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Regionales Arbeitsmarktmanagement 
Interaktivitiit als Losungsansatz lokaler Beschiiftigungsprobleme* 

Regional Labour-Market Management 
Interactivity as a strategy for solving loca[ employment problems 

Kurzfassung 

Nicht wenige Regionen sind durch die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in 

einer kritischen Situation, in der sie neue Wege der Umsetzung beschreiten miissen. Regio

nales Arbeitsmarktmanagement bietet einen Ansatz, inkrementell zu einer neuen Praxis 

umsetzungsorientierter lokaler Arbeitsmarktpolitik zu gelangen. Beschaftigungspolitik von 

unten kann freilich die Arbeitsmarktpolitik des Bundes oder der Lander nicht ersetzen. Al

lerdings kćinnen die Regionen wichtige Beitrage leisten, die sowohl der Arbeitsmarktpolitik 

ais auch der individuellen Gesamtentwicklung und Wettbewerbsfahigkeit der jeweiligen 

Region wichtige Impulse verleihen. Auf absehbare Zeit diirfte es zu einem anhaltenden Be

darf nach einer umsetzungsorientierten regionalisierten Arbeitsmarktpolitik kommen. 

SchlieElich muss sie ais Lernprozess organisiert, standig iiberpriift, weiterentwickelt und 

verbessert werden. 

Abstract 

Recent developments in the labour market have led to a good many regions currently finding 
themselves in a critical situation in which they need to explore new avenues of 
implementation. Regional labour-market management represents one possible strategy for 
moving incrementally towards a new practice of implementation-oriented loca! labour
market policy. Clearly, no form of "bottom-up" employment policy can replace the labour
market policies of the Federat or of Land governments. However, the regions do have an 
important contribution to make and can add vital impulses both to labour-market policy 
and to the generał development of economic competitiveness within their region. Over the 
foreseeable future there is every reason to expect a continuation of the need for an 
implementation-oriented, regionalised labour-market policy. Finally, such a policy needs to 
be organised as a learning process and to be regularly reviewed, refined and improved. 

Nicht nur die unterschiedlichen Entwicklungs

geschwindigkeiten und -richtungen der einzelnen 

Arbeitsmarktregionen bewirken, dass deren Strukturen 

zunehmend heterogener werden. Eine Top-down-Poli

tik im GieEkannenprinzip wird den unterschiedlichen 

lokalen Situationen und Problemen immer weniger 

gerecht. Gefordert ist additiv eine regionale Arbeits

marktpolitik, die sich in erster Linie durch ihre dezent

rale Steuerbarkeit, durch ihr breiteres Arbeitsmarktver

standnis und durch ihre Umsetzungsorientierung 

auszeichnet. Von den bestehenden lokalen Institutio

nen werden diese Anforderungen bislang nur ungenii

gend erfiillt. 

I Notwendigkeit einer umsetzungsorientierten 
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regionalen Arbeitsmarktpolitik 

Eine umsetzungsorientierte regionale Arbeitsmarkt

politik wird zunehmend wichtiger. Im Wesentlichen 

sind dafiir drei Griinde verantwortlich: 

(1) 

Bedeutungszuwachs der regionalen Ebene in der Ar

beitsmarktpolitik 

Entgegen aller mit Globalisierung und Mobilitatsstei

gerung verbundenen neoklassischen Hoffnungen auf 

eine Konvergenz regionaler Arbeitsmarktstrukturen ist 
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eine zunehmende Heterogenisierung lokaler Arbeits
markte zu beobachten. Unterschiedliche lokale Prob
lemlagen werden zum einen durch traditionelle wirt
schaftsraumliche Strukturen begrundet, zum anderen
durch neue Phanomene (Grenzoffnung, Marktent
wicklung, lokale Politik usw.). Nicht nur im neuen SGB
III wird deshalb eine verstarkte Regionalisierung der
Arbeitsmarktpolitik gefordert. Auch in den Regionen
selbst, wo der Problemdruck am spurbarsten wirkt,
wird immer mehr eine regional gezielte, ja gar eine en
dogen generierte Arbeitsmarktpolitik, verbunden mit
zielgenauem Mitteleinsatz usw., gefordert. Die Praxis
zeigt, dass auf der Ebene von Arbeitsamtsbezirken die
hierzu notwendigen Konsensleistungen, die Mobilisie
rung der relevanten Akteure oder die Umsetzungsvor
aussetzungen wesentlich leichter herzustellen sind als
auf Landes- oder gar Bundesebene. Die bislang vorstel
ligen Projekte gehen aber tiber den Status lokaler Be
schaftigungsinitiativen nur selten hinaus.

(2)
Zunehmende Komplexitat arbeitsmarktpolitischer In
strumente und Faktoren

Auf allen Mafsstabsebenen kann immer weniger von
einem Arbeitsmarkt gesprochen werden. Abhangig von
der Qualifikation der Erwerbspersonen, den Pendler
verflechtungen, der lokalen Nachfrage usw. gestalten
sich Arbeitsmarkte als geschichtete Kontinuen. Instru
mente auf nationalstaatlicher oder Landesebene
verlieren angesichts der Diversifizierung disparitater
Beschaftigungsprobleme bis zu ihrer lokalen Zielebene
vielfach an Wirkung. Eine effektive Arbeitsmarktpolitik
muss zudem tiber die klassischen Instrumente hinaus
weitere Bezugspunkte, wie etwa Nachfrage- und
Angebotsentwicklung, Weiterbildungsinstrumente,
Bedarfsanalysen, Qualifikationsprognosen usw. um
fassen. Die Vielzahl der relevanten Aufgaben konnen
von den amtlichen Institutionen heute kaum (noch)
bewerkstelligt werden. Die zunehmende Komplexitat
der Beschaftigungsstruktur und der -defizite erfordern
zum einen eine exaktere Zielansprache, was nur in
einem grofseren Mafsstab (auf lokaler und regionaler
Ebene) moglich ist. Zum anderen ist neben der konzep
tionellen Arbeit und angesichts der freien Pordermittel,
wie sie auch das neue Sozialgesetzbuch (SGB III) vor
sieht, ein gesteigertes MaB an Umsetzungsarbeit notig.
Derartige Projekte sind bislang rudimentar,

(3)

Umsetzung durch Selbstorganisation statt Subventio
nierung

Wirkliche Verhaltens- und Strukturveranderungen
werden nicht durch einen hoheren Problemdruck, son
dern in erster Linie durch einen hoheren Identifika
tionsgrad der betroffenen Akteure mit den entwickel-
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ten Konzepten hergestellt. Erst durch die Ausschop
fung der regionalen Bigenkrafte/Eigendynamtk, die
vielfach ihrer eigenen lokalen Logik folgen und nur un
ter Kenntnis der regionalen Lebenswelten (Mentalita
ten, Vorerfahrungen, Akteurskonstellationen usw.) ver
standlich sind, konnen dauerhafte und nachhaltige
Stabilisierungseffekte im Sinne einer .Lernenden
Region" erzielt werden. Die Verkntipfung lokaler
Arbeitsmarktpolitik mit dem Konzept der Lernenden

Region ist neu (Hilpert 2000b).

