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Die wich t i g sten Date n
der Deutsche Te l e ko m
auf einen Blick.

Ko n z e rn - B i l a n z d a te n 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

Um s a t z e rlöse (in Mrd. DM) 6 0 , 1 6 3 , 8 6 6 , 1

M i ta r b e i ter d 2 3 4 2 3 1 2 2 0

Pe rs o n a l a u f wand ( in Mrd. DM) 1 7 , 8 1 8 , 2 1 8 , 5

Bilanzsumme (in Mrd. DM) n/a 168,1 160,2

Eigenkapital (in Mrd. DM) n/a 19,3 24,7

Anlagevermögen (in Mrd. DM) n/a 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2

I nve stitionen (in  Mrd. DM) 2 4 , 4 2 0 , 5 1 7 , 7

Ab s ch re i b u n gen (in Mrd. DM) 1 3 , 0 1 4 , 6 1 5 , 4

G e s ch ä ft s e rgebnis (in Mrd. DM) 9 , 9 1 1 , 2 1 0 , 3

Ab l i e fe rung an den Bund (in Mrd. DM) 5 , 2 5 , 2 3 , 1

Ste u e rn (in Mrd. DM) 0 , 2 - 0 , 2 0 , 7

Fi n a n z a u s gl e i ch (in Mrd. DM) 2 , 5 2 , 3 0 , 0

J a h re s ü b e rs chuß (in Mrd. DM) 2 , 1 3 , 6 5 , 3

B i l a n z gewinn (in Mrd. DM) 0 , 0 0 , 0 1 , 3

Rund ums Te l e fo n 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

Te l e fo n a n s ch l ü s s e

(analog und digita l,  in Mio.) 3 1 , 9 3 3 , 6 3 5 , 4 3 7 , 0 3 8 , 8 r 4 0 , 4

Te l e fo nve r b i n d u n ge n

- im Inland (in Mrd . ) 3 5 , 4 4 1 , 0 4 4 , 6 4 9 , 2 r 5 1 , 0 r 5 2 , 5

- ins Ausland (in Mio.) 7 9 6 , 7 9 2 1 , 8 1 0 1 1 , 6 1 1 7 9 , 7 1 3 8 4 , 0 1 4 6 4 , 8

A n ru fe bei Te l e fo n a u s ku n ft (in Mio.) 3 2 3 , 6 * 3 5 1 , 9 * 3 6 6 , 0 * 4 7 5 , 0 5 6 3 , 0 6 0 6 , 4

I S D N

- Basisanschlüsse ( in Ts d . ) 1 4 , 5 * 5 9 , 1 * 1 3 8 , 8 2 8 1 , 3 5 0 9 , 2 9 2 4 , 7

- Pri m ä rm u l t i p l exa n s chlüsse (in Ts d . ) 1 , 8 * 5 , 6 * 1 1 , 3 1 8 , 7 2 7 , 6 3 6 , 9

-  Kanäle (in Ts d . ) 8 4 , 1 2 8 5 , 8 6 1 6 , 8 1 1 2 2 , 9 1 8 4 5 , 3 2 9 5 6 , 4

Ö f fe n t l i che Te l e fo n e

M ü n z te l e fone (in Ts d . ) 1 4 8 , 1 1 3 6 , 5 1 2 3 , 7 1 0 9 , 5 9 3 , 2 8 2 , 6

Ka r te n te l e fone (in Ts d . ) 1 0 , 5 * 2 1 , 5 3 8 , 5 5 6 , 0 7 1 , 9 8 2 , 4

S e r vice 0130-Ru f n u m m e rn (in Ts d . ) 3 , 4 * 6 , 5 * 1 0 , 6 1 3 , 2 1 7 , 3 2 7 , 2

S e r vice 0130-G e s p rä che (in Mio.) 3 6 , 9 * 5 5 , 3 * 7 7 , 7 1 1 0 , 0 1 2 5 , 8 1 7 0 , 1

S e rvice 0180-Ru f n u m m e rn – – – 8 4 6 1 9 6 8 5 2

S e rvice 0190-Dienste a n b i ete r – 8 1 1 2 6 4 4 1 6 6

S e r vice 0190-Le i t u n gen (in Ts d . ) – 0 , 6 0 , 7 5 , 0 5 , 0 6 , 4

Ve rka u f te Te l e fo n ka rten (in Mio.) – 1 8 , 6 3 6 , 0 5 9 , 0 7 3 , 6 7 3 , 9

n /a – Ko n z e rnbilanz 1993 nicht aufge ste l l t

*  Angabe bezieht sich nur auf die alten Bundesländer
r a k t u a l i s i e r ter We r t
d J a h re s d u rch s chnitt,  ohne Au s z u b i l d e n d e

B ü ro- und Date n ko m m u n i ka t i o n 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

T-Online -Kunden (in Tsd.) 2 6 0 , 1 * 3 0 2 , 3 3 4 0 , 4 4 9 6 , 7 7 0 8 , 5 9 6 5 , 4

T-Online -A n ru fe (in Mio.) 6 3 , 2 * 7 5 , 6 8 7 , 8 1 0 4 , 0 1 2 9 , 0 1 7 3 , 5

T-Online -A n b i eter ( in Ts d . ) 3 , 1 * 3 , 0 2 , 8 2 , 6 2 , 6 2 , 2

– mit ex te rnen Re ch n e rn (in Ts d . ) 1 , 7 * 1 , 8 2 , 0 2 , 0 2 , 2 2 , 2

Te l e b ox 400 (in Ts d . ) 2 , 8 * 2 , 8 * 5 , 4 * 8 , 2 1 1 , 7 1 5 , 4

D a tex P-A n s chlüsse (in Ts d . ) 5 6 , 5 * 6 9 , 3 7 9 , 5 8 6 , 5 9 2 , 6 9 2 , 4

D a tex M-A n s ch l ü s s e - - - - 9 7 2 0 2

M o b i l ko m m u n i ka t i o n

Fu n k te l e fo n ku n d e n

- im C- N etz (in Ts d . ) 2 7 4 5 3 3 7 7 2 7 9 4 7 2 4 6 4 8

- im D1-Netz (in Ts d . ) - - 6 9 4 8 1 8 8 7r 1 4 8 2

E u ro s i g n a l - Kunden (in Ts d . ) 2 0 5 * 2 1 0 * 2 0 7 * 1 8 8 * 1 6 5 1 3 9

S c a l l - Kunden (in Ts d . ) - - - - 4 8 r 3 5 3

C i t y ru f - Kunden (in Ts d . ) 6 5 1 3 2 2 0 7 2 7 7 3 3 6 3 4 2

C h e k ke r- Kunden (in Ts d . ) 3 1 1 2 8 4 9 6 3 7 5

M o d a c o m - Kunden (in Ts d . ) - - - 0 , 4 7r 9

I n m a rs a t - Ku n d e n - 0 , 8 1 , 1 1 , 5 2 , 3 3

Ka b e l a n s ch l u ß

A n ge s chlossene Haushalte (in Mio.) 8 , 1 * 9 , 9 1 1 , 8 1 3 , 5 1 4 , 6 1 5 , 8

A n s ch l i e ß b a re Haushalte (in Mio.) 1 6 , 0 * 1 7 , 7 1 9 , 6 2 1 , 5 2 3 , 2 2 4 , 2

Fe rn l i n i e n n et z

Ku p fe rkabel (in Tsd. km) 1 9 3 , 3 1 9 7 , 4 1 4 8 , 2 * 1 4 8 , 2 * 1 4 8 , 3 1 4 7 , 0

G l a s fa s e rkabel (in Tsd. km) 3 0 , 9 4 2 , 1 5 7 , 1r 6 8 , 4r 8 1 , 1 8 6 , 0

B re i t b a n d kabel (in Tsd. km) 2 7 9 , 5 * 3 2 7 , 0 * 3 5 2 , 0 * r 3 7 2 , 2 r 3 8 7 , 4 4 0 2 , 0

Ve rt rieb 

N i e d e rl a s s u n ge n 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 8

T- Pu n k te 1 9 2 2 5 7 2 9 2 3 2 0 3 5 4 3 6 4

* Angabe bezieht sich nur auf die alten Bundesländer
r a k t u a l i s i e r ter We rt
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5 Bericht des Aufsichtsrates

Der Ausbau der Te l e ko m m u n i ka t i o n s - I n f ra st ruktur in den
neuen Bundesländern und Berlin wurde auch im ve rga n ge-
nen Jahr erfo l gre i ch fo rt ge s etzt. Eine Million neuer Te l e fo n-
a n s chlüsse ko n n te im ve rga n genen Jahr ge s ch a l tet we rd e n ,
so daß inzwischen sieben Millionen Teilnehmer eines der
te ch n i s ch modern sten Te l e fo n n etze der Welt nutzen. 

Das Jahr 1996 steht ganz im Ze i chen der we i te ren Vo r b e re i-
tung auf die volle Libera l i s i e rung des Te l e ko m m u n i ka t i o n s-
m a rk tes ab 1. Januar 1998. Wir erwa rten von einem neuen
Te l e ko m m u n i ka t i o n s ge s etz, das bis zum Sommer 1996
b e s chlossen we rden soll, daß allen Mark t te i l n e h m e rn vo l l e
B ewe g u n g s f reiheit erlaubt wird. Damit wird für die we i te re
E n t w i cklung der Deutschen Te l e kom AG und ihrer Wet t b e-
werber eine klare Gru n d l a ge ge s ch a ffen — als Basis zur Ent-
stehung eines neuen, äußerst dynamischen Mark tes in der
B u n d e s republik Deutsch l a n d .

Die Deutsche Te l e kom AG will in diesem Wet t b ewerb we i te r
i h re innova t i ve Le i t rolle als Ko mp l et ta n b i eter von Te l e ko m m u-
n i ka t i o n s - D i e n st l e i st u n gen in Deutschland und zunehmend
in der Welt wa h rnehmen. Das neue Te l e ko m m u n i ka t i o n s-
ge s etz ist deshalb eine hera u s ra gende wirt s ch a ft s p o l i t i s ch e
We i ch e n stellung für den Sta n d o rt Deutsch l a n d .

Im November 1996 wird die grö ß te Börs e n e i n f ü h rung der
e u ro p ä i s chen Wirt s ch a ft s ge s ch i ch te Wirk l i ch keit. Die beab-
s i ch t i g te inte rnationale Pl a z i e rung unserer Aktie wird ein
neues „made in Germ a ny “ - M a rke n z e i chen in der gl o b a l e n
A n l e ge rwelt eta b l i e ren. Die Bedeutung dieses Börs e n ga n g s
ta n g i e rt nicht nur unser Un te rnehmen, sondern den Fi n a n z-
platz Deutschland als Ganzes. Und natürl i ch soll er auch die
A k t i e n kultur insgesamt beleben. Durch die St ü ckelung in 
5 - DM - Aktien sollen pri va te Anleger in großem Um fang am
a k t i ven Un te rn e h m e n s ka p i tal beteiligt we rden. Zur Fö rd e ru n g
der Mita r b e i te r b eteiligung haben wir ein attra k t i ves Beleg-
s ch a ft s a k t i e np ro gramm beschlossen. Wir möch ten viele
u n s e rer Kunden und unserer Besch ä ft i g ten gewinnen, Mit-
e i gentümer an einem der bedeute n d sten We l t u n te rn e h m e n
der Te l e ko m m u n i kation zu we rden. 

Mit Ablauf des Gesch ä ft s j a h res 1994 und der Gründung der
AG zum 1.1. 1995 ist die Ko n t rolle über das Un te rn e h m e n
von den sta a t l i chen Pr ü f u n g s o rganen überge ga n gen auf den
Au fs i ch t s rat. Damit ist die Deutsche Te l e kom AG von politi-
s chen Einflüssen genauso unabhängig wie andere Aktienge-
s e l l s ch a ften in Deutschland. Der Au fs i ch t s rat hat im ve rga n-
genen Jahr in acht Sitzungen und durch eine laufende Be-
ri ch te rstattung des Vo rstands die ge s ch ä ft l i che Entwick l u n g
des Un te rnehmens ko n t i n u i e rl i ch beaufs i ch t i g t .

Die Deutsche Te l e kom AG wird ihre Anst re n g u n gen ve rstä r-
ken, sowohl für Pri vat- als auch Gesch ä ft s kunden ein ku n d e n-
f re u n d l i ches und innova t i ves Un te rnehmen zu sein, um ihre n
A k t i o n ä ren einen attra k t i ven und stabilen Un te rn e h m e n s we rt
zu gewä h rl e i ste n .

Der ganz besondere Dank des Au fs i ch t s rats gilt unsere n
Kunden und Gesch ä ft s p a rt n e rn für das entge ge n ge b ra ch te
Ve rt rauen. Dem Vo rstand wie auch allen Mita r b e i te ri n n e n
und Mita r b e i te rn des Un te rnehmens dankt der Au fs i ch t s ra t
für ihren enga g i e rten Einsatz im Jahre 1995.

Bonn, den 22. Mai 1996
Der Au fs i ch t s ra t

Ro l f - D i eter Le i ste r
Vo rs i t z e n d e r

4 Bericht des Aufsichtsrates

für die Deutsche Te l e kom war 1995 das erste Jahr als Aktien-
ge s e l l s ch a ft. Es war deshalb für uns von grö ß ter Bedeutung,
die Inst ru m e n te dieser Un te rn e h m e n s fo rm ko n s e quent zu
nutzen, um die Deutsche Te l e kom AG für den zunehmenden
Wet t b ewerb zu wappnen und den im November 1996 bevo r-
stehenden Börs e n gang vo rz u b e re i te n .

Der Au fs i ch t s rat widmete sich im ve rga n genen Jahr mit höch-
ster Pri o ri tät der Au f ga b e, das Vo rsta n d steam zu ko mp l et t i e-
ren. Mit Herrn Dr. Ron Sommer wurde zum 16. Mai 1995 der
neue Vo rsitzende des Vo rstands bestellt. We i te rhin übern a h-
men Herr Dr. Herbert May ab 1. September 1995 den Bere i ch
G e s ch ä ft s kunden und Herr Det l ev Buchal ab 1. Fe b ru a r
1996 den Bere i ch Pri va t kunden. Zum 1. April 1996 wurd e n
H e rr Dr. Heinz Klinkhammer als Pe rs o n a l vo rstand und Herr
E rik Jan Nederko o rn für inte rnationale Ange l e ge n h e i ten in
den Vo rstand beru fen. — Der Vo rstand ist damit seit 1. Apri l
1996 wieder vo l l ständig beset z t .

Der Au fs i ch t s rat dankt Herrn Horst Gellert, Vo rstand Ge-
s ch ä ft s kunden, der zum 31. März 1995 ausschied und den
Vo rsitz der Gesch ä ft s f ü h rung der Bete i l i g u n g s ge s e l l s ch a ft
D E T E CON übernahm. Der besondere Dank des Au fs i ch t s-
rats gilt Herrn Dr. Wilhelm Pällmann, der nach dem Au s s ch e i-
den von Herrn Helmut Ricke bis zur Berufung von Herrn 
D r. Ron Sommer mit der ko m m i s s a ri s chen Wa h rn e h m u n g
des Vo rsta n d s vo rsitzes bet raut war und zum 31. Juli 1995 in
den Ru h e stand trat. Ebenfalls dankt der Au fs i ch t s rat Herrn
C a rl - Fri e d ri ch Meißner, Vo rstand Inte rn a t i o n a l, der zum 
31. Januar 1996 aus dem Vo rstand ausschied. Dank ge b ü h rt
a u ch Herrn Fre ri ch Görts, Vo rstand Pe rs o n a l, der zum 1. Apri l
1996 den Vo rsitz der Gesch ä ft s f ü h rung in der To ch te rge s e l l-
s ch a ft DeTe Immobilien übernommen hat.

Mit den Beschlüssen zu wich t i gen inte rnationalen Pa rt n e r-
s ch a ften und Bete i l i g u n gen im ve rga n genen Jahr ko n n te 
die Position des Un te rnehmens im globalen Te l e ko m m u n i-
ka t i o n s m a rkt ge fe stigt we rden. Ein wich t i ger st ra te g i s ch e r
S ch ritt dazu war im Mai 1995 die Entscheidung, das ge m e i n-
s ch a ft l i che Un te rnehmen „Global One“ zwischen Deutsch e r
Te l e kom, France Télécom und Sprint zu gründen. Die im
Dezember 1995 entsch i e d e n e, mehrh e i t l i che Bete i l i g u n g
der Deutschen Te l e kom AG und des ameri ka n i s chen Te l e-
ko m m u n i ka t i o n s u n te rnehmens Ameri te ch an der Matáv in
Un ga rn bestätigt das entschlossene Enga gement der
D e u t s chen Te l e kom AG in Mittel- und Oste u ro p a .



7 Bericht des Vorstandes

Dank der strategischen Neustrukturierung des Konzerns
D e u t s che Te l e kom und seiner Gesch ä ft s felder haben wir die
grundsätzliche Ausrichtung zu einem markt- und kunden-
orientierten Unternehmen erreicht. Wir werden unsere
Führungs- und Managementprozesse weiterentwickeln und
den Erfordernissen der Märkte anpassen. Ziel ist es, die Pro-
d u k t i v i tät we i ter zu erhöhen, Innovationen zu besch l e u n i ge n ,
das Wachstum in neuen Märkten zu sichern und die Unter-
nehmenskultur in Richtung Kundenorientierung weiterzu-
entwickeln. 

Mit dem Tarifkonzept 96 wurde die neue Basis für ein erst-
klassiges Preis-Leistungs-Verhältnis geschaffen, das wesent-
lich zur Sicherung unserer künftigen Wettbewerbsfähigkeit
beiträgt. Das Tarifkonzept 96 hat sich trotz anfänglicher Kri-
tik als richtig und erfolgreich herausgestellt, denn unsere
Kunden wurden tatsächlich in Milliardenhöhe entlastet. 
Das haben unsere systematischen Auswertungen und auch
repräsentative Umfragen unter unseren Kunden erwiesen.
Das neue Tarifkonzept ist gerecht, denn es geht von der
tatsächlichen Nutzung aus und baut interne Subventionen
ab. 

Im Namen des Vorstands bedanke ich mich bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leistung und ihr
Engagement. Auch die trotz hoher Anforderungen gute
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat verdient besondere
Erwähnung.

Mit großer Zuversicht treten wir mit dem Anfang 1996 kom-
plettierten Vorstandsteam den Gang an die internationalen
Börsen an. Auch als börsennotierte Aktiengesellschaft wer-
den wir unser langfristiges Hauptziel konsequent weiterver-
folgen: der weltweit führende Konzern für Informations- und
Telekommunikations-Dienstleistungen zu werden.

Bonn, im Mai 1996
Der Vorstand

Dr. Ron Sommer
Vorsitzender

6 Bericht des Vorstandes

Um in Deutschland die infra st ru k t u rellen Vo ra u s s et z u n ge n
für die Info rm a t i o n s ge s e l l s ch a ft zu sch a ffen, haben wir seit
1990 rund 120 Milliarden DM inve st i e rt. Mit unserer Inve-
st i t i o n s k ra ft leisten wir einen we s e n t l i chen Beitrag zur Stä r-
kung des Wirt s ch a ft s sta n d o rtes und zur Sta b i l i s i e rung des
A r b e i t s m a rk tes. 

D u rch erh e b l i che Inve stitionen in Fo rs chung und Entwick l u n g
erschließen wir uns frühzeitig die Technologien und Märkte
von morgen und übermorgen. Die unmittelbaren Aufwen-
dungen unseres Unternehmens für Forschung und Entwick-
lung betrugen im Geschäftsjahr 1995 1,3 Milliarden DM.

Das Erobern von attraktiven Märkten im Ausland ist für uns
ein wesentliches Instrument, um langfristiges Wachstum für
unser Unternehmen zu sichern. Auf unserem Internationali-
sierungskurs sind wir 1995 ein deutliches Stück vorange-
kommen. Unsere globale Allianz mit France Télécom und
die gemeinsame Beteiligung an der Sprint Corporation hat
1995 die entscheidenden Hürden genommen. „Global One“
ist ein Eckpfeiler unserer Internationalisierungsstrategie und
ein Meilenstein auf unserem Weg zum globalen Te l e ko m m u-
nikationsunternehmen.

Darüber hinaus konnten wir 1995 in Indonesien und Öster-
reich erfolgreich weitere Joint-ventures im Bereich Mobil-
funk eingehen. In Ungarn übernahmen wir gemeinsam mit
unserem Partner Ameritech die Mehrheit am nationalen
Netzbetreiber Matáv und stärkten damit unsere Position als
Drehscheibe für den Telekommunikationsverkehr von und
nach Ost- und Südosteuropa.

für die Deutsche Telekom markiert das Geschäftsjahr 1995
den Wendepunkt vom öffentlich-rechtlichen Unternehmen
zur Aktiengesellschaft. In diesem ersten Jahr als Aktienge-
s e l l s ch a ft haben wir uns we i ter intensiv auf den ko m m e n d e n
Wettbewerb und den Gang an die Börse vorbereitet. Die
strategischen Weichen sind gestellt, die Deutsche Telekom
ist heute fit für das „Going public“ und einen erfolgreichen
Börsengang im November 1996.

Unser Umsatz ist im abge l a u fenen Jahr um rund vier Pro z e n t
auf 66 Milliarden Mark gestiegen. Seit der Postreform I im
Jahre 1989 können wir somit eine Umsatzsteigerung um 73
Prozent verzeichnen. 1995 konnten wir auch erstmals unse-
ren Verschuldungsgrad senken – und zwar um 10 Prozent. 
Die Mitarbeiterzahl reduzierte sich bis Ende des Jahres um
mehr als 16 000 auf rund 213 500. Unser Ziel ist es, den
Personalbestand bis zum Jahr 2000 sozialverträglich auf
170 000 Mitarbeiter abzubauen.

Das Jahr 1995 war national und global von einer Vielzahl
grundlegender Entscheidungen und Entwicklungen ge-
prägt, die erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Tele-
kommunikationsmarkt und damit die Deutsche Telekom
haben. Auf nationaler Ebene sind hier besonders der Ent-
wurf des Telekommunikationsgesetzes für Deutschland und
der Beschluß zur vorgezogenen Freigabe alternativer Netze
zum 1. Juli 1996 zu nennen.

Der Aufbau von Infobahnen als Basis für Multimedia und
neue Dienste ist längst integraler Bestandteil unserer Unter-
nehmenspolitik. Bei Zukunftstechnologien wie ISDN, Kabel-
TV, Glasfaser, GSM und Online-Diensten stehen wir mit an
der Weltspitze. Unsere Informations-Nervenstränge Datex M
und ATM werden heute bereits von Industrie und Wirtschaft
intensiv genutzt, um schneller, effektiver, kreativer und damit
wettbewerbsfähiger zu produzieren. Neben dem Ausbau be-
stehender Dienste besetzen wir weitere Zukunftsmärkte wie
Telemedizin, Telekooperation, Telelearning oder die Ver-
kehrstelematik und entwickeln zudem neue Anwendungen
und Dienstleistungen.



9 Aufsichtsrat und Vorstand

Der Vorstand
1995

Dr. Ron Sommer
Vorsitzender
Unternehmenspolitik, -strategie,
-kommunikation, Konzernrevision
ab 16.05.1995

Dr.-Ing. Wilhelm Pällmann
Privatkunden
bis 31.07.1995
ko m m i s s a ri s cher Vo rsta n d s vo rs i t z e n d e r
01.01. –15.05.1995

Horst Gellert
Geschäftskunden
bis 31.03.1995

Frerich Görts
Personal und Recht

Dr. Hagen Hultzsch
Technik Dienste

Dr. Joachim Kröske
Finanzen, Controlling, Einkauf, 
Hochbau

Dr. Herbert May
Geschäftskunden
ab 01.09.1995

Carl-Friedrich Meißner
Systemkunden und International
bis 28.09.1995
International
ab 29.09.1995

Dipl.-Ing. Gerd Tenzer
Technik Netze

Der Vo rstand der
D e u t s chen Te l e ko m
AG im Fe b ruar 1996
Von links 
n a ch re chts: 
D r. Herbert May, 
G e rd Te n z e r, 
D r. Ron Sommer, 
Fre ri ch Gört s ,
D r. Joachim Krö s ke, 
D r. Hagen Hultzsch ,
D et l ev Buch a l

8 Aufsichtsrat und Vorstand

Rolf-Dieter Leister
Vorsitzender

Veronika Altmeyer
Stellvertretende Vorsitzende

Vertreter der Anteilseigner:

Gert Becker 
Vorsitzender des Vorstands
der Degussa AG

Rainer Funke
MdB, Pa rl a m e n ta ri s cher Sta a t s s e k retär 
Bundesministerium der Justiz

Prof. Dr. Peter Glotz
MdB, Mitglied des SPD- Pa rte i vo rsta n d s

Gerhard O. Pfeffermann1)

Staatssekretär im Bundesministerium
für Post und Telekommunikation

Dr. jur. Klaus Götte2)

Vorsitzender des Vorstands
der MAN AG

Dr. Gert Haller
Staatssekretär a. D.,
Sprecher der Geschäftsführung
der Wüstenrot Holding GmbH

Dr. sc. techn. Dieter Hundt
Geschäftsführender Gesellschafter
der Allgaier-Werke GmbH & Co KG

Dr.-Ing. Paul Krüger
MdB, Bundesminister a. D.

Rolf-Dieter Leister
Wirtschaftsberater, Berlin

Dr. h. c. André Leysen
Vorsitzender des Aufsichtsrats
der AGFA-GEVAERT

Prof. Dr. h. c. Dieter Stolte
Intendant des ZDF

Der Aufsichtsrat 
1995

Arbeitnehmervertreter:

Veronika Altmeyer
Mitglied des geschäftsführenden
Hauptvorstandes der Deutschen
Postgewerkschaft

Paul Burkhart
Präsident der Deutschen Telekom, 
Direktion Stuttgart

Hans Girnstein
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
der Deutschen Telekom AG

Lothar Holzwarth
Mitglied im Betriebsrat der Deutschen
Telekom, Niederlassung 2 Stuttgart 

Franz-Josef Klare
Mitglied des Hauptvorstandes der
Deutschen Postgewerkschaft

Michael Löffler
Ste l l ve rt r. Vo rsitzender des Bet ri e b s rats 
der Deutschen Te l e kom, N i e d e rl a s s u n g
Le i p z i g

Maud Pagel
Stellvertretende Vorsitzende des
Gesamtbetriebsrats der Deutschen
Telekom AG

Klaus Pleines
Mitglied des Betriebsrats bei der
Telekom Niederlassung Bad Kreuz-
nach, Leiter des Bezirks Koblenz/Trier
der Deutschen Postgewerkschaft3)

Willi Russ
Bundesvorsitzender des
Deutschen Postverbandes

Ursula Steinke
Mitglied im Betriebsrat der Deutschen
Telekom, Strategisches Computer
Zentrum Nord

1) M i t glied des Au fs i ch t s rats bis 05.03.1995
2 ) M i t glied des Au fs i ch t s rats ab 24.03.1995
3 ) seit 01.07.1995

Au fs i ch t s rat und Vo rsta n d
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Die Deutsche Te l e kom stä rk t
i h re Position im nationalen und
i n te rnationalen Wet t b ewe r b.

Wetterkarten sind
meteorologische
Momentaufnah-
men der Erde. 
Sie stellen umfa n g-
reiche Meßreihen
über Luftdruck-,
Temperatur- und
Windverhältnisse
dar.

Heute kann man
mit „Terravision“
das aktuelle Wet-
ter beobachten:
Das System simu-
liert einen Flug
über ausgewählte
Regionen der
Erde, bei dem ak-
tuelle Wetter- und
Umweltmeßwerte
aus aller Welt in
Echtzeit verarbei-
tet werden.
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„Ohne die Deutsche 
Te l e kom wä re es nich t
m ö gl i ch gewesen, die
neuen Bundesländer
mit modern ster Te l e-
ko m m u n i kation zu ve r-
s o rgen. Für mich war es
eine Hera u s fo rd e ru n g ,
am Au fbau Ost bete i l i g t
zu sein.“ 

G u d run Nehne, 
M i ta r b e i te rin im Pri va t ku n d e nve rt rieb, 
vor der neuen Niederlassung Leipzig
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Ko n z e rn l a ge b e ri cht 

Fünf Jahre nach der Postreform I und
der Ausgliederung des Fernmeldewe-
sens aus dem Bundesministerium für
Post und Telekommunikation wurde
durch die Postreform II, die mit dem
Po st n e u o rd n u n g s ge s etz zum 1. Januar
1 9 9 5 in Kraft trat, das Teilsonderver-
m ö gen Deutsche Bundespost Te l e ko m
in eine Aktiengesellschaft umgewan-
delt. Damit ist der Um st ru k t u ri e ru n g s-
p ro z e ß von einer technisch orientier-
ten, nationalen Fernmeldeverwaltung
im Monopol zu einem ku n d e n o ri e n t i e r-
ten, internationalen Konzern im Wett-
bewerb zu wesentlichen Teilen abge-
schlossen. 

