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Riidiger Hamm 

Chancen und Risiken der Europaischen Wahrungsunion 
Uberlegungen mit Blick auf die Region „Mittlerer Niederrhein"

Kurzfassung 

Nach einem systematischen Uberblick iiber die realwirtschaftlichen Konse
quenzen der Europaischen Wahrungsunion wird im vorliegenden Beitrag 
der Versuch unternommen, die Relevanz dieser Wirkungen fiir eine ausge
wahlte Region - den „Mittleren Niederrhein" - zu priifen. Dabei wird insbe

sondere auf die Auslandsabhangigkeit und die Wettbewerbsfahigkeit der re
gionalen Wirtschaft eingegangen. Im Ergebnis kann festgehalten werden, 
da6 die Wirtschaft am Mittleren Niederrhein aufgrund ihrer intensiven au-

6enwirtschaftlichen Verflechtungen von den durch die Wahrungsunion ein
tretenden Transaktionskostenersparnissen profitieren wird. Die Start
bedingungen der Region und ihrer Unternehmen in einen intensivierten 
Wettbewerbsproze6 miissen jedoch kritisch gesehen werden: Die Entwick

lung der Industrieumsatze deutet auf Marktanteilsverluste der regionalen 
Unternehmen bin, das regionale Innovationspotential weist Schwachen auf 
und die Standortbedingungen lassen neben Starken anch Defizite erkennen. 

Anfang Mai 1998 sind die endgtiltigen 
Entscheidungen liber den Begino und 
den Teilnehmerkreis der Europaischen 
Wahrungsunion (EWU) gefallen. Un
ter dem Aspekt der EinfluBnahme auf 
die Entscheidungen ist es demnach zu 
spat, urn liber die Chancen und Risiken 
einer Europaischen Wahrungsunion 
aus regionaler Perspektive nachzuden
ken. Die Beschreibung moglicher 
Konsequenzen der EWU fiir eine aus
gewahlte Region erscheint dennoch 
sinnvoll, da sie eine Beurteilung der 
zuklinftigen regionalwirtschaftlichen 
Entwicklungen gestattet und auBerdem 
regional- und kommunalpolitischen 
Handlungsbedarf aufzuzeigen vermag. 
Ziei der folgenden Uberlegungen ist 
es, einen systematischen Uberblick 
dari.iber zu geben, welche (realwirt
schaftlichen) Konsequenzen die EWU 
mit sich bringen wird (Kap. 1). Dar
liber hinaus wird der Versuch unter
nommen, die Relevanz dieser Wirkun
gen fiir eine ausgewahlte Region - den 
„Mittleren Niederrhein" - zu pri.ifen 
(Kap. 2). Zentrale Frage dabei ist, ob 
die moglichen regionalwirtschaftli
chen Effekte der EWU den Wirt

schaftsraum am Mittleren Niederrhein 
tendenziell begiinstigen oder ob die 
Risiken iiberwiegen. 
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1 Wirkungen der Europaischen 
Wahrungsunion1 

Die Chancen und Risiken der EWU 
konnen an den Kriterien 

- makrookonomische Stabilitat und

- mikrookonomische Effizienz,

Verteilung der Wirkungen (u.a.
auch auf Teilgebiete)

gemessen werden. Die mit der makro
okonomischen Stabilitat in Verbin
dung stehenden Fragen sollen in der 
vorliegenden Arbeit ausgeklammert 
werden, weil eine regional unter
schiedliche Betroffenheit bei diesen 
Wirkungen gar nicht oder kaum zu er
warten ist. Im Mittelpunkt sollen viel
mehr mikrookonomische Effizienz
wirkungen und deren Verteilung auf 
Teilraume stehen; die Betonung soll 
also auf realwirtschaftlichen Effekten 
liegen. Da die Effekte der EWU denen 
des Binnenmarktes ahneln,2 lehnt sich 
die folgende Darstellung an eine im 
,,Cecchini-Bericht"3 zum EG-Binnen
markt gewahlte Systematik an. Nach 
dieser Systematik (vgl. Abb.) sind sta
tische und dynamische Integrationsef
fekte zu unterscheiden. 

1.1 Statische Effekte 

Von statischen Effekten wird dann 
gesprochen, wenn Liberalisierungs
maBnahmen zwar das gesamtwirt
schaftliche Aktivitatsniveau einmalig 
erhohen, aber nicht die Entwicklungs
dynamik dauerhaft verandem: 

Wegfall von Transaktionskosten: Als 
Transaktionskosten bezeichnet man 
die Kosten, die im Zusammenhang mit 
okonomischen Transaktionen (Kau

fen, Verkaufen) entstehen. 

- Vorrangig sind die Kosten des
Wahrungstauschs zu erwahnen.
Wollen Haushalte oder Untemeh
men Wahrungen fi.ir Auslandstrans
aktionen tauschen, so mi.issen sie
Abschlage zwischen An- und Ver
kaufskurs und Bankgebi.ihren hin
nehmen.

- Dari.iber hinaus miissen Untemeh
men Personal und Einrichtungen
zur Abwicklung von Devisenge
schaften vorhalten.

Mit der Einfi.ihrung einer einheitlichen 
Wahrung wi.irden diese Transaktions
kosten wegfallen. Einen Eindruck ih
rer (volkswirtschaftlichen) Bedeutung 
liefem Berechnungen der EU-Kom-
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mission:" Sie hat die Summe der
Transaktionskosten, die bei Haushal
ten (Urlaubsreisen), aber auch bei Un
temehmen (je nach Fakturierung der
Aus- und Einfuhren) anfaIlen, auf etwa
8 bis 13 Mrd. ECU geschatzt; diese
Summe entspricht ungefahr 0,2 bis
0,3 % des Bruttoinlandsprodukts der
Europaischen Union. Weiter argumen
tiert die Kommission, daB durch die
Existenz verschiedener Wahrungen
das untemehmerische Rechnungswe
sen komplizierter wird, daB die Kon
troIl- und Bewertungsaufgaben schwe
rer wahrzunehmen sind und daB die
Fragmentierung der Barmittel zu einer
schlechteren Verzinsung fiihrt. Diese
untemehmensintemen Kosten des
Wahrungstauschs werden auf etwa
4 - 5 Mrd. ECU geschatzt; dies waren
weitere 0, I % des Bruttoinlandspro
dukts. Die Transaktionskostenerspar
nis bei einer einheitlichen Wahrung
macht demnach fast ein halbes Prozent
des Bruttoinlandsprodukts der Euro
paischen Gemeinschaft aus.

