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Kurzfassung Abstract 

In der Diskussion urn Strategien zum Abbau der Arbeits

losigkeit ist der Dienstleistungssektor zum Hoffnungs

trager geworden. Viele sehen das Dienstleistungsgewer

be schon ais Motor des wirtschaftlichen Wachstums in 
der Bundesrepublik an. Allerdings ubersieht diese The

se wechselseitige Abhangigkeiten zwischen sekunda

rem und tertiarem Sektor. Die empirische Analyse fiir 

den Regierungsbezirk Munster verdeutlicht, daB die 

Vorleistungsbeziehungen zwischen beiden Sektoren 

eine bedeutende Rolle spielen. Insofern hangen die 

Beschaftigungserfolge im Dienstleistungssektor auch 
von der Wettbewerbsfahigkeit der regionalen Industrie 

ab. Eine Forderung der Dienstleistungsbereiche ohne 

entsprechende Pflege der industriellen Basis erweist 

sich daher ais fragwurdige Strategie. 

Within the discussion on strategies to bring down 

unemployment, great hopes have been placed in the 

services sector. Many people have already come to see 

services as the powerhouse of economic growth in the 

Federal Republic of Germany. However, this thesis fails 

to take account of the mutual dependencies which exist 

between the secondary and tertiary sectors. Empirical 

analysis for the Miinster region administrative district 

illustrates the importance of the role played by up

stream relationships between these two sectors. 

Consequently, the successes of the services sector in 

terms of job-creation are dependent on the 

competitiveness of the region' s industries. Providing 

support for the services sector without at the same time 

taking measures to nurture the industrial base would 

thus appear to be a highly questionable strategy. 

1 Fragestellung, Vorgehen 

und Ergebnisse 

Der Strukturwandel vollzieht sich 

europaweit im Sinne der Drei-Sek

toren-Hypothese: Der Beschafti

gungsanteil der Industrie sinkt, 

wahrend der Anteil des Dienst

leistungsgewerbes entsprechend 

steigt. 1 Aus dieser Tertiarisierung 

wird in Deutschland vielfach ge
schlossen, daB nicht mehr die Indu

strie, sondern das Dienstleistungs

gewerbe wirtschaftliches W achstum 

anstoBe und insofern eine herausra

gende Rolle bei der Bekampfung der 

Arbeitsmarktkrise spiele. 2 Aller

dings wird dabei entweder anhand 

einzelner Fallbeispiele oder partial

analytisch argumentiert. Interde

pendenzen zwischen Industrie und 

Dienstleistern werden auf diese 

W eise vernachlassigt. 
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Tatsachlich hat sich die Arbeitstei

lung zwischen Industrie und Dienst

leistungsgewerbe intensiviert. 3 Der 

Dienstleistungsgehalt von Indu

strieprodukten steigt. Gefragt sind 

immer haufiger integrierte Problem

losungen, die zusatzlich zur Ware 

Dienstleistungskomponenten wie 

Planung, Finanzierung, W artung 

und Service umfassen. Zudem kau

fen Industrieunternehmen Dienste 

zunehmend am Markt ein, statt sie 

selbst vorzuhalten. Allein durch 

Outsourcing andert sich die funktio

nelle Struktur der Wirtschaft aber 

nicht. Berucksichtigt man die Vor

leistungsbeziehungen, dann lag der 

Industrieanteil an der gesamtwirt

schaftlichen Bruttowertschopfung 

1996 bei 36,4 % - ohne Einbezie

hung der Lieferverflechtungen wa

ren es 28 %. Zudem fallt der Tertiari

sierungstrend wesentlich schwacher 

aus ais bei einer isolierten Betrach

tung der Wertschopfungsanteile.4 

Der vorliegende Beitrag untersucht 

diese Zusammenhange auf einer re

gionalen Ebene.5 Der Regierungsbe

zirk Munster stellt ein interessantes 

Analyseobjekt dar, weil seine acht 

Landkreise und kreisfreien Stadte 

stark unterschiedliche sektorale 

Wirtschaftsstrukturen aufweisen: 

Die Stadt Munster ist ein bedeuten

des Dienstleistungszentrum. 1hr 

Umland ist industrie]] und durch 

uberwiegend mittlere Betriebsgro

Ben gepragt. Dagegen ist der Em

scher-Lippe-Raum ais altindustriel

le Region zu charakterisieren. Fur 

diese strukturell vielfaltige Region 

wird der Frage nachgegangen, in

wieweit von der Industrie noch fiihl

bare Beschaftigungsimpulse ausge

hen. 
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Abbildung 1
Lageskizze des Untersuchungsraums

Diese Fragestellung erfordert letzt
lich eine Analyse der sektoralen
Arbeitsteilung in der Region. Input
Output- Tabellen, die diese Informa
tionen liefern, stehen nur fur das
Bundesgebiet zur Verfugung. Aus
diesem Grund wird ein .Llmweg"
gewahlt, der die Beschaftigungsent
wicklungen im Bund und in der
Region miteinander verkntipft. Ent
sprechend stellt Kapitel 2 ein oko
nometrisches Regionalmodell vor,
daB die Beschaftigung nach acht
Teilregionen und jeweils minde
stens 12 Branchen nachzeichnet.
Der gewahlte Ansatz ermoglicht es,
aus den beobachteten Daten den
EinfluB der tiberregionalen Kompo
nente Branchenkonjunktur und der
regionalen Komponente Standort
qualitat zu messen.

In Kapitel 3 wird dieses Regional
modeII eingesetzt. Zunachst erfolgt
eine regionale Beschaftigungspro
gnose nach Sektoren und Teilregio
nen. Dabei werden nicht regionale
Beschaftigungsanteile, sondern Ni
veaus prognostiziert." Die dazu not
wendige Beschaftigungsprognose
nach Wirtschaftsbereichen fur das
Bundesgebiet wurde mit dem

RuR5/6.1999

INFORGE-Modell durchgefuhrt.?
AnschlieBend wird der Modellver
bund dazu verwendet, die Konse
quenzen einer auf Bundesebene er
hohten Nachfrage nach industriellen
Erzeugnissen fur die Industrie- und
Dienstleistungsbranchen in der Re
gion abzuschatzen. Die Differenzen
zwischen dieser Altemativlosung
und der Basisprognose lassen auf
die Relevanz des Verarbeitenden
Gewerbes in der Region schlieBen.

Ftir die Landkreise des Mtinster
lands fallt die Diagnose insgesamt
positiv aus: Fur die Industriesekto
ren ergeben sich tiberwiegend posi
tive Standorteinfltisse. Allerdings
gelingt es kaum, vorhandene Dienst
leistungslticken zu schlieBen. Die
Stadt Mtinster erweist sich aufgrund
ihres hohen Beschaftigungsanteils
in Wissenschaft, Gesundheitswesen
und offentlichem Dienst erwar
tungsgemaf als schwach konjunk
turabhangig. Vor dem Hintergrund
der gtinstigen Situation im Umland
fallt die schwache Arbeitsmarkt
dynamik auf - dies gilt auch fur
sonst eher expansive Dienstlei
stungszweige. Fiir die Emscher-Lip
pe-Region sind neben einem krafti-

gen Stellenabbau im Bergbau nega
tive Standorteinfltisse auf eine
Reihe von Industriezweigen zu kon
statieren. Zudem ist das Dienst
leistungsgewerbe teilweise von sei
ner Beschaftigungsentwicklung im
Bund abgekoppelt.