2 Von der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik
zum regionalen Arbeitsmarktmanagement

Die dargestellten Handlungsbedarfe bedingen, dass
regionalisierte Arbeitsmarktpolitik nicht eine, der re
gionalen Problemkonzentration moglichst adaquate
zentrale Steuerung des lokalen Einsatzes arbeitsmarkt
politischer Instrumente sein kann. Es geht vielmehr
um eine Regionalisierung, die von unten initiiert wird,
urn gezielte arbeitsmarkpolitische Anstofse und Aktivi
taten von lokalen Akteuren zu ermoglichen, Aus dieser
Perspektive versteht sich regionales Arbeitsmarktma
nagement eben nicht nur als Umsetzungsinstanz zen
tralstaatlicher Programme, sondern ergreift aus eige
ner Initiative und nach den vor Ort wahrgenommenen
Problemschwerpunkten geeignete arbeitsmarktpoliti
sche Mafsnahmen. Ie starker die Kommunen mit den
ungelosten spezifischen Arbeitsmarktproblemen kon
frontiert sind, umso mehr sind kommunale Aktivitaten
gefragt (Huber/Conrads 2000). Betroffen sind auf
Grund der anhaltenden Beschaftigungskrise nahezu
alle Regionen - wenn auch in unterschiedlichen Schat
tierungen - in vor allem zweierlei Hinsicht:

(1)

Ein immer grofserer Teil der Arbeitslosigkeit wird - auf
Grund restriktiver ArbeitsfOrderungsgesetzgebung des
Bundes und damit verbundener Kostenabwiilzung 
durch die Sozialhilfe finanziert, fur die die Kommunen
zustandig sind. Bei tiber einem Drittel der Sozialhilfe
empfanger wird Arbeitslosigkeit als Hauptursache fur
den Hilfebezug genannt, in Ballungsgebieten ist dieser
Anteil weit hoher (Schulze-Boing 1997).

(2)
Neben dies en finanziellen Belastungen sind gerade die
Kommunen den vielfaltigen Auswirkungen der Arbeits
losigkeit ausgesetzt. So sind beispielsweise die Verar
mung grolser Teilpopulationen, die Verscharfung sozia
ler Segregation, Kaufkraftausfalle fur das regionale
Gewerbe, Fachkraftemangel, Betriebsschlielsungen
und regionale Qualifizierungsdefizite Probleme, mit
denen die Kommunalpolitik unmittelbar konfrontiert
wird.
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Der Erfolg zukiinftiger Beschaftigungspolitik ist in zu
nehmendem Malse davon abhangig, ob es gelingt,

- Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu aktivieren, also
Mittel von der passiven Leistung (Arbeitslosengeld,
Sozialhilfe) in aktive Mafsnahrnen (Qualifizierung,
Beschaftigung, Arbeitsvermittlung) umzulenken;

neue Wege der Arbeitsmarktpolitik zu erschlielsen
und somit Innovationspotenziale freizusetzen und
biirokratische Strukturen zu iiberwinden;

Synergien in der horizontalen und vertikalen Regio
nalverflechtung zu realisieren, indem Wirtschafts-,
Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik aufein
ander abgestimmt, Programme integriert und Res
sourcenbiindelung hergestellt werden.

Eine effiziente Implementation dieser Anforderungen
bzw. der daraus resultierenden Projekte kann durch
das regionale Arbeitsmarktmanagement erfolgen, da
es eine grofsere Problernnahe und einen engeren Bezug
zu den regionalen Verhaltnissen aufweist als die zen
tralstaatliche Arbeitsmarktpolitik. Es kann flexibler
und adaquater auf die regionalen Bediirfnisse reagie
ren und entsprechende Mafsnahmen ergreifen. Es ist
eher geeignet, zur Bewaltigung der Beschaftigungskri
se beizutragen und eine Optimierung im Kleinen zu er
reichen. Kleinraumige Regionen sind bereits jetzt ent
scheidende Trager von Innovation und struktureller
Modernisierung und Vorreiter bei Entwicklungen, die
auf anderen staatlichen Ebenen nur langsam und mit
groBen Widerstanden vorankommen (z.B. Verwal
tungsreform). Gleiches trifft auch fur die Arbeitsmarkt
politik zu.

Fiir die Nachhaltigkeit regionaler Implementations
prozesse ist es bedeutsam, dass die Mobilisierung
einen moglichst breiten Akteurskreis aus unterschied
lichsten Bereichen umfasst. Regionales Arbeits
marktmanagement ist im Gegensatz zur klassischen
Arbeitsmarktpolitik eine Aufgabe, die einen neuen
Denkansatz und ressortiibergreifendes Vorgehen erfor
dert. Es fuhrt okonomische und sozialpolitische Instru
mente und Handlungsansatze zusammen: "Gezielte
Biindelung aller verfiigbaren regionalen Ressourcen
mit dem Ziel, die Region als virtuelles Unternehmen
auf dem lokalen und globalen Marktwettbewerbsfahig
zu machen" (Berens 2000). Insofern kann regionales
Arbeitsmarktmanagement als Schnittmenge unter
schiedlicher regionaler Handlungsfelder verstanden
werden, das neb en der Offentlichkeitsarbeit, Wirt
schaftsforderung und Jugendhilfe auch die Arbeits-,
Personal-, Sozial- und Regionalentwicklungspolitik
und in erster Linie die Biirgerinteressen umfasst. In
dies em intermediaren Bereich zu vermitteln, Verbin
dungen herzustellen und Kooperationen zu errnog
lichen, ist die zentrale Aufgabe.
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3 Ziele regionalen Arbeitsmarktmanagements

Nach diesem Verstandnis muss es das Ziel regionalen
Arbeitsmarktmanagements zunachst sein, das Be
wusstsein fur die Relevanz der Probleme und die
Betroffenheit durch die Thematik in den Arbeitsmarkt
regionen zu entwickeln. Erst dann ist vor Ort mit einem
"social learning" zu rechnen, d.h. mit einem reflektier
ten und pragmatischen Reagieren auf den regionalen
Mangelzustand. Zugpferde dieses regionalen Lernpro
zesses sind in der Regellediglich einige wenige zentrale
Akteure (agents of change). Eine Kooperation und Bun
delung ihrer Arbeit ist die Voraussetzung von Umset
zungsprojekten. Solche erweiterten Akteurskonstella
tionen sind in unterschiedlichsten Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens denkbar (z.B. Journalisten,
Kammern, Berufsverbande, Gewerkschaften, Betriebe,
Kirchen, Arbeitsamt, Cebietskorperschaften, Parteien
usw.). Information ist dabei der wesentlichste und er
ste Baustein fur die regionale Sensibilisierung. Deshalb
sind zu Anfang eines jeden Projektes geeignete Sender
und Kanale zu wahlen und fur die Mitarbeit zu gewin
nen, urn Informationen gezielt, effizient und wirksam
zu steuern und damit Bertoffenheit zu initiieren.

