Crafting. Beim Job Crafting verändern 
Beschäftigte selbstständig und proaktiv die Arbeit, um die Passung zwischen der Arbeitsauf-
gabe und den individuellen Fähigkeiten und Interessen zu verbessern (Person-Job-Fit). 
Während Unternehmen die Vorteile des Job Crafting zunehmend erkennen, ist ihnen eine 
andere Art der eigenständigen Arbeitsgestaltung meist ein Dorn im Auge – die Anwendung 
von Workarounds. Workarounds, die von den Beschäftigten oft selbstständig und unbemerkt 
durchgeführt werden, gelten weithin als Störfaktor im Unternehmen und werden daher oft un-
terbunden. Neue Forschungsansätze machen darauf aufmerksam, dass diese Art der eigen-
ständigen Umgestaltung ebenfalls als Vorteil genutzt werden kann, da Workarounds auf Pro-
zessschwächen hinweisen und so als Innovationstreiber genutzt werden können. Da Work-
arounds bisher kaum Gegenstand der Literatur waren, ist oft unklar, welche Faktoren zu 
Workarounds führen oder sie verhindern. Erkenntnisse aus der Job Crafting Literatur könn-
ten hier Hinweise liefern.  

• Welche Faktoren begünstigen oder hemmen Job Crafting? 

• Welche Faktoren begünstigen oder hemmen Workarounds? 

• Welche Gemeinsamkeiten und Unterscheide existieren zwischen Job Crafting und 

Workarounds? 

Einführende Literatur: 

• Bartelheimer, C., Wolf, V., & Beverungen, D. (2023). Workarounds as generative 

mechanisms for bottom‐up process innovation—Insights from a multiple case study. 

Information Systems Journal. 
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• Zhang, F., & Parker, S. K. (2019). Reorienting job crafting research: A hierarchical 

structure of job crafting concepts and integrative review. Journal of Organizational 

Behavior, 40(2), 126-146. https://doi.org/10.1002/job.2332 

 
 

Themenbereich 5:  

Mindsets in der individuellen und Personal-Entwicklung 

„Mindsets“, oder persönliche Einstellungen und Eigenschaften, werden zunehmend als ent-
scheidende Faktoren für die individuelle Weiterentwicklung oder den beruflichen Erfolg disku-
tiert.  
Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Growth Mindset, welches die Überzeugung beschreibt, 
dass individuelle Eigenschaften wie bspw. Intelligenz veränderbar und verbesserbar sind. Das 
Growth Mindset ist ursprünglich in den Bildungswissenschaften verankert. In diesem Kontext 
wurde nachgewiesen, dass die Adaption einer derartigen Denkweise SchülerInnen und Stu-
dentInnen dabei helfen kann ihren akademischen Erfolg zu verbessern, insbesondere wenn 
sie in diesem Bereich zuvor Schwierigkeiten hatten. In letzter Zeit fand die Idee des Growth 
Mindsets oder verwandter Konzepte auch zunehmend Anwendung in Unternehmen, vor allem 
in der Personalentwicklung. Studien zeigen, dass das Mindset der Akteure in Unternehmen 
andere Mitarbeiter beeinflussen kann und dass die Ausbildung eines Growth Mindsets durch 
gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen wichtige Aspekte wie Engagement oder Organiza-
tional Citizenship positiv beeinflussen kann. 
Ein häufig genannter Vorteil dieser Mindsets ist, dass sie durch skalierbare Interventionen im-
plementiert oder gefördert werden können, was sie zu einer attraktiven Personalentwicklungs-
maßnahme macht. In der Literatur wird allerdings kontrovers diskutiert, ob und wenn ja für 
welche Individuen solche Mindset-Interventionen tatsächlich effektiv sind. 
Aufgrund der Vielzahl der Mindset-Konzepte und deren Auswirkungen und Anwendungsge-
biete sind viele Fragen in diesem Bereich noch ungeklärt. In diesem Themenbereich sollen 
Studierende diese offenen Fragen adressieren und klären, inwiefern persönliche Einstellungen 
oder Charakteristika, sowie gezielte Mindset-Interventionen, die individuelle oder die Personal-
Entwicklung beeinflussen können. Möglich ist hierbei sowohl eine Analyse der bestehenden 
Literatur als auch eine eigene empirische Auswertung. Beispielfragen sind: 
 

 Welche verschiedenen „Mindset-Konstrukte“ gibt es und wie stehen diese im Verhält-
nis zueinander? 