Die Deutsche Telekom hat im Jahr
1995 eine Reihe von Meilensteinen
auf dem Weg zu einem im nationalen
und inte rnationalen Wet t b ewerb erfo l g-
reichen Unternehmen planmäßig er-
reicht. Der nationale Telekommunika-
tionsmarkt hat sich im Zeichen der all-
gemeinen Konjunkturlage nicht mehr
so stürmisch wie in den Vorjahren ent-
wickelt. Der internationale Telekommu-
nikationsmarkt wächst dagegen weiter
ungebrochen.

Die kontinuierliche Marktöffnung seit
1989 hat zu einer erheblichen Intensi-
vierung des Wettbewerbs in nahezu
allen Sekto ren des deutschen Te l e ko m-
munikationsmarktes geführt. Die Be-
reiche Mobilfunk, Funkruf, Datenfunk,
Satellitenkommunikation, Kabel-TV,
Multimedia und Mehrwertdienste wer-
den allen Ku n d e n gruppen schon lange
im Wettbewerb angeboten. Im Ge-
schäftskundensegment kommen An-
wendungen des quasi-öffentlichen
Telefondienstes in Corporate Networks
und Closed User Groups hinzu.

Dieser Prozeß wird mit der vorgesehe-
nen Aufhebung des Netzmonopols im
Juli 1996 und der vollständigen Libera-
lisierung des Marktes zum 1. Januar
1998 seinen Abschluß finden. Zur Vor-
bereitung hierauf hat die Deutsche
Telekom seit Jahren eine Reihe strate-
gischer Maßnahmen einge l e i tet .
S ch we rp u n k te im Jahr 1995 waren
– Neuorganisation und Internationali-

sierung des Konzerns,
– Investitionen zur Optimierung der

Netzinfrastruktur,
– Ausbau innovativer Dienstleistungen

und Produkte sowie Einführung
multimedialer Dienste,

– Entwicklung neuer Technologien.

Neuorganisation der Deutschen
Telekom
Die Deutsche Te l e kom hat ihr Gesch ä ft
auf die Bedürfnisse der unterschiedli-
chen Kundengruppen neu ausgerich-
tet. Die Fernmeldeämter wurden in
s p e z i a l i s i e rte Gesch ä ft s ku n d e n-, Pri va t-
kunden- und Netze-Niederlassungen
umgewandelt und den entsprechen-
den Vorstandsbereichen Privat-, Ge-
schäftskunden und Technik Netze zu-
ge o rd n et. Die Einführung von Ko n z e rn -
Geschäftsfeldern und Konzern-
Servicecentern verleiht dem Unterneh-
men die zusätzliche Flexibilität, die
eine Optimierung von Geschäftspro-
zessen – orientiert an Kundenbedürf-
nissen – gewährleistet. 

Der Bereich Technik Dienste ist das In-
novationszentrum für neue Technolo-
gien mit je sechs Software- und strate-
gischen Computerzentren. Neben der
Grundlagenforschung gehört die Ent-
wicklung marktgerechter Produkte
und Dienste zu seinen Aufgaben. Der
Bereich des Vorstandsvorsitzenden
wie die Bereiche Personal/Recht und
Finanzen/Controlling sind als Quer-
schnittsbereiche angelegt. Zum for-
cierten Ausbau des internationalen
Geschäfts wurde in 1995 der Bereich
International eingerichtet.

Zunehmende Internationalisierung
und Globalisierung des Konzerns
Wesentliche Eckpfeiler sind zum einen
die Partnerschaft mit France Télécom
im Rahmen des Gemeinschaftsunter-
nehmens Atlas. Dessen Genehmigung
durch die EU-Kommission wird zum 
1. Juli 1996 erwartet. Zum anderen ist
es die Allianz mit France Télécom und
dem US-Netzbetreiber Sprint Corpo-
ration, die Anfang 1996 unter dem
Namen Global One ihren Geschäfts-
betrieb aufnahm. Damit kann die
Deutsche Telekom ihren Kunden welt-
weit Telekommunikationsservice aus
einer Hand anbieten. Daneben hat das
Unternehmen wichtige Beteiligungen
in Regionen von besonderem strategi-
schen Interesse wie Mittel-/Osteuropa
und Südostasien erwerben können.
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Stabile Kostenentwicklung
Die Kosten der operativen Geschäfts-
tätigkeit betragen 84,4 % vom Umsatz
(Vorjahr 82,4 %). Sie liegen unter
Berücksichtigung der sonstigen be-
trieblichen Erträge und bei Eliminie-
rung von Sondereffekten unter dem
Niveau des Vorjahres.

Der Materialaufwand blieb nahezu
konstant bei 14,4 % vom Umsatz (Vor-
jahr 14,6 %). Der Anteil der Personal-
kosten ist infolge des Personalabbaus
erwartungsgemäß auf 28,0 % vom
Umsatz (Vorjahr 28,5 %) gesunken.
Der Umsatz pro Mitarbeiter stieg ge-
genüber dem Vorjahr um rund 9 %.

Abschreibungen und Zinsen haben
das Ergebnis mit insgesamt rund 23,6
(Vorjahr 22,4) Mrd. DM belastet. Die
Abschreibungen betrugen 15,4 (Vor-
jahr 14,6) Mrd. DM. Der Anstieg der
Abschreibungen resultiert zum größ-
ten Teil aus einer Verkürzung der Nut-
zungsdauer für analoge Technik. Die
Erhöhung des negativen Zinsergeb-
nisses ist unter anderem auf Vorfällig-
keitsentschädigungen bei Tilgungen
von Finanzverbindlichkeiten zurückzu-
führen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen von 9,7 (Vorjahr 8,3) Mrd. DM
müssen aus Gründen der Vergleich-
barkeit um Sondereffekte von rund
0,9 Mrd. DM bereinigt werden. Dabei
handelt es sich insbesondere um eine
erstmalige Inanspruchnahme von
Dienst- und Beratungsleistungen der
Bundesanstalt für Post und Telekom-
munikation sowie eine erstmalige
Rückstellungsdotierung für die Post-
beamtenkrankenkasse und um Buch-
verluste aus Anlagenabgängen.

Der Umsatz des Telefondienstes In-
land (einschließlich der Monopolüber-
tragungswege und des ins Ausland
abgehenden Verkehrs) stieg über-
durchschnittlich um 5,8 % auf 75 %
des Gesamtumsatzes. Das Wachstum
des Umsatzes bei ISDN blieb auch
1995 ungebrochen. Mit mehr als
3 Mio. verkauften ISDN-Kanälen ver-
fügt die Deutsche Telekom über das
größte ISDN-Netz der Welt. Das
Wachstum hat im Geschäftsjahr rund
70 % betragen. Neue Dienste wie
T-Online zeichnen sich als zukünftige
Umsatzträger ab.

Der Mobilfunkbereich steigerte 1995
seinen Umsatz um 12,6 % auf 3,1 Mrd.
DM. Mit über 800 000 Neukunden
konnte die DeTeMobil die Gesamtzahl
der Ku n d e nve r b i n d u n gen um 31 % auf
über 3 Mio. erhöhen.

Umsatzrückgänge ergaben sich auf-
grund von Preissenkungen bei Text-
und Datendiensten von 17,2 % auf 2,8
Mrd. DM. Dies trifft auch in den Berei-
chen Telefondienst Ausland, Rund-
funk/Fernsehen/Audiovision und bei
Endeinrichtungen zu.

Positives Ergebnis
Die Deutsche Telekom erzielte im Ge-
schäftsjahr 1995 ein Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit von
10,3 (Vorjahr 11,2) Mrd. DM, entspre-
chend 15,6 % (Vorjahr 17,6 %) vom
Umsatz. Dieser Rückgang beruht auf
Sondereinflüssen aus Einmaleffekten,
die mit der geänderten Rechtsform in
Zusammenhang stehen, und neuen
Belastungen in Höhe von insgesamt
0,9 Mrd. DM. Die Deutsche Telekom
weist 1995 einen Konzernjahresüber-
schuß von 5,27 (Vorjahr 3,59) Mrd. DM
aus. Dies entspricht einem Gewinn
von 2,63 DM pro Aktie in 1995 (ver-
gleichbar einem rechnerischen Ge-
winn von 1,79 DM pro Aktie im Jahre
1994).
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Aufbau Ost fortgesetzt
Die Deutsche Telekom hat der Wirt-
schaft und der Bevölkerung in den
neuen Bundesländern (einschließlich
Berlin) per 31. Dezember 1995 rund
7,0 Mio. digitale und analoge An-
schlüsse zur Verfügung gestellt. Damit
wurden seit der Wiedervereinigung
durch das Aufbauprogramm
„Telekom 2000“ mehr als 4 Mio. zu-
sätzliche Anschlüsse geschaffen.
Davon sind rund 1,2 Mio. Haushalte di-
rekt per Glasfaserkabel verbunden.

Weiter steigender Umsatz
In Deutschland hat sich der Telekom-
munikationsmarkt im abgelaufenen
Geschäftsjahr zwar dynamisch ent-
wickelt, die ursprünglichen Prognosen
wurden jedoch nicht ganz erreicht. 
I n s gesamt entspra ch das Um s a t z wa ch s-
tum nicht in allen Bereichen den Er-
wartungen der Deutschen Telekom.
Die geänderte Freigabepraxis des
Regulierers bei Corporate Networks
sowie die Zunahme der Call-back-Ser-
vices führten zu stä rke rem Wet t b ewe r b
und damit zu Marktanteilsverlusten auf
diesen Gebieten. Zur Erhöhung der
Wet t b ewe r b s fä h i g keit hat die Deutsch e
Telekom ihre Preise deutlich gesenkt.
W ä h rend der Markt ein Menge nwa ch s-
tum von 11 % verzeichnete, sank das
Preisniveau um durchschnittlich 6 %.
Trotz des verstärkten Wettbewerbs
konnte der Konzernumsatz von 63,8
Mrd. DM um 3,6 % auf 66,1 Mrd. DM
gesteigert werden. Damit festigte der
Ko n z e rn Deutsche Te l e kom auch 1995
seine Position als das umsatzstärkste
europäische Telekommunikations-
unternehmen.

Erfolge beim sozialverträglichen 
Personalabbau
Die Vergangenheit als öffentlich-recht-
liches Unternehmen und der dynami-
sche technische Fortschritt sind die
Ursachen für einen im internationalen
Ve rgl e i ch überh ö h ten Pe rs o n a l b e sta n d
der Deutschen Telekom. Die Deutsche
Telekom beabsichtigt daher, die Mitar-
beiterzahl im Inland bis zum Jahr 2000
von ursprünglich rund 230 000 auf
etwa 170 000 Beschäftigte zu reduzie-
ren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken.

Der Personalabbau wird sozialverträg-
lich durchgeführt. Neben der Ausnut-
zung der natürlichen Fluktuation und
dem für die Deutsche Telekom mit 
keinen zusätzlichen Belastungen ver-
bundenen Vorruhestand der Beamten,
umfaßt dieser Abbau insbesondere
Abfindungsangebote und Vorruhe-
standsregelungen. Der vorliegende
Konzernabschluß berücksichtigt be-
reits wesentliche Aufwendungen des
angestrebten Personalabbaus.

Der Personalbestand wurde im Jahres-
durchschnitt um rund 11 500 Mitarbei-
ter (ohne Auszubildende, auf Vollzeit-
basis umgerechnet) auf 220 000 ge-
senkt. Am Jahresende beschäftigte die
Deutsche Telekom AG 213 500 Mitar-
beiter und damit 15 500 weniger als
ein Jahr zuvor. Damit konnte die Pro-
duktivität des Unternehmens deutlich
erhöht werden.

Investitionen
Die Gesamtinvestitionen im Konzern
konnten planmäßig auf 17,7 (Vorjahr
20,5) Mrd. DM zurückgeführt werden.
Der Rückgang der Sachinvestitionen
beruht weitgehend auf dem Abschluß
größerer Modernisierungsvorhaben
zur Optimierung der Netzinfrastruktur
sowie einer kontinuierlichen Reduzie-
rung der Einkaufspreise. Im Geschäfts-
jahr investierte die Deutsche Telekom
auf Konzernebene rund 15,4 (Vorjahr
19,4) Mrd. DM in Sachanlagen und 
0,3 Mrd. DM in Software. Die Investitio-
nen in Finanzanlagen betrugen rund
2,0 Mrd. DM, hauptsächlich durch 
Anteilserwerbe an assoziierten Unter-
nehmen (Satelindo, Indonesien, und
Matáv, Ungarn).

Digitalisierung als Investitions-
schwerpunkt
Die Digitalisierung des Fernnetzes war
1994 abgeschlossen. In den vergan-
genen beiden Jahren hat sich der bun-
desweite Digitalisierungsgrad der
Ortsvermittlungsstellen in den alten
Bundesländern von 30 % auf über
60 % mehr als verdoppelt; in den
neuen Bundesländern liegt er bereits
bei 90 %. Die Digitalisierung der 50
größten Ortsnetze in Deutschland –
das sind rund 17,5 Mio. Anschlüsse –
umfaßt ca. 70 % und soll im Jahr 1996
abgeschlossen werden. Das Ziel der
vollständigen Digitalisierung wird zur
Jahreswende 1997/1998 erreicht sein.
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B e s o n d e re Ereignisse nach Ab s ch l u ß
des Geschäftsjahres und Ausblick
Der Vertrag zur Übernahme von 10 %
der Anteile an der Sprint Corporation
wurde am 31. Januar 1996 unterzeich-
net. Gleichzeitig haben die Partner
France Télécom und Sprint Sach- und
Finanzanlagen in das Joint-venture
Global One eingebracht. Global One
nahm den Geschäftsbetrieb im Fe-
bruar 1996 auf.

Die Aufstockung der Beteiligung an
der ungarischen Telekommunikations-
gesellschaft Matáv wurde im Januar
1996 rechtswirksam. Seit dem 1. Ja-
nuar 1996 ist die Deutsche Telekom
AG voll steuerpflichtig. Mit der Ein-
führung des neuen Tarifkonzepts zum
1. Januar 1996 vollzog die Deutsche
Telekom einen wichtigen Schritt in
Richtung auf eine neue Tarifstruktur.
Diese Tarifstruktur orientiert sich an
den Kundenbedürfnissen, am Wettbe-
werb und an den Kosten.

Der staatlichen Entscheidung, die Mo-
nopolleistungen mit 15 % Umsatz-
steuer ab 1. Januar 1996 zu belasten,
begegnet die Deutsche Telekom mit
der eigenen preispolitischen Entschei-
dung, die Preise in diesem Bereich 
generell um 13% zu senken. Für alle
vorsteuerabzugsberechtigten Kunden 
bedeutet dies eine effektive Preissen-
kung um 13%. Für alle anderen Kun-
den sinkt der Preis ebenfalls, jedoch
wird der Vorteil durch die Steuern an
den Staat wieder aufgehoben. Als
Fo l ge dieser Entscheidung für die Ku n-
den sinkt der Umsatz der Deutschen
Telekom einmalig um rund 10 %. Die
Deutsche Telekom rechnet daher für
1996 mit einem Umsatz- und Erge b n i s-
rückgang.

Außerdem wird durch die restliche
bilanzielle Vorsorge für die gesamten
strategischen Personalanpassungs-
maßnahmen wieder mit außerordent-
lichen Aufwendungen wie in 1995
gerechnet.

Umstellungsprobleme bei der Ein-
führung der neuen Tarife führten zu
einer vorübergehenden Zurückhal-
tung der Kunden. Die neue Tarifstruk-
tur wird durch Ausweichen auf kosten-
günstigere Zeitzonen positiv genutzt.
Ab Jahresmitte 1996 sind weitere
Preissenkungen bereits beschlossen.

Insgesamt führen beide preispoliti-
schen Entscheidungen zusammen zu
einer deutlichen Annäherung an das
vergleichbare internationale Preisni-
veau. Für 1996 sieht die Deutsche
Telekom in Deutschland wegen kon-
junktureller Schwächen ein verhalte-
nes Mengenwachstum, das die Preis-
senkungen nur teilweise auffängt. Für
die weitere Zukunft erwartet das Un-
ternehmen auf Basis der strategisch
wichtigen Preissenkungen dann wie-
der ein zufriedenstellendes Wachstum
von Umsatz und Ergebnis.

Forschung und Entwicklung
Durch die Gründung eines Technolo-
giezentrums am 1. Dezember 1995
mit den beiden Hauptstandorten
Darmstadt und Berlin sowie weiteren
17 Dependancen werden die For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten
im Konzern forciert unterstützt; dies
schafft die Voraussetzungen, um die
Kunden langfristig an die Deutsche
Telekom zu binden und neue Kunden
gewinnen zu können.

Für Forschung und Entwicklung wur-
den im Jahr 1995 rund 2 % vom Um-
satz ausgegeben und damit weiter das
bisherige hohe Niveau gehalten. Die
Forschungsaktivitäten werden anwen-
dungsorientiert an den Bedürfnissen
der Kunden ausgerichtet.

Das Ziel des Unternehmens, auch wei-
terhin eine führende Position beim
Aufbau einer zukunftssicheren Netzin-
frastruktur zu besetzen, wird durch
den ausgedehnten Betrieb der ATM-
Te chnik und die Beteiligung an euro p a-
weiten ATM-Pilotprojekten unter-
strichen.
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Internationale Ausrichtung 
der Rechnungslegung
Die Deutsche Telekom hat zum 1. Ja-
nuar 1993 die behördliche Kamerali-
stik abgelöst und ihrer externen Rech-
nungslegung die Vorschriften des
deutschen Handelsgesetzbuches
(HGB) zugrunde gelegt. Wir sehen un-
sere externe Rechnungslegung als
zentrales Kommunikationsinstrument
gegenüber nationalen und internatio-
nalen Anlegern und Analysten.

Der Transparenz der Rechnungsle-
gung dienen zahlreiche freiwillige Zu-
satzangaben. Außerdem richten sich
Bilanzierung und Bewertung im vorlie-
genden Konzernabschluß soweit wie
handelsrechtlich zulässig an den US-
amerikanischen „Generally Accepted
Accounting Principles“ (US-GAAP)
aus. Hierdurch werden gleichzeitig die
wesentlichen Vorschriften der Inter-
national Accounting Standards erfüllt 
und die Überleitung von Ergebnis und
Eigenkapital nach den US-GAAP, die
für die beabsichtigte Zulassung zur
New York Stock Exchange vorzuneh-
men ist, minimiert.

Die so bereinigten sonstigen betriebli-
chen Aufwendungen sind gegenüber
dem Vorjahr um 0,5 Mrd. DM gestie-
gen; bezogen auf den Umsatz bedeu-
tet dies eine weitgehend stabile Ko-
stenentwicklung (13,3 %, im Vorjahr
13,0 %).

Das Ergebnis wurde durch Personal-
anpassungsmaßnahmen in Höhe von
1,3 (Vorjahr 0,4) Mrd. DM belastet.
Nach Abzug der Steuern und der er-
gebnisunabhängigen Ablieferung an
den Bund von zusammen 3,8 (Vorjahr
4,9) Mrd. DM verbleibt dem Konzern
ein Jahresüberschuß von 5,3 (Vorjahr
3,6) Mrd. DM.

Starker operativer Cash flow
Trotz Tarifsenkungen und verstärkten
Wettbewerbs hat die Deutsche
Telekom ihren operativen Cash flow
von 31,1 Mrd. DM auf 31,6 Mrd. DM
verbessert. Die Gesamtinvestitionen
des Konzerns wurden 1995 vollstän-
dig aus dem operativen Cash flow
finanziert. Er ermöglichte darüber
hinaus planmäßige und außerplan-
mäßige Tilgungen von Finanzverbind-
lichkeiten.

Entwicklung von Bilanzsumme und
Eigenkapital
Die Bilanzsumme sank 1995 durch
die Rückführung der Finanzverbind-
lichkeiten um 7,8 Mrd. DM auf 160,2
Mrd. DM. Das Eigenkapital erhöhte
sich um 27,9 % auf 24,7 Mrd. DM. Die
Eigenkapitalquote stieg entsprechend
auf 15,4 % (1. Januar 1995: 11,5 %).

Erstmalige Zahlung einer Dividende
Die Deutsche Telekom AG weist 
1995 einen Jahresüberschuß von
5,791 Mrd. DM aus.

Wir schlagen der Hauptversammlung
am 1. Juli 1996 vor, nach der satzungs-
gemäßen Einstellung von 4,5 Mrd. DM
in die anderen Gewinnrücklagen aus
dem verbleibenden Bilanzgewinn von
1,291 Mrd. DM eine Dividende von
1,1 Mrd. DM auszuschütten und den
Restbetrag auf neue Rechnung vorzu-
tragen. Die Thesaurierung liegt dann
bei rund 80 % vom Jahresüberschuß.

Ko n z e rn - Ka p i ta l fl u ß re chnung (Kurzfassung)

in Mrd. DM 1995 1994

Operativer Cash flow 31,6 31,1

Zinssaldo (8,0) (7,0)

Cash flow aus Geschäftstätigkeit 23,6 24,1

Cash flow aus Investitionstätigkeit (13,3) (28,9)

Cash flow aus Finanzierungstätigkeit (15,2) 11,0

Nettoveränderung der Zahlungsmittel 

(Laufzeit bis 3 Monate) (4,9) 6,2
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der Meilenstein für die Internationali-
sierung der Deutschen Telekom. Sie
wird Geschäfts- und Privatkunden
sowie anderen Carriern weltweit inno-
va t i ve, pre i s we rte Te l e ko m m u n i ka t i o n s-
Dienstleistungen anbieten. Im Januar
1996 kann das Joint-venture unter
dem Namen „Global One“ seine Ge-
schäftstätigkeit aufnehmen.

Tarife gesenkt
Nachdem die Deutsche Telekom im
März die Preise für Datex M gesenkt
hatte, kappt sie im Mai die Tarife für Te-
lefonate in ihrem digitalen Mobilfunk-
netz um rund 40 %. Anfang August
folgt eine Tarifsenkung für Telefonate
im Festnetz nach Nordamerika und
Skandinavien um bis zu 33 %.

Niederlassungen neu organisiert
Eine neue Organisation der Niederlas-
sungen wird im Juli beschlossen. Da-
nach spezialisieren sich die Niederlas-
s u n gen inte rn auf die Divisionen Pri va t-
kunden, Geschäftskunden und Netze,
sind aber weiter Ansprechpartner für
alle Kunden. Sie erhalten mehr Frei-
raum, um unternehmerischer und kun-
denfreundlicher agieren zu können.

„Die Deutsche Te l e ko m
kennt ihre Kunden. Bei
der Ko m fo rta u s k u n ft
s etzen wir alles dara n ,
i h re Wü n s che sch n e l l e r
und besser zu erf ü l l e n .“ 

U te Bart z s ch ,
Re s s o rt l e i te rin der Ko m fo rta u s ku n ft Kö l n

Start für T-Online und DAB
Auf der Internationalen Funkausstel-
lung (IFA) geht T-Online an den Start,
der neue Online-Dienst der Deutschen
Telekom mit einer multimedialen Be-
nutzeroberfläche sowie einem Inter-
net-Zugang. Ebenfalls auf der IFA wird
die Ära des Digital Audio Broadca-
sting, DAB, eingeläutet. Damit ist nicht
nur der Empfang von Audioprogram-
men in CD-Qualität möglich, sondern
auch die terrestrische Übertragung
von programmbegleitenden Informa-
tionen und Datenzusatzdiensten.

Neue Konzernzentrale eingeweiht
Die neue Zentrale der Deutschen
Telekom in Bonn wird am 18. Septem-
ber eingeweiht. Bundeskanzler Hel-
mut Kohl hält die Festrede.

MMBG vereinbart
Auf die Gründung einer Multimedia-
Betriebsgesellschaft (MMBG) verstän-
digen sich im August die Deutsche
Te l e kom, ARD, ZDF, RTL und andere
Programmanbieter. Kern der Vereinba-
rung ist die Schaffung einer einheitli-
chen Decoder- I n f ra st ruktur für digita l e s
Fernsehen.

Stellenabbau notwendig
Vor dem Hintergrund der künftigen
Markt- und Wettbewerbssituation sind
weitere Personalabbaumaßnahmen
bei der Deutschen Te l e kom not we n d i g .
Bis zum Jahr 2000 soll die Zahl der
Beschäftigten auf 170 000 gesenkt
werden.

Initiative „Schulen ans Netz“
gegründet
Das Bildungsministerium und die
D e u t s che Te l e kom kü n d i gen am 18.
D ezember die Initiative „Schulen ans
Netz“ an. Damit wird vielen deutschen
Schulen die Möglichkeit des Telelear-
nings mit Zugang zu Online-Diensten
und dem Internet eröffnet.

Dr. May war vorher Sprecher der Ge-
schäftsführung der Tochtergesell-
schaft DeTeSystem.

„Vater des Aufbaus Ost“ im
Ruhestand
Im Juli geht Dr. Wilhelm Pällmann in
den Ru h e stand. Der „Va ter des Au f b a u s
Ost“ war seit 1991 für den Aufbau der
Telekommunikation in den neuen Bun-
desländern verantwortlich. Er führte
zeitweise auch den Vorstandsbereich
Privatkunden und war nach dem Aus-
scheiden von Helmut Ricke mehrere
Monate kommissarischer Vorstands-
vorsitzender.

Globalisierung durch neue
Beteiligungen
Im April beteiligt sich die Mobilfunk-
tochter DeTeMobil mit 25 % an Sate-
lindo, der indonesischen Telekommu-
nikationsgesellschaft. Mit ihrem bis
dato zweitgrößten Auslandsengage-
ment ist die Deutsche Telekom so im
Zukunftsmarkt Südostasien präsent.
Im Dezember erhält die DeTeMobil mit
ihren Konsortialpartnern die Lizenz
zum Aufbau eines digitalen Mobilfunk-
netzes in Österreich.

Auch in Mitteleuropa kann die
Deutsche Telekom ihre Position stär-
ken: Dort erwirbt sie am 20. Dezember
mit dem US-Unternehmen Ameritech
die Mehrheit an der ungarischen Tele-
fongesellschaft Matáv. Das Konsor-
tium will Matáv zu einem führenden
Anbieter von Telekommunikations-
diensten in Osteuropa ausbauen.

Globale Allianz besiegelt
Am 22. Juni unterzeichnen die Vorsit-
zenden der Deutschen Telekom,
France Télécom und Sprint Corp. die
Verträge für ihre globale Allianz. Die
D e u t s che Te l e kom und France Télécom
besiegeln damit die Bedingungen für
ihre gemeinsame 20prozentige Beteili-
gung an dem amerikanischen Carrier
Sprint. Die Allianz ist ein entscheiden-
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Seit dem 1. Januar 1995 ist die
Deutsche Telekom eine Aktiengesell-
schaft. Ihr Ziel: Im schon bald liberali-
sierten Telekommunikationsmarkt als
börsennotiertes Unternehmen und er-
folgreicher Global Player zu agieren.
Un te rdessen hat sich der Wet t b ewe r b s-
druck 1995 weiter beschleunigt. Im
M i t telpunkt stand dabei beispielswe i s e
die Diskussion um die Freigabe der so-
genannten „alternativen Netze“ durch
die EU-Kommission.

Dr. Sommer wird Vorstands-
vorsitzender
Entscheidende Veränderungen im Ma-
nagement prägten das Jahr. Die wohl
wichtigste: Am 29. März beruft der
Aufsichtsrat der Deutschen Telekom
einstimmig Dr. Ron Sommer zum
neuen Vorstandsvorsitzenden. Seit
Mitte Mai führt er den Konzern.

Weitere Wechsel im Vorstand
Der Geschäftskunden-Vorstand Horst
Gellert wechselt am 1. April als
Sprecher der Geschäftsführung zu
DETECON, einer Beteiligungsgesell-
schaft der Deutschen Telekom. 
Am 1. September tritt Dr. Herbert May
sein Amt als Vorstand Geschäftskun-
den der Deutschen Telekom an. 

S ch l a gl i ch ter 1995:
D as erste Jahr
als Aktienge s e l l s ch a ft .

Nachdem 1995 die
e n t s c h e i d e n d e n
H ü rden für die welt-
weite All ianz von
France Télécom,
Deutsche Te l e k o m
und Sprint genom-
men wurden, gaben
die Chefs der dre i
Carrier (Michel Bon,
D r. Ron Sommer,
William T. Esrey) 
im Januar 1996 
den Startschuß für
„Global One“.
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Beteiligung in Ungarn aufgestockt
Über die Zusammenarbeit mit France
Télécom und Sprint hinaus baute die
Deutsche Telekom ihr internationales
Geschäft in zukunftsträchtigen Märk-
ten auch mit anderen Partnern weiter
aus. Ein besonderer Schwerpunkt der
internationalen Aktivitäten liegt in den
jungen Märkten Osteuropas. Dort ist
es der Deutschen Telekom gelungen,
ein Backbone-Netz zu etablieren, um
so als Drehscheibe von und nach Ost-
europa fungieren zu können. Zu den
herausragenden Engagements zählt
der Aufbau einer modernen Telekom-
munikations-Infrastruktur in Ungarn.
Bereits im Dezember 1993 erwarb die
Deutsche Telekom über MagyarCom,
ein Gemeinschaftsunternehmen mit
dem US- Un te rnehmen Ameri te ch, ru n d
30 Prozent der Anteile der führenden
ungarischen Telekommunikations-
gesellschaft Matáv. Matáv verfügt über
eine landesweite Telefonkonzession

mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Im
Dezember 1995 wurde eine Auf-
stockung der MagyarCom-Beteiligung
an Matáv auf über 67 Prozent für den
Januar 1996 vereinbart. Die Deutsche
Telekom unterstrich damit ihr Ziel,
Matáv zum führenden Anbieter von Te-
lekommunikationsdiensten in Osteu-
ropa zu machen. 1995 wurden in den
39 Matáv-Ortsnetzregionen knapp
340 000 neue Telefonanschlüsse in-
stalliert. Die in der Konzession defi-
nierten Anschlußzahlen wurden damit
deutlich übertroffen. Im Vergleich zu
1993 hat Matáv die Zahl der Telefon-
anschlüsse für die ungarischen Kun-
den zum Jahresende 1995 um mehr
als die Hälfte auf insgesamt 1,9 Millio-
nen gesteigert.