Das finale Oberziel regionaler Strategien ist die Siche
rung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplat
ze. Insofern kommt gerade der WirtschaftsfOrderung
eine entscheidende Rolle zu, da jede auch noch so gut
organisierte Hilfe fur Arbeitslose ins Leere lauft, wenn
sich die Region nicht gleichzeitig urn die Ansiedlung
und Entwicklung von Unternehmen in der Region be
rnuht und so dauerhaft zu mehr Beschaftigungsmog
lichkeiten beitragt.

Demnach muss regionales Arbeitsmarktmanagement
gesehen werden als

- Aufgabe der Porderung und Stabilisierung des regio
nalen Arbeitsmarktes, insbesondere durch die Erho
hung des Qualifikationsniveaus und der beruflichen
und personlichen Mobilitat:

soziale Integrationsaufgabe fur Personen, die durch
den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und tech
nologischen Wandel besonderen Benachteiligungen
ausgesetzt sind (z.B. Schwerbehinderte);

Erhohung des Beschaftigungsniveaus vor Ort durch
die Integration von Arbeitslosen in sinnvolle und
sinnstiftende Wertschapfungsprozesse;

Aktivitat, die in die Gesamtentwicklung des Gemein
wesens integriert ist und von den politischen und
gesellschaftlichen Strukturen angenommen wird
(Schulze-Being 1997).

Diese Ziele erganzen sich, implizieren aber auch gewis
se Zielkonflikte. So wird die wirtschaftliche Effizienz
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von Projekten oft mit einer "Bestenauslese" (creaming
of the poor) erkauft. Marktorientierung von Projekten
steht nicht selten im Widerspruch zum arbeitsmarkt
politischen Vermittlungsauftrag usw. Da diese Ziel
konflikte nie vollig auszuschlielsen sind, ist es Aufgabe
regionalen Arbeitsmarktmanagements, die Zielerrei
chung zu optimieren. Dies gilt gerade im Hinblick auf
die immer wichtiger werdende Bestandspflege von Be
trieben, in denen Auffangnetze gegen Arbeitslosigkeit
etabliert werden konnen. Hintergrund muss ein akti
vierendes Problemverstandnis sein, das mit verein
fachten Entscheidungsverfahren und Co-Finanzierun
gen Anreize schafft, so dass Betriebe, aber auch
Kommunen ihre beschaftigungspolitische Verantwor
tung starker wahrnehmen. Deswegen wenden sich
Projekte, wie etwa die vom bayerischen Arbeitsmini
sterium unterstiitzte und von der Betreuungs- und
Trainingsgesellschaft in Rosenheim durchgeflihrte
.Zeitbnicke" direkt an Unternehmen und ihre Bedurf
nisse. Hier werden altere Arbeitslose und Sozialhilfe
empfanger aus technischen und kaufmannischen Be
rufen weiterqualifiziert und beraten, so dass eine
Wiederbeschaftlgung bei einem dieser Unternehmen
moglich wird.

Eine auf Konsens ausgerichtete regionalisierte Arbeits
marktpolitik wird schon deswegen notwendig sein,
weil die betrieblichen und regionalen Interessen gera
de hinsichtlich des Qualifikationsbedarfs selten
deckungsgleich sind. Zum einen sind Grofsbetriebe
weitgehend vom lokalen Angebot an Weiterbildung
unabhangig, Zum anderen nutzen KMU oft nicht
die Moglichkeiten, selbstandig Bedarfsermittlungen
durchzufiihren. Gerade hier konnte eine praxisbeglei
tende Forschung wertvolle Dienste leisten und tiber
Evaluation, Information, Beratung und Moderation
Lernprozesse und die Konsensbildung im Rahmen
regionalen Arbeitsmarktmanagement mitsteuern.
Dazu gehoren u.a. Untersuchungen der regionalen
Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation, branchen
und betriebsbezogene Analysen zur Ermittlung des
Qualifizierungsbedarfs, zielgruppenbezogene Arbeits
marktanalysen und die Ermittlung des Qualifizierungs
bedarfs aus der Sicht der Betriebe (vgl. Hurler 1987).

4 Erste praktische Ansatze
eines regionalen Arbeitsmarkmanagements

Erste Ansatze einer .Arbeitsmarktpolitik von unten"
existieren in Deutschland bereits seit Mitte der 80er
Jahre und gingen meist von Wohlfahrtsverbanden, Kir
chen oder Selbsthilfegruppen aus. So wurde etwa 1985
unter der Tragerschaft der AWO und des DGB die Ham
burger Arbeit-Beschaftigungs-GmbH gegrtindet. Bald
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zeigte sich, dass kommunales Engagement unverzicht
bar ist, urn den Selbsthilfegedanken gezielt zu fordern
und die Initiativen als Keimzellen auszubauen. So ge
schehen Z. B. bei der Arbeitslosenselbsthilfeorgani
sation e.Y. Schwabisch Gmiind (a.l.s.o.), einem Verein,
der aus der Eigeninitiative von arbeitslosen Padagogen
entstand. Dank kommunalem Engagement konnte der
Verein sein Angebot an Qualifizierungs- und Bera
tungsmalsnahmen fur die zunehmende Zahl von Er
werbslosen stetig weiterentwickeln. Der Verein arbeitet
zudem mit sozialen Einrichtungen, Beratungsstellen,
Arbeitslosenzentren, Behorden, Arbeitgebern usw. zu
sammen. Ziel von a.l.s.o. ist es, von Erwerbslosigkeit
Betroffene zu unterstiitzen und bei der Suche nach
Auswegen zu begleiten.