Kosten der Umstellung auf den Euro:"
In der Ubergangsphase von den natio
nalstaatlichen Wahrungen zum Euro
treten fur die Untemehmen Probleme
auf, die mit Kosten verbunden sind:

AIle Untemehmen mussen ihre Buch
haltung, ihr Controlling sowie ihre
Lohn- und Gehaltsabrechnungen um
steIlen, unzahlige Formulare und
Preislisten mussen neu gestaltet wer
den, EDV-Programme mussen uberar
beitet werden, die EDV in den Unter
nehmen muB umgestellt werden.
Starker als die Untemehmen anderer
Branchen dtirften hiervon der Einzel
handel und das Kreditgewerbe betrof
fen sein. Auf der anderen Seite stehen
einigen der geschilderten Kosten auch
Ertrage in anderen Branchen gegen
tiber; so konnen die Hersteller und
Aufsteller von Automaten durch die
Umrtistungen eine vortibergehende
Steigerung ihres Aktivitatsniveaus er
warten.

1.2 Dynamische Effekte

Zu den angesprochenen statischen Ef
fekten kommen Wirkungen hinzu, die
nicht allein das Aktivitatsniveau, son
dem auch die Entwicklungsdynamik
beeinflussen werden:

Verringerung der Wechselkursrisiken
(teil statisch, teils dynamisch): Ein
weiterer Vorteil der EWU wird im

Wegfall der Wechselkursvariabilitat
und -unsicherheiten gesehen. Er ist un
ter drei Aspekten von Interesse:

Ersparnis von Kurssicherungs
kosten:" Da in einer Wahrungsunion
Kursausschlage nicht mehr auftre
ten konnen, entfallen die Kosten der
Sicherung gegen das Wechselkurs
risiko. Einer Ifo-Untersuchung
zufolge sind die Kurssicherungs
kosten selbst bei einer ausschlieB
lichen Betrachtung der "Hart
wahrungslander" Deutschland,
Osterreich, Frankreich und den Be
nelux-Landern nicht zu unterschat
zen; demnach sind die Absiche
rungskosten gegenuber Frankreich
genauso hoch wie z.B. gegenuber
GroBbritannien oder Italien.?

Wachstumseffekte durch verringer
te Unsicherheit: Nach den Vorstel
lungen der volkswirtschaftlichen
Theorie fuhrt die Unsicherheit der
okonomisch Handelnden generell
zu einer hoheren Variabilitat der
Untemehmensgewinne und hier
tiber zu einer Verringerung der In
vestitions-, Export- und Produkti
onstatigkeit." Demnach wurde sich
durch die Verringerung der Wech
selkursunsicherheit die Kalkula-

Systematische Ubersicht iiber die Effekte der Europiiischen Wirtschafts- und Wiihrungsunion

Integrationseffekte

Ersparnis von Wachstum Verringerter Economies Wettbewerbs- Verbesserung

Kurssicherungs- durch verringerte Aufwertungs- of S~CaleintenSiV1ierung /derEalffillOzkl.eantiZ"'"J
kosten Unsicherheiten druck

~l~
Effekte auf Effekte auf Effekte auf Realeinkommenseffekte
den AuBen- die Direkt- die Lohn-

handel investitionen kostenrelation
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tionsgrundlage der Untemehmen,
die AuBenhandel treiben bzw. Di
rektinvestitionen im Ausland tati
gen, verbessem. Bestatigt werden
diese Uberlegungen durch empiri
sche Ergebnisse," nach denen die
Verringerung der Wechselkursva
riabilitat zu einem verstarkten
Wachstum der industrie11en Pro
duktion, zu einer Erhohung der Be
schaftigung im Verarbeitenden Ge
werbe, zu einer Verringerung der
Arbeitslosenrate und zu erhohter In
vestitionstatigkeit fiihrt: In dem
AusmaB, wie eine EWU die mittel
fristige nominale Intra-EWS-Wech
selkursvariabilitat verringert (und
letztere zu gewissen Teilen exogen,
also nicht durch asymmetrische
Schocks" verursacht ist), ist ceteris
paribus ein Anstieg der Investitio
nen, des Outputwachstums und
schlieBlich auch der Beschaftigung
zu erwarten. Was auch immer eine
EWU in beschaftigungspolitischer
Hinsicht "kosten" wird: sie bewirkt
durch die Unterdrtickung von
Wechselkursvariabilitat auch einen
signifikanten partie11en Nutzen."11

- Verringerter Aufwertungsdruck,
Lohnkosten und internationale
Wettbewerbsfiihigkeit: Wiederum
sind zwei Teilaspekte zu erwahnen:

• Wirkungen eines verringerten
DM-Aufwertungsdrucks auf
AufJenhandel und Direktinvesti
tionen: Die DM hat in der Ver
gangenheit haufig unter Aufwer
tungsdruck gestanden, und die
deutsche Wirtschaft muBte die
daraus resultierenden realwirt
schaftlichen Effekte verarbeiten
- einerseits die Verteuerung der
Exporte und die Verbilligung der
Importe und somit eine Verstar
kung der Importkonkurrenz, an
dererseits eine Verlagerung von
Investitionen ins Ausland, urn
aufwertungsbedingte Standort
nachteile zu kompensieren."
Dieser Aspekt gewinnt aus bun
desdeutscher Sicht noch dadurch
an Gewicht, daB sich gerade ge
gentiber der DM wahrend der
letzten Jahre Kursausschlage
zeigten, die eher durch die
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Erwartungen internationaler Ka
pitalanleger als durch die real
wirtschaftlichen Gegebenheiten
bestimmt waren. Eine Fixierung
des Wechselkurses innerhalb
Europas wtirde diesen Aufwer
tungsdruck erheblich verringem
und die Export-, Import- und
Investitionsentscheidungen von
verzerrenden spekulativen Ein
fltissen befreien.