 Inwiefern wirkt sich die Entwicklung eines Growth Mindsets auf den akademischen 
oder beruflichen Erfolg aus? 

 Gibt es Geschlechterunterschiede in Mindsets und deren Wirksamkeit? 
 Wie effektiv und nachhaltig sind Mindset-Interventionen wirklich? 

 
Einführende Literatur: 
 

 Han, S. J., & Stieha, V. (2020). Growth mindset for human resource development: A 
scoping review of the literature with recommended interventions. Human Resource De-
velopment Review, 19(3), 309-331. 

 Burnette, J. L., Billingsley, J., Banks, G. C., Knouse, L. E., Hoyt, C. L., Pollack, J. M., 
& Simon, S. (2022). A systematic review and meta-analysis of growth mindset inter-
ventions: For whom, how, and why might such interventions work? Psychological Bul-
letin. Advance online publication. 

 Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2020). What can be learned from growth mindset con-
troversies?. American Psychologist, 75(9), 1269-1284. 
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Themenbereich 6:  

Corporate Architecture, Hybride Arbeitsplätze und flexible Arbeitspraktiken 

Mit einem Blick auf aktuelle Unternehmensgebäude und Bürowelten wird schnell deutlich, dass 
Corporate Architecture einem starken Wandel unterliegt. Insbesondere Unternehmen aus dem 
Silicon Valley, wie Google und Facebook, ersetzen alte Standards der Unternehmensarchitek-
tur durch Elemente aus der Spaß- und Freizeitwelt. Neben dieser Spaßarchitektur bilden sich 
jedoch auch weitere moderne Stile der Unternehmensarchitektur heraus. Sowohl Unterneh-
mensgebäude als auch die Gestaltung von Arbeitsplätzen unterliegen somit einem starken 
Wandel. Durch die Rahmenbedingungen der Pandemie hat insbesondere die Diskussion um 
die Gestaltung von Arbeitsplätzen noch einmal zusätzlich an Schwung aufgenommen. Dabei 
geht es häufig um die Gestaltung von hybriden Arbeitsplätzen und Arbeitsplatzkonzepten. Also 
darum, wie Arbeitsplätze gestaltet und genutzt werden sollten, wenn Mitarbeiter nur noch ei-
nen Teil ihrer Arbeitszeit im Büro vor Ort verbringen. Neben dieser örtlichen Flexibilität versu-
chen Arbeitsplatzkonzepte ebenfalls zeitliche Flexibilität und strukturelle Flexibilität (z.B. in 
Hinblick auf die Arbeitsaufgabe oder die Form der Zusammenarbeit) zu berücksichtigen. In 
diesem Zusammenhang haben vor allem die aktivitätsbasierten flexiblen Büros (Activity-Based 
Flexible Offices) an Bedeutung gewonnen. Aufgrund dieser bedeutenden Veränderungen im 
Hinblick auf das physische Arbeitsumfeld stellt sich die Frage, welchen Einfluss diese auf die 
Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen von Beschäftigen sowie den Erfolg von 
Unternehmen haben. 

Je nach Fragestellung kann in dem beschriebenen Themenbereich eine eigene empirische 
Erhebung durchgeführt oder aber bestehende Literatur analysiert werden. Beispielfragen sind: 

 

− Für wen und unter welchen Rahmenbedingungen „funktioniert“ das flexible Büro am 
besten, für wen nicht? (Persönlichkeitsmerkmale, Aufgabeninhalte, Unternehmens-
größe, …) 

− Wie und warum wirkt sich das physische Arbeitsumfeld auf HR-relevante Erfolgsgrö-
ßen wie zum Beispiel die Arbeitszufriedenheit aus? Welche theoretischen Erklärungs-
ansätze werden hierzu in der Literatur betrachtet? 