Viele Beschaftigungsprojekte nutzen im Rahmen der
gesetzlichen Moglichkeiten Jugend- und Sozialmittel,
urn Mittel des Arbeitsamtes, der Lander und der EU zu
erganzen (so werden Z. B. die Projekte der a.l.s.o. durch
Zuschusse vom Sozialministerium Baden-Wiirttem
berg, dem Ostalbkreis, der Stadt Schwabisch Gmiind,
dem Arbeitsamt Aalen sowie diversen Porderern und
Spendern unterstiitzt). Mit dieser zunehmenden finan
ziellen Einbindung ergeben sich neue Aufgaben der
Organisation und Steuerung. In Regionen, die sich ver
starkt einer engagierten Arbeitsmarktpolitik zuwen
den, zeigt sich ein vielfaltiges Instrumentarium. Es
reicht von der WirtschaftsfOrderung und ABM-MaB
nahmen bis hin zur Beschaftigung und Qualifizierung
von Sozialhilfeempfangern, gefahrdeten Jugendlichen
oder anderen Problemgruppen (vgl. Hilpert et al. 2000).
Vor allem die neueren Instrumente werden erst lang
sam in breiterer Form genutzt und im Hinblick auf die
ortlichen Bedingungen angepasst und entwickelt. Ver
antwortlich dafur ist neben der Skepsis gegentiber
Neuem meist auch eine mangelhafte Interpretation
des problematischen Ist-Zustandes. Einstellungs- und
Verhaltensanderungen setzen bei den regionalen Ak
teuren nicht nur das Erkennen der Probleme, sondern
auch ein gewisses MaB an Betroffenheit durch diese
Problematik voraus. Erst dieses Bewusstsein Iasst re
gionale Aktivitaten wahrscheinlich werden. Regionale
Selbstorganisation - etwa im Bereich von Weiterquali
fizierungsmalsnahmen, regionalen Biindnissen fur Ar
beit oder Arbeitslosenselbsthilfen - erfordert immer
bei den Beteiligten ein gewisses Eigeninteresse und ei
nen erkennbaren Nutzen (vgl. Hilpert 1999). Wird aber
die Relevanz der Thematik von den Betroffenen erst
einmal erkannt, folgen haufig entsprechende Reaktio
nen. Diesen basisgesteuerten (bottom-up) Impulsen
wird eine grofsere Dauerhaftigkeit (Nachhaltigkeit) ge
genuber hoheitlichen Formen (top-down) der Steue
rung zugesprochen, die allein auf die obrigkeitstreue
Befolgung von - meist sehr allgemein formulierten -
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Anweisungen vertrauen. In der Literatur wurden sol
che Initiativen der endogen impulsierten Veranderung
etwa als "social mobilization" (Friedmann 1987) oder
.Lemende Region" (Schaffer u. a. 1999) beschrieben.
Diese lokalen (dezentralen und intermediaren) Steue
rungsmoglichkeiten bieten mehrere Vorteile (Hilpert
2000a):

- Sie erlauben zunachst eine Verringerung der Kom
plexitat der Wirkungszusammenhange und eine ge
nauere Zielansprache.

- Zudem werden die Malsnahmen bereits kompatibel
zu den regionalen Verhaltnissen konzipiert, was eine
differenziertere Problernadaquanz gewahrleistet.
Defizite der Intervention konnen valider analysiert
und rascher behoben werden.

- Schliefslich kann von einer hoheren Umsetzungs
und Integrationswahrscheinlichkeit ausgegangen
werden, da die regionalspezifischen Interessen um
fassender abgedeckt werden.

Auf Grund der heterogenen Interessenslage in der
Region reicht eine Aktion allein meist nicht aus, urn die
unterschiedlichsten Interessens- und Lobbygruppen
zu erreichen. Unter dem Dach eines im weitesten Sinne
konzipierten regionalen Arbeitsmarktmanagements
zur Impulsierung regionaler Aktivitaten durch Inter
aktion mussen mehrere Leitprojekte initiiert werden.
Die Inhalte der einzelnen Leitprojekte sollten je nach
regionsspezifischer Struktur mit den Akteuren vor Ort
konzipiert und umgesetzt werden. Der Praxistest ver
schiedener Aktivitaten fuhrt zur Erarbeitung eines
"best-working-sets" und zur Evaluierung funktions
fahiger Instrumente eines interaktiven regionalen
Arbeitsmarktmanagements. Beispielhaft seine hier fol
gende Aktivitaten/Leitprojekte genannt:

Regionale Medienarbeit. Denkbar sind regelmafsige
Kolumnen oder Berichte (Serien) in den lokalen
Tageszeitungen oder den regionalen Radio- und
Fernsehsendern. Inhalte konnten erfolgreiche, be
triebliche Strategien in der Region ("Betrieb des
Monats") oder Vorstellung verschiedener regionaler
Initiativen sein. Ebenso denkbar sind (Werbe)Spots
fiir die regionale Sensibilisierung oder Stellenbor
sen.

- Unterstiitzung regionaler Initiativen: Gerade lokale
Qualifizierungs-, Beschaftigungs- und Arbeitslosen
selbsthilfeinitiativen haben immer wieder mit be
trachtlichen Schwierigkeiten zu kampfen, Das Spek
trum reicht von organisatorischen Defiziten, Mangel
an Finanzierungsquellen (nicht zuletzt am Wissen
tiber solche) bis hin zum schlichten Fehlen von Kon
takten, Evaluationen, Qualifikationsprognosen oder
Bedarfsanalysen.
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- Regionales Arbeitsmarktentwicklungskonzept (AEK):
Fur den Fachbereich Natur und Landschaft wird der
zeit in verschiedenen bayerischen Regionen das In
strument des Landschaftsentwicklungskonzeptes
(LEK) erprobt (Kopfrnuller 2000). Als Planungs
grundlage umfasst es aIle relevanten Fachbelange
und kann als Grundlage fur den Regionalplan
dienen und dadurch Rechtsverbindlichkeit ftir die
offentliche Planung (Beachtenspflicht) erlangen.
Denkbar ware die Ubertragung dieser Idee auf den
Bereich Arbeitsmarkt. Dazu mussten sich die
relevanten regionalen Arbeitsmarktakteure (Arbeits
amt, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen)
- moglicherweise durch Untersttitzung eines erwei
terten .Beirats" (weitere regionale Experten) - tiber
grundsatzliche Entwicklungslinien der zukunftigen
regionalen Arbeitsmarktpolitik (Qualifikationsinfra
struktur, Forderschwerpunkte usw.) einigen. Die
dafur notwendigen periodischen Gesprachsforen
("regionales Btindnis fur Arbeit") - z.B. unter Mode
ration eines lokalen Journalisten - bieten die Mog
lichkeit des Dialogs und einer Einigung tiber regio
nale Strategien und Arbeitsmarktleitbilder. Werden
die Inhalte des AEK im Kapitel Arbeitsmarkt vom
Regionalplan / regionalen Planungsverband als Ziele
ubernommen, erlangen diese Rechtsverbindlichkeit
gegentiber offentlichen Planungstragern.