• Wirkungen eines verringerten
DM-Aufwertungsdrucks auf die
internationalen Lohnkostenrela
tionen: Der in der Vergangenheit
zumeist zu beobachtende DM
Aufwertungsdruck ist auch in
Verbindung mit internationalen
Lohnkostenvergleichen und der
Wettbewerbsfahigkeit der deut
schen Wirtschaft bedeutsam.
Eine Umrechnung der aktue11
ausgewiesenen Arbeitskosten je
Stunde mit den Wechselkursen
des Jahres 1970 ergibt, daB die
Lohnkosten vieler Lander deut
lich tiber dem bundesdeutschen
Niveau liegen wurden, wenn
deren Wahrungen nicht zwi
schenzeitlich abgewertet worden
waren, Nicht die Durchsetzung
hoher oder uberhohter Lohnfor
derungen, sondem die Wechsel
kursveranderungen der letzten 25
Jahre haben damit wesentlichen
Anteil daran, daB Deutschland
bei der Lohnhohe eine Spitzen
position einnimmt. Derartige
Wechselkursbewegungen mus
sen insbesondere dann als pro
blematisch angesehen werden,
wenn sie durch Portfoliodisposi
tionen auf den internationalen
Kapitalmarkten ausgelost wer
den. Uber die Kaufkraftparitat
hinausgehende spekulative DM
Aufwertungen erhohen demnach
die relativen Lohnkosten in
Deutschland und verringem die
Konkurrenzfahigkeit der deut
schen Wirtschaft. Eine einheitli
che Wahrung in Europa setzt den
spekulativen DM-Aufwertungen
jedoch ein Ende."

Verstiirkung der europiiischen Inte
gration, Intensivierung der innerge-

meinschaftlichen Arbeitsteilung und
Steigerung der Wettbewerbsintensitiit:
Aus der Theorie des internationalen
Handels sind die wohlfahrtserhohen
den Effekte einer AuBenhandelslibera
lisierung bekannt. Dieser Grundgedan
ke hat bereits bei den Uberlegungen
zur Realisierung eines einheitlichen
europaischen Binnenmarktes Pate ge
standen, er ist aber auch im Zusam
menhang mit der EWU von Relevanz:
Durch die Summe der bereits durchge
fiihrten oder noch zu realisierenden
Schritte auf dem Weg zur europai
schen Integration so11- tiber die Inten
sivierung des intemationalen Wettbe
werbs und tiber die Ausnutzung von
Wachstumsspielraumen - die Wohl
fahrt der Menschen in den Landern der
Europaischen Union erhoht werden.
Die Einfiihrung einer einheitlichen
Wahrung in Europa hat eine Verbesse
rung der europaweiten Markt- und
Preistransparenz zur Folge und fordert
die innergemeinschaftliche Arbeits
teilung. Die hiermit angesprochenen
Effekte sind somit denen des europai
schen Binnenmarkt-Programms sehr
ahnlich," wenn auch ihre Intensitat zu
meist geringer eingeschatzt wird:

- "Economics-of-scale" -Effekte:
Eine erhohte Markt- und Preistrans
parenz eroffnet den Untemehmen
die Moglichkeit, zuktinftig auf gro
Beren Markten operieren zu konnen.
Dies wiederum erlaubt es den
Unternehmen, Grofrenvorteile (eco
nomics of scale) zu nutzen.

- Intensivierung des Wettbewerbs:
Dynamische Effekte erhofft man
sich auch von der mit der weiterge
henden Marktoffnung verbundenen
Intensivierung des Wettbewerbs.
Der verscharfte Wettbewerb zwingt
zum Abbau von Ineffizienzen und
fordert die Weitergabe erzielter
Vorteile an die Konsumenten. Die
Weitergabe von Vorteilen an die
Konsumenten erhoht zwar die
Wohlfahrt, von den durch die Wett
bewerbsintensivierung ausgelosten
Umstrukturierungs- und Rea11oka
tionsprozessen konnen jedoch lei
stungsschwache Unternehmen (und
Regionen) durchaus negativ betrof
fen sein. Bezogen auf Wirtschafts-
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bereiche, Staaten und Regionen
sind die Gewinner unterschiedlich
verteilt bzw. ihnen werden auch
Verlierer gegentiberstehen.

- Steigerung der (riiumlichen] alloka
tiven Effizienz: Auch die Disposi
tionen der Kapitalanleger werden
nach Einfuhrung der EWU nicht
mehr durch die Existenz verschie
dener Wahrungen behindert. Gtiter
und Dienstleistungen, Kapital und
Arbeitskrafte werden mobiler, und
die Integration wird sich auch auf
regionaler Ebene vertiefen. Der
Wettbewerb der Standorte bzw. Re
gionen wird sich in europaweiter
Dimension weiter verscharfen. 15Die
Folgen dieses Standortwettbewerbs
konnen den Konsumenten in Form
einer besseren Marktversorgung
zugute kommen. Auch in ihnen
kann sich jedoch die Ambivalenz
des Wettbewerbsprozesses wider
spiegeln, bei dem den Gewinner
regionen auch Verliererregionen
gegentiberstehen.

- Realeinkommenseffekte: SchlieB
lich ist von den bislang beschriebe
nen Integrationseffekten ausgehend
mit Realeinkommenssteigerungen
zu rechnen, die - wenn sie Ver
schiebungen in der Nachfragestruk
tur zur Folge haben - die regionalen
und sektoralen Reallokationspro
zesse verstarken konnen.

Anpassung an asymmetrische Schocks
ohne Wechselkurs: Wechselkurse sind
einer von mehreren Anpassungs
mechanismen zur Abfederung
asymmetrischer realwirtschaftlicher
Schocks bzw. unterschiedlicher Ent
wicklungen in den einzelnen Staaten
Europas. Beispiele fur solche unter
schiedlichen Entwicklungen konnen
unterschiedlich rasch steigende Lohne,
unterschiedliche Produktivitatssteige
rungsraten, aber auch unterschiedliche
Entwicklungen der Nachfragerprafe
renzen sein. Mit der Einfuhrung einer
einheitlichen Wahrung geht die
Wechselkursflexibilitat als Anpas
sungsmechanismus zur Abfederung
unterschiedlicher realwirtschaftlicher
Entwicklungen verloren." Wie sehen
die moglichen Anpassungsreaktionen
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aus, wenn es nur noch eine einheitliche
Wahrung gibt? Dies ist in der Theorie
der optimalen Wahrungsraume unter
sucht worden. Ein Wahrungsraum
kann dann als optimal bezeichnet wer
den, wenn trotz der Aufgabe der
Wechselkursflexibilitat die Absorp
tion wirtschaftilcher Schocks gelingen
kann. Folgenden Anpassungsmecha
nismen .wird dabei besondere Bedeu
tung beigemessen:

- Die Wirkungen asymmetrischer
Schocks konnten durch Wanderun
gen der Produktionsfaktoren verrin
gert werden. Solche Faktorwande
rungen sind derzeit kaum zu
erwarten; denn zum ersten sind Fak
torwanderungen (Realkapital und
Arbeitskrafte) mit erheblichen
Kosten verbunden und lohnen sich
nur bei dauerhaften realwirtschaft
lichen Divergenzen. Zum zweiten
zeigt ein Vergleich mit den USA,17
daB die regionale Nettowande
rungsquote in Europa erheblich un
ter der US-amerikanischen liegt; die
Relation hat sich in den 80er Jahren
sogar verschlechtert. Arbeitskrafte
wanderungen tragen in Europa bis
lang kaum zum Abbau regionaler
Arbeitsmarktdivergenzen bei; die
Grunde fur die relativ geringe Mo
bilitat der Europaer liegen in
Sprachbarrieren, Kulturschranken
und unterschiedlichen Sozialsyste
men und -leistungen.