Die Ergebnisse der Beschaftigungs
prognose lassen eine Fortsetzung
des Tertiarisierungstrends erwarten.
Allerdings schneidet die Region in
weiten Teilen der Industrie und bei
den distributiven Dienstleistungen
tiberdurchschnittlich gut abo Deut
lich schlechter als im Bund wird da
gegen die regionale Entwicklung im
Bergbau und in der Bauindustrie
verlaufen. Steigt durch exogene
Einfltisse die Produktion und die
Beschaftigung im Verarbeitenden
Gewerbe, dann profitieren auf regio
naler Ebene unmittelbar die Indu
strie und die distributiven Dienste.
Die Beschaftigung in den tibrigen
Dienstleistungsbereichen reagiert
zunachst nur schwach auf einen
Industrieboom. Je starker jedoch
die Einkommenseffekte wirksam
werden, desto groller wird die Be
deutung der haushaltsbezogenen
Dienstleistungen. Unternehmensbe
zogene Dienstleistungen fassen in
Teilregionen mit einer struktur
schwachen Industrie schwerer FuB.
Industrie und Dienstleister sind tiber
kornplementare Beziehungen mit
einander verbunden - eine Vernach
lassigung der Industrie im Rahmen
der regionalen Wirtschaftspolitik
dtirfte daher gerade im Regierungs
bezirk Mtinster fatale Konsequen
zen haben.

2 Analyse der regionalen
Beschiiftigungsstrukturentwicklung

2.1 Strukturelle
Ausgangsbedingungen
und Standortqualitat

Der Regierungsbezirk Mtinster um
faBt acht Kreise und kreisfreie
Stadte. 1m Jahr 1995 waren dort
757 000 Personen sozialversiche
rungspflichtig beschaftigt.8 Davon
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130 --Westdeutschland

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Landesamtes fur Datenverarbeitung
und Statistik NRW (LDS)
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Unternehmensbefragungen zeigen
regelmalsig, daB die Verfiigbarkeit
und der Preis von Gewerbeflachen,
die Verkehrsanbindung sowie son
stige infrastrukturelle Aspekte hier
als besonders wichtig angesehen
werden. Insbesondere hinsichtlich
der Flachensituation unterscheiden
sich die Teilregionen des Regie
rungsbezirks Miinster erheblich.
Flachen in den Ballungsraumen sind
naturgemaf knapp und teuer. Dies
konnte einen Teil der Beschafti
gungserfolge in den Kreisen mit ge
ringerem Verdichtungsgrad erkla
ren. Als ein weiterer Grund fiir den
bundesweit iiberdurchschnittlichen
Erfolg landlicher Regionen wird die
sich auch in der Flache verbessernde
Kommunikations- und Verkehrsin
frastruktur angesehen.'?

Unterschiede zwischen den regiona
len Beschaftigungspfaden konnen
sich zudem durch differierende re
gionale Innovationspotentiale erge
ben. Aufgrund unterschiedlicher
Indikatoren - wie der Zahl der Pa
tentanmeldungen pro Beschaftigten,
der Zahl der Beschaftigten in For
schung und Entwicklung oder der
Bedeutung der Forschungssubven
tionen von Bund und Land Nord
rhein-Westfalen - laBt sich das
Innovationsklima im Regierungsbe
zirk allenfalls als durchschnittlich

100

langsamer. Die strukturellen Aus
gangsbedingungen haben also einen
EinfluB auf die zu erwartende Be-
schaftigungsentwicklung. Shift-
Share-Analysen erfassen diese
Komponente mit Hilfe des Struktur
faktors.'? Tatsachlich liegen in den
Teilregionen des Regierungsbezirks
vollkommen unterschiedliche struk
turelle Ausgangsbedingungen vor:
Wahrend die Stadt Miinster durch
iiberwiegend offentliche Dienstlei
stungen gepragt ist, wird die Be
schaftigung im iibrigen Miinsterland
durch eine mittelstandische Indu
striebasis bestimmt. Dagegen gilt
das nordliche Ruhrgebiet als altin
dustrielle Region. I I Dort begrenzen
schon die Ausgangsbedingungen
die Beschaftigungschancen.

Mit Hilfe des Standortfaktors er
faBt die Shift-Share-Analyse die
jenige Beschaftigungsentwicklung,
die sich unabhangig von den Aus
gangsbedingungen ergibt. Eine im
Vergleich zu einer iibergeord
neten Region schwache Beschafti
gungsentwicklung ohne sichtbare
strukturelle Ursachen impliziert bei
spielsweise eine ungiinstige Stand
ortqualitat. Neben Preisen und
Verfiigbarkeiten der Produktions
faktoren kommt in diesem Zusam
menhang der regionalen Wirt
schaftspolitik eine Bedeutung zu:

Abbildung2
Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte im Regierungsbezirk Munster
(1978=100)

Emscher-Lippe

--Regierungsbezirk
Munster

120 --Munsterland
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entfielen im Miinsterland auf den
Kreis Borken 14,2 %, den Kreis
Coesfeld 6,5 %, den Kreis Steinfurt
15,4 %, den Kreis Warendorf 10,7 %
und die Stadt Miinster 15,6 %. Die
Emscher-Lippe-Region umfaBt die
Stadte Bottrop (4,1 %) und Gelsen
kirchen (11,4 %) sowie den Kreis
Recklinghausen (22,0 %). Wahrend
die Zahl der sozialversicherungs
pflichtig Beschaftigten in der Bun
desrepublik (alter Gebietsstand)?
zwischen 1978 und 1996 urn 9 % ge
stiegen ist, nahm sie im Regierungs
bezirk mit 13 % etwas starker zu. Fur
die Teilregionen zeigte sich dabei
ein sehr unterschiedlicher Entwick
lungspfad der Beschaftigung, Im
Miinsterland legte die Beschafti
gung seit 1978 urn 27 % zu, wahrend
in der Emscher-Lippe-Region 4 %
der Arbeitsplatze verloren gingen
(Abb. 2). AIle abgebildeten Be
schaftigungskurven enthalten zu
dem ein gemeinsames konjunkturel
les Muster.

Innerhalb des Miinsterlands lag der
Beschaftigungsanstieg im Kreis
Steinfurt und in der Stadt Miinster
im Beobachtungszeitraum unter
dem Durchschnitt. In den Kreisen
Borken, Coesfeld und Warendorf
ergaben sich entsprechend starkere
Beschaftigungszuwachse, In der
Emscher-Lippe-Region nahm die
Beschaftigung nur in der Stadt Bot
trop zu. 1m Kreis Recklinghausen
blieb die Beschaftigung im Ver
gleich zu 1978 unverandert. In Gel
senkirchen fiel seither jeder fiinfte
Arbeitsplatz weg.