Beteiligung in Indonesien
Meilensteine auf dem Weg der Inter-
nationalisierung setzte auch die
Deutsche Telekom MobilNet GmbH
(DeTeMobil). Im April 1995 erhielt das
Mobilfunk-Tochterunternehmen der
Deutschen Telekom AG den Zuschlag

„Die Deutsche Te l e kom is
a u ch in Japan beka n n t
für ihren hohen Te ch n o-
l o g i e sta n d a rd. Ich
fö rd e re und unte rst ü t z e
i h re Aktiv i tä ten in
meinem Heimatland.“

A k i ko Kusama, Ad ve rt i s i n g - M a n a g e r,
vor Fahnen beim Hie-Sch rein in To k i o

für die Übernahme von 25 Prozent der
Anteile an der ersten privaten indone-
sischen Telekommunikationsgesell-
schaft Satelit Palapa Indonesia (Sate-
lindo). Die DeTeMobil erschloß sich
mit der Satelindo-Beteiligung den Zu-
gang zu einem der interessantesten
Wachstumsmärkte Asiens. Das indo-
nesische Unternehmen betreibt ein di-
gitales Mobilfunknetz nach dem GSM-
Standard. Daneben besitzt Satelindo
eine Lizenz für den Betrieb von Tele-
kommunikations- und Fernsehsatelli-
ten. Auf der Basis einer weiteren Li-
zenz betreibt das Unternehmen den
einzigen privaten Vermittlungsknoten
für telefonische Direktverbindungen
ins Ausland. Damit gehörte Satelindo
zu den größten internationalen Direkt-
investitionen der Deutschen Telekom.
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nehmigung für die Beteiligung an
Sprint. Damit schuf sie die Vorausset-
zung für die trilaterale globale Tele-
kommunikationsallianz. Das Produkt-
portfolio des Joint-ventures, das An-
fang 1996 unter dem Namen „Global
One“ seinen Geschäftsbetrieb auf-
nahm, umfaßt neben Telekommunika-
tions-Dienstleistungen für Geschäfts-
und Privatkunden auch ein breitge-
fächertes Leistungsspektrum für an-
dere Netzbetreiber.

Allianzen und Bete i l i g u n ge n :
E n t s cheidende Fo rt s ch ri t te auf
dem Weg zum Global Playe r.

Die Telekommunikationsbranche be-
findet sich in einem dynamischen
Wandlungsprozeß. Die Globalisierung
des noch vor wenigen Jahren von na-
tionalen Monopolen geprägten Tele-
kommunikationsgeschäftes schreitet
mit großer Geschwindigkeit voran.
Immer mehr Telekommunikationsun-
ternehmen dehnen ihre Aktivitäten auf
den internationalen Markt aus und er-
schließen damit neue Geschäftsfelder
auf liberalisierten ausländischen Märk-
ten. Gleichzeitig folgen die Telekom-
munikations-Dienstleister den wach-
senden Anforderungen insbesondere
der weltweit agierenden Firmenkun-
den, die zunehmend internationale Te-
lekommunikationsdienste „aus einer
Hand“ verlangen. Ein weiterer Motor
für den Wandel in der Telekommunika-
tion ist das Zusammenwachsen von
Telekommunikation, Informationstech-
nik und Medienwirtschaft zu einer glo-
balen Multimediabranche.

Frühzeitige strategische Ausrichtung
Die Deutsche Telekom hat ihre unter-
nehmerische Strategie frühzeitig auf
den Wandel im Telekommunikations-
markt ausgerichtet. Im vergangenen
Jahr setzte sie ihre Internationalisie-
rungsstrategie konsequent fort. Mit
einer Reihe von Allianzen und Beteili-
gungen wurden weitere entschei-
dende Weichen für die Sicherung und
den Ausbau des Geschäftes von heute
und morgen gestellt. Darüber hinaus
baute das Unternehmen seine Aktivitä-
ten in zukunftsträchtigen Bereichen
des Telekommunikations- und Multi-
mediamarktes weiter aus. Parallel
dazu wurde die Konzernstruktur ent-
s p re chend den Anfo rd e ru n gen an eine
moderne Aktiengesellschaft im inter-
nationalen Wettbewerb ausgerichtet.

Global Player 
Der Konzern Deutsche Telekom for-
cierte 1995 den Ausbau der Unterneh-
mensgruppe zum Global Player in der
Telekommunikation. Wesentliche Eck-
pfeiler der Internationalisierungsstrate-
gie der Deutschen Telekom sind die
Partnerschaft mit France Télécom und
die darauf aufbauende Allianz mit dem
US-Netzbetreiber Sprint Corporation.

Atlas: Einigung mit der
Europäischen Kommission
Im Dezember 1994 waren die Verträge
über die Gründung des deutsch-fran-
zösischen Joint-ventures Atlas zur Noti-
fizierung bei der Europäischen Kom-
mission eingereicht worden. Im Okto-
ber 1995 einigten sich Deutsche
Telekom, France Télécom und die EU-
Kommission auf die Bedingungen für
die Genehmigung von Atlas. Damit
wurde der Weg für die offizielle Auf-
nahme der Aktivitäten des Gemein-
schaftsunternehmens geebnet, das
paneuropäische Telekommunikations-
Dienstleistungen bereitstellt.

Trilaterale Allianz „Global One“
Außerdem verständigten sich die bei-
den europäischen Netzbetreiber und
die EU-Kommission auf die Vorausset-
zungen für die Allianz zwischen
Deutscher Telekom, France Télécom
und Sprint. Im Zusammenhang mit
dieser Allianz fielen im Berichtsjahr
wesentliche Entscheidungen: Am
22. Juni 1995 unterzeichneten die Vor-
standsvorsitzenden der drei Unterneh-
men die Verträge über die globale
Partnerschaft. Unter anderem wurde
durch die vertraglichen Regelungen
festgelegt, daß Deutsche Telekom und
France Télécom gemeinsam 20 Pro-
zent der Aktien des US-Netzbetreibers
übernehmen. Nachdem im Juli 1995
die Genehmigungsbedingungen für
das Joint-venture mit der amerikani-
schen Kartellbehörde „Department of
Justice“ ausgehandelt worden waren,
erließ die US-Regulierungsbehörde
Federal Communications Commission
(FCC) am 15. Dezember 1995 die Ge-
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GSM-Lizenz in Österreich
Im Dezember 1995 vergab das öster-
reichische Ministerium für Verkehr die
Lizenz zum Aufbau des zweiten digita-
len Funktelefonnetzes an das von der
DeTeMobil geführte Ö Call-Konsor-
tium. Das Unternehmen erzielte damit
einen weiteren Erfolg in einem attrak-
tiven Wachstumsmarkt. Der österrei-
chische Mobilfunkmarkt wird in den
nächsten Jahren nach Einschätzung
von Branchenexperten zweistellige
Zuwachsraten erreichen. Ö Call – der
Anteil der DeTeMobil beträgt 25 Pro-
zent – will bis zum Jahr 2000 in der Al-
penrepublik rund 400 000 Kunden ge-
winnen. Der kommerzielle Start des 
Ö Call-Netzes ist für den Sommer 1996
geplant.

Tochterunternehmen für 
Online-Dienste
Der Markt für Online-Dienste gehört
innerhalb des dynamischen Telekom-
munikationsmarktes zu den wachs-
tumsstärksten Bereichen. Mit T-Online
bietet die Deutsche Telekom den kun-
denstärksten Online-Dienst in der Bun-
desrepublik. Um die erfolgreiche Ent-
wicklung des T-Online-Dienstes weiter
zu fo rc i e ren, wurde im Dezember 1995
die Online Pro Dienste GmbH & Co.
KG gegründet. Aufgabe dieses Unter-
nehmens ist die Vermarktung des 
T-O n l i n e- D i e n stes; die te ch n i s che Pl a t t-
form des Dienstes wird weiterhin von
der Deutschen Telekom bereitgestellt.
Darüber hinaus beabsichtigt die
D e u t s che Te l e kom mit der Berte l s m a n n
AG, der Axel Springer AG sowie der
America Online Inc. eine Kooperation
im Bereich der Online-Dienste.

Startschuß für Multimedia-
Softwarefirma
Bei multimedialen Telekommunika-
tionsanwendungen spielt die Software
eine immer größere Rolle. Dieser
wachsenden Bedeutung stellte sich
die Deutsche Telekom mit der Grün-
dung der Multimedia Software GmbH
Anfang 1995. Das Unternehmen mit
Sitz in Dresden entwickelt anwen-
dungsorientierte Softwarelösungen für
die multimediale Telekommunikation
und die interaktive Mediennutzung.

Übernahme weiterer TKS-Anteile
Mit der Übernahme weiterer Gesell-
schafteranteile der TKS – Telepost
Kabel-Servicegesellschaft mbH stärkte
die Deutsche Telekom im Berichtsjahr
ihre Position im zukunftsträchtigen
Kabelfernsehgeschäft. Die TKS leistet
über die Vermarktung von Kabel-
anschlüssen einen wesentlichen Bei-
trag zur Erschließung dieses wichtigen
Marktes. Die Deutsche Telekom erwei-
terte ihren Gesellschafteranteil an der
T KS um 35 Prozent auf über 97 Pro z e n t .

Joint-venture mit SAP
Im Berichtsjahr vereinbarte die
Deutsche Telekom die Gründung
eines Gemeinschaftsunternehmens
mit der SAP AG, einem der internatio-
nal führenden Unternehmen für Stan-
dardsoftware. Ziel des Joint-ventures,
an dem die Deutsche Telekom einen
Anteil von 50 Prozent hält, ist die Ent-
wicklung und Pflege einer Telekom-
munikations-Branchenlösung auf der
Basis des R/3-Programms von SAP.
Mit dieser Lösung sollen die Prozeß-
abläufe etwa bei der Bearbeitung von
Kundenaufträgen wesentlich optimiert
werden. Darüber hinaus wird das
Unternehmen das R/3-Programm für
Telekommunikationsunternehmen
weltweit vermarkten.

Aus DeTeBau wird DeTe Immobilien
Mit der Gründung der Tochtergesell-
schaft DeTe Immobilien schuf die
Deutsche Telekom im vergangenen
Jahr die organisatorischen Vorausset-
zungen für eine noch gezieltere Be-
wirtschaftung der Grundstücke und
Gebäude des Unternehmens. Die
DeTe Immobilien ist sowohl für die Op-
timierung der Flächennutzung als
auch für die Vermarktung ungenutzter
I m m o b i l i e n re s s o u rcen ve ra n t wo rt l i ch .

Pe rs ö n l i che Ge-
s p rä che sind auch
über den Bildsch i rm
m ö gl i ch. Das Media-
tel wird im Büro der
Zu ku n ft zum zentra-
len Inst rument für 
m o d e rne Ko m m u n i-
ka t i o n .



Der Fachbereich „Kapitalmarkt“ steu-
ert die nationale und internationale Ka-
pitalmarktfinanzierung, das aktive Ma-
nagement der Finanzschulden sowie
die Entwicklung von Anlagestrategien.
Dank einer Tre a s u ry- D a tenbank ko n n te
im Berichtsjahr ein Kreditverwaltungs-
system eingeführt werden. Die bisher
von der Postbank verwalteten Schuld-
titel der Deutschen Telekom wurden 
in ein aktives Schuldenmanagement
integriert. Bereits 1995 konnte mit
einer deutlichen Entschuldungspolitik
begonnen werden.

Die Zins- und Währungsrisiken des
Konzerns werden vom Bereich „Geld-
markt und Devisen“ gemanagt mit
dem Ziel, zusätzliche Ergebnispoten-
tiale zu nutzen bzw. finanzwirtschaftli-
che Risiken in diesen Bereichen zu be-
grenzen. Ein im Geschäftsjahr aufge-
bautes, modernes Treasury-System
erlaubt die transparente und sachge-
rechte Steuerung der finanziellen Res-
sourcen des Konzerns.

Im Fokus des Fachbereichs „Emission
und Pflege, Investor Relations“ stan-
den Maßnahmen für den kommenden
Börsengang. Die direkte Kommunika-
tion mit den Kapitalmarktteilnehmern
mußte wegen der mit den Vorbereitun-
gen auf den Börsengang verbunde-
nen Beschränkungen zunächst noch
zurückstehen.

Wettbewerbsfaktor Einkauf
Aufgrund der relativ geringen Ferti-
gungstiefe und des steigenden Ko-
stendrucks gewinnt der Einkauf der
Deutschen Telekom weiter an Bedeu-
tung. Um die Wettbewerbsfähigheit zu
verbessern, wurde die Zusammenar-
beit mit Lieferanten sowohl qualitativ
als auch quantitativ intensiv überprüft.
Neben der Kostenreduzierung spielten
dabei folgende Ziele eine Rolle: das
Know-how der Partner zu bündeln,
Entwicklungszeiten zu verkürzen und
das Risiko von Fehlentwicklungen zu
reduzieren. 1995 betrug das Einkaufs-
volumen rund 20 Milliarden DM.
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„Te l e ko m m u n i ka t i o n
kennt keine Gre n z e n .
I ch bemühe mich jeden
Tag darum, daß die Ku n-
den der Deutschen 
Te l e kom stets stö ru n g s-
freie Ve r b i n d u n gen ins
Ausland  haben.“ 

S i grid König, Mita r b e i te rin im 
Net z m a n a g e m e n t - C e n ter Fra n k f u rt

24 Das Geschäftsjahr 1995

Fi n a n z e n :
Vo r b e re i t u n gen für den Börs e n-
gang laufen auf  Hoch to u re n .

Die Aktivitäten des Finanzbereichs
konzentrierten sich 1995 auf die Opti-
mierung der internen Abläufe für die
Privatisierung der Deutschen Telekom.
Im Zentrum standen die Maßnahmen
zur Planung und Vorbereitung des
Börsengangs im November 1996.
Dieses „Going public“ wird die voraus-
sichtlich größte Aktienplazierung der
deutschen Wirtschaftsgeschichte sein
und im internationalen Vergleich be-
achtliche Dimensionen erreichen.

Erschließung neuer Anlegerkreise
Die Kampagne zur Vorbereitung der
Kapitalmarktteilnehmer auf die Plazie-
rung ist im Frühjahr 1996 angelaufen.
Investoren werden durch ein Aktien
Informations-Forum informiert und seit
Ende März 1996 durch eine breitange-
legte Kampagne angesprochen.
Pri va ta n l e ger können unter der Te l e fo n-
nummer 0130-19 96 ihr Interesse an
Informationen anmelden. Sie erhalten
dann Broschüren über das Aktien-
sparen und den Börsengang der
Deutschen Telekom. Ziel ist dabei
auch, die Aktie als private Kapitalan-
lage zu stärken und neue Anleger für
den Aktienkauf zu gewinnen. Damit
fördert das Unternehmen die Aktien-
kultur in Deutschland. Der Bereich
Investor Relations wird auch nach dem
Börsengang institutionellen und priva-
ten Anlegern sowie Aktienanalysten
mit Informationen über die Deutsche
Telekom zur Verfügung stehen.

Unternehmensplanung und 
Controlling umgestellt
Die Mittelfristplanung, die der Ge-
schäftsbereich Controlling und Be-
triebswirtschaft 1995 für die Jahre
1996–2000 aufgestellt hat, berück-
sichtigt erstmals die Reorganisation
der Deutschen Telekom. Ergänzt wird
sie durch eine „Shareholder Value
Analysis“. Zudem wurden das Beteili-
gungscontrolling ausgebaut und das
Berichtswesen der Beteiligungsgesell-
schaften wesentlich erweitert und ver-
bessert.

Finanzielle Konzernsteuerung 
verfeinert 
Der Fachbereich „Konzernfinanzma-
nagement“ hat im abgelaufenen Jahr
die finanzielle Ste u e rung des Ko n z e rn s
weiter verfeinert. Die Tochterunterneh-
men werden jetzt finanzwirtschaftlich
zentral betreut, so daß für finanzwirt-
schaftliche Entscheidungen einheitli-
che Prinzipien angewendet werden
können. Die Bindung der Deutschen
Telekom an die Deutsche Postbank lief
Ende 1994 aus. Seitdem strukturiert
ein einheitliches Bankrelationship-Ma-
nagement die Beziehungen sämtlicher
Konzerneinheiten zum Finanzsektor.
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Senkung des Tarifniveaus
Zusätzlich zur Neugestaltung ihres Ta-
rifsystems senkt die Deutsche Telekom
das Tarifniveau um insgesamt 5 Pro-
zent. Die Senkungen werden in drei
Schritten wirksam: zum 1.7.1995,
1.1.1996 und 1.7.1996.
Dadurch werden viele Fern- und Aus-
landsgespräche deutlich günstiger,
zum Beispiel Gespräche nach Nord-
amerika, in die EU und deren Nach-
barländer sowie in die wichtigsten
Wirtschaftsmetropolen Europas – also
in Regionen dieser Welt, die gerade
auch für die deutsche Wirtschaft von
besonderer Bedeutung sind.

Kunden werden nicht 
durch Umsatzsteuer belastet
Bisher waren die Leistungen im Tele-
fondienst von der Umsatzsteuer be-
freit. Dies hat sich geändert. Seit dem
1. Januar 1996 muß die Deutsche
Telekom auch hierfür 15 Prozent Um-
satzsteuer an den Bund abführen. Nor-
malerweise bedeutet die Einführung
der Umsatzsteuer eine Preiserhöhung
für den Verbraucher. Im Rahmen 
des Tarifkonzeptes 96 verzichtet die
Deutsche Telekom auf die Weitergabe
der Umsatzsteuerbelastung an ihre
Kunden. Diese ungewöhnliche Maß-
nahme bedeutet für die Privatkunden
Preisstabilität und für die vorsteuerab-
zugsberechtigten Kunden sogar einen
realen Preisvorteil von 13 Prozent.

Weitere Maßnahmen bereits geplant
Für die nahe Zukunft schon sind wei-
tere Preissenkungen geplant. Die Zu-
stimmung zu bereits beschlossenen
Rabatten für Großabnehmer (eine übli-
che Praxis in der Wirtschaft) hat der
Re g u l i e rer allerdings an die Einführu n g
der ebenfalls projektierten Rabatte für
Privatkunden gekoppelt. Vorausset-
zung hierfür ist die flächendeckende
Digitalisierung des Netzes, die voraus-
s i ch t l i ch bis Ende 1997 abge s ch l o s s e n
sein wird.

„ D as digitale  Netz hat den
Kunden der Deutsch e n
Te l e kom mehr und bes-
s e re Ve r b i n d u n gen ge-
b ra cht. Nicht nur für gute
Ve r b i n d u n gen, sondern
a u ch für den besten Ser-
vice zu sorgen, darin seh
i ch meine Au f ga b e.“ 

U we Tanz, 
Ko m m u n i ka t i o n s e l e k t ro n i ke r,
in der ISDN-Anlage Leipzig
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Mit Beginn des Jahres 1996 hat die
Deutsche Telekom AG mit einem
neuen Tarifsystem den Grundstein für
eine markt- und kundenorientierte
Preisgestaltung gelegt. Das Tarifkon-
zept 96 beruht auf drei Säulen:
– Eine kosten- und nutzungsgemäße

Tarifstruktur führt zu einer exakteren
und damit gerechteren Abrechnung
für den Kunden und zu wettbewerbs-
fä h i gen Preisen für das Un te rn e h m e n .

– Die 5prozentige Absenkung des
Ta ri f n i veaus und die Nich t we i te rga b e
der Mehrwertsteuerbelastung brin-
gen den Kunden Entlastungen in
Milliardenhöhe.

– Die traditionelle Sozialkomponente
w u rde nicht nur beibehalten, sondern
s o gar we i ter ausgebaut. 1,5 Millionen
Kunden mit einem Sozialanschluß
zahlen künftig noch weniger für ihr
Telefon.

Handlungsbedarf 
bei der Tarifstruktur
Die Reform der Telefontarife war not-
wendig und überfällig, denn die bishe-
rige Tarifstruktur war ein Erbe der Ver-
gangenheit als Behörde. Es war poli-
tisch gewollt, die Preise für bestimmte
Leistungen künstlich niedrig zu halten,
zum Beispiel für Orts- und Nahge-
spräche, Telefonanschlüsse und die
Telefonauskunft. Die Tarife in diesen
Bereichen waren so niedrig, daß sie
die Kosten nicht decken konnten. Die
daraus entstandenen Verluste wurden
mit Überschüssen aus den Fern- und
Auslandsgesprächen finanziert.

Das Ergebnis war eine „verzerrte“ Ta-
rifstruktur, ein typisches Phänomen in
der Telekommunikation unter Mono-
polbedingungen. Doch im Wettbewerb
ist ein solches System nicht tragfähig.
Im Rahmen des Tarifkonzeptes 96
wurde das bestehende Ungleichge-
wicht zwischen den Tarifen ausgegli-
chen. Die Folge: Preissenkungen in
den profitablen Leistungsbereichen.
Gleichzeitig wurden die Tarife in den
Bereichen angehoben, die bisher be-
zuschußt werden mußten.

Die neue Tarifstruktur
Der Verbindungstarif setzt sich aus
drei Komponenten zusammen: der 
Tarifzeit, dem Tarifbereich und dem
Preis für die Tarifeinheit in Verbindung
mit dem Zähltakt. Der neue Preis für
eine Tarifeinheit beträgt 0,12 statt bis-
her 0,23 DM. Gleichzeitig wurden die
Zähltakte verkürzt. Darüber hinaus
wurden für Inlandsgespräche die Tarif-
zeiten von zwei auf vier und die Tarif-
bereiche von drei auf vier erweitert. So
bietet das neue Tarifsystem dem Kun-
den zusätzliche attraktive Preisvorteile.
Denn je differenzierter das Angebot
ist, desto größer ist der Spielraum,
durch flexible Nutzung preisbewußt zu
telefonieren. Und noch einen Vorteil
bietet das neue Tarifsystem: Die Ab-
rechnung wird gerechter, denn kür-
zere Zähltakte erfassen viel genauer
als bisher die tatsächliche Gesprächs-
dauer.

Ta ri fko n z ept 96:
Mit mark t ge re ch ten Pre i s e n
in den Wet t b ewe r b.



Telefonbuch-Seite

Die Ku n d e n b e re i ch e

Ku n d e n o ri e n t i e rung ist der
S chlüssel zum Erfolg im Wa ch s-
t u m s m a rkt Te l e ko m m u n i ka t i o n .

Das Telefonbuch
ist fast so alt wie
das Telefon selbst.
Doch immer mehr
Kundendaten fül-
len immer dickere
Bücher.

Der Vorteil dieses
digitalen Telefon-
b u chs liegt auf der
Hand: Die Daten
werden ständig
aktualisiert und
auch Telefonnum-
mern aus dem
Ausland sind je-
derzeit abrufbar.
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P riva t k u n d e n :
Neue Leist u n gen, 
b e s s e rer Serv i c e.

Privathaushalte, Freiberufler, Selbstän-
dige und kleinere Betriebe zählen 
zu den 34 Millionen Kunden des Pri va t-
kundenbereichs der Deutschen
Telekom AG. Im Geschäftsjahr 1995
wurde in diesem Bereich ein Umsatz-
plus von rund sechs Prozent erzielt.
Der Anteil am Ko n z e rnumsatz lag damit
bei rund 55 Prozent.

Mehr Telefone – mehr Komfort
Die Zahl der Telefonanschlüsse in
Deutschland stieg im Berichtsjahr um
1,6 Millionen auf 40,4 Millionen. Sie-
ben Millionen Anschlüsse sind in den
neuen Bundesländern und Berlin in-
stalliert – vier Millionen mehr als 1990.
Zunehmend nutzen Pri va t kunden auch
die Vorteile der schnellen Datenüber-
tragung. Ende des Jahres verfügten
bereits 100 000 Privatkunden über
einen ISDN-Anschluß. Auch analoge
Telefonanschlüsse werden durch die
Digitalisierung der Vermittlungstech-
nik immer komfortabler. Leistungen
wie Rückfragen, Makeln und die An-
rufweiterschaltung werden so möglich.

T-Card: die Weltkarte 
der Deutschen Telekom
Ideal für Vieltelefonierer, Geschäftsrei-
sende und Touristen: die Möglichkeit,
mit der T-Card bargeldlos zu telefonie-
ren und zu faxen – von jedem Telefon-
und Faxgerät in Deutschland und aus
über 50 anderen Ländern der Erde.
Über 237 000 Kunden nutzten dieses
Angebot im vergangenen Geschäfts-
jahr. Weitere 42 000 telefonierten mit
der T-Card 25, einer Guthabenkarte im
Wert von 25 DM. Beide Varianten bie-
ten einen hohen Sicherheitsstandard
und viel Komfort, wie beispielsweise
die Nachrichtenübermittlung über
eine Sprachbox. Ist die T-Card mit
Chip ausgestattet, können zusätzliche 

Leistungen an allen öffentlichen Kar-
tentelefonen genutzt werden. Inzwi-
schen setzen bereits einige Koopera-
tionspartner, wie beispielsweise die
G e s e l l s ch a ft für Za h l u n g s s yste m e, den
T-Card-Service ein, um das eigene
Kartenangebot wie hier die Eurocard
attraktiver zu machen.

Kabelnetz: Das Multimedia-
Zeitalter hat begonnen
Die Deutsche Telekom verfügt über
das größte Breitbandkabelnetz der
Welt. 1995 wurden 1,2 Millionen
deutsche Haushalte neu angeschlos-
sen; damit nutzten zum Jahresende
bereits 15,8 Millionen Haushalte den
Kabelanschluß. Das Breitbandkabel-
netz bietet mit dem Telefonnetz eine
optimale Voraussetzung für moderne
Multimediaanwendungen. Erste inter-
aktive Videodienste werden seit Fe-
bruar 1995 im Pilotprojekt Berlin
durch die Deutsche Telekom erprobt,
fünf weitere Projekte mit interaktiver
Ausrichtung sind in Planung. Die
Gründung der Multimedia Betriebsge-
sellschaft (MMBG), die 1996 ihre Ge-
s ch ä fte aufnehmen soll, wurde inte n s i v
vorbereitet. Ziel dieser Gesellschaft ist
es, in Deutschland einen einheitlichen
Dekoderstandard für Digital-TV durch-
zusetzen und neutrale Dienstleistungs-
angebote zu entwickeln, zu denen 
alle Programm- und Diensteanbieter
Zugang haben.

Die „neue“ Auskunft
Den Bedürfnissen der Kunden ver-
stärkt Rechnung zu tragen ist eines
der wichtigsten Ziele der Deutschen
Telekom. Mehr Komfort und umfang-
reicheren Service bietet die Fern-
sprechauskunft in Pilotversuchen seit
November 1995. Neben der Rufnum-
mer erhält der Kunde Anschriften,
Postleitzahlen und Branchenaus-
künfte. Die bisherigen Testergebnisse
versprechen großen Erfolg: In nur drei
Monaten sind 470 000 Anrufe einge-
gangen und mehr als eine Million Aus-
künfte erteilt worden. Die bundesweite
Einführung der Komfortauskunft soll
1996 abgeschlossen werden.

DECT – ein Sta n d a rd setzt sich durch
Rechtzeitig hat die Deutsche Telekom
auf den DECT-Standard (Digital Euro-
pean Cordless Telecommunications)
gesetzt und hier weltweit eine Vorrei-
terrolle übernommen. Das zahlt sich
nun aus, denn heute arbeiten schnur-
lose Telefone verstärkt mit digitaler
Funkübertragung. Erfolgreich führte
die Deutsche Telekom 1995 eine aus-
gereifte Produktfamilie schnurloser
DECT-Telefone in den Markt ein.

Vertrieb und Service: 
Kundennähe ist oberstes Gebot
Für den Vertrieb nutzt die Deutsche
Telekom verstärkt ihr eigenes Kern-Me-
dium: das Telefon. Unter der Nummer
0 11 14 können Kunden überall in
Deutschland kostenfrei einen persönli-
chen Ansprechpartner für alle Fragen
der Telekommunikation erreichen.
Dieser Service wird rund um die Uhr
angeboten werden, an 365 Tagen im
Jahr.

Darüber hinaus ist die Deutsche
Telekom an 364 T-Punkten mit Bera-
tung und Verkauf präsent. Endgeräte
und Zubehör lassen sich aber auch
bequem über den T-Versand bestellen,
der seine Marktposition im Berichts-
jahr weiter festigen konnte und rund
100 Millionen DM Umsatz erzielte. Für
1996 plant der Privatkundenvertrieb
den Einstieg ins Home-Shopping.