- Einen weiteren Anpassungsmecha
nismus stellt die Flexibilitat von
Lohnen und Preisen dar. Ein dauer
haftes Zurtickbleiben der Produkti
vitatsentwicklung in einem Land
hat keinen Beschaftigungsruckgang
zur Folge, wenn es durch die Real
lohnentwicklung kompensiert wird.
Sind die Lohne in der EU in der er
warteten Weise flexibel? Auch dies
ist bislang nicht zu erkennen; denn
die Reagibilitat der Nominallohne
in bezug auf die Arbeitslosenquote
ist in den europaischen Staaten
ebenfalls deutlich geringer als in
den USA.

Die Leistungsfahigkeit der .Ersatzan
passungsparameter" ist nach den der
zeitigen Gegebenheiten also nicht in

vollem Umfang gewahrleistet. Die
Vorteile einer europaischen Wah
rungsunion werden deshalb urn so star
ker zu Buche schlagen, je geringer die
Gefahr asymmetrischer Storungen ist.
Die Gefahr asymmetrischer Storungen
wiederum ist urn so geringer, je hoher
die realwirtschaftliche Konvergenz der
EWU-Mitgliedsliinder ist. Ansonsten
kann der Verlust des Wechselkurses
als Anpassungsparameter bei asymme
trischen Schocks wachsende nationale
und regionale Divergenzen zur Folge
haben. Dies wiederum ist mit der Ge
fahr verbunden, daB den Forderungen
der betroffenen Staaten und Regionen
nachgegeben wird, fiskalische MaB
nahmen zur Verringerung der regiona
len Disparitaten einzusetzen, da an
demfalls die Gefahr besteht, daB die
EWU wegen regionaler Ungleichge
wichte wieder auseinanderbricht. 18

Stabilisierung der europdischen
Auj3enwirtschaftsbeziehungen, Star
kung der Verhandlungsmacht gegen
tiber Dritten: Neben den bislang dis
kutierten werden weitere Effekte in der
Literatur erortert.'? Der Vollstandig
keit halber seien einige dieser Effekte
hier erwahnt, auch wenn sie fur unsi
cherer bzw. weniger bedeutsam als die
bislang ausfuhrlicher behandelten
Aspekte gehalten werden mtissen:

Durch das mit Beginn der EWU
grobere Wahrungsgebiet konnen
Kursschwankungen eher gedampft
werden.

- Auch die Abhangigkeit von den US
Zinsen durfte durch den groBeren
Wahrungsraum sinken.

- SchlieBlich wird die Europaische
Union in intemationalen Gremien
geschlossener auftreten; ihr welt
politischer EinfluB wird steigen.

2 Konsequenzen fiir den
"Mittleren Niederrhein"

Nach der Darstellung der moglichen
realwirtschaftlichen Effekte der EWU
wird im folgenden versucht, deren Re
levanz fur die Region "Mittlerer Nie
derrhein" (kreisfreie Stadte Krefeld
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und Monchengladbach sowie Kreise
Neuss und Viersen) herauszuarbeiten.
Die bislang vorgetragenen Uberlegun
gen lassen erwarten, daB die Chancen
fur eine Region, von den Effekten der
EWU in besonderem MaBe zu profitie
ren, urn so hoher sind,

- je preis- bzw. wechselkurssensibler
die in der Region dominierenden
Sektoren in der Vergangenheit rea
giert haben; denn urn so starker wer
den die Sektoren und damit die
Region durch die verringerte Wah
rungsvolatilitat und den verringer
ten Aufwertungsdruck der EWU be
gunstigt.

- je starker die Region tiber den Au
Benhandel in die internationale Ar
beitsteilung eingebunden ist; denn
urn so grofier werden die Ersparnis
se der regionalen Wirtschaft im
Bereich der Transaktions- und
Kurssicherungskosten sein, urn so
starker konnen die positiven Wir
kungen einer verringerten Un
sicherheit ausfallen, und urn so
wichtiger ist der Erhalt bzw. eine
Steigerung der internationalen
Wettbewerbsfahigkeit durch eine
Verringerung des DM-Aufwer
tungsdrucks.

je leistungsfahiger und innovativer
die Unternehmen der Region sind
und je gunstiger die regionalen
Standortbedingungen einzuschat
zen sind; denn je hoher die unter
nehmerische Leistungs- und Inno
vationsfahigkeit der regionalen
Wirtschaft ist, urn so besser ist ihre
Chance, in einem intensivierten
WettbewerbsprozeB zu den Gewin
nern zu gehoren, und je besser die
regionalen Standortvoraussetzun
gen einzustufen sind, urn so hoher
ist die Chance der Region, sich in
einem intensivierten regionalen
Standortwettbewerb behaupten zu
konnen,

Zu diesen drei Themenfeldern soIlen
im folgenden - teils durch Ruckgriff
auf vorliegende empirische Arbeiten,
teils durch eigene Berechnungen 
Hinweise zusammengetragen werden.
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2.1 Die Wechselkurssensibilitat
der regionalen Wirtschaft

Auf die regionalen Effekte der verrin
gerten Wechselkursabhangigkeit und
des verrninderten Aufwertungsdrucks
solI hier nur indirekt, tiber vorliegende
empirische Untersuchungen fur West
deutschland und Nordrhein-Westfalen
eingegangen werden:

- Der wechselkursabhangige AuBen
handelsanteil am Bruttoinlandspro
dukt betrug 1996 auf Basis des Wa
renhandels 20,8 %; er wurde im Fall
einer Wahrungsunion, an der aIle
EU-Lander teilnehmen, auf 9 % zu
ruckgehen, Eine ahnlich starke Ver
ringerung ergabe sich bei Einbezie
hung der grenzuberschreitenden
Dienstleistungen. Mit Einflihrung
der EWU wurde sich demnach der
Anteil des wechselkursabhangigen
AuBenhandels spurbar verringern."

