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Medienwirtschaft in regionalen 
Entwicklungsstrategien 
Eine Standortdiskussion aus der Perspektive der 20 groBten deutschen Stadte 

The Media Sector in Regional 
Development Strategies 
Discussion abo ut the Location of the 20 Largest German Cities 

Kurzfassung 

In der Vergangenheit haben viele deutsche GroEstadte versucht, die Medienwirtschaft 

durch strukturpolitische Konzepte als sektoralen Schwerpunkt zu entwickeln und somit 

den Wandel in eine moderne Dienstleistungsgesellschaft zu forcieren. Hamburg, Berlin, 

Miinchen, Ki:iln und Frankfurt/ M. gelten als fiihrende Medienzentren. In den Detail

analysen der raumlichen Konzentration und der Spezialisierung der Wirtschaftsstruktur 

zeigen sich jedoch regionale Besonderheiten in den jeweiligen Branchen der Medien

wirtschaft. Durch das Aufzeigen von Chancen und Risiken verschiedener Fi:irderansatze zur 

Initiierung einer leistungsfahigen Medienwirtschaft sollen regionale Akteure bei der For

mulierung angepasster Entwicklungskonzepte unterstiitzt werden. 

Abstract 

Many major German cities have in the past attempted to shape the media sector into the /ocal 

point of this domain by applying structural concepts and thereby forcing the transition 

towards a modern service-orientated society. Hamburg, Berlin, Munich, Cologne and Frank

furt/ M. are considered to be the leading media centers. However, a closer analysis of the 

spatial concentration and specialisation of the economic structure reveals that there are 

certain regional attributes in each of the branches of the media sector. By listing the 

opportunities and risks related to the various funding estimates available for initiating an 

effective and efficient media sector, this paper is intended to assist regional players in 

formulating correspondingly adjusted concepts of development. 

I Einleitung 

Die Medienwirtschaft gilt im Allgemeinen als technologie

intensiver und zukunftsorientierter Wirtschaftsbereich. 

Aus diesem Grund hat sich diese Branche in den 90er Jah

ren zu einer Art „Modetechnologie" entwickelt, die in vie

len Stadten auf dem Fi:irderprogramm steht. Unabhangig 

von dem verfolgten Ziei „Medienstadt", wird den eigenen 

Ausgangsbedingungen oftmals zu wenig Beachtung ge

schenkt. Die deutschen GroEstadte besitzen auf Grund der 

jeweiligen Beschaftigungspotenziale und Branchenstruk

turen unterschiedliche Ausgangspositionen zur Formulie

rung regionaler Entwicklungskonzepte, urn an den Wachs

tumsmarkten partizipieren zu ki:innen. Ein systematisches 

Benchmarking auf Basis der gegenwartigen Be

schaftigungsstruktur ist daher geeignet, regional

politische Entwicklungsstrategien mit ihren Chan

cen und Risiken aufzuzeigen. 
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Im Folgenden wird zunachst die methodische 

Vorgehensweise der empirischen Untersuchung 

dargestellt (Kap. 2). Im Anschluss daran werden 

die Entwicklungstendenzen zwischen den Jahren 

1985-2000 in den Branchen der Medienwirtschaft 

aufgezeigt (Kap. 3). Daraufhin werden die Konzent

ration und die Spezialisierung der Beschaftigung in 

den 20 gr6Eten deutschen Stadten im Allgemeinen 
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(Kap. 4) und in ausgewahlten Branchen (Kap. 5) fur
das Iahr 2000 beleuchtet. Im nachsten Abschnitt wer
den die Standortbedingungen und zukunftigen Ten
denzen diskutiert (Kap. 6). Dabei wird u.a. die raumli
che Verteilung der Medienunternehmen, die an der
Frankfurter Borse des Neuen Marktes gelistet sind, dar
gesteIlt. Im letzten Abschnitt werden schlieBlich die re
gionalpolitischen Implikationen anhand der Chancen
und Risiken von Forderansatzen zur Initiierung einer
leistungsfahigen Medienwirtschaft erortert (Kap, 7).1

2 Anmerkungen zur Methodik

Nach dem derzeitigen Stand der Forschung existiert
keine aIlgemein gi.iltige Abgrenzung des Mediensek
tors. Die Probleme resultieren hier vor aIlem aus den
brancheniibergreifenden Aktivitaten in den medien
relevanten Wirtschaftsbereichen. Zur Durchfuhrung
empirischer Untersuchungen der Beschaftigungsent
wicklung des Mediensektors wird deshalb eine Aus
wahl von Untergliederungen in der amtlichen Statistik
definiert.