„Die Deutsche Te l e ko m
b i etet Ihnen eine innova-
t ive Pro d u k t p a l et te an.
Und wir in den T- P u n k te n
b i eten Ihnen die beste Be-
dienung, damit Sie für
s i ch das ri ch t i ge Ange b ot
finden kö n n e n .“ 

D r.-Ing. Sabine Schulze, 
Ve rt ri e b s m a n a g e rin für die T- P u n k te, 
in Bonn
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G e s ch ä ft s k u n d e n :
Sta n d o rt vo rteile in einem
dy n a m i s chen Mark t .

Die Telekommunikation durchdringt in
immer stärkerem Maße die Ablaufpro-
zesse in den Unternehmen. Die konse-
qu e n te Nutzung moderner Te l e ko m m u-
nikationsdienste wird damit zu einem
Schlüsselinstrument im harten Wett-
bewerb. Auf der Basis ihrer leistungs-
starken Netze bietet die Deutsche
Telekom AG solche Dienste für ihre
rund 1,7 Millionen Geschäftskunden.
Der in den Bere i chen Gesch ä ft s ku n d e n
und Netzwerkdienste erwirtschaftete
Umsatz bet rug im Beri chtsjahr 26,1 Mil-
liarden DM.

Der ISDN-Boom geht weiter
Der Anschluß an das digitale Telekom-
munikationsnetz ISDN der Deutschen
Telekom entwickelte sich im vergange-
nen Jahr immer deutlicher zum Stan-
dard-Telekommunikationsanschluß 
für G e s ch ä ft s kunden. Bis zum Jahre s-
ende waren rund 924 700 ISDN-Basis-
und 36 900 Pri m ä rm u l t i p l exa n s ch l ü s s e
vermarktet. Das entspricht fast drei
Millionen ISDN-Kanälen – ein Plus ge-
genüber 1994 von 60 Prozent. Mit der
e rre i ch ten Kundenzahl ist die Deutsch e
Telekom mit weitem Abstand der füh-
rende ISDN-Diensteanbieter der Welt.

Höhenflug für T-Online
D e u t l i ch ausbauen ko n n te die Deutsch e
Telekom 1995 auch ihr Geschäft im
Bereich der Online-Dienste. Der zur
Internationalen Funkausstellung im
August 1995 vorgestellte T-Online-
Dienst – zuvor wurde der Dienst unter
dem Produktnamen Datex J vermarktet
und in der neuen Dienstekonzeption 

unter anderem um attraktive multime-
diale Darstellungsformen erweitert –
verzeichnete im Berichtsjahr einen 
Zuwachs von rund 257 000 Kunden.
Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die
Kundenzahl bei T-Online um mehr als
36 Prozent auf mehr als 965 000. Die
Zahl der monatlichen T-O n l i n e-Ve r b i n-
d u n gen stieg 1995 auf rund 14,5 Mil-
lionen; gegenüber 1994 bedeutet das
einen Zuwachs von fast 35 Prozent.

Um diesen Erfolg im dynamischen
Markt der interaktiven Online-Dienste
fortzusetzen, beschloß die Deutsche
Telekom im Berichtsjahr die Ausgrün-
dung von T-Online in eine eigene
Tochtergesellschaft, die Online Pro
Dienste GmbH & Co. KG. Darüber hin-
aus wird mit der Bertelsmann AG, der
Axel Springer AG und der America On-
line Inc. eine strategische Partner-
schaft im Bereich der Online-Dienste
angestrebt.

Ausland Spezial: starker Zuspruch
für ein attraktives Tarifangebot
Die starke internationale Verflechtung
der Wirtschaft macht die Telekommu-
nikation zum Bindeglied der grenz-
überschreitenden Geschäftsbeziehun-
gen. Die Deutsche Te l e kom wird dieser
Entwicklung mit anwendungsorientier-
ten Produkten für die Kommunikation
rund um den Globus gerecht. Mit
„Ausland Spezial“ bietet das Unterneh-
men ein Tarifangebot, mit dem Firmen
bei Auslandstelefonaten Preisvorteile
von durchschnittlich 36 Prozent erzie-
len. Solche Vorteile stoßen bei den Ge-
schäftskunden auf starken Zuspruch.
Die Zahl der Verträge zur Nutzung des
Ausland Spezial-Dienstes wuchs im
vergangenen Jahr auf 1300 im Ver-
gleich zu 300 im Jahr 1994 an.

Hochgeschwindigkeitsnetze für 
Wirtschaftsregionen
Mit den City-Netzen in Frankfurt, Berlin
und Hamburg nahm die Deutsche
Telekom im November 1995 die ersten
drei Hochgeschwindigkeits-Infrastruk-
t u ren in Wirt s ch a ft s regionen in Bet ri e b.
Weitere City-Netze werden folgen. 
Die glasfaserbasierten Netze erfüllen
h ö ch ste Anfo rd e ru n gen der Gesch ä ft s-
kunden an die Telekommunikation. 

Die City-Netze sind nicht nur ein Beleg
für die international führende Rolle der
Deutschen Telekom in der Glasfaser-
kommunikation, sie sind gleichzeitig
auch ein Beleg für die flexible Reak-
tion des Unternehmens auf Herausfor-
derungen des Wettbewerbs. 

Für die Konzeption und die Realisie-
rung der City-Netze benötigte die
Deutsche Telekom trotz der komple-
xen technischen Aufgabenstellung le-
diglich ein halbes Jahr.

Anwendungsorientierung
großgeschrieben
Die Deutsche Telekom forcierte 1995
die Entwicklung und Umsetzung an-
wendungsorientierter Telekommunika-
tionslösungen für die Geschäftskun-
den. So wurde mit „DOXX“ ein ISDN-
basiertes Kommunikationssystem für
das Gesundheitswesen vo rge stellt, das
den Datenaustausch zwischen Ärzten,
Krankenhäusern, Labors und Abrech-
nungsstellen mit der Hilfe der digitalen
Telekommunikation optimiert.

ITAM:  weitere Verbesserung der
Kundenbetreuung
Im Berichtsjahr hat die Deutsche
Telekom weitere Maßnahmen zur ver-
besserten Betreuung der Geschäfts-
kunden eingeleitet. Mit ITAM (Integra-
ted Telekom Account Management)
wurde beispielsweise ein Organisa-
tionsprojekt gestartet, das unter ande-
rem die Schaffung von „Account
Teams“ zur individuellen Betreuung
von Großkunden vorsieht. Wesentli-
ches Ziel von ITAM ist die Bündelung
der fachlichen und organisatorischen
Stärken der einzelnen Vertriebszweige
der Deutschen Telekom im Interesse
der Kunden.

„ M as ch i n e n d e f e k te 
können via ISDN 
online beseitigt we rden. 
So können unsere 
G e s ch ä ftskunden 
M as ch i n e n st i l l sta n d s-
z e i ten erh e b l i ch 
re d u z i e re n .“ 

G ü n ter Leidel, 
Key-Ac c o u n t - M a n a g e r,
in einem Maschinensaal mit
M A N - C o l o rman Dru ck m a s ch i n e
in Au g s b u rg



eines deutschen Fo rs ch u n g s n etzes e. V.
(DFN-Verein) über den Aufbau, den
Betrieb und das Management des
Hochgeschwindigkeitsnetzes B-WiN.
Die DeTeSystem baut das bereits exi-
stierende X.25-Wissenschaftsnetz zu
einer breitbandigen Telekommunika-
tions-Infrastruktur aus. Diese Infra-
struktur ermöglicht neben der schnel-
len Datenübertragung zwischen
Universitäten, Fachhochschulen und
Forschungseinrichtungen auch die
multimediale Kommunikation.

Kundenberatung großgeschrieben
Die DeTeSystem orientierte sich 1995
noch enger an den Bedürfnissen ihrer
Kunden. Mit dem Bereich Consulting
wurde beispielsweise ein neues Ge-
schäftsfeld geschaffen. Eines der we-
sentlichen Ziele: Die Systemkunden
sollen frühzeitig über neue Entwick-
lungen in der Telekommunikation und
über die daraus resultierenden Mög-
lichkeiten zur weiteren Optimierung
ihrer Telekommunikationslösung infor-
miert werden.

Internationale Betreuung der
Systemkunden verbessert
Zu den Systemkunden der Deutschen
Telekom gehört eine Vielzahl interna-
tional operierender bundesdeutscher
Un te rnehmen. Mit dem Global Ac c o u n t
Management wurde 1995 eine Maß-
nahme zur weiteren Verbesserung der
internationalen Betreuung der deut-
s chen Ko n z e rne einge l e i tet. Im we s e n t-
lichen beinhaltet diese Maßnahme die
engere Einbindung der Auslands-
tochtergesellschaften der Deutschen
Telekom in die Kundenbetreuung. 
Im vergangenen Jahr wurden die er-
sten Pilotanwendungen des Global
Account Management gestartet.

Telekom Designed Network: 
Erfolg im harten Wettbewerb
Kundenindividuelle Netzdienstleistun-
gen bietet die Deutsche Telekom nicht
nur ihren Systemkunden. Auch für
große Geschäftskunden werden sol-
che Netzdienstleistungen verwirklicht.
Im Geschäftsfeld Netzwerkdienste
konnte die Deutsche Telekom im Be-

richtsjahr mit dem Produkt „Telekom
Designed Network“ (TDN) – einer auf
den jeweiligen Kunden zugeschnitte-
nen Netzwerklösung – ihren Erfolgs-
kurs in einem hart umkämpften Wett-
bewerbsmarkt fortsetzen. Die Zahl der
TDN-Verträge wuchs 1995 auf 717. 
Im Vergleich zum vorangegangenen
Geschäftsjahr bedeutete das einen
Zuwachs von 90 Prozent.

Unternehmensbereiche Geschäfts-
und Systemkunden verschmolzen
Aufgrund der zunehmend engeren
Verkettung der Prozesse bei der Be-
treuung der großen Unternehmens-
kunden hat die Deutsche Telekom
zum Jahresende 1995 die beiden Un-
ternehmensbereiche Geschäftskun-
den und Systemkunden miteinander
verschmolzen. Die DeTeSystem behält
als wichtiges Element innerhalb des
Unternehmensbereichs Geschäftskun-
den ihre eigenständige Rechtsform.
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Syste m k u n d e n :
A n s p ru ch svolle Ko mp l et t-
l ö s u n gen aus einer Hand.

Die rund 200 größten Kunden der
Deutschen Telekom betreute im Be-
richtsjahr der Unternehmensbereich
S yste m kunden. Für diesen Ku n d e n k re i s
hat die Telekommunikation eine her-
ausragende Bedeutung. So sind viele
Systemkunden aufgrund ihrer dezen-
tralen Unternehmensstrukturen auf die
ständige Verfügbarkeit hochleistungs-
fähiger nationaler und immer stärker
auch internationaler Telekommunika-
tionsnetze und -dienste angewiesen.
Sie stellen daher an ihren Telekommu-
nikations-Dienstleister besondere An-
forderungen in bezug auf die Qualität
der Telekommunikationslösungen. 
Die Systemkunden fordern neben indi-
viduellen Netz- und Anwendungskon-
zepten auch maßgeschneiderte Bera-
tungs- und Serviceleistungen.

DeTe System: 
One face to the customer
Diesen hohen Anforderungen der Sy-
stemkunden wird die Deutsche
Telekom mit einer auf die individuelle
Kundenbetreuung zugeschnittenen
Organisationsstruktur gerecht. Die
Umsetzung von Telekommunikations-
lösungen für Systemkunden über-
nimmt die Deutsche Telekom System-
lösungen GmbH (DeTeSystem). Das
Tochterunternehmen der Deutschen
Telekom greift bei der Realisierung
von individuellen Telekommunikati-
onslösungen für die Systemkunden
auf Produkte und Dienstleistungen der
Deutschen Telekom zurück. Diese Pro-
dukte werden durch zusätzliche Lei-
stungen und Komponenten „aus dem
Markt“ zu kundenindividuellen Kom-
plettlösungen veredelt. Dabei heißt
das entscheidende Prinzip der Kun-
denbetreuung „One face to the custo-
mer“. Die DeTeSystem benennt für
jeden Systemkunden einen eigenen
Betreuer, der dem Kunden bei sämtli-
chen Telekommunikationsfragen zur
Verfügung steht.

Aufschwung mit System
Daß dieses Ko n z e pt der Ku n d e n b et re u-
ung aufgeht, bestätigte die positive
G e s ch ä ft s e n t w i cklung der DeTe S yste m
im vergangenen Jahr. Der Umsatz des
Unternehmens wuchs von 1,1 Milliar-
den DM im Jahre 1994 auf 1,3 Milliar-
den DM im Berichtsjahr. Der prozen-
tuale Um s a t z z u wa chs lag damit bei
über 18 Prozent.
Der Mark te rfolg der DeTe S ystem sch l u g
sich auch in der Entwicklung der Mit-
arbeiterzahl nieder. Während die Toch-
terfirma der Deutschen Telekom 1994
rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigte, wurden im vergan-
genen Jahr 250 zusätzliche Arbeits-
plätze geschaffen.

Hochgeschwindigkeitsnetz 
für die Wissenschaft
Im vergangenen Jahr schloß die 
DeTeSystem eine Reihe von bedeuten-
den Kundenverträgen ab. Zu den her-
ausragenden Projekten gehörte die im
September 1995 getroffene Vereinba-
rung mit dem Verein zur Förderung

„Die Deutsche Te l e ko m
h i l ft ihren Kunden, 
Ko sten zu sparen. Dank
D a tex-M kann Po rs ch e
h e u te Cras h -Ve rs u che 
e ffi z i e n ter durch f ü h re n
und den Ve r b ra u ch an
te u ren Au tos we s e n t l i ch
re d u z i e re n .“ 

J ü rgen H.C. Au ra h s ,
G ro ß ku n d e n m a n a g e r, 
im Po rs che Entwick l u n g s-
z e n t rum We i s s a ch



Chekker weiter zu erhöhen. Die ver-
schiedenen weltweiten Satelliten-Dien-
ste von „Inmarsat“ nutzen rund 3 000
Kunden für Telefongespräche, für die
Übermittlung von Daten oder auch
Fernsehbildern. Rund 10 000 Teilneh-
mer arbeiten mit „Modacom“, dem be-
sonderen  Funknetz zur sicheren und
kostengünstigen Übermittlung von
Daten.

Going global
Für die Internationalisierung der
DeTeMobil brachte das vergangene
Geschäftsjahr wichtige Fortschritte. Im
April erwarb DeTeMobil einen 25pro-
zentigen Anteil am indonesischen
Netzbetreiber „Satelindo“, der über Li-
zenzen in den Bereichen GSM-Mobil-
telefonie, Satellitenkommunikation
und internationale Direktwahl verfügt.
Im Dezember gewann das „Ö Call“-
Konsortium unter operativer Führung
von DeTeMobil (25 Prozent), die zweite
GSM-Lizenz in Österreich. Zum Jahres-
wechsel nahmen auch der niederlän-

dische Funkrufanbieter „Call Max“
(DeTeMobil-Beteiligung: 40 Prozent)
und die Schweizer Modacom AG (61
Prozent DeTeMobil) den kommerziel-
len Dienst auf. Die „Ucrainian Mobile
Communications“, an der die
Deutsche Telekom AG 16,3 Prozent
hält (die operative Führung liegt bei
DeTeMobil), konnte das Mobiltelefon-
Geschäft erfolgreich ausbauen. Auch
die „Mobile Tele Systems“ in Moskau
(DeTeMobil: 39 Prozent) verzeichnet
wachsende Kundenzahlen. Im vergan-
genen Jahr wurden die We i chen ge ste l l t
für die erfolgreiche Bewerbung um
eine GSM-Lizenz in Polen. Sie wurde
Anfang Februar 1996 an das Konsor-
tium „Polska Telefonia Cyfrowa“ unter
Beteiligung von DeTeMobil (22,5 Pro-
zent) vergeben.

Weitere Wachstumspotentiale 
Der Mobilfunkmarkt wird sich weiter
sehr dynamisch entwickeln. Techni-
scher Fortschritt wird Preissenkungen
und neue Dienstleistungen ermögli-
chen. Beides wird den Markt stimulie-
ren. In Deutschland dürfte sich wäh-
rend der nächsten zehn Jahre die Zahl
der Funktelefon-Kunden von heute
rund vier auf dann bis zu 20 Millionen
erhöhen. Für den Paging-Markt wird
ein Wachstum von heute knapp einer
Million Kunden auf mehrere Millionen
im Jahr 2000 prognostiziert. Die
DeTeMobil ist auf die Zukunft vorberei-
tet: Sie verfügt über das Know-how
neuer Technologien und Standards
wie beispielsweise „DECT“, „DCS
1800“ oder „Ermes“ sowie neuer Ge-
schäftsfelder wie der Verkehrstelema-
tik. Neue Marketing- und Vertriebskon-
zepte werden die Marktführerschaft
sichern helfen – trotz des härter wer-
denden Wettbewerbs.
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„Die Deutsche Te l e ko m
s i ch e rt eine fl ä ch e n-
d e ckende Ko m m u n i ka-
tion. Ich sorge dafür,
daß diese Leistung auch
u n ter ex t remen Bedin-
g u n gen gewä h rl e i stet
i st .“ 

Klaus Roth b a l l e r, 
B et reuer der Rich t f u n kstation 
auf der Zugspitze
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M o b i l ko m m u n i ka t i o n :
D eTeMobil we i ter 
a u f Wa ch st u m s k u rs .

Die Deutsche Telekom MobilNet
GmbH (DeTeMobil) ist mit über drei
Millionen Kunden (rund 800 000 mehr
als im Vorjahr) der Mobilfunk-Marktfüh-
rer in Deutschland – und darüber hin-
aus der einzige „Vollsortimenter“mit
einem umfassenden Service für mo-
bile Kommunikation.

In allen Sparten verzeichnete die hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der
Deutschen Telekom AG im Geschäfts-
jahr 1995 Zu wä ch s e. Vor allem das Mo-
b i l te l e fon boomt: Im November ve rga n-
genen Jahres durchbrach DeTeMobil
die Schwelle zum zweimillionsten
Funktelefonkunden. Ihr Außenumsatz
wuchs im vergangenen Geschäftsjahr
von 2,8 Milliarden DM um 12,7 Pro z e n t
auf 3,1 Milliarden DM.

D1 weiter im Aufwind
Ende 1995 telefonierten rund 1,5 Mil-
lionen Kunden im digitalen D1-Mobil-
telefonnetz. Gegenüber dem Vorjahr
entspricht das einem Zuwachs von
über 60 Prozent. Einen nachhaltigen
Impuls gab die Einführung des spe-
ziellen Privatkunden-Tarifs „Telly-D1“
im Mai 1995. Mobiltelefon-Profis dage-
gen nutzen „ProTel-D1“: Sie können
besonders günstig mobil telefonieren,
gerade während der Geschäftszeiten.
Immer beliebter wird „Roaming“, das
heißt die Nutzung von D1-Karte und
Handy in einem der vielen anderen
Länder, in denen es ebenfalls Mobil-
telefonnetze auf Basis des digitalen
GSM-Standards („Global System for
Mobile Communications“) gibt. Ende
1995 hatte DeTeMobil mit insgesamt
49 GSM-Partnern in 34 Ländern Ver-
träge abgeschlossen.

C-Tel: attraktive Alternative 
Mit rund 17 Prozent Anteil am Funk-
telefonmarkt in Deutschland hat C-Tel
trotz hoher Wettbewerbsintensität eine
starke Position behaupten können. Bei
niedrigen Preisen ist C-Tel insbeson-
dere für Vieltelefonierer eine günstige
Alternative, besonders als Autotelefon.

Paging: Lifestyle pur
Musterbeispiel für eine erfolgreiche
Neueinführung ist der Funkrufdienst
„Scall“, der im Dezember 1994 star-
tete. Bis zum Ende des vergangenen
Geschäftsjahres gewann DeTeMobil
über 350 000 Kunden in dem für den
Privatmarkt maßgeschneiderten „Pa-
ging“-Dienst. Insgesamt – einschließ-
lich Cityruf und Eurosignal – zählte
DeTeMobil Ende 1995 über 830 000
Funkruf-Kunden und ist damit der
größte Paging-Anbieter Europas.

Spezielle Mobilfunkdienste:
hohes Entwicklungspotential
Auch die speziellen Mobilfunkdienste
konnten sich im zunehmenden Wett-
bewerbsdruck behaupten. „Chekker“,
den Bündelfunkdienst für professio-
nelle Sprachkommunikation, nutzten
Ende 1995 rund 75 000 Kunden. 
Zum Ende des Geschäftsjahres führte
DeTeMobil alle Aktivitäten in einer
schlagkräftigen Geschäftseinheit zu-
sammen, um die Kundennähe von



Peter Glot z ,
Ko m m u n i ka t i o n sw i s s e n s ch a ft l e r:

„ I ch setze darauf, daß die Leute
s e l b st entscheiden können, we l ch e
I n fo rm a t i o n s a n ge b ote sie nutzen
wollen und we l che nich t .“

Peter Glotz ist seit 1983 Bundes-
ta g s a b ge o rd n eter der SPD 
und Ko m m u n i ka t i o n s w i s s e n -
s ch a ft l e r. Er st u d i e rte Zeitungs-
w i s s e n s ch a ft, Philosophie, Ger-
m a n i stik und Soziologie. Glot z
l e h rt heute an der Un i ve rs i tä t
M ü n chen und ist Chefre d a k te u r
der Zeitsch ri ft „Neue Gesell-
s ch a ft / Fra n k f u rter Hefte“. Pete r
G l otz war von 1981 bis 1987 Bun-
d e s ge s ch ä ft s f ü h rer der SPD. 
Er ist Mitglied des Au f s i ch t s ra te s
der Deutschen Te l e kom AG .

einem Bauern in Texas. Einige Länder we rden ve rs u-
chen, sich ge gen diese Entwicklung abzusch ot te n .
Der Ve rs u ch ist allerdings zum Sch e i te rn ve ru rte i l t .
S e l b st eine harte Diktatur wie China ko n n te nicht ve r-
h i n d e rn, daß die St u d e n ten wä h rend des Au fsta n d s
auf dem Platz des Himmlischen Friedens ihre Na ch-
ri ch ten per Notebook nach Berk l ey funkten, wo sie pu-
b l i z i e rt wurden. 

N i cht alle Menschen we rden aber die Mögl i ch ke i te n
nutzen, die sich durch die Ko nve rgenz der ve rs ch i e-
denen Info rm a t i o n ste chnologien bieten. Das Le b e n
we rden sie aber trotzdem bewä l t i gen. Solche Un te r-
s chiede sind fre i l i ch nicht neu. Es gibt Le u te, die lesen
G o ethe und Jean Pa u l, und es gibt Le u te, die lesen ga r
n i cht. Sie ve rstehen von Goethe ge n a u s owenig wie 
jemand anders von einem Comp u te r. Es haben Millio-
nen Menschen gl ü ck l i ch gelebt, ohne Goethe ge l e s e n
zu haben, und es we rden Millionen Menschen ein
gl ü ck l i ches Leben führen, ohne den Comp u ter zu be-
nutzen. 

Die te ch n i s che Entwicklung läßt sich nicht aufhalte n ,
und Ze n s u rmaßnahmen, wie sie für das Inte rn et ge-
plant sind, halte ich für unta u gl i ch. Ich setze dara u f ,
die Le u te selbst zur Un te rs cheidung fähig zu mach e n ,
we l che Info rm a t i o n s a n ge b ote sie nutzen wollen und
we l che nicht. Wir müssen we n i ger auf Ve r b ote und
mehr auf die ko m m u n i ka t i ve Ko mp etenz der Le u te
s etzen. 

Die Merge rs zwischen den großen Info rm a t i o n s a n b i e-
te rn dienen vor allem dem Zwe ck, sich eine Ka p i ta l-
basis für neue Inve stitionen und neues Know- h ow zu
s ch a ffen. Ob diese Allianzen Bestand haben, wird
s i ch aber noch zeigen müssen. 

Im Gegensatz zu den USA gibt es bei uns noch nich t
den Zu s a m m e n s chluß von Carri e rn, die Net z b et re i b e r
sind, mit Medienunte rnehmen. Solche Allianzen 
fö rd e rn den Trend zu einer globalen Massenku l t u r, die
ge p rägt ist von einem ganz best i m m ten Sta n d p u n k t ,
n ä m l i ch dem ameri ka n i s chen. Dieser Trend löst je-
d o ch auch Gege n b ewe g u n gen aus. Ich gl a u b e, daß
der Nationalismus unter anderem wieder aufko m m t
als Reaktion auf diese globale Massenku l t u r. 

Pa rallel bilden sich aber neue Gemeinsch a ften zum
Beispiel zwischen den Inte rn et - B e n u t z e rn, die ge-
nauso selbst ve rstä n d l i ch von Za greb aus ange s ch l o s-
sen sind wie von Berlin oder New Yo rk aus. Es ent-
stehen we l t weit sich überl a ge rnde Ag gl o m e ra t i o n s-
p ro z e s s e, weil Menschen, die in der Nähe von 
San Francisco leben, eben mehr mit einem Bewo h n e r
eines Münchner Vo ro rts gemeinsam haben als mit

I n fo r m i e re n
In Zu ku n ft wird es
n i cht mehr eine 
Ta ge s s chau zu einer
b e st i m m ten Zeit für
ein Massenp u b l i ku m
geben, sondern eine
Na ch ri ch te n s e n d u n g
à la carte, deren 
Inhalt individuell be-
stimmt we rden ka n n .
I n fo rmation wird
gl e i chzeitig gl o b a l
und pers ö n l i ch .

Vom Global Vi l l a ge 
zur Te l e c o m m u n i t y
1995 mach ten vor allem ameri ka n i s che Un te rn e h m e n
wie Time Wa rn e r, Walt Disney, Micro s o ft und MCI mit
s p e k ta ku l ä ren Zu s a m m e n s chlüssen Sch l a g z e i l e n .
Die Deutsche Te l e kom unte rst ri ch ihre führende Ro l l e
auf dem Weg in die Info rm a t i o n s ge s e l l s ch a ft durch
die Allianz mit Sprint und France Télécom sowie mit
den Aktivitä ten zur Gründung einer Multimedia-Be-
t ri e b s ge s e l l s ch a ft gemeinsam mit der Berte l s m a n n
AG und ve rs chiedenen Pro gra m m a n b i ete rn. Diese 
B et ri e b s ge s e l l s ch a ft soll einen einheitlichen Decoder-
sta n d a rd für digitales Fe rnsehen im deutsch e n
S p ra ch raum re a l i s i e re n .

An der Schwelle zum 21. Jahrh u n d e rt bahnt sich ein
ep o chaler Wandel an. Bisher get rennt op e ri e rende 
Te l e ko m m u n i ka t i o n s u n te rnehmen, Fe rn s e h ket te n ,
Ve rl a ge und Anbieter von Soft- und Hardwa re
s chließen sich zusammen. Diese Ko nve rgenz der Te ch -
nologien und Inhalte bildet den Gru n d stein für eine
globale „Te l e c o m m u n i t y “. Im „Fo rum“ nehmen Kri t i-
ker und Befürwo rter zu dieser Entwicklung Stellung. 
Die Deutsche Te l e kom im Dialog.

N i cht nur we gen der Größe der bete i l i g ten Fi rmen er-
re g ten die Allianzen Au fsehen. Wenn Net z b et re i b e r,
Un te rh a l t u n g s a n b i eter und Soft wa re s p e z i a l i sten ge-
meinsam neue Medien und Te chnologien einführe n ,
d ü rfte dies Alltag und Freizeit der Menschen im 
21. Jahrh u n d e rt ve rä n d e rn .

Die Telecommunity wird neue Dimensionen sch a ffe n
in der Wirt s ch a ft, der Politik, aber auch im ku l t u re l l e n
und ge s e l l s ch a ft l i chen Leben. Um der Wich t i g keit die-
ser Entwicklung Re chnung zu tra gen, aber auch um
i h re Ve ra n t wo rtung für die Zu ku n ft zu demonst ri e re n ,
hat die Deutsche Te l e kom die „Telecommunity“ als
Thema für das Fo rum in ihrem Gesch ä ft s b e ri cht 1995
gewä h l t .

Ron Sommer
Vo rsitzender des Vo rsta n d e s

I n fo r m i n g
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D r. Thomas Middelhoff st u d i e rte
B et ri e b s w i rt s ch a ft und pro m o-
v i e rte 1986 zum Dr. re r. oec.
Na ch Führungsaufgaben bei
ve rs chiedenen Drucke re i u n te r-
nehmen wurde er 1990 zum Be-
re i ch s vo rsta n d s m i t glied der
D r u ck- und Indust ri e b et ri e b e
der Bertelsmann AG berufe n .
Seit 1994 ist er Vo rsta n d s m i t-
glied der Bertelsmann AG, wo er
u n ter anderem Ko o rd i n a tor aller
M u l t i m e d i a ge s ch ä fte ist .