Grundsatzlich lassen sich derartige
Divergenzen in der regionalen Be
schaftigungsentwicklung auf zwei
EinfluBfaktoren zuriickfiihren: auf
die strukturellen Ausgangsbedin
gungen und auf die Standortqualitat.
Regionen, die stark mit Branchen
besetzt sind, die gesamtwirtschaft
lich iiberdurchschnittlich wachsen,
haben ceteris paribus gute Entwick
lungschancen. Dagegen wachsen
Regionen mit einem iiberdurch
schnittlichen Besatz an wachstums
schwachen Industrien entsprechend

388 RuR 5/6.1999
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wandel ex post einem Strukturfaktor
und einem Standortfaktor zuzurech
nen. Die dabei verwendete Annah
me, nach der sich eine Branche tiber
aile Regionen hinweg gleichmafsig
entwickelt, laBt sich wohl zu de
skriptiven, nicht aber zu analy
tischen Zwecken aufrechterhalten.
Die Entwicklung des einzelnen Un
temehmens unterliegt in der Regel
auch individuellen und regionalen
Einflussen. Die Abhangigkeit von
der Branchenkonjunktur muB daher
nicht bei allen Untemehmen gleich
stark sein. Der Gleichlauf eines
Wirtschaftszweigs tiber aile Regio
nen hinweg ist eine Fiktion. Typi
scherweise werden die Unter
nehmen einer Branche in der
einen Region die konjunkturellen
Schwankungen uberzeichnen, wah
rend sie sich in einer anderen Regi
on von der allgemeinen Entwick
lung ihrer Branche mehr oder
minder stark abkoppeln konnen.

Der im folgenden verwendete An
satz ermoglicht es, das skizzierte all
gemeinere Modell empirisch anzu
wenden und den jeweiligen EinfluB
der iiberregionalen Komponente
Branchenkonjunktur und der regio
nalen Komponente Standortqualitat
zu quantifizieren. Fur die acht Krei
se und kreisfreien Stadte des Regie
rungsbezirks Munster sowie fur
jeden der mindestens 12 unter
schiedenen Wirtschaftszweige"
werden auf der Basis von Jahresda
ten fur den Zeitraum 1978 bis 1996
die sozialversicherungspflichtig Be
schaftigten mit der entsprechenden
sektoralen Beschaftigtenzahl West
deutschlands korreliert: 17

BJ = a * BW f3 * e r /
1.( l,t

klassifizieren." Allerdings erweisen
sich in diesem Punkt gerade die Teil
regionen mit tiberdurchschnittli
chen Beschaftigungserfolgen als
eher innovationsschwach.

Regionale Beschaftigungstrends
werden femer durch die sich an
demde nationale und intemationale
Arbeitsteilung beeinfluBt: Funk
tionale Schwerpunktbildungen wie
z. B. Finanzplatze, Beratungszentren
oder Forschungsstandorte intensi
vieren zwar die regionale Arbeitstei
lung und implizieren - wenn auch
schwache - sektorale Spezialisie
rungs tendenzen. 14 Zum anderen las
sen sich aber deutliche Anglei
chungstendenzen messen. Fiir die
europaischen Regionen ergeben
sich unterdurchschnittliche Zu
wachse der Spitzenregionen und
Aufholprozesse peripherer Raume.
Dabei lassen die sektoralen Aus
gangsstrukturen in den Zentren re
gelmabig gunstigere Beschafti
gungsentwicklungen erwarten, als
tatsachlich erreicht werden. Umge
kehrt sind Umlandregionen und
schwacher verdichtete Raume tiber
wiegend in der Lage, schlechtere
Ausgangsbedingungen durch eine
bessere Standortqualitat zu kompen
sieren. Abseits der Zentren nimmt
die Wettbewerbsfahigkeit der Stand
orte offenbar zu.

Diese regionale Reallokation weist
ein zeitlich stabiles Muster auf, wie
eine weitere Analyse auf europai
scher Ebene zeigt." Beschaftigungs
verlagerungen von den okonorni
schen Zentren in die Peripherie
finden sich u.a. fur die Bauindustrie,
Teile der Metallindustrie und fur die
Mineralolindustrie. Eher in "mittlere
Lagen" wandem die Chemische
Industrie und der Maschinenbau.
Auch Handel und Finanzdienstlei
ster weiten ihren Beschaftigungsan
teil abseits der Zentren aus.

2.2 Zur Messung der regionalen
Standortqualitat

Shift-Share-Analysen erlauben es
zwar, den beobachteten Struktur-
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mit: BJ :
/,1

BW
t .:

jahresdurchschnittlich
Beschaftigte in Jahr t,
Wirtschaftsbereich i in
Region} (i = I, ... , 12;
)= I, ... ,8),

jahresdurchschnittlich
Beschaftigte in Jahr t,
Wirtschaftszweig i in
Westdeutschland
(i=I, ... ,12).

Die Parameter dieses Modells wer
den unter Verwendung der ublichen
stochastischen Annahmen in dop
pel-Iogarithmischer Spezifikation
okonometrisch geschatzt. Dabei ist
a ein Niveauparameter, und der
Parameter ~ miBt die partielle Elasti
zitat der regionalen Beschaftigung
im Sektor } in bezug auf die west
deutsche Beschaftigung in diesem
Sektor. Schwankt die regionale Be
schaftigung im Beobachtungszeit
raum starker als ihr Pendant im
Bund, dann ergibt sich eine Beschaf
tigungselastizitat j3 von tiber Eins.
Umgekehrt signalisieren Werte
unter eins eine gedampfte Abhan
gigkeit des regionalen Wirtschafts
zweigs von der Branchenkonjunk
tur. Ein nicht signifikant von Null
verschiedener Koeffizient impliziert
eine Abkopplung von der Bundes
entwicklung.

Labt man fur j3 einen Wertebereich
urn Eins zu, dann ergibt sich eine
modifizierte Interpretation der
Standorteinflusse. Der Parameter y

erfaBt autonome Beschaftigungsan
derungen und gibt an, in welchem
AusmaB sich die regionale Beschaf
tigung in einem Wirtschaftszweig
unabhangig von der Entwicklung
desselben Wirtschaftszweigs im
Bund verandert. Die Trendvariable t
ist als Indikator fur die Wettbe
werbsfahigkeit der betrachteten Re
gion anzusehen. Dahinter konnen
sich aber auch die skizzierten Verla
gerungen im Zuge einer sich andern
den Arbeitsteilung verbergen. 1m
Gegensatz zur Elastizitat j3 kann die
autonome Beschaftigungsentwick
lung y positive oder negative Vor
zeichen annehmen: 1m ersten Fall
waren Standortvorteile und im zwei
ten eine mangelnde Wettbewerbsfa
higkeit der Region zu konstatieren.
Ergibt sich ein Schatzwert von Null,
dann unterscheiden sich die regio
nalen Standortbedingungen nicht si
gnifikant von denen im Bund. Wenn
zudem eine Beschaftigungselastizi
tat von Eins vorliegt, laufen die sek
toralen Beschaftigungsentwicklun
gen in der Bundesrepublik und in
der Region parallel.
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Tabelle 1
Klassifikation der geschatzten Beschiiftigungsgleichungen

O<~<I ~>I

I. Standortnachteile und eine teilweise 4. Standortnachteile und eine uber-
Abkopplung von der Entwicklung durchschnittliche Abhiingigkeit
im Bund. von der Entwicklung im Bund.

y<O Beispiele: Beispiele:
- Kreditinstitute/Versicherungen in Munster - Baugewerbe in MUnster und Gelsen-
- Ubrige private Dienste in Gelsenkirchen kirchen
- Handel in Boltrop - Chemische Industrie in Gelsenkirchen

und Recklinghausen

2. Standortneutralitat und eine teil- 5. Standortneutralitat und eine tiber-
weise Abkopplung von der Ent- durchschnittliche Abhiingigkeit
wicklung im Bund. von der Entwicklung im Bund.