− Inwiefern wirken sich flexible Arbeitsplatzkonzepte auf andere HR-Praktiken, wie bei-
spielsweise die Leistungsbeurteilung oder Anreizgestaltung, aus? 

 

 

Einführende Literatur: 

− Soga, L. R., Bolade-Ogunfodun, Y., Mariani, M., Nasr, R., & Laker, B. (2022). Unmask-
ing the other face of flexible working practices: A systematic literature review. Journal 
of Business Research, 142, 648-662. 

− Waples, E. P., & Brock Baskin, M. E. (2021). Not your parents’ organization? Human 
resource development practices for sustainable flex work environments. Advances in 
Developing Human Resources, 23(2), 153-170. 

− Wohlers, C., & Hertel, G. (2017). Choosing where to work at work–towards a theoretical 
model of benefits and risks of activity-based flexible offices. Ergonomics, 60(4), 467-
486. 

− Yang, E., Kim, Y., & Hong, S. (2021). Does working from home work? Experience of 
working from home and the value of hybrid workplace post-COVID-19. Journal of Cor-
porate Real Estate.  
 
 

 

Themenbereich 7:  

Employer Branding – Aktuelle Ansätze und Einflüsse  

Vor dem Hintergrund des Mangels an hoch qualifizierten Arbeitskräften in einer Vielzahl an 
Branchen stellt sich fortwährend die Frage, wie Unternehmen als attraktive Arbeitgeber am 
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Markt auftreten und ihre Employer Branding Strategie entsprechend ausrichten können. Dabei 
sind Unternehmen aktuell einer Vielzahl starker Veränderungen ausgesetzt. Die Corona-Pan-
demie hat die Einstellungen von Mitarbeitern und Bewerbern beeinflusst. Gleichzeitig ist mit 
ihr die Notwendigkeit einhergegangen, alt bewährte Arbeitsplatzkonzepte anzupassen und 
diese in flexible Arbeitsplatzkonzepte zu überführen, die auch nach der Pandemie bestand 
haben und möglichst attraktiv auf Bewerber und Mitarbeiter wirken. 

Neben den pandemiebedingten Veränderungen gibt es eine Vielzahl weiterer neuer Trends 
sowie Konzepte unter dem Schlagwort New Work, deren Wirkung im Rahmen des Employer 
Brandings noch am Anfang steht. Hierzu werden beispielsweise Ansätze der agilen Arbeit, der 
dezentralen Arbeit und der geteilten Führung gezählt. 

Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen stellt sich die Frage, auf welche Weise solche 
Konzepte grundsätzlich im Zusammenhang mit der Arbeitgeberattraktivität stehen. 

Neben der allgemeinen Relevanz von Employer Branding Ansätzen, spielt die Suche und An-
sprache von Arbeitskräften insbesondere für solche Branchen eine bedeutende Rolle, die in 
besonderem Maße vom Fachkräftemangel betroffen sind. Hierzu zählt vor allem der Pflege-
bereich. Daher ist es von besonderem Interesse, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die von 
potenziellen Pflegekräften als attraktiv wahrgenommen werden. 

Je nach Fragestellung kann in dem beschriebenen Themenbereich eine eigene empirische 
Erhebung durchgeführt oder aber bestehende Literatur analysiert werden. Beispielfragen sind: 

 

− Wie funktioniert Employer Branding? Welche theoretischen Ansätze liegen dem Kon-
zept zu Grunde und erklären die Wirkmechanismen von Employer Branding Maßnah-
men? 

− Welchen Einfluss hat(te) die Corona-Pandemie auf die Employer Branding Strategien 
von Unternehmen? 

− Wie wirkt sich der Einsatz unterschiedlicher Social-Media-Kanäle auf die die Arbeitge-
berattraktivität bei unterschiedlichen Altersgruppen potenzieller Pflegekräften aus? 

− Was spricht potenzielle Pflegekräfte an – mehr Gehalt, mehr Urlaub, mehr Fürsorge? 