- Aktive Stimulierung: 1m Bereich der aktiven Stimu
lierung versucht der regionale Arbeitsmarktmana
ger etwa tiber runde Tische, Workshops, Betriebs
und Firmenbesuche, Informationsforen, Kontaktge
sprache usw. gezielt auf einzelne Schltisselakteure
einzuwirken. Moderation, Mediation, Kooperation
und Information werden zu wichtigen dezentralen
Steuerungsinstrumenten.

- Offentlichkeitsarbeit. Fur die Sensibilisierung sind
vielfaltige Formen, nicht zuletzt im kulturellen
Bereich, zu suchen. Denkbar sind lokale Theater
gruppen, Schtilerinitiativen/Projekttage, Volkshoch
schulen, Stadtbibliotheken, Kiinstler usw. Die Of
fentlichkeitsarbeit versucht im erweiterten Feld das
offentliche Problembewusstsein fur die spezielle
Arbeitsmarktsituation der Region sowie fur einzelne
Aktivitaten zu steigern. Uber Sendungen im Regio
nalradio, tiber Kolumnen in den lokalen Printmedi
en, tiber die Publikation erfolgreicher regionaler
Projekte, tiber das Internet oder tiber Events (Thea
ter, Arbeitsmarkttage usw.) kann dies bewerkstelligt
werden. Zentral ist hierbei die Identifizierung von
Zielgruppen und die Einbindung regionaler Multi
plikatoren (Journalisten, Arbeitsamtsleiter usw.)
und intermediarer Organisationen.
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- Einsatz arbeitsmarktpolitischer Mafsnahmen: 1m Be
reich der aktiven Arbeitsmarktpolitik muss kurz
und mittelfristig bei der Kanalisierung von AB-MaE
nahmen und anderen Beschaftigungsinstrumenten
konzeptionelle als auch praktische Unterstiltzung
angeboten werden. Dabei sind auch lokale Beschaf
tigungsinitiativen, Arbeitslosengruppen usw. mit
einzubinden. Uber formative Evaluationen mtissen
dabei Best-practice-Strategien (dauerhafte Wieder
eingliederung usw.) erarbeitet werden.

- Information und Informationssammlung: Einer
regional gezielten Beschaftigungspolitik mangelt es
vielfach an notwendigen Informationen. Bedarfs
analysen, Qualifikationsprognosen, Vermittlungs
dienste, Tatigkeitsborsen usw. miissen diese Lucke
schliefsen. Die Nachfrage nach solchen Informatio
nen auf regionaler Ebene ist grols.

- Beeinflussung der regionalen Struktur- und Rahmen
grofien: Die schwierigste Aufgabe stellt die Beein
flussung von struktursteuernden Rahmengrofsen
dar, die vielfach auf supraregionaler Ebene veran
kert sind. Deren Wirkungsbereich ist bis auf die loka
le Ebene zu analysieren, und Regulationsmoglich
keiten sind zu entwerfen.

5 Interaktivitat: durch Konsens
und Kooperation zurn Erfolg

Regionales Arbeitsmarktmanagement muss eine Viel
zahl von Akteuren mit zum Teil unterschiedlichen
Problemwahrnehmungen und Ausgangspositionen
zusammenfiihren. Vieles hangt von der politischen,
auch personellen Konstellation in der jeweiligen Regi
on abo Kochbuchartige Rezepte zum Aufbau entspre
chender Strukturen waren deshalb wenig hilfreich.
Uberregionaler Erfahrungsaustausch und Kooperation
ist dennoch ebenso wie die Begleitung der Entwicklung
und Implementation lokaler Konzepte durch kompe
tente und praxiserprobte Berater sinnvoll. Entschei
dend allerdings ist, dass die Integrationsleistung von
den zentralen regionalen Akteuren erbracht wird. Eine
zentrale Erfolgsvoraussetzung ist ein breiter Konsens
tiber die Bedeutung der Thematik und die Bereitschaft
und Pahigkeit zur konkreten Kooperation. Isolierte
Mafsnahmen regionalisierter Arbeitsmarktpolitik da
gegen konnen auf Konflikte im wirtschaftlichen und
sozialen Bereich (z.B. mit Gewerben mit ahnlichen An
geboten) stofsen. Sie sind aulserdem nur selten darauf
ausgerichtet und auch nur bedingt geeignet, lokale Un
terstiltzungsbereitschaften in der Offentlichkeit, der
Politik, anderen Fachressorts, der lokalen Wirtschaft
(Stichwort "soziale Unternehmen") und bei Organisa
tionen des offentlichen Lebens zu finden. Insofern sind
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oft mehrere Leitprojekte notig, urn die unterschiedli
chen Interessengruppen zu erreichen. Damit konnten
auch die, v.a. von Seiten der Wirtschaftsverbande und
Gewerkschaften geaufserten ordnungspolitischen Ein
wande entkraftet werden, die Wettbewerbsverzerrun
gen zu Gunsten der KMU und die Substitution von
Beschaftigung im offentlichen Dienst und bei den
Wohlfahrtsverbanden beftirchten. Weitere Kritik rich
tet sich v.a. auf die Wirkungen und Erfolge von Beschaf
tigungsprogrammen des zweiten Arbeitsmarktes,
denen oftmals die Produktivitat im Sinne von Ressour
ceneffizienz bei der Produktion von Gtitern und
Dienstleistungen abgesprochen wird. Verantwortlich
gemacht werden hierftir insbesondere Organisations
und Managementdefizite, fehlender Bewegungsspiel
raum und fehlende Pahigkeit zur Selbstfinanzierung
sowie zu geringe Effektivitat bei der dauerhaften Wie
dereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.