Okonometrische Schatzungen be
statigen dieses Resultat. Nach den
Schatzungen der Deutschen Bun
desbank fuhrt eine reale Aufwer
tung der DM (gegenuber den Wah
rungen von 18 Industrielandern) urn
1 % zu einem Ruckgang der Expor
te urn 0,7 % und zu einem Anstieg
der Importe urn 0,25 %, so daB sich
die Handelsbilanz urn fast 1 % ver
schlechtert. Betrachtet man ledig
lich die Folgen einer Aufwertung
der DM gegenuber Nicht-El.l-Lan
dern, so sinken die Exporte bei einer
einprozentigen Aufwertung nur
noch urn 0,3 %, die Importe reagie
ren so gut wie gar nicht mehr, und
die Handelsbilanzeffekte reduzieren
sich auf ein Drittel ihres ursprung
lichen Wertes. Nach diesen Resul
taten wiirde die Wechselkursab
hangigkeit des deutschen AuBen
handels durch die EWU erheblich
verringert." Die Deutsche Bundes
bank weist aIlerdings darauf hin,
daB ihre okonometrischen Schatzre
sultate mit Vorsicht interpretiert
werden soIlten: Unterschiedliche
Elastizitaten fur die EU- und Nicht
El.l-Lander sagen nur bedingt etwas
tiber die Bedeutung von Wechsel
kursschwankungen unter den Be-

dingungen einer EWU aus. Das
"StOrpotential" einzelner Wahrun
gen ist namlich unterschiedlich
hoch und hangt auBer von den dis
kutierten Elastizitaten auch von der
Wechselkursvolatilitat (Schwan
kungsintensitat) abo Anders ausge
druckt: Geringe Wechselkurselasti
zitaten konnen bei einer hohen
Volatilitat der Wahrung mit einem
hoheren Storpotential verbunden
sein als hohe Elastizitaten bei nied
riger Volatilitat, Tatsachlich ist die
Variabilitat des realen AuBenwerts
der DM gegenuber den EU-Wah
rungen in den letzten 20 Jahren
erheblich geringer gewesen als ge
genuber den aubereuropaischen
Wahrungen; dies laBt jedoch den
Vorteil einer geringeren Wechsel
kursabhangigkeit nicht in einen
Nachteil umschlagen.

- Soweit es die regionalen Aspekte
anbelangt, soIl hier lediglich auf
vorhandene Schatzungen fur das
Land Nordrhein-Westfalen hinge
wiesen werden. Diese okonometri
sche Schatzungen zeigen eine signi
fikante Wechselkursabhangigkeit
der nordrhein-westfalischen Expor
te.22 Sie deuten auBerdem darauf
hin." daB die Wechselkursreagibili
tat der exportstarken Industriezwei
ge (StraBenfahrzeugbau, Maschi
nenbau, Elektrotechnische Industrie
und Chemische Industrie) erheblich
tiber den beschriebenen Durch
schnittswerten liegt, d.h. die Effekte
von Wechselkursschwankungen
durften sich auf wenige Industrie
zweige (und diejenigen Regionen
mit einer hohen Prasenz dieser In
dustriezweige) konzentrieren. Dar
tiber hinaus zeigen die Schatzun
gen, daB diese Industriezweige in
Nordrhein-Westfalen starker als im
Bundesdurchschnitt oder in Baden
Wurttemberg auf Schwankungen
der Wechselkurse reagieren."

Da auBerdem der Anteil von Exporten
aus Nordrhein-Westfalen in die EU
Mitgliedstaaten tiber dem Bundes
durchschnitt liegt," deutet dies darauf
hin, daB das Land uberdurchschnittlich
stark von den mit einer geringeren
Wechselkursvariabilitat verbundenen
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Vorteilen profitieren konnte, Dies wie
derum kann jedoch nur mit allergrob
ter Vorsicht als ein Hinweis auf eine
uberdurchschnittliche Wechselkurs
reagibilitat der Exporte vom Mittleren
Niederrhein interpretiert werden.

2.2 Die Auslandsabhangigkeit
der regionalen Wirtschaft

Mit den - regional und sektoral disag
gregiert verfugbaren - Auslandsum
satzen liegt zumindest fur den industri
ellen Bereich eine statistische Quelle
vor, die Aussagen zu diesem Themen
bereich zulaBt. Die Daten belegen, daB
die Wirtschaft am Mittleren Nieder
rhein traditionell eine hohere Export
quote aufzuweisen hat als die uberge
ordneten Vergleichsraume: Bereits
1980 wurde mehr als ein Drittel der in
dustriellen Umsatze im Handel mit
dem Ausland erwirtschaftet; die Ver
gleichswerte fur Nordrhein-Westfalen
und Westdeutschland lagen lediglich
bei gut 24 %. Im Zeitablauf sind die
Exportquoten und mit ihnen die Aus
Iandsabhangigkeit der deutschen Indu
strie tendenziell gestiegen. Im Jahre
1996 ist die Exportquote am Mittleren
Niederrhein mit fast 43 % aber immer
noch hoher als im Land (29,5 %) und
im Bund (30,9 % fur die alten Lander).
Auffallig dabei sind die hohen Export
quoten des regionalen Maschinenbaus
- mehr als 60 % der Umsatze dieses
Industriezweiges werden im Ausland
erzielt -, der Chemischen Industrie
(fast 60 %)undderEBM-Waren-Indu
strie (55,5 %). In allen drei Sektoren
liegen die Exportquoten der Wirtschaft
am Niederrhein deutlich tiber dem
Bundesdurchschnitt; gemeinsam erzie
len diese drei Industriezweige fast
70 % der gesamten industriellen Aus
landsumsatze am Mittleren Nieder
rhein. Eine Shift-share-Analyse der
Auslandsaktivitaten der regionalen In
dustrie UiBt den SchluB zu, daB die re
gionale Exportquote 1996 urn rund
40 % tiber dem bundesdeutschen Wert
liegt (Regionalfaktor >1). Hierfiir sind
offenbar weniger die sektoralen Struk
turen verantwortlich, d.h. es liegt nur
zum kleinen Teil daran, daB die bun-
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desweit besonders exportstarken Bran
chen am Mittleren Niederrhein ein
uberdurchschnittlich hohes Gewicht
besitzen (Strukturfaktor nur wenig
>1). Die Ursache ist vielmehr darin zu
sehen, daB es den einzelnen Wirt
schaftszweigen in der Region gelingt,
uberdurchschnittlich hohe Anteile
ihrer Produktion im Ausland abzuset
zen (Standortfaktor deutlich >1).