 

 

Einführende Literatur: 

− Carpentier, M., Van Hoye, G., Stockman, S., Schollaert, E., Van Theemsche, B., & 
Jacobs, G. (2017). Recruiting nurses through social media: Effects on employer brand 
and attractiveness. Journal of advanced nursing, 73(11), 2696-2708. 

− Lievens, F., & Slaughter, J. E. (2016). Employer image and employer branding: What 
we know and what we need to know. Annual Review of Organizational Psychology and 
Organizational Behavior, 3, 407–440. 

− Kucherov, D. G., Alkanova, O. N., Lisovskaia, A. Y., & Tsybova, V. S. (2022). Employer 
branding orientation: effects on recruitment performance under COVID-19. The Inter-
national Journal of Human Resource Management, 1-29. 

− Wörtler, B., Van Yperen, N. W., & Barelds, D. P. (2021). Do blended working arrange-
ments enhance organizational attractiveness and organizational citizenship behaviour 
intentions? An individual difference perspective. European Journal of Work and Organ-
izational Psychology, 30(4), 581-599. 

 

 

Themenbereich 8:  

Qualitative Comparative Analysis am Beispiel effizienter Managementpraktiken 

Die Qualitative Comparative Analysis (QCA) ist eine Auswertungsmethode, mit der man einen 
Outcome auf eine Kombination von Bedingungen zurückführen kann. Als solche stellt sie eine 
Alternative zur Regressionsanalyse dar. Anders als diese modelliert sie komplexe Kausalität: 
Dabei wird das Zustandekommen eines Outcomes nicht von einer einzigen Bedingung be-
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stimmt, sondern von einer Kombination von Bedingungen. Eine hohe Unternehmensperfor-
mance wird z.B. nicht abhängig gemacht von den aufaddierten Netto-Wirkungen von z.B. gu-
ten Anreizsystem und einer modernen Produktionstechnologie, sondern von der gleichzeitigen 
Implementierung beider Bedingungen. Zweitens können mehrere Kombinationen zum selben 
Outcome führen. Es kann sein, dass die Kombination von gutem Anreizsytem und moderner 
Produktionstechnologie ebenso zu einem hohen Outcome führt wie die Kombination perfor-
mancorientierte Unternemenskultur und moderne Produktionstechnologie.  

Bei dem vorgeschlagenen Thema werten Studierende eine ausgewählte Frage mit der QCA-
Methodik aus, um so eine Frage mit komplexer Kausalität zu beantworten. Das Thema eignet 
sich für folgende Studierende: mit Interesse an empirischem Arbeiten, mit Interessa daran, 
sich eine neue, praxisnahe Forschungsmethodik anzueignen, mit Interesse am Thema von 
Personal- und Managementpraktiken. Der Vorschlag ist, mit ausgewählten Daten des World 
Management Survey zu arbeiten (https://worldmanagementsurvey.org/). (Bei Interesse kön-
nen auch andere Daten genutzt werden.) Beispielfragen sind: 

 

− Wie unterscheiden sich effiziente Kombinationen Managementpraktiken zwischen grö-
ßeren und kleineren Unternehmen in Deutschland? 

− … zwischen den Branchen? 

− … zwischen Deutschland und ausgewählten anderen Ländern? 

− Wann ist eine Bindungsstrategie besser als eine Strategie intensiver Rekrutierung? 
Hängt dies vom Länderkontext ab? 

− Von welchen Managementpraktiken müssen moderne Produktionstechologien beglei-
tet werden? 
 

Einführende Literatur: 

− Bloom, N., & Van Reenen, J. (2010). Why do management practices differ across 
firms and countries?. Journal of Economic Pperspectives, 24(1), 203-24. 
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.24.1.203 
Einführung zum World Management Survey 

− Schneider, M., Hellweg, T., & Menzefricke, J. S. (2022). Identification of Human and 
Organizational Key Design Factors for Digital Maturity–A Fuzzy-Set Qualitative Com-
parative Analysis. Proceedings of the Design Society, 2, 791-800. 
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society/ar-
ticle/identification-of-human-and-organizational-key-design-factors-for-digital-maturity-
a-fuzzyset-qualitative-comparative-analy-
sis/65CBEB40FC2C7037E08AE796276E6284  
Beispiel dafür, was und wie man mit einer QCA analysieren kann. 