y=() Beispiele: Beispiele:
- Gesundheitswesen in Munster - Ubrige private Dienste im Kreis
- Versorger/Bergbau im Kreis Warendorf Coesfeld
- Kreditinstitutc/Versichcrungen in - Baugewerbe in den Kreisen Steinfurt

Gelsenkirchen und Warendorf
- Offentl. Dienste im Kreis Recklinghausen

3. Standortvorteile und eine teilweise 6. Standortvorteile und eine uberdurch-
Abkopplung von der Entwicklung schnittliche Abhangigkeit von der
im Bund. Entwicklung im Bund.

y>O Beispiele: Beispiele:
- Investitionsgiiterindustrie in den Kreisen - Baugewerbe in den Kreisen Borken und

Borken, Coesfeld und Warendorf Coesfcld
- Kredinnstitute und Versicherungen in - Verkehr und NachrichtenUbermittlung in

den Kreisen Borken una Warendorf den Kreiser; Borken uno Steinfurt

Je kleinraumiger die empirische
Analyse angelegt ist, desto wahr
scheinlicher sind Bruche im Daten
material - neben Modifikationen del'
Datenerhebung kommen als Ursa
chen Marktein- und Marktaustritte
oder Umsiedlungen grolierer Unter
nehmen in Frage. Diese Bruche
werden als Veranderungen del' S16r
variablen aufgefaBt und durch Dum
myvariablen bezuglich des Niveau
parameters berucksichtigt die
Beschaftigungselastizitat und die
autonome Beschaftigungsanderun
gen andern sich dadurch nicht. Kann
dies nicht unterstellt werden, dann
wird del' Sttitzzeitraum um instabile
Beobachtungen gekurzt,

2.3 Die Schatzergebnisse

Insgesamt wurden 115 Regressions
schatzungen des skizzierten Typs
durchgefuhrt." Deren Ergebnisse
weisen im Detail Gemeinsamkeiten,
abel' auch einige wesentliche Unter
schiede zwischen den einzelnen Re
gionen des Regierungsbezirks auf,
die im folgenden aufzuzeigen sind.
Die Schatzergebnisse lassen sich in
6 Klassen einteilen (Tab. 1).

Fall 1 als "worst case" erfaBt Stand
ortnachteile bei gleichzeitiger Ab
koppelung von del' Beschaftigungs
entwicklung del' entsprechenden
Branche im Bund. Giinstigere Be
funde konnen sich dagegen ergeben,
wenn die jeweilige Bezugsbranche
im Bund in groberern Umfang Be
schaftigung abbaut. 1m Fall 2 unter
scheiden sich die branchenspezifi
schen Standortbedingungen nicht
von denen im Bund, allerdings hinkt
die regionale Beschaftigungsent
wicklung hinter del' des Bundes her.
Dies kann wiederum vorteilhaft
sein, wenn die Branche im Bund
kontinuierliche Beschaftigungs
ruckgange aufweist.

1m dritten Fall ergibt sich eine star
kere Beschaftigungsdynamik, solan
ge im Bund geringe Beschaftigungs
anderungen auftreten. Durch die
als Standortvorteile interpretierten
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autonomen Beschaftigungszuwach
se kann sich die Beschaftigung in
del' Region selbst dann noch stei
gem, wenn die entsprechende Be
schaftigung im Bund stagniert. Fall
4 kennzeichnet die umgekehrte Si
tuation: Erst eine starke Beschafti
gungsdynamik fuhrt aufgrund der
uberdurchschnittlichen Konjunktur
abhangigkeit zu einem Ausgleich
del' Standortnachteile. Demgegen
tiber erfaBt Fall 5 eine standortneu
trale Situation, in del' eine steigende
Beschaftigung im Bund in del' Re
gion zu starkeren prozentualen
Zuwachsen fuhrt. SchlieBlich be
schreibt der letzte Fall eine tiber
durchschnittliche Abhangigkeit von
del' Branchenkonjunktur zusammen
mit Standortvorteilen, im Regelfall
ein Kennzeichen stark wachsender
Branchen. Sinkt allerdings die ent
sprechende Beschaftigung in del'
Bundesrepublik, dann ergeben sich
u.U, starkere regionale Ruckgange.

Die in Tabelle 1 aufgeftihrten Bei
spiele deuten schon auf die schwa
chere Position del' Emscher-Lippe
Region gegenuber dem Munsterland
hin. Fur den gesamten Regierungs-

bezirk wei sen 15 % del' Schatzungen
auf Standortschwachen hin, Fiir die
Ernscher-Lippe-Region liegt diesel'
Anteil mit 27 % deutlich hoher.
Zudem sind Branchen mit Standort
vorteilen dort schwacher als im Re
gierungsbezirk vertreten (17 gegen
tiber 40 %). Dieser Eindruck festigt
sich anhand del' aggregierten Be
schaftigungselastizitaten und Stand
ortbedingungen, die im Modell
zusammenhang tiber aile Branchen
einer Region berechnet wurden
(Tab, 2):

Tabelle 2
Aggregierte Beschiiftigungselastizitiit
und Standortbedingungen

~ y

Regierungsbezirk MUnster 0,9 0,2

Miinsterland 1,0 0,8
Kreis Borken 1,0 1,0
Kreis Coesfeld 1,2 1,5
Kreis Steinfurt 1,2 0,5
Kreis Warendorf 1.1 0,7
Stadt MUnster 0,8 0,6

Emscher Lippe 0,8 -0,7
Stadt Bottrop 0,8 0.9
Stadt Gelsenkirchen 0,7 -1,6
Kreis Recklinghausen 0,9 -0,4

Quelle: Eigene Berechnungen
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Der Regierungsbezirk insgesamt
weist kaum Standortvorteile auf:
Seine Beschaftigung verandert sich
nahezu parallel zu der im Bund. Be
ziiglich der Konjunktursensitivitat
gilt fur das Miinsterland Ahnliches,
Allerdings liegen hier erhebliche
Standortvorteile vor: Die Beschafti
gung wachst grundsatzlich um 0,8 %
starker als im Bund. Entsprechend
weist die Emscher-Lippe-Region ei
nen erheblichen Standortnachteil
auf. Zusammengenommen verdeut
lichen die Ergebnisse, daB sich die
disaggregierte Analyse lohnt. Je tie
fer die sektorale bzw. regionale
Gliederung der Daten, um so starker
variieren die geschatzten Parameter
werte.

Die Kreise des Mtinsterlands weisen
im Untersuchungszeitraum relative
Beschaftigungszuwachse auf, die
durchweg in den Industriesektoren
und tiberwiegend durch vorteilhafte
Standortbedingungen zustande ge
kommen sind. Dies gilt insbesonde
re fur die Kreise Borken und Coes
feld. Etwas ungtinstiger ist der
Befund fur die Kreise Steinfurt und
Warendorf. Mit dem Textilbereich
bestehen in den Kreisen Steinfurt
und Borken sowie mit dem Bergbau
in den Kreisen Warendorf und Stein
furt absehbare Strukturrisiken fort.
Das Baugewerbe hangt im gesamten
Mtinsterland extrem von der Bran
chenkonjunktur ab, die gemessenen
Beschaftigungselastizitaten liegen
zwischen 2,2 (Steinfurt) und 1,6
(Borken). Im Faile einer weiterhin
schwachen Baunachfrage konnte
hier ein kurzfristiger Anpassungs
bedarf auftreten.