Die vorgetragenen Resultate belegen,
daB die Wirtschaft am Mittleren Nie
derrhein eine uberdurchschnittlich
hohe Auslandsabhangigkeit aufweist.
Allerdings spielten in den bisherigen
Uberlegungen die Ziellander der Aus
fuhren keine Rolle. Die Wirtschaft
wird von den Vorteilen einer EWU
aber nur insoweit profitieren, als sie
AuBenhandelsbeziehungen zu anderen
EWU-Staaten unterhalt, Unterstellt
man nun, daB die EU-Orientierung der
der einzelnen Industriezweige am
Mittleren Niederrhein dem nordrhein
westfalischen Durchschnitt ent
spricht." so lassen sich die Auslands
umsatze der regionalen Wirtschaft mit
den El.l-Landern abschatzen. Die Be
rechnungen ergeben, daB der Anteil
der El.l-Auslandsumsatze an den ge
samten Umsatzen am Mittleren Nie
derrhein 21,5 % betragt, Der Ver
gleichswert fur Westdeutschland liegt
mit 15,6 % hingegen deutlich darunter.
Die Wirtschaft am Mittleren Nieder
rhein ist demnach uberdurchschnittlich
stark von den Exporten in die EU-Staa
ten abhangig.

Auch unter Beschaftigungsaspekten
wird die These der hohen Abhangig
keit der regionalen Industrie von den
Exporten ins europaische Ausland un
termauert. Am Mittleren Niederrhein
arbeiten rund 70 % der Industriebe
schaftigten in Sektoren, die gemessen
am Bundesdurchschnitt uberdurch
schnittlich viel in EU-Staaten expor
tieren; jeweils etwa die Halfte dieser
Beschaftigten ist in Industriezweigen
tatig, die eine uberdurchschnittliche
bzw. unterdurchschnittliche Export
quote aufweisen. Ganz anderes sehen
die Strukturen fur Westdeutschland
und Nordrhein-Westfalen? aus. In
Nordrhein-Westfalen sind zwar sogar

fast 80 % aller Industriebeschaftigten
in Sektoren mit uberdurchschnittlich
hohem EU-Exportanteil tatig, aller
dings weniger von ihnen in Sektoren
mit uberdurchschnittlich hoher Ex
portquote. In Westdeutschland betragt
der vergleichbare Anteil dagegen nur
63,5 %, von denen die meisten
(42,4 %) in Sektoren mit unterdurch
schnittlicher Exportquote tatig sind.

2.3 Die Wettbewerbsfahigkeit
der regionalen Wirtschaft

Was unter Wettbewerbsfahigkeit einer
Volkswirtschaft - oder einer Region 
zu verstehen ist, ist in der Fachliteratur
keinesfalls eindeutig erklart." Defi
niert man die untemehmerische Wett
bewerbsfahigkeit als die Pahigkeit, ein
Giiterangebot unter Konkurrenzbedin
gungen am Markt abzusetzen, so konn
te man in Analogie hierzu die Wettbe
werbsfahigkeit einer Volkswirtschaft
als die aggregierte Wettbewerbsfahig
keit ihrer Untemehmen definieren."
Diese Interpretation der Wettbewerbs
fahigkeit wird jedoch nieht allen Fa
cetten des Begriffs gerecht. Die
"Standortwettbewerbsfahigkeit" einer
Region kann als deren Vermogen defi
niert werden, knappe und mobile Pro
duktionsfaktoren anzuziehen bzw. zu
binden, die als Komplemente zu den in
der Region vorhandenen immobilen
Produktionsfaktoren benotigt wer
den." Will man diesen Aspekt in der
"regionalen Wettbewerbsfahigkeit"
mitberiicksichtigen, so scheint es sinn
voll, die intemationale Wettbewerbs
fahigkeit einer Volkswirtschaft (Re
gion) aus dem Zusammenwirken des
untemehmerischen Erfolgs auf der
Mikro- oder betriebswirtschaftlichen
Ebene und der relativen Standort
attraktivitat auf der Makro- oder
gesamtwirtschaftlichen Ebene" zu de
finieren. Die ordnungs- und gesell
schaftspolitischen Rahmenbedingun
gen (Standortfaktoren) geben den
Handlungsspielraum der Untemehmen
vor; inwieweit er von den Untemeh
men in betriebliche Erfolge umgesetzt
werden kann, hangt von den untemeh
merischen Fahigkeiten (betriebliche
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Wettbewerbsfahigkeit) abo Die Be
trachtung der Unternehmensergebnis
se muB deshalb durch eine Analyse der
regionalen Standortattraktivitat er
ganzt werden.

2.3.1 Die Wettbewerbsfiihigkeit
der Unternehmen

Aussagen zur unternehmerischen
Wettbewerbsfahigkeit lassen sich nur
schwer treffen, weil man die Wettbe
werbsfahigkeit zum einen nicht direkt,
sondern nur mit Hilfe von Indikatoren
beschreiben kann, und weil zum ande
ren eigentlich zukiinftige Wettbe
werbsfahigkeit interessiert, Informa
tionen jedoch im wesentlichen fur die
Vergangenheit vorliegen. In Anbe
tracht dieser generellen Einwande wer
den im folgenden zwei Indikatoren be
trachtet:

- die Entwicklung der regionalen In
lands- und Auslandsumsatze in der
Vergangenheit und

- das regionale Innovationspotential,
das eine wichtige Voraussetzung fur
die zukiinftige Chancenwahrneh
mung im WettbewerbsprozeB dar
stellt,

Die Veranderung der Anteile der re
gionalen Industrie an den westdeut
schen Inlands- und Auslandsumsatzen
zwischen 1980 und 199432 soll Hin
weise auf die Frage liefern, ob die re
gionale Wirtschaft ihre nationale und
internationale Marktstellung - jeweils
in Relation zu anderen deutschen An
bietern - hat behaupten konnen oder
nicht. Der Vergleich zeigt, daB sowohl
der Anteil der regionalen Wirtschaft an
den Inlandsumsatzen als auch ihr An
teil an den Auslandsumsatzen im be
trachteten Zeitraum (kontinuierlich)
gesunken ist - der Auslandsanteil ging
von 3,26 auf 2,87 %, der Inlandsanteil
von 1,99 auf 1,72 % zuriick. Die fur
1996 auf veranderter statistischer Ba
sis verftigbaren Werte scheinen zwar
auf eine gewisse Stabilisierung hinzu
deuten; der noch kurze Zeitraum zwi
schen 1994 und 1996 sowie die Ande
rung der Datenbasis lassen hier aber
noch keine gesicherten SchluBfolge
rungen zu.
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Eine nach Industriezweigen differen
zierte Betrachtung erlaubt Aussagen
dariiber, welche Sektoren fur die An
teilsverluste verantwortlich sind. Bei
den Anteilen an den Inlandsumsatzen
muBten insbesondere die Elektrotech
nische Industrie, die Chemische
Industrie, das Textil- und Beklei
dungsgewerbe sowie das Nahrungs
mittelgewerbe gegeniiber 1980 An
teilsverluste hinnehmen. Bis auf das
Nahrungsmittelgewerbe und das Be
kleidungsgewerbe haben diese Indu
striezweige auch Anteile am Auslands
umsatz eingebiiBt. Der Maschinenbau
konnte dagegen seine Anteile am bun
desdeutschen In- und Auslandsumsatz
im Verlauf der Jahre stabil halten. Der
Stahl- und Leichtmetallbau - auf den
Inlands- und Auslandsmarkten - und
die EBM-Waren-Industrie - auf den
Auslandsmarkten - konnten Anteils
gewinne verbuchen.