Die Datenbasis bildet die Beschaftigtenstatistik der
Bundesanstalt fur Arbeit, die aIle sozialversicherungs
pflichtig Beschaftigten erfasst. In der Regel machen sie
ca. 70-80 % alIer Erwerbstatigen einer Region aus.
Nicht erfasst werden insbesondere Selbststandige bzw.
freie Mitarbeiter, die im Mediensektor eine uberdurch
schnittliche Bedeutung haben. Andere statistische
Quellen, die diese Gruppen einbeziehen (Mikrozen
sus) liegen nicht in der erforderlichen fachlichen und
raumlichen Differenzierung vor. Diese systematischen
Verzerrungen fuhren vermutlich zu einer Unterschat
zung des Beschaftigungsvolumens. Es ist aber davon
auszugehen, dass die Beschaftigungstendenzen zu
mindest in ihrer Entwicklungsrichtung zuverlassig ein
geschatzt werden konnen.'

Bisher vorliegende Untersuchungen auf der Grundlage
der Beschaftigtenstatistik haben die Medienwirtschaft
sehr breit - bis hin zur Beriicksichtigung der Produk
tion von Rundfunk- und Fernsehgeraten - abgegrenzt.'
In der folgenden Untersuchung wird demgegeniiber
eine engere Abgrenzung gewahlt, die sich primar auf
die Dienstleistungsbereiche des Mediensektors kon
zentriert (Tab. I).

Die notwendige Beschrankung auf die Ergebnisse der
amtlichen Statistik beinhaltet ein zentrales Problem: In
der bisherigen Klassifizierung der Beschaftigtenstatis
tik, die noch den meisten DatenquelIen zu Grunde
liegt, wird die Medienwirtschaft - vor aIlem der Bereich
EDV I Softwarehauser - nicht ausreichend differenziert
erfasst. Dennoch muss auf diese Klassifizierung
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(WS 73) zurOckgegriffen werden, urn fur langere Zeit
raume Entwicklungen aufzeigen zu konnen, FOrdiesen
Auswertungsteil wurden Daten aus einer Sonderaus
wertung mehrerer Zeitpunkte 0985-2000) von der
Universitat Dortmund (Prof. Dr. F.-I. Bade) zur Ver
fugung gesteIlt (Kap, 3).

Erst mit der neuen Klassifikation der Wirtschaftszweige
(WZ 93) wird eine angemessene Beurteilung auch
.rnoderner" Branchen in der Medienwirtschaft wie
Softwarehauser und Datenbanken moglich. FOr die
vorliegende Untersuchung ftihrte die Bundesanstalt
fur Arbeit eine Sonderauswertung der Beschaftigten
statistik am Stichtag 30.6.2000 durch (Kap. 4 und 5).

Tabelle 1
Abgrenzung der Medienwirtschaft
nach der Beschliftigtenstatistik

Abgrenzung der Medienwirtschaft

WS734 WZ935

Druckereien 440 Verlage 22,1
Post 640 Druckereien 22,2
Film 763 Vervielf. v. Tontragern 22,3
Radio/Fernsehen 764 Postdienste 64,1
Verlage 770 Fernmeldedienste 64,2
Nachrichtenag. 774 Softwarehauser 72,2
Werbung 820 Datenbanken 72,4

Sonst. Datenverarb. 72,6
Werbung 74,4
Film- u. Videoprodukt. 92,1
Radio/Fernsehen 92,2
Nachrichtenagenturen 92,4

© BAWBremen

Als Vergleichsregionen werden in der Untersuchung
aIle Stadte mit mehr als 300 000 Einwohnern herange
zogen. Bisherige Analysen haben gezeigt, dass sich hier
die Aktivitaten der Medienwirtschaft im Wesentlichen
konzentrieren." Zwar gibt es auch kleinere Stadte wie
Mainz (ZDF) oder Baden-Baden (SWR) mit bedeuten
den Konzentrationen in bestimmten Medienbranchen,
in dieser Untersuchung stehen jedoch die Entwick
lungspotenziale der grofsten deutschen Stadte und ihre
regionalpolitischen Implikationen im Vordergrund.