Mit Ausnahme des Kreises Coesfeld
gelang es bisher kaum, bestehende
Dienstleistungslticken zu schlieBen.
Wahrend ehemalige Defizite im
Handel aufgrund hoher Beschafti
gungselastizitaten weitgehend auf
geholt sind, konnte allein der Kreis
Steinfurt im Verkehrswesen Terrain
gewinnen. Bei den Finanzinterme
diaren ergaben sich parallele Ent
wicklungen mit den Banken und
Versicherungen im Bund. Dies gilt
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analog fur das Gesundheitswesen
und die unternehmensbezogenen
Dienste, die tiberwiegend Beschaf
tigungselastizitaten in der Nahe von
Eins ohne nennenswerte autonome
Beschaftigungszuwachse aufwei
sen.

Der Beschaftigungspfad der Stadt
Mtinster ist durch eine schwache
Konjunktursensitivitat gekenn
zeichnet. Dies mag in rezessiven
Phasen ein Vorteil sein. Umgekehrt
sind die Beschaftigungsreaktionen
auf ein erhohtes volkswirtschaftli
ches Aktivitatsniveau aber ebenfalls
schwach. Die Beschaftigungsstruk
tur Mtinsters ist yom Offentlichen
Dienst gepragt; einschlieBlich pri
vater Organisationen, Gesundheits
wesen und Wissenschaft waren
1995 mehr als 35 % der Beschaftig
ten in diesem Sektor beschaftigt.
Auch das Ubrige Dienstleistungsge
werbe erweist sich als unterdurch
schnittlich dynamisch. Die Industrie
weist in Mtinster zwar eine positive
Entwicklung auf, ihr Anteil ist aber
zu klein, urn fuhlbare Beschafti
gungsimpulse zu geben.

In der Emscher-Lippe-Region hebt
sich die Entwicklung Gelsenkir
chens von der der iibrigen Regionen
abo Der Bergbau Gelsenkirchens sah
sich mit einem starkeren Beschafti
gungsabbau als andere Zechen
standorte konfrontiert (hohe Be
schaftigungselastizitat), Viele der
tibrigen Industriebranchen leiden
unter Standortnachteilen. Zudem hat
sich das Dienstleistungsgewerbe
teilweise von der vorteilhaften Be
schaftigungsentwicklung im Bund
abgekoppelt. Obwohl die mit dem
Bergbau verbundenen Risiken in
Bottrop und im Kreis Recklinghau
sen nach wie vor hoch sind, milt die
Diagnose fur die meisten Branchen
dort gtinstiger aus.

Eine Ex-post-Simulation dient ab
schlieBend zur Abschatzung der Va
liditat des Regionalmodells. Dabei
zeigt sich, daB das Modell die beob
achtete Beschaftigungsentwicklung
im Regierungsbezirk unter Vorgabe
der tatsachlichen sektoralen Be-

schaftigungsdaten auf Bundesebene
verlablich nachzeichnet. Die mittle
ren absoluten prozentualen Fehler
fur die einzelnen Sektoren liegen
zwischen 0,5 (Ubrige private Dien
ste) und 2,0 % (Versorger und Berg
bau). Werden die Fehler tiber die
Branchen einer Region aggregiert,
dann schneidet der Kreis Steinfurt
mit einer Fehlermarge von 0,3 % am
besten abo Am schwierigsten ist
die Beschaftigungsentwicklung der
Stadt Gelsenkirchen nachzuzeich
nen, hier betragt der durchschnitt
liche Fehler 1,0 %. Ftir die gesamte
sozialversicherungspflichtige Be
schaftigung im Regierungsbezirk
ergibt sich ein mittlerer absoluter
Fehler von 2 150 bei durchschnitt
lich 710 000 Beschaftigten im Sttitz
zeitraum.

3 Projektionen der
Beschliftigungsentwicklung

Nach bestandener Validitatsprufung
wird nun das Regionalmodell dazu
verwendet, die Implikationen einer
nach Sektoren disaggregierten Be
schaftigungsprognose fur das Bun
desgebiet auf die Branchen und
Teilregionen des Regierungsbezirks
Mtinster abzuschatzen. Zunachst
wird die Basisprognose des INFOR
GE-Modells vorgestellt, die eine
plausible sektorale und gesamt
wirtschaftliche Entwicklung fur
Deutschland bis zum Jahr 2000 be
schreibt. AnschlieBend werden dem
INFORGE-Modell alternativ gtinsti
gere Rahmenbedingungen fur die
industriellen Sektoren vorgegeben.
Da das Modell tiber einen Input
Output-Kern verfugt, laBt sich ab
schatzen, welche direkten und indi
rekten Beschaftigungseffekte die
sich ergebende zusatzliche Indu
strieproduktion generiert. Bei den
indirekten Effekten handelt es sich
im wesentlichen urn Anpassungen
der Vorleistungsnachfrage und urn
Einkommensmultiplikatoren. Diese
Alternativprognose dient wiederum
als Vorgabe fur das Regionalmodell.
Aus den Differenzen zwischen Ba-
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Tabelle 3
Die Basisprognose - Sektorale Beschliftigung in Westdeutschland
und im Regierungsbezirk Munster
- Jahresdurchschnittliche Wachstumsraten -

Westdeutschland Regierungsbezirk Munster

Prognose Prognose historisch
199612000 199612000 199011995

Versorger und Bergbau -4,5 -6,5 -4,4
Vorleistungen produziercndes Gewerbe -1,9 -1,3 -1,5
Investitionsguter prod. Gewerbe -1,7 -0,1 -0,7
Konsumguter produzierendes Gewerbe -2,4 -1,1 -1,2
Baugewerbe -3,5 -5,7 1,5
Handel -2,7 -1,8 1,1
Verkehr und Nachrichtenubermiulung -1,6 -0,4 2,1
Kreditinstitute und Versicherungen -0.3 -0,3 0,6
Ubrige private Dienste 2,6 2,5 3,6

Insgesamt -0,7 -0,6 0,5

sis- und Alternativprognose HiBt
sich eine Aussage iiber die Bedeu
tung des Verarbeitenden Gewerbes
fiir die Beschaftigung im Regie
rungsbezirk Miinster ableiten.

3.1 Die Basisprognose
bis zum Jahr 2000

Aus einem Kranz von hier nicht im
einzelnen darzugestellenden An
nahmen ergibt sich fiir die Jahre
1997 bis 2000 eine jahresdurch
schnittliche Wachstumsrate des
Bruttoinlandsprodukts von 1,9 %.19

Dabei entwicke1n sich die Kompo
nenten des Bruttoin1andsprodukts
recht unterschiedlich. Die Ausfuhr
steigt jahresdurchschnittlich urn
3,5 %. Da das Wachstum der Impor
te schwacher ausfallt, ergibt sich im
Prognosezeitraum ein weiterhin
steigender AuBenbeitrag. Die Aus
riistungsinvestitionen stellen eine
weitere Stiitze des Wachstums dar,
wahrend sich der Private Verbrauch
und die Bauinvestitionen in der
INFORGE-Basisprognose schwa
cher entwicke1n.