In den ve rga n genen Monaten wurden national und in-
te rnational st ra te g i s che Allianzen ge s chlossen, die un-
gewo h n te Pa rtner zusammenge f ü h rt haben. Gru n d
für diese wa chsende Bere i t s ch a ft, mit anderen Un te r-
nehmen die Märk te gemeinsam zu ers chließen, ist die
E rkenntnis, daß sich diese neuen Märk te erst durch
das Zu s a m m e nwa chsen unte rs ch i e d l i cher Fä h i g ke i-
ten und Erfa h ru n gen bilden. Das not we n d i ge Know-
h ow kann in seiner vollen Bre i te kein Un te rnehmen für
s i ch allein bere i t stellen, vielmehr müssen die Ko mp e-
tenzen von Inhalte- Un te rnehmen mit denen von Net z-
we rk b et re i b e rn und Endge rä te h e rste l l e rn ko m b i n i e rt
we rd e n .

Aus der Pa rt n e rs ch a ft mit America Online (AOL) beim
Aufbau unseres euro p ä i s chen Online-G e s ch ä ftes ke n-
nen wir die Dynamik der Mark te n t w i cklung in diesem
B e re i ch. Wir wollen uns dieses Potential kü n ftig in we i-
te ren Ko o p e rationen ers chließen, beispielsweise in
Zusammenarbeit mit der Deutschen Te l e kom. Sie will
s i ch an dem sta rk erl e b n i s -o ri e n t i e rten Online- D i e n st
AOL bete i l i gen, wä h rend wir bei dem mehr nutzen-o ri-
e n t i e rten Dienst T-Online der Deutschen Te l e kom mit-
w i rke n .

T h o m as Middelhoff ,
Vo rsta n d s m i t glied von Berte l s m a n n :

„Wenn wir nicht aufpassen, gewinnen 
U S- a m e ri ka n i s che Wet t b ewerber das 
Spiel um die neuen Märk te.“

Un te r h a l te n
Un te rhaltung im
M u l t i m e d i a - Ze i ta l te r
e rö ff n et völlig neue
Dimensionen. Ku l t u-
relle Highlights – wo
immer sie auch sta t t-
finden – können in
Ruhe zu Hause ge-
nossen we rden. Sich
u n te rh a l ten wird zum
p e rs ö n l i chen Erl e b-
nis in der virt u e l l e n
und realen We l t .

E n te rta i n i n g

Trotz aller Dynamik des Multimediage s ch ä ftes, vo n
dem die Online- D i e n ste einen Te i l b e re i ch darste l l e n ,
i st aus unserer Sicht die Zu ku n ft der tra d i t i o n e l l e n
Pri n t m ä rk te unumst ri t ten positiv. Wir inve st i e ren des-
halb auch hier we s e n t l i che Mittel und halten so un-
s e re Buch- und Ze i t s ch ri fte nve rl a ge und die te ch n i-
s chen Fe rt i g u n g s stä t ten zuku n ft s fähig. Allerd i n g s
müssen wir vor allem in die elektro n i s che Zu ku n ft in-
ve st i e ren, denn zur Jahrh u n d e rt wende wird Berte l s-
mann allein mit Multimediapro d u k ten rund zwei Milli-
a rden Mark umsetzen. Vier Jahre später – so sage n
u n s e re Analysen - we rden wir 30 Prozent unsere s
Wa ch stums mit solchen Pro d u k ten erw i rt s ch a fte n .

Damit dies nicht nur eine Vision bleibt, sondern wirt-
s ch a ft l i che Re a l i tät wird, bra u chen wir ve rl ä ß l i ch e
Ra h m e n b e d i n g u n gen, die der jungen Multimedia-
i n d u st rie Raum zur Entfaltung bieten. Hier habe ich
m a n chmal Zwe i fe l, ob alle Po l i t i ker dies erkennen und
ri chtig we rten. Wenn wir nicht aufpassen, gew i n n e n
U S- a m e ri ka n i s che Wet t b ewerber das Spiel um die
neuen Märk te. Der Vo rs p rung der USA bet rägt noch
immer drei bis fünf Jahre.

Es gibt leider auch ge n ü gend Ske pt i ker ge ge n ü b e r
den neuen multimedialen Erl e b n i s we l ten, die mit ku l-
t u rk ri t i s chen Ansätzen die Entwicklung ve rfo l ge n .
Ihnen halte ich fo l gende Bilder vor Au gen: Das erste
zeigt eine typische deutsche Fa m i l i e, passiv vor dem
Fe rn s e h e r; das zwe i te Bild zeigt junge, aufge s ch l o s-
sene Menschen, die Date n b a n ken nutzen, sich elek-
t ro n i s che Bri e fe sch reiben, miteinander ko m m u n i z i e-
ren und inte ra k t i ve Beziehungen neu entdecke n .
Wenn ich zwischen beiden Bildern wählen dürfte,
wä re es wohl klar, wofür ich mich entscheiden würd e.

Francis Fu ku yama, bekannt ge-
wo rden durch sein provo ka t i ve s
B u ch „Das Ende der Gesch i ch te

und der let z te Mensch“, ist
S o z i a l w i s s e n s ch a ftler bei der

Rand Corporation. Für die
J o h n s - H o p k i n s - Un i ve rs i tät führt

Fu ku yama eine umfassende St u-
die über die Zuku n ft der Te l e-
ko m m u n i kation durch. Die In-

fo r m a t i o n s ge s e l l s ch a ft wird 
das Thema des nächsten Buches

von Fu ku yama sein.

Francis Fu k u ya m a ,
S o z i a l w i s s e n s ch a ft l e r:

„Die Te chnologie erm ö gl i ch t
neue und inte n s ive re soziale
Ko n ta k te.“

Eine der bedeute n d sten Ve rä n d e ru n gen, die sich aus
dem Zu s a m m e nwa chsen von Comp u ter und Te l e ko m-
m u n i kation ergeben, ist die Mögl i ch keit der Ko m m u n i-
kation vieler mit vielen. Gruppen können mit Gru p p e n
als Gruppen ko m m u n i z i e ren. Die Te chnologie erm ö g-
l i cht neue und inte n s i ve re soziale Ko n ta k t m ö gl i ch ke i-
ten, bei denen die Menschen nicht durch ge o gra p h i-
s che Einsch rä n ku n gen gebunden sind, sondern ihre n
I n te ressen, ihrer Zusammenarbeit in ve rs ch i e d e n e n
Fo rmen oder ihren Hobbys inte rnational ge m e i n s a m
n a ch gehen kö n n e n .

Diese Inte raktion zwischen Gruppen wird sich dire k t
auf unsere demokra t i s chen Ab l ä u fe auswirken. Ein
M i ß b ra u ch dieser Te chnologie ist zwar denkbar, aber
D e m o k ratie besteht nicht im bloßen Auszählen vo n
W ä h l e re n t s ch e i d u n gen. Sie we i st einen ge s et z ge b e ri-
s chen und einen bera tenden Aspekt auf, für den eine
p a rl a m e n ta ri s che Ebene unerl ä ß l i ch ist. Die Te ch n o l o-
gie kann also – eine parl a m e n ta ri s che Demokra t i e
vo ra u s ge s etzt – einge s etzt we rden, um die Ko m m u n i-
kation zwischen den Ab ge o rd n eten und ihre n
W ä h l e rn zu ve r b e s s e rn .

Dabei können hoheitliche Befugnisse des Sta a tes in
gewisser Hinsicht unte rgraben we rden. Was die Bür-
ger zu sehen bekommen, läßt sich nicht ko n t ro l l i e re n .
In einer großen, ge o gra p h i s ch ausge d e h n ten Demo-
k ratie wie den Ve re i n i g ten Sta a ten haben die tra d i t i o-
nellen Medien ein Gefühl der nationalen Identität ge-
s ch a ffen. Sie boten einen gemeinsamen Erfa h ru n g s-
k reis, zu dem et wa die Ze i t s ch ri ft Life ge h ö rt, die
A p o l l o-Mondmission oder das kleine Mädchen, das
wä h rend des Vi et n a m k ri e ges vor einem Na p a l m-
a n gri ff davonlief. Inzwischen ist das Pu b l i z i e ren zwa r
v i e l fä l t i ge r, aber auch selektiver gewo rden. An die
Stelle der drei großen Fe rn s e h a n sta l ten sind 500 sehr
s p e z i a l i s i e rte Sparte n kanäle get reten. Der Gedanke n-
a u sta u s ch ist inte n s i ve r, fi n d et aber in kleineren Gru p-
pen und nicht so sehr in einer landeswe i ten Dimen-
sion sta t t .

Au ch die Geldmenge kann nicht mehr von einem be-
st i m m ten Staat ge ste u e rt we rden. In dem Maße, in
dem die globale Wirt s ch a ft stä rker inte gri e rt wird, ent-
gl e i tet die Finanzpolitik der Ko n t rolle der nationalen
G e s et z gebung. Trotzdem hat der Staat auch we i te rh i n
eine Reihe von Au f gaben, die nur er wa h rn e h m e n
kann. Dies bet ri fft zum Beispiel den Schutz des ge i st i-
gen Eigentums, der für die Info rm a t i o n s b ra n che vo n
a u s s ch l a g gebender Bedeutung ist und nur durch
einen Na t i o n a l staat durch ge s etzt we rden kann. Glei-
ch e rmaßen muß er die Gefahr im Au ge behalten, daß
d u rch die zunehmende Ve r b reitung dieser Te ch n o l o-
gien allerdings auch ein neues Potential für Ve r b re-
chen oder Te rro rismus entste h t .

Te chnologie und Globalisierung gehen Hand in Hand.
Ohne die Ve rf ü g b a rkeit von Info rmationen und die
Te chnologie zu deren Handhabung und Ve r b re i t u n g
kann es keine globale Wirt s ch a ft geben. Jeder Akte u r
der globalen Wirt s ch a ft muß an sämtliche Info rm a t i o n s-
quellen ange s chlossen sein, mit denen die gl o b a l e
W i rt s ch a ft arbeitet. Ku rz f ri stig kö n n te ein lern fä h i ge s ,
relativ stabiles auto ri tä res Regime Sch ri t te unte rn e h-
men, mit denen die Bevö l ke rung zwar nicht völlig ab-
ge s ch i rmt, das Fu ß fassen dieser von außen ko m m e n-
den ku l t u rellen und politischen Einflüsse jedoch zu-
m i n d e st ve rlangsamt we rden kann. Auf lange Sicht ist
dieses Spiel aber nicht zu gew i n n e n .



Louis V. Gerstner jr. wurde 1993 zum
Vo rsitzenden und CEO von IBM er-
nannt. Zuvor hatte er die Position des
Vo rsitzenden und CEO bei RJR Na b i s-
co Inc. inne. Die vo ra n ge ga n genen elf
J a h re war er für American Expre s s
tätig, wo er Präsident der Mutte rge-
s e l l s ch a ft und Vo rsitzender sow i e
CEO der American Express Trave l
Re l a ted Services Comp a ny (Ameri c a n
E x p re s s - G e s e l l s ch a ft für re i s e b e z o-
gene Dienst l e i st u n gen) wa r. Vo r
dieser Zeit ge h ö rte Gerstner der Ge-
s ch ä ftsleitung von McKinsey & Co. an. 

Louis V. Gerst n e r,
CEO, IB M :

„ Netze we rden zu einem wich t i ge n
Medium für die Gesch ä ft swe l t .“

C o mp u t i n g
Der Comp u ter wird
zum zentralen Ko m-
m u n i ka t i o n s i n st ru-
ment. Er kann kü n ft i g
Funktionen übern e h-
men, für die heute
n o ch ve rs ch i e d e n e
E n d ge rä te not we n d i g
sind. Maßge s ch n e i-
d e rte Soft- und Hard-
wa re a n ge b ote ers et-
zen Pro gra m m e, die
nur einen kleinen indi-
viduellen Gesta l t u n g s-
s p i e l raum lassen.       

Die Bra n che der Info rm a t i o n ste chnik tritt in ihre näch-
ste grö ß e re Phase ein – die Bildung äußerst leist u n g s-
fä h i ger globaler Net z we rke. Dieser Wandel hat tiefgre i-
fende Au s w i rku n gen auf Un te rnehmen und Orga n i s a-
tionen aller Art. Er ve rä n d e rt so gru n d l e gende Dinge
wie unser Ve rständnis vom Wet t b ewe r b, vom We rt
einer Sache und vom eige n t l i chen Wesen ge s ch ä ft l i-
cher Vo rgä n ge.

Es wä re leicht, die Te chnik als einzige we s e n t l i che Kra ft
h i n ter diesen Ve rä n d e ru n gen zu sehen, aber jeder
Wandel so gru n d l e gender Art wird nie von der re i n e n
Te chnik allein vo ra n get rieben. Immerhin gibt es das
I n te rn et schon seit einem Vi e rte l j a h rh u n d e rt. Die vo r-
ra n g i ge Kra ft, die der Entstehung der ve rn et z ten Da-
tenverarbeitung zugrunde liegt, sind die Prioritäten der
Kunden in Un te rnehmen unte rs ch i e d l i ch ster Grö ß e.

Die Kunden inte re s s i e ren sich we n i ger für Net z b a n d-
b re i ten oder neue digitale Ve rm i t t l u n g s ve rfa h ren, son-
d e rn ko n z e n t ri e ren sich vielmehr auf die Entwick l u n g
von St ra tegien, um Arbeitszyklen zu ve rkü rzen, fl a ch e re
O rga n i s a t i o n s st ru k t u ren einzuführen, den Ku n d e n-
d i e n st zu ve r b e s s e rn oder neue Märk te zu ero b e rn .
A n ge s i chts dieser Pri o ri tä ten hat die hori z o n tale Ko m-
m u n i kation – d. h. die Ko m m u n i kation quer durch die
O rganisationen und über die Grenzen der Orga n i s a-
tionen hinaus, um Ve r b i n d u n gen mit den Liefe ra n te n ,
H ä n d l e rn und natürl i ch auch den Kunden herz u ste l-
len – einen besonderen Ste l l e nwe rt .

Die ve rn et z te Date nve rarbeitung ve rä n d e rt eindeutig
die Art und We i s e, wie die Date nve rarbeitung einge-
s etzt wird. Schon allein die Ta t s a ch e, daß Ab e rm i l l i o-
nen Menschen über das Inte rn et miteinander ve r b u n-
den sind, zeigt uns, daß Comp u te rn etze zu Ko m m u n i-
ka t i o n s n etzen we rden. Und in dem Maße, wie die
N etze immer schneller und leist u n g s fä h i ger we rd e n ,
we rden sie auch imstande sein, immer umfa n gre i-
chere und komplexere Inhalte wie Bewegtbilder, Musik
und Bilder hoher Au flösung wie Rö n t gen- und MRI-
Bilder zu übertragen. Dadurch werden Netze zu einem
w i ch t i gen Medium für die Gesch ä ft s welt, den öffe n t-
l i chen Dienst, das Gesundheitswesen, den Bildungs-
und Un te rh a l t u n g s s e k to r.

Die ve rn et z te Welt führt auch zu einer rä u m l i chen Ve r-
l a ge rung der Date nve rarbeitung. Mit zunehmender Ve r-
b e s s e rung der Ve rn et z u n g ste chnik, die immer sch n e l-
l e re und leist u n g s fä h i ge re Ve r b i n d u n gen erm ö gl i ch t ,
we rden ein Gro ß teil der Daten und der Date nve ra r b e i-
tung s owie viele Anwe n d u n gen vom Re chner des End-
n u t z e rs weg ins Netz selbst ve rl a ge rt .

Die Benutzer we rden ve rstä rkt Anwe n d u n gen von Dri t-
ten beziehen und damit nicht mehr selbst Soft wa re er-
stellen müssen. Sie we rden auch in der La ge sein, ihre
S o ft wa re und Hard wa re über das Netz zu erwe i te rn
und zu aktualisiere n .

All dies erö ff n et unseren Kunden enorme neue Mög-
l i ch ke i ten, effi z i e n ter und effe k t i ver zu arbeiten. Doch
wie alle bedeutenden Ve rä n d e ru n gen wird auch die
Ve rs chiebung zur ve rn et z ten Date nve rarbeitung zu
t i e f gre i fenden st ru k t u rellen Ve rä n d e ru n gen führen. Es
w i rd Gewinner und Ve rl i e rer geben, und dies gilt für
alle Bra n ch e n .

Dr. Hagen Hultzsch studierte
Physik und Kernphysik an der 

Johannes-Gutenberg-Universität
in Mainz. Er promovierte 1970

und lehrte zuletzt als Assistenz-
professor Informationstechnik

für Physiker. 1988 wechselte er
zu Volkswagen, wo er den Be-

reich Führungsorganisation und
Informationssysteme leitete.

Seit dem 1. Juli 1993 ist er Vor-
stand für den Bereich Technik

Dienste der Deutschen Telekom.

Der Ko nve rge n z p rozeß, der heute das Ke rn thema in
den Wirt s ch a ft steilen der Ze i t u n gen darstellt, umfa ß t
weit mehr als das Zu s a m m e nwa chsen von Te l e ko m-
m u n i kations- und Info rm a t i o n ste ch n i k. Die Pe rs p e k-
t i ve re i cht viel we i te r, es entsteht eine völlig neue Indu-
st ri e. 

Der Sch ritt in die Telecommunity erzeugt neue Pro-
d u k te, die heute bereits ihren Platz im Spra ch ge-
b ra u ch haben und als Synonyme für ex p l o d i e re n d e
M ä rk te ge l ten: Multimedia und Infobahn, Te l e l e a rn i n g
oder Telemedizin. 

Wer hätte Anfang der fünfziger Jahre geahnt, we l ch e n
Umsatz die Zu b e h ö ri n d u st rie im Sog des Au to m o b i l-
booms erleben würde? Das gl e i che wird auch im Be-
re i ch der Ko nve rge n z i n d u st rie ge s chehen. Es we rd e n
n i cht nur dominante Monopole entstehen, sondern
a u ch massenweise Nischen für kleinere und mittlere
A n b i ete r, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Bei-
s p i e l s weise kö n n te ein Ku l t u rve rmittler Ru n d gä n ge
d u rch die Museen der Welt anbieten und ein andere r
einen Ku rs im Berg ste i gen. 

H a gen Hultzsch ,
Vo rsta n d s m i t glied der Deutschen Te l e ko m :

„Aus dem pas s ivem ,C o u ch pota to‘ wird der
a k t ive ,C o u ch commander‘.“

Was wir schon heute beobach ten, ist eine Ab n a h m e
des reinen Fe rn s e h konsums vor allem bei den Junge n
und den ge b i l d eten Sch i ch ten. Ich ve r b ri n ge vielleich t
n o ch zehn Minuten vor dem Fe rn s e h e r. Sehr viel mehr
b e s ch ä ft i ge ich mich mit meinem Comp u te r, in den
nun über T-Online und das Inte rn et das Medienth e m a
e i n d ringt. Aus dem passiven „C o u ch pota to“ wird der
a k t i ve „C o u ch commander“. In einem Haushalt we r-
den in Zu ku n ft mehre re inte ra k t i ve Endge rä te ste h e n ,
mit denen man sch we rpunktmäßig unte rs ch i e d l i ch e
D i n ge tun kann. 

Die we l t we i te Te l e ge m e i n s ch a ft wird uns Mögl i ch ke i-
ten erö ffnen, die wir uns heute noch gar nicht vo rste l-
len können. Daß dadurch ku l t u relle und nationale Un-
te rs chiede einge e b n et we rden oder sogar eine „Info r-
m a t i o n s u n kultur“ entsteht, glaube ich nicht. 

W i chtig ist aber, daß der Wirt s ch a ft für die neuen Her-
a u s fo rd e ru n gen der Info rm a t i o n s ge s e l l s ch a ft ge n ü-
gend Ve n t u re Capital zur Ve rfügung steht. Au ß e rd e m
d a rf ein Un te rn e h m e r, der eine gute Idee, aber ke i n e n
E rfolg damit hatte, nicht gl e i ch als Bankrot teur sein
Leben lang st i g m a t i s i e rt we rden. Was uns in Ze n t ra l-
europa fehlt, ist das Verständnis dafür, daß hartnäckige
N i s ch e n s u ch e r, die sich für kü n ft i ge Märk te rüste n ,
ein hohes Risiko eingehen und auch einmal sch e i te rn .
In dieser Beziehung sollten uns die USA als Vo r b i l d
d i e n e n .

C o mp u t i n g



E sther Dys o n ,
Jo u rn a l i st i n :

„Die Re a l i tät des Inte rn et 
ve rä n d e rt unsere Vision der

kü n ft i gen Gesellsch a ft .“

John H. Gibbons,
Wi s s e n s ch a ft s b e ra ter der
C l i n to n - Re g i e ru n g :

„Au to ri tä re Re g i e ru n ge n
können ihre Bürger nich t
l ä n ger durch die Dosie-
rung von Info rm a t i o n e n
ko n t ro l l i e re n .“

L e ster Thurow,
Wi rt s ch a ft s a n a ly t i ke r:

„ D u rch Ko m m u n i kation wird 
die Art und We i s e, wie die Gesch ä ft s-

welt orga n i s i e rt ist, revo l u t i o n i e rt .“

E sther Dyson schloß 1972 ihr
Ö ko n o m i e studium in Harva rd ab.
Na ch einer Ka r ri e re als Re p o r-
te rin für das Wi rt s ch a ft s m a ga-
zin Forbes arbeitete sie als We rt-
p a p i e r-A n a lystin. Heute leitet
sie die EDve n t u re Holdings, die 
s p e z i a l i s i e rt ist auf Fra gen der
I n fo r m a t i o n ste chnologie. Die
fließend Ru s s i s ch spre ch e n d e
E sther Dyson ist maßge b l i ch 
b eteiligt am Aufbau der Te l e-
ko m m u n i kation in Oste u ro p a .

D r. John H. Gibbons ist Bera te r
des Prä s i d e n ten der Ve re i n i g te n
Sta a ten im Bere i ch Wi s s e n-
s ch a ft und Te chnik und Dire k to r
des Büros für Wi s s e n s ch a ft s -
und Te chnologiepolitik im
Weißen Haus. Bevor er zur Clin-
to n -Ad m i n i st ration stieß, hatte
er 14 Jahre lang das Büro für
Te ch n o l o g i e b ewe rtung des US-
Ko n gresses ge l e i tet .

Die „Financial Times“ bezeich-
n et Lester Thurow als einen der
b ri l l a n te sten Analy t i ker der US-

Wi rt s ch a ft. Er ist Pro fessor für
M a n a gement und Ökonomie am

M a s s a ch u s etts Inst i t u te of Te ch-
nology und ein erfo l gre i ch e r

Au tor (The Fu t u re of Capita l i s m ,
H e a d - to-Head etc.). Thurow wa r
B e ra ter von Präsident Lyndon B.

Johnson und ve rs chiedener de-
m o k ra t i s cher Prä s i d e n t s ch a ft s-

ka n d i d a te n .

nen Menschen das Inte rn et genutzt, um ko stenlos In-
fo rmationen von der Re g i e rung zu erh a l ten – das
re i cht von Anspra chen des Prä s i d e n ten, Beri ch ten über
die Wirt s ch a ft s l a ge, Gesundheit und Umwelt und An-
t rä gen auf Bundesbeihilfen bis hin zu Sate l l i te n foto s
vom Mars. Zur Zeit sind mehr als 106 000 We b-S e i te n
und mehr als 250 000 Doku m e n te von Dienst ste l l e n
der US- Re g i e rung ve rf ü g b a r. Dadurch haben die Bür-
ger Zu gang zu Info rmationen in einer gewa l t i ge n
G rö ß e n o rdnung, wie es das nie zuvor in unserer Ge-
s ch i ch te ge geben hat.

Die digitale Revolution erl e i ch te rt es zwar dem Sta a t ,
den Bürge rn Info rmationen zugä n gl i ch zu machen; sie
macht es aber gleichzeitig fast unmöglich, die Informa-
tionen zu ste u e rn, die der einzelne aus anderen Quel-
len erhält. Und das ist gut so. Dank Sate l l i ten, dem
I n te rn et und drahtloser Te chnologien we rden Gre n z e n
immer durch l ä s s i ge r. Die Fo l ge ist, daß auto ri tä re
Re g i e ru n gen ihre Bürger nicht länger durch die Dosie-
rung von Info rmationen ko n t ro l l i e ren können, ohne
s i ch vo l l ständig vom We l thandel abzusch ot te n .

In dem Maße, in dem der Ko n ku rre n z d ru ck die Ko ste n
und die Komplexität der Telekommunikation verringert,
w i rd es auch für die einzelnen Sta a ten immer leich te r,
auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten. Mit einem
i n fo rmellen, beinahe tä gl i chen Info rm a t i o n s a u sta u s ch
und mit eMail zwischen den entspre chenden Dienst-
stellen ve rs chiedener Sta a ten wird der Bedarf nach
fo rmellen, st ru k t u ri e rten inte rnationalen Ve rh a n d l u n-
gen immer ge ri n ge r. Das führt unter anderem zur
s ch n e l l e ren Lösung inte rnationaler Meinungsve rs ch i e-
d e n h e i ten und zur Mögl i ch keit we s e n t l i ch enge re r
Kooperation in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Um-
we l t f ra gen, nach h a l t i ger Entwicklung und Gesund-
h e i t s fo rs ch u n g .

Der Gedanke der „Telecommunity“ imp l i z i e rt we l t we i t
d rei bedeutsame Ve rä n d e ru n gen. Zum einen sch a fft
er eine ech te We l t w i rt s ch a ft. Jeder kann ta t s ä ch l i ch
ü b e rall alles pro d u z i e ren und es überall auf der We l t
ve rka u fen, weil der ganze Prozeß rund um die We l t
e l e k t ro n i s ch abgew i ckelt we rden ka n n .

Zum zwe i ten hat er gewa l t i ge Au s w i rku n gen auf die
M i gration der Völke r. Dank Fe rnsehen können die
M e n s chen selbst im entfe rn te sten Winkel dieses Pl a-
n eten den Le b e n s sta n d a rd der we st l i chen Welt ke n-
n e n l e rnen. Wa rum sollten sie also we i te rhin in Arm u t
leben wollen, wenn sie doch jeden Abend das Pa ra d i e s
zu sehen beko m m e n ?

S ch l i e ß l i ch wird die Ko m m u n i kation die Arbeitswe l t
a u ch dort gru n d l e gend ve rä n d e rn, wo sie bisher noch
n i cht präsent ist. Durch Ko m m u n i kation we rden die
A r b e i t s a b l ä u fe revo l u t i o n i e rt. Es gibt bereits Un te rn e h-
men, bei denen man das Gebäude bet ritt und einfa ch
in das näch st b e ste leere Büro geht. Man hat seine
p e rs ö n l i che Te l e fo n n u m m e r, ru ft seine Comp u te r-
codes auf, drückt am TV- E mp fä n ger mit Wa n d b i l d-
s ch i rm einen Knopf, um das Fa m i l i e np o rt rät ers ch e i-
nen zu lassen – und das ist dann das eigene Büro ,
s o l a n ge man dort ve rwe i l t !

Neben diesen Au s w i rku n gen ist an den Sch n i t t p u n k-
ten von Te l e ko m m u n i kation, Medien und Comp u te rn
eine gä n z l i ch neue Indust rie im Entstehen begri ffe n .
Ihr Wesen ist noch unbekannt, und dasselbe gilt für
den Umgang mit ihr und ihre Organisationsweise. Zum
ge ge nwä rt i gen Zeitpunkt ist alles mögl i ch. Es gibt Fu-
sionen, zum Beispiel Zu s a m m e n s chlüsse von Te l e fo n -
und Ka b e l ge s e l l s ch a ften. Aber es gibt auch Un te rn e h-
men wie AT & T, die sich aufs p a l ten, oder wie Sony, das
sein Fe rnseh- und Fi l m e n ga gement in den Ve re i n i g te n
Sta a ten aufgibt. 

Im Hinblick auf den Kunden dreht sich alles um die
Fra ge der Akzeptanz. Man sollte immer bedenke n ,
daß die Le u te neben dem beim Teleshopping auf sei-
nen Zwe ck re d u z i e rten Vo rgang des Ka u fens auch
soziale Ko n ta k te eingehen wollen. Das Ve rhältnis zwi-
s chen der zwe ckgebundenen und der emot i o n a l e n
Dimension va ri i e rt je nach Alte r, Ku l t u r, Bildung und
p e rs ö n l i chen Um ständen. 

Aus sta a t l i cher Sicht ist ein Ve rl u st der Einfl u ß m ö gl i ch-
ke i ten offe n kundig. Die Durch s etzung behörd l i ch e r
Vo rs ch ri ften und We i s u n gen wird sehr viel sch w i e ri ge r
we rden, wenn es auch nur ein Land auf der Welt gibt,
in dem völlig andere oder auch nur te i l weise abwe i-
chende Normen ge l ten. Dann we rden die jewe i l i ge n
A k t i v i tä ten elektro n i s ch einfa ch dorthin ve rl a ge rt. Das
ist sozusagen das Schweizer Bankwesen in Reinkultur.
Auf diese Weise wird der Geset z ge b u n g s p rozeß im
globalen Maßstab beeinfl u ß t .

Eine der inte re s s a n te sten Ers ch e i n u n gen dieses Jahr-
zehnts und wohl auch darüber hinaus ist das Inte rn et
mit seinen Au s w i rku n gen. Es ve rä n d e rt unsere Vo r-
stellung von Entfe rnung und Zeit. Das Gleich gew i ch t
der Krä fte zwischen Groß und Klein wandelt sich
gru n d l e gend. Der We rt einer Info rmation hängt nich t
unbedingt von der Größe ihrer Quelle oder des Landes
a b, aus dem sie stammt, noch von der Entfe rnung, die
sie zurückgelegt hat.