 

 

Themenbereich 9:  

HR Analytics – Aktuelle Ansätze und Entwicklung  

In den letzten Jahren hat die Anwendung von Daten und statistischen Analysemethoden im 
Personalmanagement unter den Begriffen „HR Analytics“, „People Analytics“ oder „Workforce 
Analytics“ zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Forscher und Praktiker versuchen zu 
verstehen, wie Daten in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt werden können, die zu bes-
seren Entscheidungen und folglich einer gesteigerten Unternehmensleistung führen. Mehr als 
70% der Unternehmen geben an, dass die Personalanalytik für sie hohe Priorität hat. Maß-
gebliche Faktoren für diese Entwicklung sind die Geschwindigkeit des technologischen Wan-
dels und der einfachere Zugang zu HR-Technologien wie Personalinformationssystemen, 
Cloud-Plattformen und Apps mit großen Mengen an Mitarbeiterdaten. Bekannte Fallstudien 
sind das Projekt Oxygen von Google oder die Experimente von Dell zur Steigerung des Erfolgs 
von Vertriebsmitarbeitern. 

https://worldmanagementsurvey.org/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.24.1.203
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society/article/identification-of-human-and-organizational-key-design-factors-for-digital-maturity-a-fuzzyset-qualitative-comparative-analysis/65CBEB40FC2C7037E08AE796276E6284
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society/article/identification-of-human-and-organizational-key-design-factors-for-digital-maturity-a-fuzzyset-qualitative-comparative-analysis/65CBEB40FC2C7037E08AE796276E6284
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society/article/identification-of-human-and-organizational-key-design-factors-for-digital-maturity-a-fuzzyset-qualitative-comparative-analysis/65CBEB40FC2C7037E08AE796276E6284
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society/article/identification-of-human-and-organizational-key-design-factors-for-digital-maturity-a-fuzzyset-qualitative-comparative-analysis/65CBEB40FC2C7037E08AE796276E6284


 

8 

 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, ob HR Analytics auch lang-
fristig zum Unternehmenserfolg beitragen kann und welche Auswirkungen das auf die Perso-
nalforschung hat. 

Je nach Fragestellung kann in dem beschriebenen Themenbereich eine eigene empirische 
Erhebung wie eine Inhaltsanalyse durchgeführt oder aber bestehende Literatur analysiert wer-
den. Beispielfragen sind: 

 

− Wie funktioniert HR Analytics? Welche Unternehmen wenden HR Analytics an und wa-
rum? Welche Themen werden in Unternehmen analysiert? 

− Wie kann HR Analytics zum Thema Mitarbeiterfluktuation beitragen (Forschung und 
Praxis)?  

− Welche Erwartungen haben Praktiker an HR Analytics? Wie reagieren Mitarbeitende 
oder Arbeitnehmervertreter auf HR Analytics? 

− Wie kann AI zu erfolgreicher Personalarbeit beitragen? Was sind Chancen und Risi-
ken? 

− Welche Vorteile hat die Anwendung von HR Analytics für Forschung und Praxis? 

− Welchen Stellenwert nimmt HR Analytics in der Management-Forschung ein und wie 
unterscheiden sich unterschiedliche Forschungsgebiete (z.B. Managementforschung 
vs. Psychologieforschung vs. IT-Forschung)? 
 

Einführende Literatur: 

− Marler, J. H., & Boudreau, J. W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. 
The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 3–26. 
https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1244699 

− Chalutz Ben-Gal, H. (2019). An ROI-based review of HR analytics: practical implemen-
tation tools. Personnel Review, 48(6), 1429–1448. https://doi.org/10.1108/PR-11-
2017-0362 

− Charlwood, A., & Guenole, N. (2022). Can HR adapt to the paradoxes of artificial intel-
ligence? Human Resource Management Journal, 729–742. 
https://doi.org/10.1111/1748-8583.12433 

− Hammermann, A., & Thiele, C. (2019). People Analytics: Evidenzbasiert Entschei-
dungsfindung im Personalmanagement  (IW-Report No. 35/2019). Institut der 
deutschen Wirtschaft, Köln. 