In jtingster Zeit erfolgte eine marktwirtschaftliche Neu
orientierung und Professionalisierung der regionalen
Praxis. Ausdifferenzierung und Innovation der regiona
lisierten Arbeitsmarktpolitik lassen sich als Versuch
verstehen, eine grolsere Effektivitat im Sinne messbarer
Ergebnisse zu erzielen. Der zweite Arbeitsmarkt wird
zunehmend kritisch betrachtet, und betriebsnahe Ein
gliederungsinstrumente (z.B. Arbeitnehmenlberlas
sung) werden wieder starker akzentuiert. Mit ihnen
wird der Fokus regionalisierter Arbeitsmarktpolitik auf
die Verfltissigung von Arbeitsmarktprozessen gerichtet.
Gruppen, die am Arbeitsmarkt Wettbewerbsnachteile
aufweisen, werden gezielt unterstiltzt. So konnen die
mit Langzeitarbeitslosigkeit verbundenen Dequalifi
zierungseffekte reduziert und der Humankapitalstock
erhalten werden. Summarisch hat der Bedeutungsge
winn der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik nicht zu
einer Verdrangung der Beschaftigungsprogramme des
zweiten Arbeitsmarktes gefiihrt. Vielmehr haben Initia
tiven, wie etwa das Programm der Stadt Leipzig zur
Beschaftigung von mehreren tausend Sozialhilfe
empfangern oder die massenhafte Heranziehung von
Sozialhilfeempfanger zu gemeinntitziger Arbeit im
Landkreis Osnabruck dem Ausbau kommunaler Ar
beitsmarktpolitik weiteren Auftrieb gegeben. Aller
dings verhinderte diese top-down implementierte
Strategie das Entstehen von unabhangigen Initiativen
und damit nicht nur den Wettbewerb, sondern auch
innovative Vielfalt. Eine systematische Implementa
tion in die regionale Okonornie kann in beiden Fallen
nicht festgestellt werden. Die Ziele sind vielmehr in der
engen Perspektive fiskalischer Entlastungsstrategien
formuliert. Rtickwirkungen auf das Umfeld werden
kaum reflektiert und weder eine Abstimmung mit der
Wirtschaft noch mit sozialen Initiativen fand statt.
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Insofem hat die Verkntipfung regionalisierter Arbeits
marktpolitik mit der Idee einer Forderung der endoge
nen Entwicklungspotenziale in der regionalen Wirt
schaft in der Praxis bisher keine breit verankerte
Umsetzungsperspektive gefunden. Der Trend geht vor
dem Hintergrund steigender Kostensensibilitat und
zunehmender Wirksamkeitskritik eher zu spezialisier
ten Losungen fiir klar abgegrenzte Probleme der
Vermittlung, Betriebsgriindung usw. Experimentelle
Arrangements mit sozialen und okonomischen Zielset
zungen, einem weichen Horizont und eher unscharfen
Erfolgskriterien zeigen bislang weniger Attraktivitat.
Nur in wenigen Fallen wurden diese Herausforderun
gen systematisch angenommen. Folglich sollte bei
der Implementation regionalen Arbeitsmarktmanage
ments Folgendes beachtet werden:

- Es erfordert leistungsfahige Kompetenzzentren in
Form von Amtern, Stabsstellen oder privatrecht
lichen Gesellschaften, die das Know-how, aber auch
die Gestaltungskompetenz biindeln.

- Regionales Arbeitsmarktmanagement ist ein offener
Gestaltungsprozess mit politischem Charakter. Des
halb erfordert es ein hohes Engagement aller politi
schen Krafte, eine iiber den politischen Raum hin
aus konsensfahige Strategie und ein wirksames
Marketingkonzept.

- Eine effektive Biindelung der Ressourcen der Ar
beitsmarktpolitik ist anzuraten, urn wirksam auch
externe Finanzierungsmittel akquirieren und einset
zen zu konnen (Schulze-Being 1997).

Gerade der letzte Punkt erlangt zentrale Bedeutung. So
starkt das seit dem 1.1.1998 geltende SGB III die regie
nalen Gestaltungskompetenzen und weitet die Hand
lungsspielraume der Arbeitsamter deutlich aus. Ein
wesentlicher Baustein ist die freie Porderung, die es
den Arbeitsamtern erlaubt, bis zu 10 % der erhaltenen
Finanzmittel fiir Ermessensleistungen der aktiven Ar
beitsforderung einzusetzen. Somit erhofft sich der Ge
setzgeber mehr Flexibilitat insbesondere im Hinblick
auf regionale Gegebenheiten und Innovationen im Be
reich der Arbeitsforderung, Das SGB III dient somit so
wohl einer zunehmenden Regionalisierung im Sinne
einer Freigabe von Entscheidungsspielraurnen als
auch einer Dezentralisierung im Sinne einer Verlage
rung der Implementation vorgegebener Programme
auf die raumlich konkreteste Ebene im Sinne des Subsi
diaritatsprinzips, Gerade wegen ihres experimentellen
Charakters bedarf die Freie Forderung der systemati
schen Evaluation. Der Gesetzgeber will dies iiber die
neu von den Arbeitsarntern zu erstellenden Eingliede
rungsbilanzen erreichen. Diese sind jedoch eher aIs
eine Form des Monitorings, im Sinne einer Dokumen
tation und weniger einer Erklarung von Zielerreichung
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und -verfehlung zu verstehen. Notiger scheint indes
eine verstarkte systematische Evaluation der Instru
mente, urn deren Effizienz zu iiberpriifen und zu steu
em. Die Forschung ist insbesondere bei der Auswahl
und der Interpretation der im Rahmen des Monitorings
verwendeten Indikatoren gefordert. Zu denken ist auch
an den Einsatz von Bench-Marking, das der Suche nach
den besten Praktiken dient, die zu iiberlegener regio
naler Arbeitsmarktpolitik fiihren. Zur Herbeifiihrung
positiver Veranderungen ist zu beriicksichtigen, dass
Lemen und Handeln voneinander abhangig und un
trennbar miteinander verbunden sind. Evaluation
muss insofern als Steuerung und Therapie verstanden
werden (Schaffer et al. 2000).

In Bayern besteht etwa die Moglichkeit finanzieller
Unterstiitzung aus dem Arbeitsmarktfond. Dieser ist
Bestandteil des Beschaftigungspaktes Bayern, den die
bayerische Staatsregierung 1996 abgeschlossen hat
und mit dessen Geldern (Privatisierungserlose) MaB
nahmen zur Qualifizierung und Arbeitsforderung un
terstiitzt werden. Dariiber hinaus unterstiitzt die EU
die Forderung territorialer Beschaftigungspakte und
regionalisierter Arbeitsmarktpolitik. Hier arbeitet die
Kommission eng mit Akteuren auf regionaler und loka
ler Ebene zusammen, urn neue und experimentelle
Herangehensweisen zur Schaffung von Arbeitsplatzen
zu entwickeln, die den besonderen Wert von Partner
schaft, Kooperation auflokaler Ebene und Netzwerkzu
sammenarbeit in Europa veranschaulichen. Ziel soll
auch die Aufdeckung zusatzlicher regionaler Finanzie
rungsmoglichkeiten fur Arbeitsmarktprojekte sein. So
wurde z.B. beim "Heidelberger Modell" ein kommuna
ler Fonds eingerichtet, der aus dem Etat der Stadt fi
nanziert wird und mit welchem Projekte finanziert
werden, die Langzeitarbeitslose beschaftigen und sozi
al betreuen.