Gemessen an dem hier gewahlten Indi
kator muB in der Summe hinter die
Wettbewerbsfahigkeit der Industrie
am Mittleren Niederrhein zumindest
ein Fragezeichen gesetzt werden; denn
in den vergangenen 15 Jahren ist es ihr
nicht gelungen, ihren Anteil auf den
nationalen und internationalen Mark
ten zu behaupten.

Das untemehmerische Anpassungs
und Innovationspotential gehort zu den
angebotsseitigen Bestimmungsgriin
den der regionalen Wirtschaftsent
wicklung. Technologische Durchbrii
che erhohen die Wettbewerbsfahigkeit
von Unternehmen und ermoglichen
das Aufholen bzw. Vorpreschen ein
zelner Wirtschaftsraume, technologi
sche Ruckstande stellen dagegen fur
die Unternehmen einen Nachteil im
WettbewerbsprozeB dar und konnen
zum Zuriickfallen von Regionen bei
tragen. Das .Regionale Innovations
potential" ist keine exakt definierte
Grobe, sondern wird in der Regel
durch eine Reihe von Indikatoren zu
erfassen versucht. In der Arbeit,"
deren Resultate diesem Kapitel zu
grundeliegen, werden acht Indikatoren
verwendet, urn Innovationsunterschie
de zwischen den nordrhein-westfali
schen Kreisen herauszuarbeiten: Die

Patentintensitat, die F&E-Intensitat,
die BMBF-Zuwendungsintensitat und
die TPWfTPZ-Zuwendungsintensitat34

sollen das Innovationsverhalten der
Unternehmen charakterisieren; die
Prasenz F&E-intensiver Sektoren, die
Versorgung mit produktionsorientier
ten Dienstleistungen, die Griindungs
intensitat und die Ausstattung mit wis
senschaftlichem Personal sollen die
strukturellen Voraussetzungen der Re
gion fur unternehmerische Innovati
onsaktivitaten erfassen.

Auf Grundlage der genannten Indika
toren konnen fiir den Mittleren Nieder
rhein deutlich erkennbare Schwachen
des innovativen Potentials festgehalten
werden." Zwar wird die Stadt Mon
chengladbach als iiberdurchschnittlich
innovativ klassifiziert - sie gehort zum
unternehmensbasierten Standorttyp,
d.h. die Patent-, Forschungs- und
Grundungsintensitat sowie das Ge
wicht der F&E-intensiven Branchen
liegen in Monchengladbach iiber dem
Durchschnitt Nordrhein-Westfalens,
die Ausstattung mit produktionsorien
tierten Diensten und wissenschaftli
chern Personal ist nur unterdurch
schnittlich hoch. Die Stadt Krefeld und
der Kreis Neuss werden jedoch als in
novationsschwach bei durchschnitt
licher unternehmerischer Forschungs
intensitat eingestuft - d.h. beide
Teilregionen erreichen bei fast allen
Innovationsindikatoren nur unter
durchschnittliche Werte. Besonders
ungiinstig schneidet der Kreis Viersen
im Vergleich der Innovationspotentia
le ab; er gilt als auBerordentlich inno
vationsschwach, d.h. er weist bei allen
Indikatoren unterdurchschnittliche bis
stark unterdurchschnittliche Werte auf
und ist durch einen besonders ausge
pragten, nur durch besondere Anstren
gungen aufholbaren Riickstand beim
Innovationspotential gekennzeichnet.

In der Summe konnen fiir den Mittle
ren Niederrhein deutlich erkennbare
Schwachen des innovativen Potentials
festgehalten werden. Auch wenn die
vorher diskutierten Umsatzkennziffern
und Exportquoten auf eine derzeit
hohe Wettbewerbsfahigkeit der Unter
nehmen in der Region hinweisen, so
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lassen diese Innovationsschwachen fur
die Zukunft ein Zuriickbleiben der Re
gion befiirchten.

2.3.2 Die Wettbewerbsfahigkeit
des Standorts

Auch zu der Frage nach der Qualitat
der Standortbedingungen am Mittleren
Niederrhein liegen neuere Untersu
chungen" VOL In einer von Glebe fiir
den Mittleren Niederrhein durchge
fiihrten Untersuchung wurden die Un
temehmen der Region gefragt, welche
Standortfaktoren fiir ihre untemehme
rischen Entscheidungen besonders be
deutsam seien und wie sie die Qualitat
dieser Faktoren an ihrem Untemeh
menssitz bewerten. Die Bedeutungs
einschatzung der Standortfaktoren
weist auf die aus den betriebsspezifi
schen Anforderungen resultierenden
Anspriiche an die regionalen Standort
bedingungen hin. Die Qualitatsbewer
tung der einzelnen Standortfaktoren
gibt Auskunft daruber, ob und inwie
weit die Anforderungen der Betriebe
von dem jeweiligen Standort erfullt
werden. Je grolser die positive Diffe
renz zwischen der Qualitatsbenotung
und der Bedeutungsbewertung, urn so
grofier ist die Unzufriedenheit mit die
sem Standortfaktor und urn so eher
kann von ihm eine entwicklungshem
mende Wirkung? ausgehen.