Fiir die Beschaftigung bedeutet das
folgendes: 1m Bund setzt sich der
Beschaftigungsruckgang mit -0,7 %
jahrlich bis zum Jahr 2000 moderat
fort. Aile Industriebereiche werden
weiterhin Beschaftigung abbauen,
wobei die konsumnahen Branchen
aufgrund des retardierenden Priva
ten Verbrauchs besonders stark be
troffen sind. 1m Dienstleistungssek
tor sind - abgesehen yom Handel
sowie Kreditinstituten und Versi
cherungen Beschaftigungszu
wachse zu erwarten (Tab. 3). Aus
dieser Beschaftigungsentwicklung
ist unter der Annahme parameter
stabi1er Gleichungen des Regio
nalmodells ein wahrschein1icher
Beschaftigungspfad fur den Regie
rungsbezirk abzuleiten. Wie im
Bund ergeben sich im Regierungs
bezirk insgesamt 1eichte Beschafti
gungseinbuBen. In einzelnen Bran
chen ergeben sich deutliche
Abweichungen gegeniiber der Bun
desentwicklung:
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- Bemerkenswert sind die proji
zierten Beschaftigungsanderun
gen in weiten Tei1en der Industrie
und bei den Dienstleistungen mit
distributivem Charakter. Hier
schneidet der Regierungsbezirk
jewei1s deutlich besser als West
deutschland abo

Der Regierungsbezirk hat einen
erheblichen Tei1 der im Kohle
kompromiB festge1egten Anpas
sungs1asten zu tragen. Ebenfalls
deutlich schlechter als im Bund
wird die Entwick1ung im regiona
len Baugewerbe verlaufen. Dies
liegt vor allem daran, daB deren
Beschaftigung sehr empfind1ich
auf die schwache Branchenkon
junktur reagiert.

.- Fiir die ubrigen Industrie- und
Dienstleistungszweige ergeben
sich Differenzen zwischen Regi
on und Bund von weniger a1s
einem Prozentpunkt zwischen Re
gion und Bund. Ab dieser Marge
kann man nicht mehr von gravie
renden Unterschieden sprechen.

Durch Zusammenfassen der sektora
len Entwick1ungen ergibt sich eine
Beschaftigungsprognose in regiona
ler Auflosung. Demnach werden die
Kreise Borken und Coesfeld bis
2000 jahresdurchschnittliche Be-

schaftigungszuwachse von 1,2 bzw.
1,6 % erzie1en. In Miinster steigt die
Beschaftigung dagegen deutlich
schwacher. Eine im Vergleich zu
1996 nahezu unveranderte Beschaf
tigung ist in den Kreisen Steinfurt
und Warendorf zu erwarten. Dage
gen ergeben sich den Berechnungen
zufolge in Bottrop und im Kreis
Recklinghausen Beschaftigungsver
luste yom jeweils 0,5 % p.a. SchlieB
lich wird die Beschaftigung in Gel
senkirchen urn mehr als I % pro Jahr
sinken.

Fur die sozialversicherungspflichti
ge Beschaftigung im Miinsterland
und in der Emscher-Lippe-Region
ergibt sich daraus das folgende Bild
(Abb. 3): Nach den EinbuBen des
Jahres 1997 setzt sich der positive
Beschaftigungstrend im Miinster
land fort. Bis zum Jahr 2000 steigt
die Zahl der sozialversicherungs
pflichtig Beschaftigten pro Jahr urn
durchschnittlich knapp 3 000 Perso
nen. Nicht zuletzt aufgrund der An
passungslasten im Bergbau setzt
sich der negative Beschaftigungs
trend im Emscher-Lippe-Region
fort. Zwischen 1998 und 2000 gehen
den vorliegenden Berechnungen zu
folge jahresdurchschnittlich etwa
2 000 Arbeitsplatze verloren.
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Abbildung3
Die Basisprognose: Miinsterland, Emscher-Lippe und Regierungsbezirk
Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte 1990-2000 in Tsd.

3.2 Ein alternativer
Beschaftigungspfad

Regierungsbezirk Munster

Urn die Abhangigkeit des Dienstlei
stungsgewerbes von der Industrie
abzuschatzen, wird im folgenden
eine Alternativprognose mit der so
eben dargestellten Basisprognose
verglichen. Diese Alternativrech
nung unterstellt fur 1998 bis 2000
eine verringerte Intensitat des Struk
turwande1s - der Tertiarisierungs
trend wird durch eine unterstellte
Zusatznachfrage nach Industriegii
tern gedampft. Dabei stellt sich zu
nachst auf Bundesebene die Frage,
in welchem MaB Dienstleistungen in
die zusatzliche Industrieproduktion
eingehen. Die Auswirkungen auf die
Beschaftigung im Regierungsbezirk
werden sch1ieBlich mit Hi1fe des Re
giona1modells bestirnmt.

Wie einleitend dargestellt wurde,
sind Industrie und Dienstleistungs
sektor zunehmend wechselseitig
miteinander verbunden. Nicht zu
letzt aufgrund von Outsourcing und
steigenden Serviceanteilen seiner
Waren ist das Verarbeitende Gewer
be Nettoempfanger von Vorleistun
gen - d.h. es erhalt mehr Dienstlei
stungsinputs, als es selbst Waren an
das Dienstleistungsgewerbe liefert.
In dieser Hinsicht besonders bedeut
sam sind der GroB- und Einzelhan
del und die sonstigen privaten Dien
ste - gemeinsam lieferten sie der
letzten westdeutschen Input-Out
put-Tabelle (1990) folgend allein
etwa 20 % aller Vorleistungen des
Verarbeitenden Gewerbes.

Die Nachfrageveranderungen b1ei
ben nicht auf die unmitte1bar betrof
fenen Sektoren beschrankt. Vie1
mehr ist durch die veranderte
Vorleistungsnachfrage des Produ
zierenden Gewerbes eine Vie1zah1
vorge1agerter Sektoren betroffen.
Die Unternehmen dieser Branchen
erfahren dadurch eine Ausdehnung
von Produktion und Beschaftigung.
Zudem entstehen in den betroffenen
Sektoren zusatzliche Einkommen.
Uber eine veranderte Konsumnach-
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Tabelle 4
Wirkungen einer erhohten Nachfrage nach Industrieprodukten auf die
sektorale Produktion und Beschaftigung in Westdeutschland
- Veranderungen gegentiber der Basisprognose in % -

Produktion Beschaftigung

1998 2000 1998 2000

Land- und Forstwirtschaft 1,7 3,7 1,4 3,1
Versorger und Bergbau 1,3 3,2 1.1 2,8
Vorleistungen produzierendes Gewerbe 1,7 3,4 1,4 2,9
Investitionsguter produzierendes Gewerbe 2,0 3,7 2,1 4,0
Konsumgtiter produzierendes Gewerbe 2,2 4,5 2,1 4,1
Baugewerbe 0,3 2,3 0,1 2,1
Handel 1,3 3,5 1,3 3,7
Verkehr und Nachrichtentibermittlung 1.0 2,6 1,1 2,6
Kreditinstitute und Versicherungen 1,2 3,5 0,8 2,3
Ubrige private Dienste L1 3.1 1,0 2,9
Offentliche Dienste 0,3 2,8 0,4 2,7

Insgesamt 1,3 3,3 1,1 3,1

frage hat dies Konsequenzen fur
konsumnahe Industrie- und Dienst
leistungsbereiche. Wiederum tiber
die Vorleistungsverflechtung streu
en auch diese Effekte relativ breit
tiber die gesamte Volkswirtschaft.
Dies sind die wesentlichen Anpas
sungsmechanismen des INFORGE
Modells.