6 Beispiele aus der regionalen Praxis:
Versuch einer Typisierung

Die dargestellten Befunde sollen nicht den Eindruck
vermitteln, als befande sich die regionale Arbeits
marktpolitik auf einem Pfad des Scheiterns. Immer
haufiger wird von Projekten berichtet, die gezielt auf
einem ganzheitlichen kooperativen Engagement
basieren und dabei beachtliche Erfolge verzeichnen:

• Typ 1: Formalisiertes Koordinationsmanagement

Ein erster Typus kooperativer Arbeitsmarktpolitik lasst
sich als formalisierte Abstimmung und projektbezoge
nes Kooperationsmanagement etablierter und mit
dem Problem ohnehin befasster Akteure bezeichnen.
Zu nennen sind hier insbesondere die in der NRW-
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Arbeitsmarktpolitik flachendeckend eingerichteten
regionalen Beirate, die sich aus Vertretern von Unter
nehmen, Gewerkschaften, der Arbeitsverwaltung, der
Verbande und weiterer offentlicher Institutionen zu
sammensetzen. Sie haben nicht nur eine Beratungs
funktion, sondern entscheiden tiber die Strukturrele
vanz der beantragten Arbeitsmarktmafsnahmen und
setzen Forderprioritaten. Auf der Ebene einer einzel
nen Malsnahmenplanung und Durchfuhrung zahlt zu
diesem Typus auch die Kooperation der LEG Standort
und Projektentwicklung GmbH als Treuhanderin mit
mehreren lokalen Beschaftigungstragern, einem Be
rufsforderungswerk der Bauindustrie und Fachbetrie
ben. Bei dieser Kooperation geht es weniger urn politi
sche Konzeptentwicklung als vielmehr urn ein gut
abgestimmtes Projektmanagement verschiedener Ak
teure und Trager.

• Typ 2: Offentlichkeitsbezogenes Sensibilisierungs-
management

Beim zweiten Typus handelt es sich urn eine offentllch
keitsbezogene, auf die Aktivierung von Mitarbeit und
politisch-sozialer Sensibilisierung ausgerichtete Ko
operationspolitik. Sie kann durch die informelle, aber
bewusst betriebene Vernetzung von Akteuren oder
durch fest organisierte und auf langere Sicht angelegte
Partnerschaften entstehen. Wichtig ist, dass ein Trager
fur ein Projekt, das im herkommlichen Aufgabenzu
schnitt nicht zu realisieren ware, die Initiative ergreift.
Ein solches Beispiel bildet der .Essener Konsens", eine
Art halbinformelles Netzwerk, an dem wirtschaftliche
Organisationen aus Handwerk und Industrie, gemein
nutzige Trager und Privatfirmen sowie einschlagige
Stellen zur Programmbearbeitung und Finanzierung
mitwirken. Aufserdem spielen Fursprache und Rat ein
flussreicher und fachkompetenter Akteure eine wichti
ge Rolle.I Die Kooperation einer Vielzahl von Akteuren
ist zentrale Erfolgsbedingung fur alle Aktivitaten regio
nalisierter Arbeitsmarktpolitik. So auch bei einem vorn
BMBF geforderten und von INIFES und SbSTRA
durchgefuhrten Umsetzungsprojekt zur Sensibilisie
rung und Aktivierung ftir die Probleme alterer Erwerbs
personen in ausgewahlten Regionen. Das Projekt will
entsprechende Praxisaktivitaten anregen, diese beglei
ten und unterstiitzen und aus der Praxis heraus die be
sten Wege und verallgemeinerbare Erfahrungen ent
wickeln und ilberpriifen. 1m Zentrum der Arbeiten
steht dabei neben der Bereitstellung von Informatio
nen und ihrer Verbreitung durch eine aktive Medlen
arbeit, Workshops und Informationsmaterialien das
Anregen, Begleiten und Coachen von Initiativen. Ko
operationspartner sind neben den Arbeitsamtem,
Medien, den zustandigen Fachministerien alle reievan
ten Akteure und Interessengruppen in den Regionen.
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• Typ 3: Projektbezogenes Kooperationsmanagement

Ein dritter Typus kooperativer Politik liegt an der
Schnittstelle zu neueren Formen von sozialen Unter
nehmen als Einzelorganisationen und quasi betriebli
cher Einheiten - die Grtindung und Tragerschaft eines
sozialen Projekts durch lokale Organisationen als Ge
sellschafter. Viele Ausbildungs- und Beschaftigungs
mafsnahmen wiirden nicht existieren, wenn nicht loka
Ie Akteure der Kirchen, Kammern und Gewerkschaften
gemeinsam die Initiative ergriffen hatten und als Ge
sellschafter, Beirate o.a, fur die Grtindung und den Be
stand einer speziellen Organisation aktiv geworden
waren. Ein Beispiel hierftir ist die Picco Bella GmbH in
Aachen, die benachteiligten arbeitslosen Frauen Quali
fizierungs- und Beschaftigungschancen im Wascherei
handwerk bietet. Auch Pilotprojekte in Prenzlau und
Rathenow zeigen, dass die Bereitschaft in Unterneh
men und Regionen gewachsen ist, im Verbund ihre
Starken weiterzuentwickeln und miteinander zu ko
operieren (Grundmann /Richter 2000). Ein weiteres
Beispiel ist das Modell Offenbach. Seit 1985 besteht die
Gemeinntitzige Offenbacher Ausbildungs- und Be
schaftigungsgesellschaft mbH GOAB. Dort werden in
den Bereichen Metall, Recycling, soziale Dienstleistun
gen usw. Projekte umgesetzt, die nicht nur Arbeitsstel
len fur Langzeitarbeitslose und besondere Problem
gruppen des Arbeitsmarktes schaffen, sondern durch
die zum Teil auch innovativen Verfahren zur Arrondie
rung des Leistungsspektrums der Offenbacher Wirt
schaft beitragen (Schulze-Boing 1997). So gehort die
GOAB zu den wenigen Betrieben, die Elektronikschrott
umweltvertraglich verwerten. Die Erbringung sinnvol
ler Leistungen steht auch im Mittelpunkt der Aktivita
ten anderer Offenbacher Initiativen, die wie die GOAB
von der Stadt unterstutzt werden. Daneben unterstiitzt
die Stadt das Programm .Arbeit statt Sozialhilfe", das
versucht, arbeitslose Sozialhilfeempfanger wieder ins
Berufsleben einzugliedern oder weiterzuqualifizieren.
Mithilfe niederlandischer Experten wurde eine kom
munale Agentur fur Arbeitsvermittlung aufgebaut, die
den Eingliederungseffekt deutlich steigern konnte. Die
Steuerung der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik er
folgt durch das dem Oberbtirgermeister direkt unter
stellte Amt fur ArbeitsfOrderung und Statistik, das diese
Aufgabe in einem dichten Netz von Bildungs- und Be
schaftigungstragern (z.B.: GOAB, Schulen, Konzern
betriebe, Privatunternehmen, tiberregionale Koopera
tionspartner) auch im Sinne einer Untersttitzungs- und
Moderationsfunktion wahrnimmt. Wichtig hierbei
scheint die praventive Komponente, betriebliche An
passungsprozesse im Hinblick auf veranderte Qualifi
kationsanforderungen zu unterstutzen und Arbeitneh
mergruppen mit besonderen Arbeitslosigkeitsrisiken
durch Qualifizierung zu fordern. In Offenbach wird
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dieses Ziel bisher durch einzelne Modellprojekte, wie
etwa einer kommunalen Weiterbildungsberatung ftir
Arbeitnehmer aus KMU, verfolgt. Die Finanzierung des
regionalen Arbeitsmarktmanagements ist v.a. auf Mit
tel Dritter, des Landes Hessen, des Europaischen Sozi
alfonds und anderer angewiesen. Hinzu kommen wei
tere extern eingeworbene Mittel. Bis 1995 konnten ca.
400 zusatzliche Arbeitsplatze geschaffen und etwa 100
gesichert werden. Die Wirkungs- und Erfolgskontrollen
erfolgen in vielerlei Hinsicht. So wurden etwa den Pro
jekten von Anfang an Berichtspflichten auferlegt. Dar
tiber hinaus wird ein umfassendes Controlling aller
MaBnahmen und Projekte eingeftihrt. Das Berichts
system ist EDV-gesttitzt und mit dem Controlling
der Sozialhilfe abgestimmt, so dass eine umfassend
systemintegrierte Hilfeplanung und -umsetzung reali
siert werden kann.