3 Entwicklungstendenzen in den Branchen
der Medienwirtschaft 1985-2000

Zwischen den Iahren 1985 und 2000 hat die Beschafti
gung in der Medienwirtschaft im Bundesgebiet (West)
insgesamt urn + 8,6 % zugenommen. AIlerdings verteilt
sich dieses Wachstum nicht gleichrnafsig auf die unter
such ten Wirtschaftszweige.
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Quelle: Beschaftigtenstatistik nach WS 73 (Bade, Uni Dortmund)
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Abbildung 2
Beschaftlgungswachstum 1985 bis 2000 in der Medienwirtschaft
in grofsen Stiidten (West)
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Abbildung 1 macht deutlich, dass von den analysierten
sieben Branchen sogar einige mit rucklaufigen Be
schaftigtenzahlen gekennzeichnet sind. Den grolsten
Verlust muss dabei der Wirtschaftszweig Post (-24,4 %)

hinnehmen; die Druckereien haben zwischen 1985
und 2000 insgesamt -13,6 % an Beschaftigung verloren.

Die grofsten Gewinner der Entwicklung im Bundes
gebiet (West) sind die Branchen Werbung (+180,9 %),

Film (+133,8 %), Nachrichtenagenturen (+105,5 %) und
Radio/Fernsehen (+54,3 %), die tiber den gesamten Be
obachtungszeitraum hohe Wachstumsraten erzielen
konnten. Das Verlagsgewerbe hat im Zeitverlauf ein ge
ringeres Wachstum in Hohe von +20,7 % realisieren
konnen.
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Abbildung 1
Beschiiftigungswachstum 1985 bis 2000 in der Medienwirtschaft
im Bundesgebiet (West)
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4 Grofsstadte-Benchmarking
in der Medienwirtschaft im Jahr 2000

Ftir dieses Benchmarking wird auf die Beschaftig
tenstatistik in der Wirtschaftszweiggliederung 1993
zurtickgegriffen; im Gegensatz zur vorherigen Langs
schnittanalyse wird nun auch Ostdeutschland einbezo
gen. Tabelle 2 zeigt die Verteilung der Beschaftigten in
der Medienwirtschaft? und die Anteile an der Gesarnt
beschaftigung in der jeweiligen Stadt.

Quelle: Beschaftigtenstatistik nach WS 73 (Bade, Uni Dortmund)

1985 1990 1995 2000
© BAW Bremen Tabelle 2

Beschiiftigte in der Medienwirtschaft im Stadtevergleich
im Iahr 2000

Abbildung 2 zeigt die Entwicklungsrichtungen der ein
zelnen Branchen in den westdeutschen Grofsstadten
tiber 300 000 Einwohner. Es wird deutlich, dass die Ten
denzen der einzelnen Branchen dem Verlauf im gesam
ten Bundesgebiet folgen. Wie in der Bundesentwick
lung auch, sind die Branchen Druckereien (-33,2 %)

und Post (-38,5 %) die Schlusslichter im Mediensektor,
wobei in den Stadten der Abbau von Beschaftigung
tiber den gesamten Beobachtungszeitraum noch sehr
deutlicher ausfiel.

Die grolste Entwicklungsdynamik ist - wie im gesamten
Bundesgebiet - bei den Branchen Film (+142,1 %) und
Werbung (+160,7 %) zu beobachten. Diese Wirtschafts
zweige entwickeln sich somit weitgehend unabhangig
von konjunkturellen Einfliissen durchgehend positiv,
Auch die Nachrichtenagenturen konnten mit +81,0%

ein kraftiges Wachstum realisieren. Demgegentiber
fallt die Beschaftigungsentwicklung in der Branche
Radio und Fernsehen (+32,4 %) schon deutlich gerin
ger aus; vergleichsweise schwach schneiden die Verla
ge (+16,8 %) in den untersuchten Grofsstadten abo

Stlidte Beschliftigte Stlidte Antellan Gesamt-
in Medlen- beschliftigung
wirtschaft in%

1 Hamburg 63384 1 Ktiln 8,49
2 Berlin 61510 2 Hamburg 8,31
3 Munchen 55650 3 Munchen 8,23
4 Ktiln 38890 4 Stuttgart 7,03
5 Frankfurt 33021 5 Nurnberg 6,95
6 Stuttgart 24603 6 Frankfurt 6,91
7 Dusseldorf 20804 7 Leipzig 6,58
8 Nurnberg 18238 8 Bielefeld 6,10
9 Hannover 14480 9 Dusseldorf 5,96

10 Leipzig 13635 10 Essen 5,52
11 Essen 12198 11 Berlin 5,40
12 Bremen 10 705 12 Dortmund 5,29
13 Dortmund 10423 13 Bonn 5,25
14 Dresden 9565 14 Hannover 4,93
15 Bielefeld 7977 15 Bremen 4,49
16 Bonn 7654 16 Dresden 4,40
17 Mannheim 7078 17 Mannheim 4,23
18 Boehum 4844 18 Boehurn 3,57
19 Wuppertal 4342 19 Wuppertal 3,36
20 Duisburg 3184 20 Duisburg 2,01