Abweichend von der Basisprognose
wird fur die Jahre 1998 bis 2000
nachfolgend eine exogene Zu
wachsnachfrage nach Industrie
gtitem unterstellt: 1m Jahr 1998 han
delt es sich urn 30 Mrd. DM, in den
beiden Folgejahren wachst dieser
Betrag noch einmal urn jeweils
10 Mrd. DM (alles in jeweiligen
Preisen). Diese Betrage werden pro
portional verteilt, so daB die End
nachfrage aller Industriezweige im
Jahr 2000 urn 2,5 % tiber den Werten
der Basisprognose liegt. Die Input
Output-Architektur des INFORGE
Modells erlaubt es, die direkten und
indirekten Effekte einer derartigen
Stoning simultan zu bestimmen. Al
les in allem fuhrt die Nachfragestei
gerung zu einem Anstieg des realen
Bruttoinlandsprodukts von maximal
3,3 %. Die relativ starken Multipli
katorwirkungen ergeben sich durch
den hohen Endogenisierungsgrad
des Modells.20

Wesentlich fur die region ale Bedeu
tung dieses Szenarios sind weniger
die Niveaueffekte als vielmehr die
veranderten Produktions- und Be
schaftigungsstrukturen (Tab. 4): Die
Produktionszuwachse sind in den
direkt betroffenen Industrien erwar
tungsgemaf starker als im Dienstlei
stungssektor. Bei nahezu unveran
derten Produktivitaten gilt dies auch
fur die Beschaftigung. Ein Produkti
onszuwachs im industriellen Be
reich strahlt demnach intensiv auf
das Dienstleistungsgewerbe aus.
Dies ist zum einen durch die skiz
zierten Vorleistungsbeziehungen
bedingt. AuBerdem steigt aufgrund
der induzierten Einkommen der Pri
vate Verbrauch, der mehr als zur
Halfte in Form von Dienstleistungen
nachgefragt wird. Damit sind sowohl
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die untemehmens- als auch die
haushaltsbezogenen Dienste in
den AnpassungsprozeB einbezogen,
SchlieBlich kommt hinzu, daB von
den induzierten Importen nach wie
vor hauptsachlich die Industrie be
troffen ist.

Bei den Effekten der ersten Simula
tionsperiode (1998) stehen der di
rekte Nachfrageimpuls und die in
duzierte Vorleistungsnachfrage im
Vordergrund, so daB die Zuwachse
der Industriebeschaftigung entspre
chend giinstiger ausfallen. Die zeit
verzogert einsetzenden Endnach
frageeffekte wirken tiberwiegend
zugunsten des Dienstleistungssek
tors. Die zusatzlichen Investitionen
kommen freilich primar dem Verar
beitenden Gewerbe und dem Bauge
werbe zugute.

Nachfolgend wird gezeigt, welche
Folgen diese Ergebnisse fur den Re
gierungsbezirk Munster haben. Der
autonome Beschaftigungstrend wird
in der Basis- und in der Altemativ
prognose wirksam und spielt bei der
Betrachtung der Differenzen zwi
schen beiden Prognosen keine Rol
le. Entscheidend fur die regionalen
Beschaftigungseffekte sind allein
die Beschaftigungselastizitaten und
die in Tabelle 4 aufgeflihrten Ver
anderungen der Beschaftigung auf
Bundesebene. Der Beschaftigungs-

anstieg von 3,1 % im Jahr 2000 in
Westdeutschland impliziert einen
fast genauso starken Zuwachs von
3,0 % in der Region. Dieser Gleich
lauf reflektiert den Befund im
Beobachtungszeitraum (vgl. Tab. 2).
Zudem ergeben sich im Regierungs
bezirk folgende sektorale Effekte
(Abb. 3):

- Kurzfristig profitieren vor allem
die Industrie und die distributi
ven Dienste von den direkten
Effekten und der induzierten Vor
leistungsnachfrage. Dabei reagie
ren gerade Handel und Verkehr in
der Region elastisch auf die
fiir die Bundesrepublik ermittel
ten Beschaftigungssteigerungen,
wahrend die Industriebeschafti
gung im Vergleich zu ihrem Pen
dant im Bund leicht unterpropor
tional steigt.

- Die Beschaftigung der verblei
benden Dienstleistungsbereiche
reagiert zunachst schwacher auf
die industrielle Mehrproduktion.
Mit den einsetzenden Einkom
menseffekten steigt jedoch die
Bedeutung der haushaltsbezoge
nen Dienstleistungen.

- Die Landwirtschaft und das Bau
gewerbe sind indirekt und tiber
die induzierten Endnachfrageef
fekte vom unterstellten Impuls
betroffen. Die Zuwachse im Bau-
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Quelle: Eigene Berechnungen

Tabelle 5
Gewinner und Verlierer der Alternativprognose im Jahr 2000
- Veranderungen der Beschaftigung gegentiber der Basisprognose in % -

Abbildung4
Die Alternativprognose - Sektorale Beschaftigungseffekte
im Regierungsbezirk Munster
- Verandcrungen gegentiber der Basisprognose in % -

te Emscher-Lippe-Region mag dies
uberraschen. Behalten die oben dar
gestellten Beschaftigungselastizita
ten ihre Giiltigkeit, dann werden
weitergehende positive Effekte im
nordlichen Ruhrgebiet durch eine
nur unterdurchschnittliche Reaktion
auf die Bundesentwicklung ver
hindert. Eine Ausnahme ist die
Chemische Industrie im Kreis Reck
linghausen. Wie aile uberdurch
schnittlich begunstigten Branchen
zeichnet sich dieser Bereich durch
eine hohe Beschaftigungselastizitat
aus, der Bundeszuwachs der Chemi
schen Industrie von 3,6 % wird mit
einem Faktor von 2, I umgesetzt.
Ahnlich wird der Handel in den
Munsterlandkreisen begunstigt, auf
fallig sind ferner die Zuwachse im
Verkehrswesen des Kreises Stein
furt. Die Dominanz der Finanzinter
mediare unter den Sektoren mit
schwachen Zuwachsen ist nicht
standortbedingt - hier spielt der ge
ringe gesamtwirtschaftliche Impuls
eine Rolle. Unter den acht ausge
wiesenen Verlierern sind die Mun
sterlandkreise dreimal vertreten,
wahrend Emscher-Lippe auf vier
Nennungen kommt.

Die regionalen Beschaftigungs
effekte ergeben sich durch Aggrega
tion tiber die Sektoren (Abb. 5).
Dabei bestatigt sich das bisher
gezeichnete Bild: Das unterstellte
Produktions- und Beschaftigungs
wachstum der Industrie strahlt vor
allem in den Kreisen des Munster
lands in erheblichem MaBe auf die
Dienstieistungen aus. Am starksten
sind die ermittelten Zuwachse in den
Kreisen Coesfeld und Steinfurt
(3,7 %). In der Emscher-Lippe-Regi
on partizipiert das Verarbeitende
Gewerbe tendenziell unterdurch
schnittlich am Industrieboom. Der
fiktive Beschaftigungszuwachs der
Stadt Gelsenkirchen liegt immerhin
einen halben Prozentpunkt unter
dem des Regierungsbezirks.

SchluBlicht bei diesem Szenario ist
aber die Stadt Munster (2,2 %). Die
Industrie hat dort eine zu geringe
Bedeutung, urn an das Ergebnis im
Regierungsbezirk anzuschlieBen.