 

 

Themenbereich 10:  

Mitarbeiterfluktuation – Identifizierte Treiber & angewandte Methoden 

Die Mitarbeiterfluktuation zieht seit mehr als 100 Jahren die Aufmerksamkeit von Wissen-
schaftlern und Praktikern auf sich und ist eins der meist untersuchten Konstrukte in der Per-
sonalforschung. Die Notwendigkeit für Unternehmen, Transparenz über Kündigungsgründe zu 
gewinnen, liegt auf der Hand: Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist Fluktuation 
teuer. Die Modelle zur Erklärung der Fluktuation sind jedoch immer komplexer geworden und 
umfassen ein breites Spektrum an Einflussfaktoren, darunter demografische Merkmale der 
Arbeitskräfte, persönliche Ressourcen, Arbeitseinstellungen oder affektive Reaktionen. An-
dere Faktoren sind persönliche, arbeitsplatzbezogene, organisatorische und arbeitsmarktbe-
zogene Merkmale. Jüngste Veröffentlichungen fordern dazu auf, den zusätzlichen Wert von 
"Big Data" für das Verständnis von Fluktuation und Mitarbeiterbindung zu erforschen sowie 
Rahmenbedingungen und Untergruppen von Arbeitnehmern zu identifizieren, für die die Fluk-
tuationstheorien gelten. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellt sich die Frage, was die Forschung zur beste-
henden Literatur beitragen kann und welche methodischen Ansätze an Relevanz gewinnen. 

Je nach Fragestellung kann in dem beschriebenen Themenbereich eine eigene empirische 
Erhebung durchgeführt oder aber bestehende Literatur analysiert werden. Beispielfragen sind: 

https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1244699
https://doi.org/10.1108/PR-11-2017-0362
https://doi.org/10.1108/PR-11-2017-0362
https://doi.org/10.1111/1748-8583.12433
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− Welche Treiber (auf Individual- oder Teamebene) führen dazu, dass Mitarbeitende frei-
willig kündigen? Welche theoretischen Ansätze liegen dem Konzept zu Grunde und 
erklären die Determinanten von Mitarbeiterfluktuation? 

− Wirken die wesentlichen Faktoren universell oder gibt es kontextabhängige, gruppen-
spezifische Effekte (z.B. beim Faktor Mitarbeiterentwicklung)? 

− Welchen Kosten sind Unternehmen durch Mitarbeiterfluktuation ausgesetzt? 

− Was sind typische Untersuchungsdesigns? Welchen Stellenwert hat HR Analytics?  

− Welchen Einfluss hat(te) die Corona-Pandemie auf die Mitarbeiterfluktuation von Un-
ternehmen? 
 

Einführende Literatur: 

− Hom, P. W., Lee, T. W., Shaw, J. D., & Hausknecht, J. P. (2017). One hundred years 
of employee turnover theory and research. The Journal of Applied Psychology, 102(3), 
530–545. https://doi.org/10.1037/apl0000103  

− Alex L. Rubenstein, Marion B. Eberly, Thomas W. Lee, & Terence R. Mitchell (2018). 
Surveying the forest: A meta-analysis, moderator investigation, and future-oriented dis-
cussion of the antecedents of voluntary employee turnover. Personnel Psychology, 
71(1), 23–65. https://doi.org/10.1111/peps.12226 

− Yuan, S., Kroon, B., & Kramer, A. (2021). Building prediction models with grouped data: 
A case study on the prediction of turnover intention. Human Resource Management 
Journal, 31, 1–17. 

− Rombaut, E., & Guerry, M.-A. (2018). Predicting voluntary turnover through human re-
sources database analysis. Management Research Review, 41(1), 96–112. 
https://doi.org/10.1108/MRR-04-2017-0098 

 