Aile Stadte 422185 Aile Suidte 6,29

Bund insgesamt 1 115255 Bund insgesamt 4,01

©BAWBremen

Quelle: Beschaftigtenstatistik nach WZ 93 (BA, Numberg)
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In den 20 grofsten Stadten der Bundesrepublik waren
im Iahr 2000 insgesamt 422 185 sozialversicherungs
pflichtig Beschaftigte in der Medienwirtschaft tatig.
Dies entspricht einem Anteil von ca. 37,9 % an allen Be
schaftigten des Mediensektors im gesamten Bundesge
biet (1 1I5 255 Beschaftigte). Die wichtigsten Zentren
der Medienwirtschaft sind die Stadte Hamburg
(63384), Berlin (61510), Munchen (55650), Koln
(38890) und Frankfurt am Main (33021), die 59,8 %

der Medienbeschaftigung aller 20 Vergleichsstadte auf
sieh vereinen.

Die grolsten Beschiiftigungsanteile der Medienwirt
schaft an der jeweiligen Gesamtbeschaftigung weisen
die Stadte Koln (8,49 %), Hamburg (8,31 %) und
Munchen (8,23 %) auf. Am schlechtesten schneiden
Duisburg (2,01 %), Wuppertal (3,36 %) und Bochum
(3,57 %) abo Sie liegen damit sehr deutlich unter dem
Durchschnitt aller Vergleichsstadte von 6,29 % und so
gar unterhalb des Bundesdurchschnitts von 4,01 %.

1m Folgenden soll die Bedeutung der einzelnen Bran
chen an der gesamten Medienwirtschaft der ausge
wahlten 20 Crofsstadte dargestellt werden (Tab. 3).

Tabelle 3
Bedeutung der einzelnen Branchen der Medienwirtschaft
in 20 Grofsstadten im Iahr 2000

Branchen Medien- Antell an gesamter
der Medienwirtschaft Beschiiftigte Medienwirtschaft

nachWZ93 in 20 Stiidten der 20 Stiidte in %

Softwarehiiuser 72.2 85093 20,16
Verlage 22.1 72 194 17,10
Druckereien 22.2 55659 13,18
Werbung 74.4 53686 12,72
Postdienste 64.1 51009 12,08
Fernmeldedienste 64.2 38668 9,16
Radio/Fernsehen 92.2 37527 8,89
Film- u. Videoprod. 92.1 19672 4,66
Nachrichtenagent. 92.4 5309 1,26
Sonst. Datenverarb. 72.6 1634 0,39
Yervielf. v. Tontriig. 22.3 1046 0,25
Datenbanken 72.4 688 0,16

Medienuiirt. Stadtegruppe 422185 100,00

© BAWBremen

Quelle: Beschiiftigtenstatistik nach WZ 93 (BA, Ntlmberg)

Schliefslich sind regionalpolitische Konsequenzen un
ter verschiedenen Aspekten, wie der GroBe oder den
Besonderheiten der jeweiligen Branchensegmente, zu
betrachten.

Am Stiehtag 30.6.2000 werden in der grofsten Einzel
branche Softwarehauser insgesamt 85093 sozialver
sieherungspflichtig Beschaftigte in der Gruppe der
20 Stadte gezahlt, Damit arbeitet jeder Ftinfte, der in
diesen Stadten der Medienbranche zuzuordnen ist, bei
Softwarehausern. Es folgen mit ebenso grofsen Antei
len an der gesamten Medienwirtschaft der 20 Stadte
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(422 185 Beschaftigte) die Branchen Verlage (17,10 %),

Druckereien (13,18 %), Werbung (12,72 %) und Post
dienste (12,08 %). Demgegenuber sind z. B. bei den
Nachriehtenagenturen lediglich 5309 als sozialversi
cherungspfliehtig Beschaftigte in den 20 Grolsstadten
tang. Dies entsprieht einem Anteil von 1,26 % an allen
Beschaftigten der Medienbranche der untersuchten
20 Stadte.

5 Grolsstadte-Benchmarking in ausgewahlten
Branchen der Medienwirtschaft 2000

Die oben in Tabelle 3 dargestellten Branchen werden
nun auf der Ebene der 20 Stadte systematisch unter
sucht. Die Darstellung wird dabei auf sieben Branchen
und eine Branchengruppe beschrankt: Die Wirtschafts
zweige Nachrichtenagenturen (92.4) und Vervielfalti
gung von Tontragern (22.3) werden auf Grund ihrer re
lativ geringen Bedeutung ftir die Gesamtbeschaftigung
in diesem Beitrag vemachlassigt. Zudem werden die
Branchen Softwarehauser (72.2), Datenbanken (72.4)
und Sonstige Datenverarbeitung (72.6) zu einer Be
obachtungseinheit "EDVI Software" aggregiert. Damit
wird an die Systematik einer fruheren Untersuchung"
(Datenauswertung fur den Stichtag 30.6.1998) ange
knupft und die Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse
ist somit siehergestellt.