Staat

blick tiber die Gewinner und Verlie
rer des Industrialisierungsszenarios
in der Region. Gewinner sind dabei
Wirtschaftszweige mit uberdurch
schnittlich hohen Beschaftigungs
zuwachsen gegentiber der Basispro
gnose, als Verlierer werden
Bereiche mit schwachen Beschafti
gungseffekten angesehen.

Die Gewinner streuen relativ breit,
von den acht aufgefuhrten Branchen
sind drei der Industrie zuzuordnen.
Die Stadt Munster und die Emscher
Lippe-Region sind nur je einmal
vertreten. Fiir die industriell geprag-
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sektor sind auf die sehr hohen
regionalen Beschaftigungselasti
zitaten zuruckzufuhren. 1m Berg
bau wurde die Umsetzung der
Bundesentwicklung mode IItech
nisch verhindert: Das gedeckelte
Subventionsvolumen laBt bei ge
gebenem Preisabstand zur Im
portkohle keine spiirbaren Pro
duktionszuwachse zu.

Das Regionalmodell bestimmt die
Branchenergebnisse aber nicht nur
fiir den Regierungsbezirk insge
samt, sondern auch fur die Teilre
gionen. Tabelle 5 gibt einen Uber-

Uberdurchschnittliche Zuwachse Unterdurchschnittliche Zuwachse

Chemische Industrie! Recklinghausen 7.7 Gastgewerbe Steinfurt 1,4

Mineralol InvestitionsgUtergewerbe Munster 1,0

Konsumguterindustric Warendorf 6.5 Kreditinstitute! Borken 1.0
Nahrungsmittelindustrie Borken 5.7 Versicherungen

Handel Steinfurt 5,7 Kreditinstitute! Recklinghausen 0,9

Handel Coesfeld 5,4 Versicherungen

MUnster 5.0 Kreditinstitute! Steinfurt 0,9
Beratungsdienste

Versicherungen
Schiffahrt, Speditionen Steinfurt 5,0

KonsumgUterindustrie Recklinghausen 0,8
Luftverkehr

Warendorf 5,0 Kreditinstitute/ Gelsenkirchen 0,7
Handel

Versicherungen

Kreditinstitute Bottrop 0,7
Versicherungen
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AbbildungS
Die Alternativprognose - Regionale Beschaftigungseffekte
im Regierungsbezirk Munster
- Veranderungen gegenuber der Basisprognose in % -

Quelle: Eigene Berechnungen

Die vorliegenden Ergebnisse lassen
sich analog auf Rezessionen uber
tragen - diese gehen ja im allgemei
nen ebenfalls von der Industrie aus
und fuhren zu gedampften Sekun
darwirkungen im Dienstleistungsge
werbe. Die Region wiirde davon
wohl durchschnittlich betroffen sein
- allerdings wiederum mit erhebli
chen sektoralen und regionalen Un
terschieden. Weniger konjunktur
sensitive Dienstleistungsbereiche,
die sich vor allem in der Stadt Miin
ster haufen, wurden davon weitge
hend verschont bleiben. Die Land
kreise des Miinsterlands litten zwar
aufgrund ihres hohen Industriean
teils und den iiberdurchschnitt
lichen Beschaftigungselastizitaten.
Sie konnen drohende Beschafti
gungseinbuBen aber teilweise auf
grund der festgestellten Standort
qualitat kompensieren. Hier ware
die Emscher-Lippe-Region auf
grund ihrer zusatzlichen Standort
schwachen starker betroffen.

Die vorgelegten Ergebnisse machen
deutlich, daB die These vom
.Wachstumsmotor Dienstleistun
gen" viel zu allgemein formuliert ist,
urn konkreten regionalen Gegeben
heiten gerecht werden zu konnen,
Sie erscheint daher als Leitlinie fur
die regionale Beschaftigungsforde
rung nicht geeignet. Die resultieren
de Empfehlung an die regionale
Wirtschaftspolitik lautet vielmehr,
trotz der historisch realisierten und
weiterhin zu erwartenden Beschafti
gungszuwachse im Dienstleistungs
bereich keine einseitige Forderung
dieses Bereichs zu verfolgen. Die

anzumerken, daB eine Top-down
Modellierung nur dann sinnvoll an
gewendet werden kann, wenn eine
.Jcleine" Region untersucht wird.
Andernfalls waren spiirbare Ruck
wirkungen von der Region auf die
Gesamtwirtschaft zu erwarten. Zu
dem muB gerade in Zusammenhang
mit kleinraurnigen Prognosen stets
auf die erhohte Gefahr von Struktur
briichen hingewiesen werden. Die
geschatzten Strukturgleichungen
lassen daher langerfristige Progno
sen kaum zu.
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4 Fazit

In methodischer Hinsicht weist
der verwendete okonometrische An
satz gegeniiber Shift-Share-Analy
sen einige Vorziige auf. In der Ex
post-Betrachtung zeichnet er sich
durch eine grobere Allgemeinheit
aus, weil die sektoralen Beschaf
tigungselastizitaten von Eins ab
weichen konnen, Entsprechend
beziehen sich die geschatzten Mo
dellparameter auf einen Zeitraum
und nicht auf lediglich zwei Beob
achtungspunkte. Der gewahlte An
satz erlaubt zudem verlalslichere Ex
ante-Analysen. Gegeniiber anderen
Prognoseverfahren wird nicht nur
die gesamtwirtschaftliche Beschaf
tigungsentwicklung der Region
zugerechnet, sondern es gehen re
gionale Informationen tiber die ein
zelnen Branchen ein. Kritisch bleibt

gilt fur die Industrie ebenso wie fur
die induzierte Beschaftigung im
Dienstleistungssektor. Die Analyse
zeigt aber, daB eine breite und wett
bewerbsfahige industrielle Basis
auch hier eine notwendige Voraus
setzung fur eine dynamische Ent
wicklung im Dienstleistungsbereich
darstellt.
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Dies engt die Beschaftigungschan
cen bei den haushalts- wie bei den
unternehmensbezogenen Dienstlei
stungen ein - ein weiteres Indiz da
fur, daB die Beziehungen zwischen
industrieller Produktion und Dienst
leistungen iiberwiegend komple
mentarer Art sind. Die Zentrums
funktion Miinsters bleibt auf wenige
Dienste beschrankt, Die Stadt profi
tiert vor allem durch das Beratungs
wesen, und auch das Verkehrswesen
steigert seine Beschaftigung kraftig.
Aile anderen Dienstleistungsbe
reiche der Stadt liegen unter
dem durchschnittlichen Zuwachs im
Regierungsbezirk. Zumal der offent
liche Bereich (einschlieBlich Wis
senschaft und Gesundheitswesen)
ein Beschaftigungsschwerpunkt der
Stadt ist, der weitgehend vom unter
stellen Boom abgekoppelt ist, fallt
die Beschaftigungsreaktion insge
samt gering aus.

Da man von der Stadt Miinster als
Dienstleistungszentrum im Faile ei
nes Industriebooms a priori keine
starken Beschaftigungsreaktionen
erwartet, kann die Emscher-Lippe
Region als eigentlicher Verlierer des
Industrialisierungsszenarios ange
sehen werden. Dort waren im Faile
giinstigerer Beschaftigungselastizi
taten starkere Effekte denkbar. Dies
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Pflege der industriellen Basis muB
eine wesentliche, integrale Kompo
nente einer nachhaltigen regionalen
Beschaftigungsstrategie bleiben.
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