7 Ausblick

Nicht wenige Regionen sind durch die aktuellen Ent
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt in einer kritischen
Situation, in der sie neue Wege der Umsetzung be
schreiten mussen. Regionales Arbeitsmarktmanage
ment bietet einen Ansatz, inkrementell zu einer neuen
Praxis umsetzungsorientierter lokaler Arbeitsmarkt
politik zu gelangen. Im Gesamtzusammenhang der
offentlichen Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspolitik
hat das regionale Arbeitsmarktmanagement

- eine adaptive Funktion der Anpassung globaler Pro
gramme an die ortlichen Gegebenheiten;

- eine initiative Funktion der Feststellung und Artiku
lation besonderer Handlungsbedarfe aus der spezi
fischen Problemnahe der Regionen heraus;

- eine innovative Funktion im Sinne der Schaffung
eines Umfeldes fur neue und kreative Ansatze (Re
gionen konnen Labors fur die Weiterentwicklung der
6ffentlichen Daseinsfursorge sein);

- eine synergetische Funktion bei der Koordination
von Programmen und der Btindelung von Ressour
cen.

Beschaftigungspolitik von unten kann freilich die
Arbeitsmarktpolitik des Bundes oder der Lander nicht
ersetzen. Allerdings konnen die Regionen wichtige Bei
trage leisten, die sowohl der Arbeitsmarktpolitik als
auch der individuellen Gesamtentwicklung und Wett
bewerbsfahigkeit der jeweiligen Region wichtige Im
pulse verleihen. Auf absehbare Zeit durfte es zu einem
anhaltenden Bedarf nach einer umsetzungsorientier
ten regionalisierten Arbeitsmarktpolitik kommen.
Schliefslich muss sie als Lernprozess organisiert, stan
dig uberpruft, weiterentwickelt und verbessert werden.
Qualitats- und Erfolgskontrollen werden in diesem
Feld eine immer gr6Bere Bedeutung erlangen.

Regionales Arbeitsrnarktmanagement

Regionales Arbeitsmarktmanagement ist ein interaktives Fuhrungs-, Gestaltungs- und Steuerungsinstrument
der regionalen Arbeitsmarktentwicklung mittels arbeitsmarkt-, bildungs- bzw. beschaftigungspolitischer MaB
nahmen, die sich gleichsam zu einem Netzwerk zusammenfugen und gegenseitig erganzen. Der ganzheitliche
Ansatz bundelt und koordiniert samtliche arbeitsmarktspezifische Betatigungsfelder und vermittelt zwischen
anderen Bereichen der Regionalentwicklung, wie Wirtschafts-, Struktur- oder Bildungspolitik, aber auch einzel
nen Unternehmen und Tragern von Beschaftigungsinitiativen. Voraussetzung und Aufgabe ist die Schaffung
und Pflege einer Komrnunikationskultur, urn flexibel auf regionale Spezifika und Veranderungen reagieren zu
konnen, Die formative Evaluierung der Projekte, Instrumente und Malsnahmen ermoglicht einen permanenten
Lernprozess bei allen Beteiligten. Regionales Arbeitsmarktmanagement beinhaltet eine Umsetzungs- und eine
Projektorientierung. Umsetzungsmanagement meint die Beforderung der Umsetzung bestehender konzeptio
neller Grundlagen der Arbeitsmarktpolitik ebenso wie die Umsetzung anderer von dieser bertihrter regionaler
Entwicklungskonzepte. Projektmanagement soIl der Impulsierung und Vermittlung von regionalspezifischen
MaBnahmen dienen, die sich auch durch einen ressorttibergreifenden Charakter auszeichnen.

(Hilpert / Huber 2000)
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Anmerkungen

*) Der Beitrag basiert u.a. auf den Erkenntnissen eines vom Inter
nationalen Institut fur Empirische Sozialiikonomie (INIFES)
durchgefuhrten und vom Bundesministerium fur Bildung und
Forschung (BMBF) geforderten Umsetzungsprojektes zur
"Sensibilisierung und Aktivierung fur die Probleme alterer Er
werbspersonen in ausgewahlten Regionen".

0)
Ein weiteres Beispiel ist die seit Iuli 1999 in Graz existierende Ar
beitsstiftung fur Altere, die von AMS Steiermark und dem Land
Steiermark/Wirtschaftsressort gemeinsam initiiert wurde. Zur
Umsetzung wurde die Beratungsfirma OSB-Activa Arbeitsmarkt
management GmbH beauftragt, die das Ziel hat, Personen ab
45 Jahren bei der Suche nach einem Arbeitsplatz zu unterstiitzen.
Unternehmen sind dabei von Anfang an aktiv in die Arbeits
stiftung eingebunden (siehe auch http://www.wirtschaft.
steiermark.at/ story/folder / ams_haupt.htm).
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