Die Ergebnisse der skizzierten Vorge
hensweise konnen fiir den "Mittleren
Niederrhein" wie folgt zusammenge
faBt werden:

Standortschwdchen bei der kommu
nalen fiskalischen Belastung: Die
vier Faktoren mit den hochsten Ab
weichungen zwischen Qualitat und
Bedeutung (Gewerbesteuerhebe
satz, Hohe der offentlichen Gebuh
ren, Grundsteuerhebesatz und Ko
sten der Abfallbeseitigung) bringen
allesamt zum Ausdruck, daB die
Untemehmen die Belastung mit
kommunalen Steuem, Abgaben und
Gebuhren als zu hoch empfinden.
Dieses ungunstige Bild bedarf je
doch einer gewissen Relativierung:
Deckungsgleich mit der Unter
suchung von Glebe zeigen auch die
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an der Fachhochschule Niederrhein
im Rahmen kleinraumlicher Struk
turanalysen durchgefiihrten Unter
nehmensbefragungen" stets die
hohe Bedeutung und die ungiinstige
Bewertung von kommunalen Steu
em und Abgaben, obwohl sich die
Steuer- und Gebiihrenbelastungen
in diesen Kommunen spurbar von
einander unterscheiden. Dies
spricht eher dafiir, daB die Bela
stung mit Steuem und Gebuhren
von den Untemehmen generell (ver
mutlich bundesweit) als zu hoch
empfunden wird. Es handelt sich
mithin weniger urn eine regionale
als urn eine nationale Standort
schwache,

- Standortschwiichen bei anderen
Kostenfaktoren: Auch die Lohn
kosten, die Energiekosten, das
Miet- und Pachtpreisniveau und die
Grundstuckspreise gehoren in der
Region am Mittleren Niederrhein zu
den Defizitfaktoren; der Umfang
der Defizite ist in allen Fallen aber
deutlich geringer als die feststell
baren Schwachpunkte bei der kom
munalen fiskalischen Belastung.

- Standortschwiichen bei der kommu
nalen Verwaltung: SchlieBlich sind
Schwachen bei anderen durch das
Verhalten von Kommunalpolitik
und -verwaltung beeinfluBbaren
Faktoren (behordlichen Regelun
gen, Effektivitat der kommunalen
Verwaltung, Verfiigbarkeit offent
licher Finanzhilfen) auszumachen.

Standortstiirken bei der Attraktivi
tat des Lebensraums: Ein positives
Bild ergibt sich am Mittleren Nie
derrhein bei den .weichen" Stand
ortfaktoren (Naherholungs-, Frei
zeit-, Bildungs- und Kulturangebot
sowie das Stadtbild und das regio
nale Image) und bei den haus
haltsorientierten Infrastrukturele
menten (Einkaufsmoglichkeiten,
Wohnungsangebot, konsumbezoge
ne Dienstleistungsangebote).

- Standortstiirken bei der Ausstattung
mit wirtschaftsnaher Infrastruktur:
Abgesehen von einigen noch zu
schlieBenden Lucken, gehort die
Verkehrsinfrastruktur (nebst Flug-

hafennahe, GleisanschluB und
innerstadtischen Verkehrsverhalt
nissen) zu den regionalen Standort
vorteilen. Auch die Informations
und Kommunikationsinfrastruktur
der Region wird von den Unterneh
men positiv beurteilt. Die Ver- und
Entsorgungsinfrastruktur wird trotz
der hohen Kosten positiv einge
schatzt. Auch die Forschungsinfra
struktur erhalt von den Unterneh
men gute Noten. SchlieBlich wird
die Verftigbarkeit mit produktions
orientierten Diensten als zufrieden
stellend angesehen. Der Mittlere
Niederrhein kann folglich als eine
Region mit gunstigen infrastruktu
rellen Voraussetzungen angesehen
werden.

3 Fazit

Die Chancen des Mittleren Nieder
rheins, an den statischen Effekten der
EWU tiberdurchschnittlich zu partizi
pieren, konnen nahezu uneinge
schrankt als gut bezeichnet werden.
Anders sieht das Bild bei den dynarni
schen Effekten aus: Zwar laBt die
fur die nordrhein-westfalische Wirt
schaft ermittelte uberdurchschnittliche
Wechselkursreagibilitat wichtiger Ex
portindustrien auch fur die Region
Wachstumseffekte durch eine Verrin
gerung von Unsicherheiten und Auf
wertungsdruck erwarten. Die Startbe
dingungen der Region und ihrer
Untemehmen in einen intensivierten
WettbewerbsprozeB mussen jedoch
kritisch gesehen werden; denn die In
dustriebetriebe der Region konnten in
der Vergangenheit weder ihren Anteil
an den bundesdeutschen Inlands-, noch
an den Auslandsumsatzen halten.
AuBerdem weist das regionale Innova
tionspotential erkennbare Schwachen
auf. Die Standortbedingungen der Re
gion schlieBlich zeigen Starken, aber
auch Schwachen; sie ergeben in der
Summe allerdings noch ein positives
Bild, da der schwerwiegendste Stand
ortnachteil - die Steuer- und Abgaben
belastung - weniger ein regional, als
ein national zu losendes Problem dar
stellt.
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Bleibt abschlieBend die Frage, wie die
Startchancen des "Mittleren Nieder
rheins" in die Europaische Wahrungs
union verbessert werden konnten, Mit
Blick auf die zukunftige Wettbewerbs
fahigkeit mtissen dabei in erster Linie
die am "Mittleren Niederrhein" vor
handenen Innovationspotentiale (z.B.
die Fachhochschule Niederrhein) fur
einen effektiven Wissenstransfer ge
nutzt werden; daruber hinaus sollte
aber auch versucht werden, die Inno
vationspotentiale angrenzender Regio
nen zu erschlieBen. Ziel muB es sein,
hiervon ausgehend eine Starkung des
regionalen Innovationspotentials zu
erreichen. 1m Bereich der regionalen
Standortbedingungen mussen die vor
handenen Vorteile erhalten bzw. aus
gebaut werden und offensiv nach
auBen dargestellt werden. Der Infra
strukturausstattung und der Attraktivi
tat des Mittleren Niederrheins als
Wohnstandort und Lebensraum sollte
in diesem Rahmen besonderes Augen
merk geschenkt werden. Die Defizite
des Standorts mussen hingegen verrin
gert werden. Auf Ebene der regionalen
und kommunalen Handlungstrager be
stehen hier offenbar Moglichkeiten,
urn z.B. durch eine verbesserte Ab
stimmung der handelnden Amter,
durch eine Verringerung des burokrati
schen Aufwands, durch eine intensive
re Pflege des vorhandenen Untemeh
mensbestands und durch die Schaffung
eines wirtschaftsfreundlichen Klimas
zur Steigerung der regionalen Stand
ortattraktivitat beizutragen. Die Sen
kung der Steuer- und Abgabenbela
stung ist zwar insbesondere ein auf
nationaler Ebene zu losendes Problem;
entsprechende MaBnahmen auf seiten
der Kommunen konnten jedoch natio
nalstaatliches Handeln unterstlitzen
und kamen der Region zugute.
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