Die Re a l i tät des Inte rn et ve rä n d e rt auch unsere Vo r-
stellung von der Gesellsch a ft der Zu ku n ft. Die anfä n g-
l i che Idee eines „globalen Dorfes“ ist offe n s i ch t l i ch
u n z u t re ffend. Die Zu ku n ft wird viele ve rs chiedene Ge-

Im neuen digitalen Ze i ta l ter wird der Staat auch we i-
te rhin die Sich e rheit der Bürger schützen, die La n d e s-
ve rteidigung sich e rstellen und den Frieden fö rd e rn ,
einen stabilen Markt gewä h rl e i sten, fa i re und sta b i l e
o rdnungs- und fi n a n z p o l i t i s che Ra h m e n b e d i n g u n ge n
für inländische und inte rnationale Un te rn e h m e n
s ch a ffen und für jedermann den gl e i ch b e re ch t i g te n
Zu gang zu Info rm a t i o n ste chnologien sich e rste l l e n .

Die Bürger werden vom Staat auch künftig die Dek-
kung i h res Info rm a t i o n s b e d a rfs ve rl a n gen. Eine seiner
H a u pta u f gaben besteht im Sammeln, Erstellen, Au f-
b e re i ten und Ve rteilen von Info rmationen. Dabei ka n n
es sich um Wirt s ch a ft s d a ten handeln, die Un te rn e h-
men für ihre Pl a n u n gen, sta a t l i che Stellen für Wirt-
s ch a fts- und Un te rn e h m e n s fo rs chung oder Na ch ri ch-
te n d i e n ste für den Schutz der Bürger vor Bedro h u n-
gen aus dem Ausland benöt i ge n .

Die Info rm a t i o n s revolution erm ö gl i cht es den Behörd e n ,
effizienter und schneller auf die Bedürfnisse ihrer Bür-
ger zu reagieren. Seit zum Beispiel das Weiße Haus an
das Wo rld Wide Web ange s chlossen ist, haben Millio-

Ko m m u n i z i e re n
M o d e rne Ko m m u n i ka-
tion bedeutet, gl e i ch-
zeitig mit vielen Men-
s chen auf der ga n z e n
Welt in Ko n takt zu 
t reten. In der Te l e c o m-
munity sind für den
Au sta u s ch von Bot-
s ch a ften nicht mehr
nationale Identitä te n ,
s o n d e rn ge m e i n s a m e
I n te ressen entsch e i-
d e n d .

C o m m u n i c a t i n g

m e i n s ch a ften hervo r b ri n gen, die in bezug auf ihre Ku l-
tur und Inte ressen zwar in sich ge s chlossen, aber in
i h rer ge o gra p h i s chen Ausdehnung global sind. Lä n-
d e rgrenzen und in gewissem Maße auch re ch t l i ch e
St ru k t u ren we rden mit einem Mal unw i ch t i ge r. Die
G renzen von Ku l t u ren, Inte ressen und Spra chen blei-
ben dagegen nach wie vor relevant. In einem solchen
Gefüge ist die Regulierung des Internets durch eine
einzige einzelstaatliche Regierung nicht sinnvoll, da
das Netz über nationale Grenzen hinausreicht. 

Die Internet-Gemeinden selbst müssen sich Regeln
geben, die dann ein viel größeres moralisches Gewicht
haben. Die Mitglieder sind der jewe i l i gen Gemeinsch a ft
freiwillig beigetreten und erklären sich dadurch gew i s-
sermaßen bereit, die jeweiligen Regeln einzuhalten.
Auf der anderen Seite werden in den nichtregulierten
Teilen des Internets Kriminalität, Schund und falsche
Informationen derart wuchern, daß die meisten Nutzer
sich ohnehin davon fernhalten werden. Selbstverständ-
lich sollten Verbrechen wie Kindesmißbrauch oder
Betrug auch im Internet als Straftaten gelten.

Die eige n t l i che Au f gabe der Gesellsch a ft ist es, die
M e n s chen so zu erziehen, daß sie ihren Platz in der
O n l i n e-Gemeinde einnehmen und in ihr Beiträ ge lei-
sten können. Info rmationen ri chtig zu nutzen hat et wa s
mit pers ö n l i cher Ko mp etenz zu tun – mit der Fä h i g-
keit, seinen eigenen Weg in der Gesellschaft zu gehen,
n i cht zu einem Habenichts zu we rden. Das Inte rn et 
i st hierzu das We rkzeug, aber man muß lernen, es zu
ge b ra u chen. Es geht nicht in erster Linie um den
Zu gang, sondern um Ausbildung, um Schule und um
E l te rn, die an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt sind.
Das Inte rn et wird die Spielre geln ve rä n d e rn. In der
Ve rga n genheit ko n n ten Le u te, die ein Nadelöhr ko n-
t ro l l i e rten, dafür eine Maut ka s s i e ren – heute we rd e n
sie einfa ch umga n ge n .



ITU 7 . 7 5 1 2 . 0 5 13.00 1 7 . 0 0
2 W E 7 . 5 0 1 2 . 0 0 1 3 . 1 5 1 6 . 7 5
3 T H 7 . 0 0 1 1 . 5 0 1 3 . 0 0 1 4 . 7 5 1 5 . 7 5 1 7 . 0 0
4 F R 8 . 0 0 1 2 . 5 0 1 3 . 7 0 1 8 . 5 0

7 M C 7 . 6 0 1 1 . 9 0 1 3 . 7 0 1 7 . 8 0

9 W E 7 . 6 0 1 2 . 0 0 1 2 . 9 5 1 7 . 7 0
1 0 T H 8 . 0 0 1 2 . 1 0 1 3 . 5 0 1 7 . 9 0
1 1 F R 7 . 9 5 1 2 . 0 5 1 3 . 5 5 1 7 . 9 0

1 4 M O 7 . 5 5 1 2 . 0 5
1 5 T U 8 . 0 0 1 2 . 1 0 1 3 . 2 0 1 7 . 3 5

Kommt Geht Kommt Geht Kommt Geht

No

Name:

Monat:

1

Stunden Seite 1

Stunden Seite 2

Ferien

Krank

Überstunden

Gesamtstunden

Saldo Vormonat

Sollstunden

Soldovortrag Folgemonat

Aus dem Un te rn e h m e n

Ein junger Ko n z e rn bere i tet 
s i ch auf die Chancen und Risike n
l i b e ra l i s i e rter Te l e ko m m u n i -
ka t i o n s m ä rk te vo r.

Die Arbeitszeit
w u rde früher meist
mit Hilfe der Stem-
pelkarte erfaßt –
doch der Stempel
erfaßte nur die
Präsenz, nicht 
die Effizienz am
Arbeitsplatz.

Teleworking: 
Durch umfassen-
de Vernetzung
kann im virtuellen
Büro weitaus effi-
zienter gearbeitet
werden – dabei
kann der Arbeits-
platz zu Hause
oder unterwegs
sein.
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„ D as Projekt Met rop o l e
B e rlin ist der Beitra g
der Deutschen Te l e ko m
zur Haupt sta d te n t w i ck-
lung. Wir arbeiten mit
vollem Einsatz, damit
die Vision der Zukunft s-
stadt Re a l i tät wird .“

D i eter Getzin, Projektmanager  
„ M et ropole Berlin“, 
vor dem Bra n d e n b u rger To r

Personalanpassung: 
zwei Wege zum Ziel
Bis zum Jahr 2000 soll die Beschäftig-
tenzahl auf 170 000 Kräfte im Konzern
gesenkt werden. Die notwendige Per-
sonalanpassung erfolgt soweit wie
möglich durch sozialverträgliche Lö-
sungen und die natürliche Fluktuation.
Ältere Mitarbeiter, Beamte, Arbeiter
und Ange ste l l te haben die Mögl i ch ke i t ,
Vorruhestandsregelungen in Anspruch
zu nehmen. Jüngeren Arbeitnehmern,
die bereit sind, das Unternehmen zu
ve rlassen, bietet die Deutsche Te l e ko m
eine angemessene Abfindungsrege-
lung an.

Mit diesen und anderen Maßnahmen
konnte die Deutsche Telekom die Be-
schäftigtenzahl im Berichtsjahr um
rund 16 000 Kräfte senken. Etwa 4 600
Beschäftigte gingen in den Vorruhe-

stand, circa 10 400 nutzten die Abfin-
dungsregelung. Da die Personalab-
senkung zur Zeit auf freiwilliger Basis
erfolgt, kam es in einigen Bereichen
zu regionalen oder fachlichen Perso-
nalunterdeckungen, die durch Verset-
zungen ausgeglichen wurden.

Der Status quo wird seit Frühjahr 1996
um die Möglichkeit der Beurlaubung
von Beamten und deren Weiterbe-
schäftigung im Angestelltenverhältnis
ergänzt. Im Einvernehmen mit dem 
Arbeitgeber kann anschließend ein
Au fl ö s u n g s ve rt rag ge s chlossen we rd e n .

Motivation großgeschrieben
Qualifizierung und Förderung der Be-
schäftigten sind wichtige Motivations-
faktoren, die im Konzern eine heraus-
ragende Rolle spielen. Der Entwick-
lung jüngerer Führungskräfte mißt die
Deutsche Telekom große Bedeutung
für Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg
zu. Im Rahmen einer individuellen Kar-
riereplanung werden sie gezielt geför-
dert.

Darüber hinaus legt das Unternehmen
während der Restrukturierung beson-
deren Wert auf eine gut funktionie-
rende interne Kommunikation. Eine
ganze Palette von Medien und Veran-
staltungen ermöglichen schnelle Infor-
mation und einen lebendigen Mitar-
beiterdialog.

Internationalisierung im Personal-
bereich
Eine umfangreiche Datenbank enthält
Informationen über rund 5 000 Be-
schäftigte, die an Auslandseinsätzen
interessiert sind. Auch die Internatio-
nalisierung des Personals folgt im
Zuge der globalen Ausrichtung des
Konzerns gezielten Entwicklungen
und Förderprogrammen.
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M i ta r b e i te r:
Der Wet t b ewerb erö ffn et
neue Pe rs p e k t ive n .

Qualifizierte und motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind ein wichti-
ges Potential für den Erfolg eines Un-
ternehmens. Um dieses Potential
konsequent zu fördern, betreibt die
Deutsche Telekom ein modernes Per-
sonalmanagement. Es ist Vorausset-
zung für Produktivitätssteigerung und
mehr Wettbewerbsfähigkeit.

Kontinuität trotz umfassenden
Wandels
Als Arbeitgeber ist die Deutsche
Telekom AG am 1. Januar 1995 an die
Stelle der Deutschen Bundespost
Telekom getreten. Das hatte Verände-
rungen zur Folge – dennoch wird weit-
gehend Kontinuität gewahrt. Die be-
amtenrechtlichen Bestimmungen gel-
ten ebenso fort, wie die vor diesem
Datum geschlossenen Tarifverträge.

Durch die Umwandlung in die AG
wurde der Weg frei für eine markt- und
leistungsorientierte Personalpolitik.
Das Unternehmen kann in Personalfra-
gen flexibler agieren. So konnten 1995
die rechtlichen Voraussetzungen für
größere Mobilität des Personals ge-
schaffen werden. Außerdem ist es der
Deutschen Telekom im abgelaufenen
Geschäftsjahr gelungen, den bundes-
weit ersten Tarifvertrag über Teleheim-
arbeit abzuschließen.

Einer der größten Arbeitgeber
Deutschlands 
Ende 1995 waren im Konzern rund
213 500 Beschäftigte (umgerechnet
auf Vollzeitkräfte, ohne Auszubil-
dende) tätig. Gegenüber dem Vorjahr
entspricht das einer Verringerung des
Personalbestands um rund sieben Pro-
zent.

Die Deutsche Telekom ist ein junger
Konzern: 37 Prozent der Beschäftigten
sind unter 35 Jahre. Die Anzahl der
Auszubildenden betrug 1995 circa
11 400.

Neue Personalpolitik
Zur Steigerung ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit muß die Deutsche Telekom
ihre Gesamtproduktivität erhöhen. 
Das heißt: Umsatz erhöhen und Ko ste n
senken, auch durch Reduzierung der
Mitarbeiterzahl. Die Vergangenheit als
ehemals öffentliches Unternehmen
und der technische Fortschritt sind die
Ursachen dafür, daß der Personalbe-
stand im Konzern zur Zeit noch höher
ist als der tatsächlich notwendige Be-
darf. Dies gilt vor allem für das tech-
nisch ausgebildete Personal. Umquali-
fizierungsmaßnahmen eröffnen hier
neue Perspektiven in kaufmännischen
und kundennahen Bereichen, die für
den Konzern stark an Bedeutung ge-
winnen.
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Für die Deutsche Telekom als Telema-
tik-Dienstleister bieten die neuen multi-
medialen Dienste und Produkte ein
enormes Entwicklungspotential. Neue
Märkte können eröffnet und stimuliert
werden.

Um mit diesen rasant ablaufenden
Entwicklungen Schritt zu halten, hat
die Deutsche Telekom 1995 ihre For-
schungs- und Entwicklungsstrategie
neu ausgerichtet. So wurde zum 1. De-
zember das Technologiezentrum mit
den beiden Hauptstandorten Darm-
stadt und Berlin und weiteren 17 De-
pendancen gegründet. Im neuen
Technologiezentrum Darmstadt ist die
Forschung und Entwicklung auf die
Netze konzentriert. In diesem Zusam-
menhang wurde ebenfalls in Darm-
stadt ein Zentrum für Netzsicherheit
eingerichtet.

Im Technologiezentrum Berlin legt die
Deutsche Telekom dagegen das
Hauptaugenmerk auf Dienste und An-
wendungen. Die Tochtergesellschaft
DeTeBerkom paßt mit den Schwer-
punkten Anwendungsforschung und 
-projekte ideal in dieses neue Konzept.
Die Grundlagenforschung wird künftig
mehr den Hochschulen und den öf-
fentlichen Forschungseinrichtungen
überlassen, mit denen umfangreiche
Kooperationen gepflegt werden.

Software-Entwicklung immer
bedeutsamer
Software wird für die Telekommunika-
tion und damit auch die Deutsche
Telekom immer bedeutsamer. Die Soft-
ware-Entwicklungszentren in Berlin,
Darmstadt, Bremen, Essen und Saar-
brücken erstellen Software für die Ver-
besserung der internen Leistungspro-
zesse sowie für Anwendungen im Rah-
men der Dienste und Produkte.

Am 15. September 1995 nahm die
Multimedia Software GmbH, eine
100prozentige Tochtergesellschaft, in
Dresden ihren Dienst auf. Sie widmet
sich intensiv der Software-Entwicklung
für Multimediadienste mit dem Sch we r-
punkt interaktive Dienste für die multi-
mediale Verteil- und Individualkommu-
nikation. Die Multimedia Software
GmbH unterstützt dabei auch die Pilot-
versuche interaktives Fernsehen, die in
1995 in Berlin gestartet wurden. 

Multimedia via ATM
Im Juni wurde erstmalig eine transat-
lantische Multimediaverbindung zwi-
schen Deutschland und den USA über
die Zusammenschaltung von ATM-Net-
zen realisiert. Heute zählt ATM-Über-
tragung beim ZDF zur Routine. Unter
dem Projektnamen MAY (Multimedia
Application on Intercontinental High-
ways) werden Telematikdienste wie
Telekooperation, Telemedizin oder
Telearbeit über die Netze der Deutsch e n
Telekom und der amerikanischen
Sprint Corporation realisiert.

Fo rs chung und Entwick l u n g :
Net z e, Anwe n d u n gen und Dienste
von morge n .
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Net z te ch n o l o g i e :
S ch n e l l e r, leich te r, besser 
ko m m u n i z i e ren auf der Info b a h n .

Die Bundesrepublik Deutschland ver-
fügt über eines der modernsten Tele-
kommunikationsnetze der Welt. Um im
T-Net der Deutschen Telekom allen
Kunden einen Zugang zu den Infobah-
nen und damit den Kommunikations-
möglichkeiten von morgen zu ver-
schaffen, arbeitet das Unternehmen
weiter an der Evolution zu einer inno-
vativen und flexiblen Netzplattform.

Digitalisierung beschleunigt
Eine zentrale Rolle spielt die Digitali-
sierung des Netzes. Damit können den
Kunden umfangreichere Leistungs-
merkmale geboten werden; gleichzei-
tig wird die Netzsicherheit weiter ver-
bessert. Mit einem ehrgeizigen Pro-
gramm wird die Digitalisierung bis
Ende 1997 abgeschlossen. So konn-
ten allein 1995 fast sieben Millionen
digitale Beschaltungseinheiten in Be-
trieb genommen werden.

Infobahnen: Glasfaser, ISDN, 
Breitbandkabel
Gleichzeitig mit der Digitalisierung
wird der Glasfaserausbau – auch im
Anschlußbereich – weiter vorangetrie-
ben. Ende 1995 verfügte die Deutsche
Telekom mit mehr als 105 000 Kilo-
meter verlegtem Glasfaserkabel über
eines der größten Glasfasernetze der
Welt. Auch als Breitband-Kabelnetzbe-
treiber liegt die Deutsche Telekom 
mit 15,8 Millionen angeschlossenen
Haushalten an der Spitze. Während
Ende 1995 in We ste u ropa 5,9 Millionen
ISDN-Kanäle installiert waren und welt-
weit 9,3 Millionen ISDN-Kanäle, hatte
zu diesem Zeitpunkt die Deutsche
Te l e kom allein fa st drei Millionen ISDN-
Kanäle vermarktet.

Intelligenz im Netz und in der Über-
tragungstechnik
Die Deutsche Telekom entwickelt ihr
„intelligentes Netz“ konsequent weiter.
Bei diesem Netzkonzept stellt ein zen-
traler Rechner die Funktionen zur Rea-
lisierung intelligenter Dienste bereit.
M e h rwe rt d i e n ste können daher sch n e l l
und kostengünstig eingeführt werden.
Durch den Einsatz synchroner Übertra-
gungstechnik in Verbindung mit einem
modernen Netzmanagement-System
ist die Deutsche Telekom als erster
Netzbetreiber weltweit in der Lage,
breitbandige Übertragungswege zen-
tral zu steuern, Fehler im Netz zu ana-
lysieren und sofort Ersatzwege zu
schaffen. Möglich macht dies das
Netzmanagement-Zentrum „Protos-E“.
„Protos-E“ ist das Verkehrsleitsystem
der deutschen Infobahnen.

Zukunftstechnologie ATM
Zur Erprobung der Zukunftstechnolo-
gie ATM konnte die Deutsche Telekom
ihr paneuropäisches Pilotprojekt erfol-
greich abschließen. Unter den darauf
aufbauenden Folgeprojekten ging auf
nationaler Ebene das ausgedehnte
ATM-Pilotprojekt Ende 1995 in den
Wirkbetrieb. Ziel der langfristig ange-
legten Netzevolution ist eine Universal-
Netzplattform für alle Dienste auf Basis
der ATM-Technologie.

„Mit der Deutschen Te l e ko m
sind Sie auch auf den We l t-
m e e ren nie allein. Wir in 
Ra i sting sorgen dafür, daß
diese Verbindung niemals 
a b re i ß t .“
Olivier Ad e m ,
O p e ra tor INMARSAT,
vor der Erd f u n kstelle 
Ra i st i n g

„Die Deutsche Te l e kom 
b e re i tet den Weg für die
I n fo rm a t i o n s ge s e l l s ch a f
Mein Ziel ist es, die ko m
mende Generation auf d
H e ra u s fo rd e ru n gen der 
Z u k u n ft vo rz u b e re i te n .“

C h ri stine Seidel, 
P ro j e k t m a n a g e rin 
D e Te B e rkom Berl i n ,
in der Sch i l l e r- O b e r
s ch u l e

Auf der Internationalen Funkausstel-
lung in Berlin zeigte die Deutsche
Telekom weltweit erstmalig mit ATM
eine Übertragung von Live-Fernsehbil-
d e rn über ihre Infobahn und nicht mehr
über die herkömmlichen analogen
Übertragungswege. Ende des Jahres
kündigte das Unternehmen in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesministe-
rium für Forschung und Technologie
das Projekt „Schulen ans Netz“ an.

Die direkten F&E-Aufwendungen be-
trugen im abgelaufenen Geschäftsjahr
rund 1,3 Milliarden DM, das sind 
zwei Prozent des Konzernumsatzes.



Die Deutsche Telekom ist heute schon
viel mehr als nur ein einzelnes Unter-
nehmen. Sie hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einem integrierten
Hochtechnologiekonzern entwickelt.
Zum Konzern gehört eine große Zahl
national und international tätiger Toch-
ter- und Beteiligungsunternehmen
(vgl. Seite 23). Im Zentrum dieses lei-
stungsfähigen Netzwerkes steht die
Deutsche Telekom AG als Mutter-
gesellschaft. Über strategische Vorga-
ben führt sie die verbundenen Un te r-
nehmen, die im opera t i ven Geschäft
weitgehend eigenständig a g i e ren, sich
aber an den ko n z e rn ü b e rgreifenden
Zielen und Grundsätzen orientieren.

Unser Kredo: Kundennähe
Größtmögliche Nähe zum Kunden lau-
tet der Grundsatz der organisatori-
schen Ausrichtung. Dies garantieren
die spezialisierten Tochter- und Beteili-
gungsunternehmen ebenso wie das
flächendeckende Netz von Niederlas-
sungen, die im Sinne dezentralen Un-

ternehmertums mit weitreichenden
Entscheidungskompetenzen ausge-
stattet sind.

Im Jahr 1995 wurde der Prozeß der
Konzernbildung durch Gründung wei-
terer Tochtergesellschaften sowie die
Beteiligung an neuen Unternehmen
fortgeführt. Vorbereitet wurde die
Übertragung der Verwaltung und Ver-
marktung sämtlicher Gebäude und
Liegenschaften auf die DeTe Immo-
bilien, ebenso die Ausgliederung von 
T-Online in ein Tochterunternehmen,
die Online Pro Dienste GmbH.

Hohe Priorität Internationalisierung
Die organisatorische Leitlinie für 1995
und die kommenden Jahre lautet: In-
ternationalisierung hat oberste Prio-
rität. Durch die Einrichtung des neuen
Vorstandsbereiches „International“
wurde dem Rechnung getragen.
Die strukturelle Neuausrichtung des
Unternehmens Deutsche Telekom im
Rahmen des Projektes „Telekom Kon-
takt“ wurde im Geschäftsjahr 1995 mit
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der internen Spezialisierung der Nie-
derlassungen auf jeweils einen der Un-
ternehmensbereiche Privatkunden,
Geschäftskunden und Netze abge-
schlossen.

Für 1996 ist die weitere Anpassung
der Organisation an das sich rasch
wandelnde Umfeld vorgesehen. Die
Organisationsentwicklung wird zügig
weiter vorangetrieben, um den Kon-
zern noch besser an die veränderten
Markt- und Wettbewerbsbedingungen
anzupassen. Der Gestaltung effizienter
und kundenfreundlicher Geschäfts-
prozesse kommt dabei besondere Be-
deutung zu.
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Die Zentrale hat ihren Sitz in Darm-
stadt und verfügt über Bereichs- und
Regionalstellen im Bundesgebiet.

Umweltpolitische Grundsatz-
erklärung
Die Zentralstelle für Umweltschutz
entwickelt ein Umweltmanagement-
system, das die Einwirkungen der
Deutschen Telekom AG auf die Um-
welt reduzieren soll. Dazu erarbeitet
sie eine umweltpolitische Grundsatzer-
klärung, ein Umweltprogramm mit
konkreten Zielen und einen daraus ab-
geleiteten Maßnahmenkatalog. Dieser
sieht vor, beim Einkauf weniger um-
weltbelastende Produkte und Materia-
lien zu bevorzugen und Ressourcen
optimal einzusetzen. Das heißt vor
allem: den Energieverbrauch senken,
verstärkt Recyclingmaterial verwen-
den und die Abfallmengen reduzieren.

Pilotprojekt alternative Energien
In einem Pilotprojekt für den Einsatz
alternativer Energien werden zur Zeit
Telefonhäuschen getestet, die mit
Wind- und Sonnenenergie betrieben
werden. So können Sonne und Wind
gleichermaßen ökonomisch wie ökolo-
gisch sinnvoll genutzt werden.

Um den Einsatz von Kunststoff-Rezy-
klaten zu fördern, schreiben einige
technische Lieferbedingungen des
Unternehmens den bevorzugten Ein-
satz von Rezyklaten vor, zum Beispiel
in der Linientechnik und bei den End-
geräten. So werden neue Telefonhäus-
chen und -hauben sowie Ka b e l ve rz we i-
gergehäuse mit einem 25prozentigen
Re z y k l a ta n teil ge fe rtigt. Au ß e rdem bie-
tet die Deutsche Telekom auch weiter-
hin Telefonkarten und Telefongehäuse
mit einem hohen Rezyklatanteil an.

Umwe l t s ch u t z :
Mit ve re i n ten Krä ften die
Re s s o u rcen optimal nutzen.

Gesetzliche Umweltauflagen
vorzeitig erfüllt
Um Einsparpotentiale bei der Abfall-
menge und den Entsorgungskosten 
zu identifizieren, hat die Deutsche
Telekom AG ein Informationssystem
aufgebaut, das ihre Abfallmengen und
-kosten aufzeigt. Damit kann das Un-
ternehmen bereits heute die gesetzli-
chen Forderungen des im Oktober
1996 in Kraft tretenden deutschen
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes erfüllen.

Schon in ihrem ersten Jahr hat die
Zentralstelle begonnen, im Unterneh-
men über ihre Aktivitäten zu informie-
ren. Zur Umsetzung der ersten Maß-
nahmen schult sie zur Zeit rund 100
Fachkräfte, die die Niederlassungen in
allen Umweltfragen beraten werden.

„Die Deutsche Te l e ko m
ve r b i n d et Menschen –
j e d e rzeit und überall. 
Dabei nimmt sie Rü cks i ch t
auf die Umwelt und ach tet
auf die sparsame Ve r-
wendung von Energ i e.“
M i chael Dänel, Serv i c e -
te ch n i ker Dresden, 
vor einem solar- und 
w i n d b et riebenen 
Te l e fo n h ä u s ch e n .
In der Hand hält er 
S chlüssel für die 
Te l e fo n g e rä te in 
seinem „Rev i e r “

Das kleine Windra d
neben dem Te l e fo n-
h ä u s chen ga ra n t i e rt
eine unabhängige
E n e rg i eve rs o rg u n g
a u ch an abge l e ge n e n
Sta n d o rte n .

Anfang 1995 hat die Deutsche
Telekom AG ihre Aktivitäten für den
Umweltschutz in einer Zentralstelle für
Umweltschutz gebündelt. Damit will
sie den wachsenden betrieblichen
und gesetzlichen Anforderungen des
Umweltschutzes gerecht werden und
eine ganzheitliche Betrachtung des
Umweltschutzes im Unternehmen er-
möglichen. 

O rga n i s a t i o n :
Ein Ko n z e rn mit 
a u s gep rä g tem Pro fi l .



J a h re s a b s chluß der
D e u t s chen Te l e ko m
zum 31. Dezember 1995

Wer wichtige Infor-
mationen weiter-
gibt oder emp-
fängt, identifiziert
sich traditionell
durch einen per-
sönlichen Aus-
weis.

Telesec steht für
„Telecommunica-
tion security“.
Diese elektroni-
s che Identifi ka t i o n
gewährleistet, daß
vertrauliche elek-
tronische Daten
nur vom richtigen
Empfänger gele-
sen werden kön-
nen.

55 Jahresabschluß54 Jahresabschluß



57 Jahresabschluß

Ko n z e rn -
G ewinn- und Ve rl u st re chnung 

1 9 9 5 1 9 9 4

A n h a n g Mio. DM Mio. DM

Um s a t z e rl ö s e ( G 1 ) 6 6 . 1 3 5 6 3 . 8 1 4

B e sta n d s e rhöhung und andere aktivierte Eige n l e i st u n ge n ( G 2 ) 3 . 3 2 0 3 . 7 0 4

G e s a m t l e i st u n g 6 9 . 4 5 5 6 7 . 5 1 8

S o n st i ge bet ri e b l i che Ert rä ge ( G 3 ) 2 . 1 3 8 1 . 9 2 1

M a te ri a l a u f wa n d ( G 4 ) ( 9 . 5 0 6 ) ( 9 . 2 8 5 )

Pe rs o n a l a u f wa n d ( G 5 ) ( 1 8 . 5 0 2 ) ( 1 8 . 1 5 7 )

Ab s ch re i b u n gen auf immate rielle Ve rm ö ge n s ge ge n stände 

des Anlageve rm ö gens und Sach a n l a ge n ( G 6 ) ( 1 5 . 3 7 7 ) ( 1 4 . 5 8 9 )

S o n st i ge bet ri e b l i che Au f we n d u n ge n ( G 7 ) ( 9 . 6 8 5 ) ( 8 . 2 6 8 )

Fi n a n z e rge b n i s ( G 8 ) ( 8 . 2 1 1 ) ( 7 . 9 2 7 )

E rgebnis der gewö h n l i chen Gesch ä ft stä t i g ke i t 1 0 . 3 1 2 1 1 . 2 1 3

Au ß e ro rd e n t l i ches Erge b n i s ( G 9 ) ( 1 . 2 6 4 ) ( 3 5 7 )

Au f we n d u n gen aus Fi n a n z a u s gl e i ch ( G 1 0 ) – ( 2 . 3 2 0 )

Ab l i e fe rung an den Bund, Ste u e rn ( G 1 1 ) ( 3 . 7 7 8 ) ( 4 . 9 4 5 )

J a h re s ü b e rs ch u ß 5 . 2 7 0 3 . 5 9 1

A n d e ren Gesellsch a fte rn zustehendes Erge b n i s ( G 1 2 ) 2 4

Ko n z e rn ü b e rs ch u ß ( G 1 3 ) 5 . 2 7 2 3 . 5 9 5

E i n ste l l u n gen in die Gew i n n r ü ck l a ge n ( 3 . 9 8 1 )

Ko n z e rn g ewinn (Bilanzgewinn der Deutschen Te l e kom AG ) 1 . 2 9 1
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3 1 . 1 2 . 1 9 9 5 1 . 1 . 1 9 9 5

A k t i va A n h a n g Mio. DM Mio. DM

A n l a g eve rm ö g e n

I m m a te rielle Ve rm ö ge n s ge ge n stä n d e ( B 1 ) 7 9 6 6 2 8

S a ch a n l a ge n ( B 2 ) 1 3 3 . 7 5 5 1 3 5 . 2 0 5

Fi n a n z a n l a ge n ( B 3 ) 4 . 6 6 4 3 . 3 8 3

1 3 9 . 2 1 5 1 3 9 . 2 1 6

Um l a u f ve rm ö g e n

Vo rrä te ( B 4 ) 2 . 3 0 5 2 . 5 3 9

Fo rd e ru n gen ( B 5 ) 6 . 8 5 2 6 . 0 2 2

S o n st i ge Ve rm ö ge n s ge ge n stä n d e ( B 6 ) 8 5 3 1 . 4 8 5

Fl ü s s i ge Mitte l ( B 7 ) 1 0 . 0 0 8 1 7 . 8 0 8

2 0 . 0 1 8 2 7 . 8 5 4

Re ch n u n g s a b gre n z u n g s p o sten ( B 8 ) 1 . 0 1 4 9 9 6

1 6 0 . 2 4 7 1 6 8 . 0 6 6

Pa s s i va

E i g e n ka p i ta l ( B 9 )

G e z e i ch n etes Ka p i ta l ( B 1 0 ) 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0

Ka p i ta l r ü ck l a ge ( B 1 0 ) 1 1 . 2 9 2 1 0 . 9 7 6

G ew i n n r ü ck l a ge n ( B 1 1 ) 2 . 1 4 4 ( 1 . 6 4 6 )

Ko n z e rn gew i n n 1 . 2 9 1 –

A n teile anderer Gesellsch a fte r ( B 1 2 ) 5 2

2 4 . 7 3 2 1 9 . 3 3 2

Rü ckste l l u n g e n

Rü ckste l l u n gen für Pensionen und ähnliche Ve rp fl i ch t u n ge n ( B 1 3 ) 6 . 0 2 9 5 . 8 4 4

A n d e re Rü ckste l l u n ge n ( B 1 4 ) 6 . 9 6 4 5 . 5 3 0

1 2 . 9 9 3 1 1 . 3 7 4

Ve r b i n d l i ch ke i te n ( B 1 5 )

Fi n a n z s ch u l d e n 1 1 0 . 3 8 7 1 2 5 . 4 5 9

Ü b ri ge Ve r b i n d l i ch ke i te n 1 1 . 6 4 6 1 1 . 3 9 6

1 2 2 . 0 3 3 1 3 6 . 8 5 5

Re ch n u n g s a b gre n z u n g s p o ste n 4 8 9 5 0 5

1 6 0 . 2 4 7 1 6 8 . 0 6 6

Ko n z e rn b i l a n z
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Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte Buchwerte

Stand Währungs- Zugänge1 Um- Abgänge Stand Stand Währungs- Zugänge Zuschrei- Um- Abgänge Stand 31.12.1995 1.1.1995

in Mio. DM 1.1.1995 1 änderung buchungen 31.12.1995 1.1.1995 1 änderung bungen buchungen 31.12.1995

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 728 – 290 309 99 1.228 138 – 343 – – 1 480 748 590

Geschäfts- oder Firmenwerte

aus den Einzelabschlüssen 1 – – – – 1 – – – – – – – 1 1

aus der Kapitalkonsolidierung 48 – 43 – 1 90 43 – 6 – – – 49 41 5

Geleistete Anzahlungen 32 – 1 (27) – 6 – – – – – – – 6 32

809 – 334 282 100 1.325 181 – 349 – – 1 529 796 628

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 35.675 – 1.932 624 219 38.012 36 – 1.267 – – 5 1.298 36.714 35.639

Technische Anlagen und Maschinen 90.756 – 9.030 3.547 1.397 101.936 813 – 12.642 1 3 473 12.984 88.952 89.943

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.273 (1) 1.101 273 244 4.402 133 – 1.119 – (3) 168 1.081 3.321 3.140

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.483 – 3.320 (4.726) 309 4.768 – – – – – – – 4.768 6.483

136.187 (1) 15.383 (282) 2.169 149.118 982 – 15.028 1 – 646 15.363 133.755 135.205

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 0 – – – – 0 0 – – – – 0 0 0 0

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1 – – – – 1 – – – – – – – 1 1

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 688 (191) 1.713 (6) 92 2.112 9 (1) 84 – – – 92 2.020 679

Übrige Beteiligungen 747 – 142 (16) 71 802 3 – – – – – 3 799 744

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 38 – 67 22 10 117 – – 3 – – – 3 114 38

Wertpapiere des Anlagevermögens 1 – 11 – – 12 – – – – – – – 12 1

Sonstige Ausleihungen 1.920 – 20 – 222 1.718 – – – – – – – 1.718 1.920

3.395 (191) 1.953 – 395 4.762 12 (1) 87 – – – 98 4.664 3.383

140.391 (192) 17.670 – 2.664 155.205 1.175 (1) 15.464 1 – 647 15.990 139.215 139.216

1 Einschließlich Vorträge erstmals konsolidierter Unternehmen.
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Ko n z e rn -A n l a geve rm ö ge n
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Ko n z e rn a n h a n g

Die bis Ende 1994 als hoheitliches Un-
te rnehmen ge f ü h rte Deutsche Bundes-
post Telekom wurde im Rahmen der
Postreform II zum Jahresbeginn 1995
in eine Aktiengesellschaft umgewan-
delt und am 2. Januar 1995 unter der
Firma Deutsche Telekom AG in das
Handelsregister beim Amtsgericht
Bonn (Nr. HRB 6794) eingetragen. Al-
leinige Aktionärin ist die Bundesrepu-
blik Deutschland, vertreten durch die
Bundesanstalt für Post und Telekom-
munikation Deutsche Bundespost. 

Als Aktiengesellschaft hat die
Deutsche Telekom AG erstmals zum
31. Dezember 1995 einen Konzernab-
schluß und einen Konzernlagebericht
nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches (HGB) und des Aktien-
gesetzes (AktG) aufgestellt.

Konzernbilanz und Konzern-Gewinn-
und Verlustrechnung entsprechen den
Gliederungsvorschriften der §§ 298
i.V.m. 266 und 275 HGB, wobei die
Gewinn- und Verlustrechnung in der
Form des Gesamtkostenverfahrens
dargestellt wird. Der Ausweis erfolgt in
Millionen D-Mark. Soweit zur Verbes-
serung der Klarheit und Übersichtlich-
keit in Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung einzelne Posten zusammen-
gefaßt werden, erfolgt ein getrennter
Ausweis im Anhang. Der Konzern-
a b s chluß wurde um eine Ko n z e rn - Ka p i-
talflußrechnung ergänzt.

Die für die Konzernbilanz auf den
1. Januar 1995 angegebenen Ver-
gl e i chszahlen beruhen für die Deutsch e
Te l e kom AG auf denen der Erö ff n u n g s-
bilanz zum 1. Januar 1995. Für die
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
wurden vergleichbare Vorjahreszahlen
ermittelt; sie basieren auf dem für das

Jahr 1994 erstellten und geprüften,
aber wegen des Fehlens einer gesetz-
lichen Verpflichtung nicht veröffent-
lichten Konzernabschluß.

Im Zuge der Internationalisierung der
Konzernrechnungslegung der
Deutschen Telekom AG wurden bei
der Bilanzierung und Bewertung die
am Abschlußstichtag geltenden US-
amerikanischen „Generally Accepted
Accounting Principles“ (US-GAAP) be-
achtet, soweit dies im Rahmen der
Ausübung von Wahlrechten nach
deutschem Handelsrecht zulässig ist.
Damit wurde das Ziel verfolgt, die für
die beabsichtigte Börsenzulassung
zur New York Stock Exchange (NYSE)
vorzunehmende Überleitung von Er-
gebnis und Eigenkapital nach den US-
GAAP auf wenige Posten zu beschrän-
ken.

Neben dem wesentlichen Betätigungs-
feld des Konzerns, dem Erbringen von
Telekommunikationsdienstleistungen,
entfallen auf die übrigen Segmente
weniger als zehn Prozent des Umsat-
zes, des Ergebnisses sowie des Ver-
mögens. Der überwiegende Teil des
Geschäftsvolumens wird in Deutsch-
land abgewickelt. Auf keinen einzel-
nen Kunden entfallen mehr als zehn
Prozent des Konzernumsatzes. Aus
diesen Gründen wurde von einer Seg-
mentberichterstattung abgesehen.

Grundlagen und Methoden

Ko n z e rn - Ka p i ta l fl u ß re ch n u n g

1 9 9 5 1 9 9 4

Mio. DM Mio. DM

Ko n z e rn ü b e rs ch u ß 5 . 2 7 2 3 . 5 9 5

Ab s ch re i b u n gen auf Gege n stände des Anlageve rm ö gens 1 5 . 3 7 7 1 4 . 5 8 9

E rt ra g ste u e ra u f wa n d 6 1 4 6 4

Z i n s e rt rä ge und -aufwe n d u n ge n 8 . 1 9 7 7 . 8 4 8

E rgebnis aus dem Ab gang von Gege n ständen des Anlageve rm ö ge n s 1 . 3 3 7 9 4 0

Zu f ü h rung zur Rü ckstellung für Pe rs o n a l a np a s s u n g s m a ß n a h m e n 7 8 5 3 4 9

Au f we n d u n gen aus Fi n a n z a u s gl e i ch – 2 . 3 2 0

S o n st i ge zahlungsunw i rksame Au f we n d u n gen und Ert rä ge 3 9 0 5 9 7

Ve rä n d e rung der Fo rd e ru n ge n ( 8 1 5 ) 4 0 4

Ve rä n d e rung der Vo rrä te 2 3 4 1 2 6

Ve rä n d e rung der Ve r b i n d l i ch ke i ten aus Liefe ru n gen und Le i st u n ge n ( 3 5 1 ) ( 8 2 6 )

Ü b ri ge Ve rä n d e ru n ge n 6 2 7 1 . 1 4 2

G e z a h l te Ert ra g ste u e rn ( 3 2 ) ( 5 8 )

E rh a l tene Dividenden 8 –

O p e ra t i ver Cash fl ow 3 1 . 6 4 3 3 1 . 0 9 0

G e z a h l te Zinsen ( 8 . 8 0 4 ) ( 7 . 5 0 9 )

E rh a l tene Zinsen 8 4 8 5 3 3

Cash fl ow aus Gesch ä ft stä t i g ke i t 2 3 . 6 8 7 2 4 . 1 1 4

Au s z a h l u n gen für Inve stitionen in immate rielle Ve rm ö ge n s ge ge n stände und Sach a n l a ge n ( 1 4 . 5 7 4 ) ( 1 9 . 2 5 3 )

Au s z a h l u n gen für Inve stitionen in Fi n a n z a n l a ge n ( 1 . 9 8 0 ) ( 7 7 1 )

E i n z a h l u n gen aus Ab gä n gen von Gege n ständen des Anlageve rm ö ge n s 3 9 0 4 2 1

Ve rä n d e rung der Za h l u n g s m i t tel (Laufzeit mehr als 3 Monate) und der We rt p a p i e re des Um l a u f ve rm ö ge n s 2 . 8 4 3 ( 9 . 3 4 2 )

Cash fl ow aus Inve st i t i o n stä t i g ke i t ( 1 3 . 3 2 1 ) ( 2 8 . 9 4 5 )

Ve rä n d e rung ku rz f ri st i ger Fi n a n z ve r b i n d l i ch ke i te n ( 9 5 4 ) 4 7 1

Aufnahme langfri st i ger Fi n a n z ve r b i n d l i ch ke i te n – 1 7 . 2 7 5

Rü ckzahlung mittel- und langfri st i ger Fi n a n z ve r b i n d l i ch ke i te n ( 1 4 . 2 7 8 ) ( 6 . 6 7 9 )

Za h l u n gen des Le a s i n g n e h m e rs bei financial leasing ( 2 ) –

Cash fl ow aus Fi n a n z i e ru n g stä t i g ke i t ( 1 5 . 2 3 4 ) 1 1 . 0 6 7

Au s w i rkung von Ku rs ve rä n d e ru n gen auf die Za h l u n g s m i t tel (Laufzeit bis 3 Monate ) ( 8 9 ) –

Net tove rä n d e rung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate ) ( 4 . 9 5 7 ) 6 . 2 3 6

B e stand am Anfang des Jahre s 8 . 4 6 5 2 . 2 2 9

B e stand am Ende des Jahre s 3 . 5 0 8 8 . 4 6 5
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Ihrer Bemessung liegen folgende Nut-
zungsdauern zugrunde:

Bei Zugängen zu Immobilien erfolgt
die Abschreibung pro rata temporis.
Bei beweglichen Anlagegütern wird
von der Vereinfachungsregel Ge-
brauch gemacht und auf Zugänge im
1. Halbjahr eine volle, auf Zugänge im
2. Halbjahr eine halbe Jahresabschrei-
bung verrechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wer-
den im Jahr des Zugangs sofort abge-
schrieben und ihr Abgang im Jahr des
Zugangs unterstellt. 

Die Beteiligungen sowie die übrigen
Finanzanlagen werden zu Anschaf-
fungskosten oder niedrigeren Tages-
werten angesetzt. Niedrig- bzw. unver-
zinsliche Ausleihungen werden abge-
zinst.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie die Waren werden zu Anschaf-
fungskosten, die unfertigen und ferti-
gen Erzeugnisse zu Herste l l u n g s ko ste n
(direkt zurechenbare Kosten zuzüglich
anteiliger Material- und Fertigungsge-
meinkosten) bewertet. Die Werte am
Abschlußstichtag werden angesetzt,
sofern sie niedri ger sind. Bestandsrisi-
ken, die sich aus der Lagerdauer bzw.
verminderter Verwertbarkeit ergeben,
wird durch angemessene Abschläge
Rechnung getragen.

Die Forderungen und Sonstigen Ver-
mögensgegenstände werden zum
Nennbetrag angesetzt. Erkennbaren
Einzelrisiken wird durch angemessene
Wertberichtigungen, dem allgemeinen
Kreditrisiko durch eine Pauschalwert-
berichtigung zu Forderungen ausrei-
chend Rechnung getragen. Niedrig-
bzw. unverzinsliche Posten mit einer
Restlaufzeit von über einem Jahr wer-
den abgezinst. 

Die Pensions- und Rentenverpflich-
tungen werden auf der Grundlage des
international üblichen Anwartschafts-
barwertverfahrens (Projected Unit Cre-
dit Method) gemäß SFAS 87 ermittelt. 

Steuerrückstellungen sowie die 
sonstigen Rückstellungen werden
nach den Grundsätzen vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung ermittelt. 
Steuerabgrenzungen werden auf die
zeitlich begrenzten Differenzen zwi-
schen Handels- und Steuerbilanz
sowie auf Konsolidierungsvorgänge
berechnet. Der sich ergebende Saldo
wurde – entsprechend seinem Cha-
rakter – gesondert unter den Anderen
Rückstellungen ausgewiesen. Latente
Steuern auf Abweichungen, die die
Deutsche Telekom AG betreffen, wur-
den im vorliegenden Konzernabschluß
nicht berechnet, weil diese noch bis
zum 31.12.1995 steuerbefreit war. 
Rückstellungen für im Geschäftsjahr
unterlassene, jedoch innerhalb von
3 Monaten nachgeholte Instandhaltun-
gen wurden aufgrund der Passivie-
rungspflicht nach HGB, abweichend
von den US-GAAP, passiviert. 

Die Verbindlichkeiten werden zum
Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflich-
tungen mit dem Barwert angesetzt. 
In den Fällen, in denen der Rückzah-
lungsbetrag einer Verbindlichkeit
höher ist als der Ausgabebetrag, wird
der Unterschiedsbetrag aktiviert und
auf die Laufzeit der Verbindlichkeit ver-
teilt.

Jahre

Immaterielle Vermögensgegenstände 3 bis 4

Geschäfts- oder Firmenwerte 5 bis 12

Bauten

Verwaltungs- und Wohngebäude 50

Betriebsgebäude, Fernmeldetürme 25 bis 30

Werkstattgebäude, Außenanlagen 10

Einrichtungen der Fernsprechdienste und Endeinrichtungen 4 bis 10

Datenübermittlungseinrichtungen, Telefonnetz und ISDN-Ver-

mittlungseinrichtungen, Übertragungseinrichtungen, Funkein-

richtungen, technische Einrichtungen für Breitbandverteilnetze 8 bis 10

Breitbandver teilnetze, Liniennetze, Kabelkanallinien 15 bis 20

Geräte der Fernmeldedienste, Fernmeldezeug und Sonstiges 3 bis 10

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 20

Die Einbeziehung der Jahre s a b s ch l ü s s e
in den Konzernabschluß erfolgte unter
Beachtung der einheitlich für den Kon-
zern gültigen Bilanzierungs- und Be-
wertungsgrundsätze. Hierbei wurde in
folgenden Fällen – im Zusammenhang
mit der Anpassung an die US-GAAP –
von den im Einzelabschluß der
Deutschen Telekom AG angewandten
Grundsätzen abgewichen:

– Gemietete Sachanlagen, die wirt-
schaftlich als Anlagenkäufe mit lang-
fristiger Finanzierung anzusehen
sind (Finanzierungsleasing), wurden
in Übereinstimmung mit dem State-
ment of Financial Accounting Stan-
dards (SFAS) 13 (Accounting for
Leases) zu den Anschaffungskosten
angesetzt, die im Falle des Kaufs an-
gefallen wären. Die Abschreibungen
erfolgten planmäßig über die wirt-
schaftliche Nutzungsdauer oder –
wenn kürzer – über die Laufzeit des
Leasingvertrages. Die aus künftigen
Leasingraten resultierenden Zah-
lungsverpflichtungen wurden passi-
viert.

– In die Herstellungskosten des Sach-
anlagevermögens wurden Bauzeit-
zinsen eingerechnet.

– Unmittelbare Pensionsverpflich-
tungen wurden – entsprechend den
mittelbaren Pensionsverpflichtungen
im Einzelabschluß der Deutsch e n
Te l e kom AG – ebenfalls nach SFAS
87 bewertet.

– Rückstellungen für interne Jahres-
abschlußkosten wurden nicht an-
gesetzt.

Im einzelnen werden folgende Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden
angewandt:

Entgeltlich erworbene Immaterielle
Vermögensgegenstände werden mit
ihren Anschaffungskosten bewertet
und planmäßig über die jeweilige Nut-
zungsdauer abgeschrieben. Erwor-
bene Geschäftswerte einschließlich
der Geschäftswerte aus der Kapital-

konsolidierung werden planmäßig
über ihre jeweilige Nutzungsdauer ab-
geschrieben. 
Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung werden nicht aktiviert.

In der Eröffnungsbilanz der Deutschen
Telekom AG werden in Ausübung des
im Postumwandlungsgesetz enthalte-
nen Wahlrechts als Anschaffungs-
oder Herstellungskosten die am 1. J a-
nuar 1995 auf die Deutsche Te l e ko m
AG übergegangenen Vermögensge-
ge n stände des S a ch a n l a geve rm ö ge n s
mit ihren Verkehrswerten angesetzt.
Dabei wurden wegen ihrer Nähe zum
Bewertungsstichtag bei den ab 1. Ja-
nuar 1993 zugegangenen Sachanla-
gen deren Restbuchwerte zum 31. De-
zember 1994 als künftige Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten zum
Ansatz gebracht. Die Restnutzungs-
d a u e rn und die Ab s ch re i b u n g s m eth o d e
für diese Vermögensgegenstände wer-
den unverändert fortgeführt.

Im übrigen wird das Sachanlagever-
mögen zu Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten, vermindert um plan-
mäßige Abschreibungen, bewertet.
Dabei umfassen die Herstellungsko-
sten der selbsterstellten Anlagen
neben den direkt zurechenbaren Ko-
sten auch anteilige Material- und Ferti-
gungsgemeinkosten sowie auf die
Bauzeit entfallende Zinsen. Kosten der
allgemeinen Verwaltung werden nicht
aktiviert. 

Außerplanmäßige Abschreibungen er-
folgen, soweit der Ansatz mit einem
niedrigeren Wert erforderlich ist. Da-
gegen werden nur nach Steuerrecht
zulässige Werte, die zur Ausnutzung
steuerlicher Vorteile in den Einzelab-
schlüssen angesetzt werden müssen,
nicht in den Konzernabschluß über-
nommen, um dessen Aussagefähig-
keit zu erhöhen. Die Abschreibungen
werden grundsätzlich linear vorge-
nommen. 

Bilanzierung und Bewertung
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Kapitalanteil Eigenkapital Umsatz Ergebnis nach Steuern Beschäftigte

Name und Sitz (31.12.1995) (31.12.1995) (1995) (1995) (1995)

der Gesellschaft (%) (Mio. DM) (Mio. DM) (Mio. DM) (Jahresdurchschnitt)

DeTeMobil Deutsche Telekom

MobilNet GmbH, Bonn 100 2.250 4.371 138 4.600

DeTe Immobilien Deutsche Telekom

Immobilien und Service GmbH, Münster 100 101 1.094 0 465

DeTeMedien Deutsche Telekom

Medien GmbH, Frankfurt/Main 100 94 664 45 399

DeTeLine Deutsche Telekom 

Telekommunikationsnetze GmbH, 

Berlin, Rastatt 100 8 130 1 544

DeTeSystem Deutsche Telekom

Systemlösungen GmbH, Frankfurt/Main 100 19 1.307 –25 742

TKS Telepost Kabel-Servicegesellschaft 

GmbH, Bonn 1 97,56 60 214 13 320

Matáv Magyar Távközlési Rt,

Budapest, Ungarn 1 30,14 2 1.612 1.624 67 19.936

Satelindo PT Satelit Palapa Indonesia,

Jakarta, Indonesien 25 870 87 9 534

1 Vorkonsolidierter Teilkonzernabschluß.
2 Indirekte Beteiligung über MagyarCom, Cayman Islands (Anteil Deutsche Telekom AG: 50%).

Wesentliche 
Beteiligungsgesellschaften

Der Konzernabschluß umfaßt neben
der Deutschen Telekom AG als Mutter-
unternehmen 46 (1.1.1995: 38) inlän-
dische und 11 (1.1.1995: 7) ausländi-
sche Tochterunternehmen, auf die die
Deutsche Telekom AG unmittelbar
oder mittelbar einen beherrschenden
Einfluß ausübt.

Von den erstmals einbezogenen Toch-
terunternehmen sind insbesondere
die Multimedia Software GmbH Dres-
den, Dresden, sowie die Online Pro
Dienste GmbH & Co. KG, Bonn, zu
nennen. Die Auswirkungen aus der
Veränderung des Konsolidierungskrei-
ses auf den Ko n z e rn a b s chluß bet ra ge n
weniger als 1% des Konzernumsatzes
und sind daher nicht wesentlich.

Nicht konsolidiert wurden 5 (1.1.1995:
2) Tochterunternehmen, deren Einfluß
auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns insgesamt von
untergeordneter Bedeutung ist. Diese
machen weniger als 1% vom Umsatz
des Konzerns Deutsche Telekom aus.

33 (1.1.1995: 30) Unternehmen, auf
die ein maßgeblicher Einfluß ausgeübt
wird, wurden gemäß § 311 Absatz 1
HGB als assoziierte Unternehmen be-
handelt und at equity bewertet.

Die verbleibenden 11 (1.1.1995: 7)
assoziierten Unternehmen sind für die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Konzerns von untergeordneter Be-
deutung und werden im Posten Übrige
Beteiligungen zu Anschaffungskosten
– gegebenenfalls abzüglich Abschrei-
bungen – ausgewiesen.

Die vollständige Aufstellung des An-
teilsbesitzes, die auf Wunsch zuge-
stellt wird, wurde beim Handelsregi-
ster des Amtsgerichts Bonn unter der
Nr. HRB 6794 hinterlegt.

Konsolidierungskreis
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E rl ä u te ru n gen zur Ko n z e rn b i l a n z

(B1) Immaterielle 
Vermögensgegenstände

Unter den Immateriellen Vermögens-
gegenständen von 796 Mio. DM sind
erworbene EDV-Software, Patente, 
G e s ch ä ft s we rte aus Einzelabsch l ü s s e n
und aus der Kapitalkonsolidierung
sowie in geringem Umfang geleistete
Anzahlungen erfaßt.
Die Steigerung von 168 Mio. DM im
Vergleich zum Vorjahr beruht im we-

sentlichen auf Investitionen bei Stan-
dard-Software. 

Die auf Immaterielle Vermögensge-
genstände vorgenommenen außer-
planmäßigen Abschreibungen betru-
gen im Berichtsjahr 1 Mio. DM.

(B2) Sachanlagen Der Rückgang der Sachanlagen um
1.450 Mio. DM auf 133.755 Mio. DM
ergibt sich mit 15.028 Mio. DM aus
Abschreibungen, aus Abgängen zu
Restbuchwerten in Höhe von 1.523
Mio. DM sowie aus Um b u ch u n gen vo n
–282 Mio. DM und Währungsänderun-
gen von –1 Mio. DM, denen Zugänge
von 15.383 Mio. DM und Zuschreibun-
gen von 1 Mio. DM gegenüberstehen.

Die außerplanmäßigen Abschreibun-
gen betrugen 1 Mio. DM.

Die im Berichtsjahr getätigten Investi-
tionen dienen hauptsächlich der Um-
stellung von analoger auf digitale Ver-
mittlungs- und Übertragungstechnik
sowie Modernisierungsmaßnahmen
im Bereich des fernmeldetechnischen
Liniennetzes.

(B3) Finanzanlagen Unter den Finanzanlagen werden ins-
besondere Beteiligungen an assoziier-
ten Unternehmen mit 2.020 (1.1.1995:
679) Mio. DM, sonstige Ausleihungen
in Höhe von 1.718 (1.1.1995: 1.920)
Mio. DM und übrige Beteiligungen 
von 799 (1.1.1995: 744) Mio. DM aus-
gewiesen. Die Zugänge bei den Betei-
ligungen an assoziierten Unterneh-
men betreffen mit 1.026 Mio. DM die
Satelindo sowie mit 646 Mio. DM die
Matáv. Hierin sind e rworbene Ge-
s ch ä fts- oder Fi rm e nwe rte in Höhe von

823 Mio. DM enthalten.
Auf Ausleihungen an Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht, waren außerplanmäßige
Abschreibungen von 3 Mio. DM vorzu-
nehmen. Bei den Abschreibungen auf
Beteiligungen an assoziierten Unter-
nehmen handelt es sich um plan-
mäßige Abschreibungen auf die Ge-
schäfts- oder Firmenwerte. 

(B4) Vorräte 31.12.1995 1.1.1995

Mio. DM Mio. DM

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 875 1.128

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 841 796

Fertige Erzeugnisse und Waren 587 609

Geleistete Anzahlungen 2 6

2.305 2.539

Der Rückgang der Vorräte gegenüber
dem Vorjahr ist im wesentlichen 

auf Veränderungen bei der Deutschen
Telekom AG zurückzuführen.

In den Einzelabschlüssen der einbezo-
genen Unternehmen wurden Forde-
rungen sowie Bankguthaben und Ver-
bindlichkeiten in fremder Währung mit
dem Kurs am Tage des Geschäftsvor-
falls angesetzt. Bis zum Bilanzstichtag
e i n get retene Ve rl u ste aus We ch s e l ku rs-
änderungen werden ausgewiesen. Bis
zum Bilanzstichtag nicht realisierte
Gewinne aus Wechselkursänderun-
gen blieben unberücksichtigt. Durch
Termingeschäfte gesicherte Fremd-
währungsposten wurden grundsätz-
lich mit dem Sicherungskurs ange-
setzt.

Im Konzernabschluß erfolgte die Um-
rechnung der Bilanzposten der auslän-
dischen Tochterunternehmen von der
jeweiligen Landeswährung in DM
grundsätzlich mit den Mittelkursen am
Bilanzstichtag. Die Umrechnungsdiffe-
renzen wurden ergebnisneutral unter
den Gewinnrücklagen erfaßt.

Aufwendungen und Erträge sowie das
Jahresergebnis wurden zu Jahres-
durchschnittskursen umgerechnet. 

Konsolidierungsgrundsätze Die Kapitalkonsolidierung erfolgte
nach der Buchwertmethode durch Ver-
rechnung der Anschaffungswerte der
Beteiligungen mit dem auf sie entfal-
lenden Eigenkapitalanteil zum Er-
werbszeitpunkt. Aktivische Unter-
schiedsbeträge wurden als Geschäfts-
oder Firmenwerte ausgewiesen. Passi-
vische Unterschiedsbeträge aus der
Kapitalkonsolidierung wurden auf-
grund ihres Charakters innerhalb der
Anderen Rückstellungen bilanziert.

Rücklagen der Tochterunternehmen,
die während ihrer Konzernzugehörig-
keit erwirtschaftet worden sind, wur-
den in die Gewinnrücklagen einge-
stellt. Der Konzerngewinn entspricht
dem Bilanzgewinn der Deutschen
Telekom AG. Demzufolge sind die er-
folgswirksamen Konsolidierungsmaß-
nahmen und die Bilanzergebnisse der
Tochterunternehmen in den Gewinn-
rücklagen bilanziert. 

Umsätze, Aufwendungen und Erträge
sowie Forderungen und Verbindlich-
keiten zwischen den einbezogenen
Unternehmen wurden eliminiert, die
Zwischenergebniseliminierung und
die Differenzen aus der Schuldenkon-
solidierung sind erfolgswirksam ver-
rechnet worden. 

Auf die erfolgswirksamen Konsolidie-
rungsvorgänge wurden Steuerabgren-
zungen vorgenommen, soweit sich der
abweichende Steueraufwand in späte-
ren Geschäftsjahren voraussichtlich
ausgleicht und die Konsolidierungs-
vorgänge nicht das bis 1995 noch
steuerbefreite Mutterunternehmen be-
trafen. 

Die at equity e i n b e z o genen Bete i l i g u n-
gen an assoziierten Unternehmen wur-
den nach der Buchwertmethode unter
Anwendung konzerneinheitlicher Be-
wertungsgrundsätze bilanziert; hin-
sichtlich der Behandlung der Unter-
schiedsbeträge aus der Erstkonsolidie-
rung gelten die zur Vollkonsolidierung
angeführten Grundsätze. Zwischener-
gebnisse brauchten wegen unterge-
ordneter Bedeutung nicht korrigiert zu
werden.

Gemeinschaftsunternehmen wurden
nach der Equity-Methode in den vorlie-
genden Konzernabschluß einbezo-
gen.

Währungsumrechnung
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(B9) Eigenkapital

Insgesamt hat sich das bilanzielle Eigenkapital wie folgt entwickelt:

Gewinnrücklagen

Gezeichnetes Kapital- Währungs- Übrige Gewinn- Gesamt Konzern- Anteile Gesamt

Kapital rücklage änderung rücklagen gewinn anderer 

in Mio. DM Gesellschafter

Stand 1.1.1995 10.000 10.976 (134) (1.512) (1.646) 2 19.332

Jahresüberschuß 3.981 3.981 1.291 (2) 5.270

Neutrale Veränderungen 316 316

Währungsänderung (191) (191) (191)

Kapitaleinzahlungen 5 5

Stand 31.12.1995 10.000 11.292 (325) 2.469 2.144 1.291 5 24.732

(B10) Gezeichnetes Kapital, 
Kapitalrücklage

Das Gezeichnete Kapital sowie die
Kapitalrücklage des Konzerns entspre-
chen dem Gezeichneten Kapital und
der Kapitalrücklage der Deutschen
Telekom AG.

Das Gezeich n ete Ka p i tal der Deutsch e n
Telekom AG beträgt gemäß § 5 Absatz
1 der Satzung 10.000 Mio. DM, beste-
hend aus 2 Mrd. auf Inhaber lautende
Stammaktien im Nennwert von je 
5 Deutsche Mark.
Die Satzung ermächtigt den Vorstand,
das Grundkapital bis zum Ablauf von
fünf Jahren seit Eintragung der
Deutschen Telekom AG als Aktienge-
sellschaft durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Sach- und Bareinlagen ein-
oder mehrmals um insgesamt höch-
stens 5 Mrd. DM zu erhöhen.
Der das Grundkapital von 10.000 Mio.
DM übersteigende Betrag der Sach-
einlage in Höhe von 10.976 Mio. DM
wurde gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 1

HGB in der Eröffnungsbilanz der
Deutschen Telekom AG in die Kapital-
rücklage eingestellt. Im Berichtsjahr
wurde ein Betrag von 316 Mio. DM
gemäß § 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB der
Ka p i ta l r ü ck l a ge der Deutschen Te l e ko m
AG zugeführt. Dies ergab sich aus
§ 32 Absatz 1 Haushaltsgesetz 1995,
wonach der Deutschen Telekom AG
die Ablieferung auf Betriebseinnah-
men im Bereich der neuen Bundes-
länder mit der Auflage erlassen wurde,
diesen Teilbetrag zur Stärkung des
Eigenkapitals zu verwenden.

Die Bundesanstalt für Post- und Tele-
kommunikation Deutsche Bundespost
hat der Deutschen Telekom AG mit
Schreiben vom 10. Juli 1995 unter
Bezug auf § 20 Absatz 4 AktG mitge-
teilt, daß die Bundesrepublik Deutsch-
land eine Mehrheitsbeteiligung gemäß
§ 16 Absatz 1 AktG an der Deutschen
Telekom AG hält.

(B8) Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungspo-
sten in Höhe von 1.014 (1.1.1995:
996) Mio. DM enthält hauptsächlich
vorausgezahlte Personalaufwendun-
gen in Höhe von 673 Mio. DM bei der
Deutschen Telekom AG. 

Des weiteren sind hier Disagiobeträge
von 283 Mio. DM enthalten; ihre
Abschreibung erfolgt linear über die
Laufzeit der zugehörigen Verbindlich-
keiten.

(B5) Forderungen

(B6) S o n stige Ve rm ö g e n s g e g e n stä n d e

31.12.1995 1.1.1995

Mio. DM Mio. DM

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.820 6.005

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0

Forderungen gegen Unternehmen, 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 32 17

6.852 6.022

31.12.1995 1.1.1995

Mio. DM Mio. DM

Forderungen aus Steuern 147 71

Forderungen aus Zinsabgrenzungen 142 2

Forderungen aus Kostenerstattungen 128 85

Forderungen gegen Mitarbeiter 114 130

Übrige Sonstige Vermögensgegenstände 322 1.197

853 1.485

31.12.1995 1.1.1995

Mio. DM Mio. DM

Zahlungsmittel

Laufzeit bis 3 Monate 3.508 8.465

Laufzeit mehr als 3 Monate 6.500 9.342

Wertpapiere – 1

10.008 17.808

(B7) Flüssige Mittel

Die Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen betreffen überwiegend 
Forderungen aus der Abrechnung von
Fernmeldeleistungen.

Sämtliche Forderungen sind innerhalb
eines Jahres fällig.

Der Rückgang der übrigen Sonstigen
Vermögensgegenstände basiert über-
wiegend auf dem Wegfall der im Vor-
jahr ausgewiesenen Vorauszahlung
auf die Ablieferungspflicht gemäß 
§ 63 Postverfassungsgesetz in Höhe
von 1.000 Mio. DM. 

Die Sonst i gen Ve rm ö ge n s ge ge n stä n d e
sind innerhalb eines Jahres fällig; vo m
G e s a m t b et rag sind 249 Mio. DM re ch t-
l i ch erst nach dem Bilanzst i ch tag ent-
sta n d e n .

In den Zahlungsmitteln sind überwie-
gend Festgeldanlagen bei Kreditinsti-
tuten enthalten. Daneben sind hier die

Kassenbestände, Bundesbank- und
Postbankguthaben sowie Schecks
ausgewiesen. 
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(B14) Andere Rückstellungen 31.12.1995 1.1.1995

Mio. DM Mio. DM

Verpflichtungen aus dem Personalbereich

Postbeamtenkrankenkasse 1.483 1.285

Personalanpassungsmaßnahmen 785 349

Übrige Verpflichtungen 627 614

2.895 2.248

Steuerrückstellungen 596 44

Latente Steuern 108 78

Ausstehende Rechnungen 721 389

Prozeßrisiken 713 455

Umweltschutz 448 841

Noch nicht abgerechnete Telefoneinheiten 352 225

Unterlassene Instandhaltungen 151 332

Übrige 980 918

6.964 5.530

Die Postbeamtenkrankenkasse 
(PBeaKK) wurde mit Inkrafttreten des 
PTNeuOG in ihrem Bestand geschlos-
sen. Wegen der hierdurch verursach-
ten fortschreitenden Überalterung des
Versichertenbestandes kommt es zu
einer Deckungslücke zwischen den re-
gulären Einnahmen und den Leistun-
gen der Kasse. Der Barwert der künfti-
gen Decku n g s l ü cken ist nach ve rs i ch e-
rungsmathematischen Grundsätzen
berechnet worden; für den auf die
Deutsche Telekom AG entfallenden
A n teil wurde eine Rü ckstellung in Höhe
von 1.483 (1.1.1995: 1.285) Mio. DM
gebildet.

Im Hinblick auf die künftige Wettbe-
werbssituation ist beabsichtigt, den
Personalbestand unter Einsatz ver-
schiedener Instrumente in den Jahren
1995 bis 2000 um insgesamt rund
60.000 Mitarbeiter zu vermindern.
Dabei führen insbesondere die natürli-
che Fluktuation und der Vorruhestand
von Beamten nicht zu einer finanziel-
len Belastung für die Deutsche
Telekom AG. Für kostenwirksame Maß-
nahmen des Personalabbaus wurden

im vo rl i e genden Ab s chluß Rü ckste l l u n-
gen (785 Mio. DM) und Verbindlichkei-
ten (72 Mio. DM) gebildet, soweit im
Zeitpunkt der Bilanzerstellung eine
hinreichende Konkretisierung durch
Tarifverträge oder Einzelvereinbarun-
gen vorlag. Durch die gleichen Maß-
nahmen wurde das Ergebnis des Be-
richtsjahres um weitere 407 Mio. DM
mit insgesamt 1.264 Mio. DM belastet,
die unter dem außerordentlichen Er-
gebnis ausgewiesen werden.

Der Anstieg der Steuerrückstellungen
wurde insbesondere durch die Her-
stellung der Ausschüttungsbelastung
für die Dividende des Geschäftsjahres
1995 der Deutschen Telekom AG ver-
ursacht.

Rückstellungen für latente Steuern be-
treffen zum einen die Steueranteile
von Bewertungsdifferenzen aufgrund
von nur nach Steuerrecht zulässigen
Wertansätzen in den Einzelabschlüs-
sen, die nicht in den Konzernabschluß
übernommen wurden, und zum ande-
ren Steuerabgrenzungen auf Konsoli-
dierungsvorgänge.

(B11) Gewinnrücklagen Die Gewinnrücklagen beinhalten
neben den Einstellungen aus dem
Jahresüberschuß der Deutschen
Telekom AG die Konzernanteile 
an den Bilanzergebnissen der konsoli-
dierten Tochterunternehmen, soweit
sie seit ihrer Zugehörigkeit zum Kon-
zern erwirtschaftet worden sind. 
Zusätzlich berücksichtigt dieser
Posten die kumulierten Auswirkungen
aus Konsolidierungsmaßnahmen. 
Darüber hinaus sind hier die erfolgs-
neutral ermittelten Differenzen aus 
der Währungsumrechnung gesondert
erfaßt.

Die zum 1.1.1995 mit –1.646 Mio. DM
ausgewiesenen negativen Gewinn-
rücklagen beruhen im wesentlichen
auf der Eliminierung von Zwischenge-
winnen (–2.397 Mio. DM) aus der
Übertragung von Mobilfunkdiensten
vom Mutterunternehmen auf ein Toch-
terunternehmen. Sie sind durch die
zum gleichen Stichtag mit 10.976 Mio.
DM ausgewiesene Kapitalrücklage ge-
deckt.

(B12) Anteile anderer Gesellschafter Von den Anteilen anderer Gesellschaf-
ter am Eigenkapital der einbezogenen
Tochterunternehmen entfällt der über-

wiegende Teil auf die TKS, Bonn,
sowie die Infonet, Frankfurt/Main.

(B13) Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen beinhal-
ten neben den unmittelbaren Versor-
gungszusagen noch die mittelbar über
die Versorgungsanstalt der Deutschen
Bundespost (VAP) an Mitarbeiter ge-
gebenen Versorgungszusagen sowie
Verpflichtungen nach Art. 131 GG.
Davon entfallen auf unmittelbare Ver-
sorgungszusagen 0,2 Mrd. DM und
auf mittelbare Versorgungszusagen
5,8 Mrd. DM.

Die Pensionsrückstellungen stiegen
auf 6.029 (1.1.1995: 5.844) Mio. DM.
Unter Berücksichtigung des Vermö-
gens der VAP sind diese Versorgungs-
verpflichtungen voll gedeckt. Die
Höhe der Rückstellung wurde nach
versicherungsmathematischen Verfah-
ren gemäß den Vorschriften des SFAS
87 berechnet. Der Berechnung der
Rückstellungshöhe liegt ein langfristi-
ger Kapitalmarktzinssatz von 7% zu-
grunde. Der Gehaltstrend wurde mit
3%, der Rententrend mit 2,5% ange-
nommen. Der entsprechende Wert-
ansatz gemäß § 6a Einkommensteuer-
gesetz liegt bei 5.497 Mio. DM.

Für ihre beamteten Mitarbeiter unter-
hält die Deutsche Telekom AG eine un-
ternehmenseigene Unterstützungs-
kasse. Nach den Vorschriften des Post-
neuordnungsgesetzes (PTNeuOG)
erbringt diese Unterstützungskasse
Versorgungs- und Beihilfe l e i st u n gen an
im Ru h e stand befindliche Mitarbeiter
und deren Hinterbliebene, denen aus
einem Beamte nve rhältnis Ve rs o rg u n g s-
leistungen zustehen. Die Höhe der
Za h l u n g s ve rp fl i ch t u n gen der D e u t s ch e n
Telekom AG an ihre Unterstützungs-
kasse i st in § 16 Po stp e rs o n a lrechts-
gesetz geregelt. Dieser gesetzlichen
Regelung zufolge hat die Deutsche
Telekom AG in den Jahren 1995 bis
e i n s ch l i e ß l i ch 1999 jährl i ch 2,9 Mrd. DM
und in den nach fo l genden Jahren 33%
der Bruttobezüge ihrer aktiven sowie
ihrer beurlaubten Beamten an die un-
ternehmenseigene Unterstützungs-
kasse zu zahlen (vgl. hierzu Ziffer 2 –
Sonstige finanzielle Verpflichtungen –
unter den Sonstigen Angaben). Darü-
ber hinausgehende Verpflichtungen
der Deutschen Telekom AG zu Leistun-
gen an die Unterstützungskasse be-
stehen nicht; Deckungslücken sind
vom Bund auszugleichen.
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Zinssatz bis 6% bis 7% bis 8% bis 9% zu 9% Gesamt

fällig

1996 – 6.162 1.430 1.820 – 9.412

1997 – 8.489 – – 1.000 9.489

1998 – 2.391 362 4.446 – 7.199

1999 100 4.508 3.550 2.293 – 10.451

2000 – 5.637 2.237 1.920 – 9.794

nach 2000 2.047 11.399 18.232 17.247 1.116 50.041

2.147 38.586 25.811 27.726 2.116 96.386

Der durchschnittliche Zinssatz der 
Finanzschulden beträgt für:

Anleihen 7,19 % p.a.
Bankverbindlichkeiten 7,01 % p.a. 

Die Deutsche Telekom AG hat Verein-
b a ru n gen mit einem Banke n ko n s o rt i u m
abgeschlossen, denen zufolge sie
kurzfristige Kredite mit einem Kredit-
rahmen vom 2,8 Mrd. DM revolvierend
zum Diskontsatz erhält. 1995 sind
Finanzverbindlichkeiten im Nominal-
betrag von 3,6 Mrd. DM vorzeitig ab-
gelöst worden.

Die Finanzschulden entstanden zu
einem erheblichen Teil im Zusammen-
hang mit dem Aufbau der Kommunika-
tionsnetze in den neuen Bundeslän-
dern.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten be-
treffen im wesentlichen abgegrenzte
Zinsverpflichtungen von 3.813
(1.1.1995: 3.602) Mio. DM, die recht-
lich erst nach dem Bilanzstichtag ent-
stehen, Sch u l d s ch e i n d a rlehen in Höhe
von 1.589 (1.1.1995: 1.836) Mio. DM,
Verbindlichkeiten aus Leasing von 
751 (1.1.1995: 115) Mio. DM sowie mit
3 7 1 (1.1.1995: 396) Mio. DM Verpflich-
tungen gegenüber Mitarbeitern, ins-
besondere aus der Lohn- und Gehalts-
abrechnung für Dezember 1995.

Verbindlichkeiten von Tochterunter-
nehmen gegenüber Kreditinstituten
sind in Höhe von 175 (1.1.1995: 186)
Mio. DM durch Forderungsabtretun-
gen und Sicherungsübereignungen
gesichert.

Eigene Sicherheiten für die Verbind-
lichkeiten der Deutschen Telekom AG
bestehen nicht, gemäß § 2 Absatz 4
PostUmwG trägt der Bund die Gewähr-
leistung für die Erfüllung der zum
1.1.1995 bestehenden Verbindlich-
keiten.

(B15) Verbindlichkeiten

in Mio. DM 31.12.1995 1.1.1995

Insgesamt davon mit einer Restlaufzeit Insgesamt davon mit einer Restlaufzeit

bis 1 Jahr über 1 bis über 5 Jahre bis 1 Jahr über 1 bis über 5 Jahre

5 Jahre 5 Jahre

Finanzschulden

Anleihen 96.386 9.412 36.933 50.041 102.286 5.970 37.469 58.847

Schuldverschreibungen – – – – 954 954 – –

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 14.001 1.765 6.215 6.021 22.219 5.506 10.593 6.120

110.387 11.177 43.148 56.062 125.459 12.430 48.062 64.967

Übrige Verbindlichkeiten

Erhaltene Anzahlungen 143 143 – – 146 145 1 –

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 4.359 4.325 34 – 4.710 4.686 24 –

Verbindlichkeiten gegenüber 

Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 104 104 – – 40 40 – –

Sonstige Verbindlichkeiten 7.040 4.825 282 1.933 6.500 4.657 463 1.380

davon aus Steuern (266) (266) (–) (–) (73) (73) (–) (–)

davon im Rahmen der 

sozialen Sicherheit (59) (59) (–) (–) (11) (11) (–) (–)

11.646 9.397 316 1.933 11.396 9.528 488 1.380

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten 122.033 20.574 43.464 57.995 136.855 21.958 48.550 66.347

Die Anleihen betreffen überwiegend
Anleihen der Deutschen Bundespost,
die von 4,1% bis 9% p.a. verzinst 
werden.

Im einzelnen gliedern sich die 
Anleihen (in Mio. DM) wie folgt:
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(G4) Materialaufwand 1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 1.883 1.845

Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.623 7.440

9.506 9.285

(G5) Personalaufwand/Beschäftigte 1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Löhne und Gehälter 13.197 13.099

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 5.305 5.058

davon für Altersversorgung: 3.509 (Vorjahr 2.806) Mio. DM

18.502 18.157

Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) Anzahl Anzahl

Beamte 117.138 119.311

Angestellte 45.246 49.624

Arbeiter 57.368 62.359

219.752 231.294

Auszubildende/Praktikanten 11.968 16.420

231.720 247.714

(G6) Abschreibungen auf immateri-
elle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 349 261

Abschreibungen auf Sachanlagen 15.028 14.328

15.377 14.589

Die Aufwendungen für bezogene Lei-
stungen betreffen im wesentlichen
Vergütungen für Leistungen anderer
in- und ausländischer Telekommuni-
kationsgesellschaften mit 3.347 

(Vorjahr 3.497) Mio. DM sowie Instand-
haltungsaufwendungen, vor allem für
fernmeldetechnische Anlagen, mit ins-
gesamt 1.363 (Vorjahr 1.368) Mio. DM.

E rl ä u te ru n gen zur Ko n z e rn -
G ewinn-und Ve rl u st re ch n u n g

(G1) Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse wurden in den nachfolgenden Geschäftsfeldern erzielt:
1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Telefondienste 51.748 49.144

Endeinrichtungen/Service 4.007 4.071

Fernsehen/Rundfunk/Audiovision 3.631 3.703

Mobile Dienste 3.115 2.765

Text- und Datendienste 2.807 3.389

Verlagswesen und Telefonbücher 500 418

Übrige Tätigkeitsbereiche 327 324

66.135 63.814

Konzernumsätze nach Regionen: 

Inland 64.043 61.613

Ausland 2.092 2.201

66.135 63.814

Die Umsatzerlöse im Ausland entfallen auf:

EU-Länder (ohne BRD) 901 877

Übriges Europa 430 341

Nordamerika 271 512

Lateinamerika 71 86

Übrige Länder 419 385

(G2) Bestandserhöhung und andere
aktivierte Eigenleistungen

1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Erhöhung des Bestands an fertigen und 

unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 45 225

Andere aktivierte Eigenleistungen 3.275 3.479

3.320 3.704

(G3) Sonstige betriebliche Erträge 1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 907 212

Kostenweiterverrechnungen 247 611

Miet- und Pachterlöse 143 53

Versicherungsentschädigungen 126 139

Erträge aus Kursgewinnen aus dem laufenden 

Lieferungs- und Zahlungsverkehr 84 37

Übrige Erträge 631 869

2.138 1.921

Die anderen aktivierten Eigenleistun-
gen betreffen überwiegend Baulei-

stungen; sie enthalten Bauzeitzinsen
in Höhe von 509 (Vo rjahr 378) Mio. DM.

Von den Sonstigen betrieblichen 
Erträgen sind 933 (Vorjahr 771) Mio.

DM anderen Geschäftsjahren zuzu-
ordnen.
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(G11) Ablieferung an den Bund, 
Steuern

1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Ablieferung an den Bund 3.098 5.164

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 614 64

Sonstige Steuern 66 (283)

3.778 4.945

(G12) Anderen Gesellschaftern 
zustehendes Ergebnis

Das Anderen Gesellschaftern zuste-
hende Ergebnis betrifft mit 0,5 (Vorjahr
0,1) Mio. DM Gewinnanteile und mit
2,2 (Vorjahr 3,7) Mio. DM Verlustan-
teile.

(G13) Konzernüberschuß Der Konzernüberschuß von 5.272 Mio.
DM ist zum überw i e genden Teil von der
Deutschen Telekom AG erwirtschaftet
worden.

Die Ablieferung an den Bund – letzt-
malig für 1995 zu zahlen – ergibt sich
aus den in § 2 zu Artikel 13 PTNeuOG
i.V.m. § 63 Absatz 1 bis 4 PostVerfG
festgelegten finanzwirtschaftlichen
Übergangsbestimmungen sowie den
Regelungen des § 32 Absatz 1 Haus-
haltsgesetz 1995. 

Der Anstieg der Steuern vom Einkom-
men und vom Ertrag wurde insbeson-
dere durch die Herstellung der Aus-
schüttungsbelastung für die Dividende
des Geschäftsjahres 1995 der
Deutschen Telekom AG verursacht. 

(G7) Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Verluste aus Anlageabgängen 1.390 964

Miet- und Pachtaufwendungen einschließlich Leasing 1.252 1.062

Nicht abzugsfähige Vorsteuern 972 665

Werbeaufwendungen 935 539

Sonstige Personalnebenkosten 726 261

Rückstellungszuführungen 637 51

Rechts- und Beratungskosten 630 410

Aufwendungen aus der Forderungsbewertung 593 669

Reisekosten 415 391

Kostenerstattungen an Deutsche Post AG 

und Deutsche Postbank AG 100 1.103

Übrige Aufwendungen 2.035 2.153

9.685 8.268

(G8) Finanzergebnis 1995 1994

Mio. DM Mio. DM

Erträge aus Beteiligungen 49 44

Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen (einschließlich 

Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte) (190) (121)

Beteiligungsergebnis (141) (77)

Erträge aus anderen Wertpapieren und 

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 130 1

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 988 533

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (9.185) (8.381)

Zinsergebnis (8.067) (7.847)

Abschreibungen auf Finanzanlagen (3) (3)

Finanzergebnis (8.211) (7.927)

(G9) Außerordentliches Ergebnis Hierunter sind die Aufwendungen für
Personalanpassungsmaßnahmen von
1.264 (Vorjahr 357) Mio. DM ausge-
wiesen.

(G10) Aufwendungen aus 
Finanzausgleich

Der Vorjahresbetrag betrifft die letzt-
malig übernommenen Fehlbeträge der
D e u t s chen Po st AG und der Deutsch e n

Postbank AG gemäß den Regelungen
des PTNeuOG.



79 Jahresabschluß78 Jahresabschluß

3. Derivative Finanzinstrumente Nominalwert Marktwert

31.12.1995 31.12.1995

Mio. DM Mio. DM

Zinsswaps 2.500 123

Devisentermingeschäfte 1.404 30

Forward Rate Agreements (FRA) 500 1

Swaptions 500 2

4.904 156

4. Angaben zu Vorstand und Auf-
sichtsrat der Deutschen Telekom AG

Im Geschäftsjahr 1995 wurden keine
Bezüge an den Aufsichtsrat der
Deutschen Telekom AG gezahlt. Die
Rückstellungen hierfür betragen 1,3
Mio. DM.
Unter der Voraussetzung, daß die
Hauptversammlung der Deutschen
Telekom AG am 1. Juli 1996 die vorge-
schlagene Dividende beschließt, be-
tragen die von Konzernunternehmen
gewährten Gesamtbezüge für den Vor-
stand der Deutschen Telekom AG

6.328.483 DM; hiervon betreffen
333.250 DM vergangene Geschäfts-
jahre. Die Bezüge ehemaliger Vor-
standsmitglieder der Deutschen
Telekom AG und ihrer Hinterbliebenen
belaufen sich auf 770.700 DM. 
Die für diesen Personenkreis gebilde-
ten Pensionsrückstellungen betragen
5.511.610 DM. Die Verpflichtungen,
für die keine Rückstellungen gebildet
wurden, belaufen sich auf 3.087.844
DM. 

Die derivativen Finanzinstrumente, die
internen Risikokontrollen unterliegen,
dienen der Absicherung von Zins- und
Währungsrisiken. Sie decken einen
Teil der Zins- und Tilgungsverpflichtun-
gen aus den Anleiheschulden ab. 
Daneben werden sie in geringem Um-
fang zur Optimierung des Zins- und
Währungsergebnisses eingesetzt.

Die Währungsinstrumente betreffen
Devisentermingeschäfte sowie Devi-
senoptionen in US-Dollar; in dieser
Währung werden sowohl Beteiligungs-
erwerbe als auch Auslandseinkäufe
abgewickelt. Die Zinsinstrumente be-
inhalten insbesondere Zinsswaps, For-
ward Rate Agreements und Optionen
auf diese Geschäfte.

Bonn, den 30. April 1996

Deutsche Telekom AG
Der Vorstand

Dr. Ron Sommer 

Dr. Hagen Hultzsch

Dr. Joachim Kröske

Erik Jan Nederkoorn

Detlev Buchal

Dr. Heinz Klinkhammer

Dr. Herbert May

Gerd Tenzer
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S o n st i ge Anga b e n

1. Haftungsverhältnisse 31.12.1995 1.1.1995

Mio. DM Mio. DM

Bürgschaften 11 –

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 4 –

15 –

2. Sonstige finanzielle 
Verpflichtungen

31.12.1995

Mrd. DM

Barwert der Zahlungen an die unternehmenseigene Unterstützungkasse 29,8 

Bestellobligo aus begonnenen Investitionen 6,1

Verpflichtungen aus Übernahme von Gesellschaftsanteilen 3,1

Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen 0,9

Der Barwert der von der Deutschen
Telekom AG an die Unterstützungs-
kasse gemäß den Vorschriften des 
PTNeuOG zu leistenden Zahlungen
beläuft sich zum 31. Dezember 1995
auf 29,8 Mrd. DM, von denen 12,9
Mrd. DM auf zukünftige Dienstzeiten
der noch aktiven Beamten entfallen.

Die Besonderheit der im PTNeuOG
getroffenen Regelung besteht darin,
daß mit dem Ausscheiden des letzten
Beamten aus dem aktiven Dienst der
Deutschen Telekom AG auch deren
Zahlungsverpflichtung an die unter-
nehmenseigene Unterstützungskasse
erlischt.
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B e stä t i g u n g sve rm e rk

Der Konzernabschluß entspricht nach
unserer pflichtgemäßen Prüfung den
gesetzlichen Vorschriften. Der Kon-
zernabschluß vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns. Der Konzern-
lagebericht steht im Einklang mit dem
Konzernabschluß.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 1996

C&L TREUARBEIT
DEUTSCHE REVISION
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dickmann
(Wirtschaftsprüfer)

Dr. Kutzenberger
(Wirtschaftsprüfer)
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