Der Stadtevergleich dieser ausgewahlten Branchen
wird im Folgenden auf zwei Arten durchgefuhrt. Er
stens wird die riiumliche Konzentration an hand des
Beschaftigtenanteils einer Stadt an allen Beschaftigten
des gesamten Bundesgebietes in der jeweiligen Bran
che gemessen.

Zweitens wird die riiumliche Spezialisierungeiner Stadt
mithilfe des Lokalisationskoeffizienten berechnet. Der
Lokalisationskoeffizient wird gebildet, indem der Be
schaftigtenanteil einer Branche in einer Stadt durch
den bundesdurchschnittliehen Anteil dieser Branche
an der Gesamtbeschaftigung dividiert wird. Dadurch
wird es moglich, regionale Spezialisierungen bzw.
riiumliche Arbeitsteilungen der jeweiligen Branche zu
analysieren.?

Insbesondere fur die raumlichen Anbieter-Nachfrager
Verflechtungen in den Dienstleistungsbranchen'? galt
lange Zeit die Annahme, dass ein Austausch von Lei
stungen tiber weite Strecken nieht moglich sei. Ais zen
trales Argument wurde das uno-actu-Prinzip ange
fuhrt, d.h. dass zur Erbringung einer Dienstleistung ein
.face-to-facev-Kontakt von Anbieter und Nachfrager
erforderlieh sei. Sieherlich trifft dieser Sachverhalt ftir
Leistungen zu, deren Wertschopfung gering ist und die
eher in einer homogenen Nahversorgung der Bevolke
rung zu find en sind (Einzelhandel, Frisor, Cebauderei-
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Abbildung 4
Beschaftigung in der Branche Verlage (22.1) im Iahr 2000

Bei der Branche Verlage ist eine starke Konzentration
auf die vier Stadte Hamburg, Munchen, Berlin und
Stuttgart festzustellen (Abb.4). Dieses Quartett verei
nigt fast ein Viertel aller bundesweit in dieser Branche
als sozialversicherungspfliehtig beschaftigten Perso
nen.

Munchen weist zudem die grolste Spezialisierung der
Wirtschaftsstruktur auf die EDV- und Softwarebranche
auf. Gegenuber dem Bundesgebiet ist die Spezialisie
rung der Wirtschaft 2,65 Mal grofser, Eine vergleichs
weise grofse Spezialisierung in der Branche EDV/Soft
ware ist aber auch in Dortmund, Essen und Stuttgart zu
sehen. AIle anderen Stadte liegen mit ihren Lokalisa
tionskoeffizienten unterhalb von 2, erreichen also
nieht die doppelte Auspragung wie im Bundesdurch
schnitt.

nigung usw.). Der Lokalisationskoeffizient wird dem
nach nahe 1 (Bundesdurchschnitt) liegen.

Allerdings besteht fur die strategisch bedeutsamen un
ternehmensorientierten Dienstleistungen - und dazu
zahlen die hier analysierten Wachstumsbranchen der
Medienwirtschaft (vgl. Kap. 3) in hohem Mage - eine
klare Spezialisierungstendenz und damit auch eine
Pemorientierung." Besonders hohe Lokalisationskoef
fizienten deuten auf eine uberregionale Nachfrage
orientierung in der entsprechenden Branche hin. Un
ternehmen, die sieh auf uberregional bedeutsamen
Markten behaupten, gelten zudem als besonders wett
bewerbsfahig. 1m Folgenden werden die Branchen im
Einzelnen nach einem einheitlichen Untersuchungs
muster und in der Reihenfolge ihrer Beschaftigungs
grolse (Tab. 3) analysiert.

In Munchen sind 6,43 % von allen bundesweit in
der Branche EDV/Software Beschaftigten konzentriert
(Abb. 3). Es folgen die Stadte Berlin mit einem Anteil
von 5,6 % und Hamburg mit 4,98 % an allen Beschaftig
ten in diesem Wirtschaftszweig. 8
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Quelle: Beschaftigtenstatistik nach WZ 93 (BA, Nurnberg)
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Abbildung 3
Beschaftlgung in der Branche EDVISoftware (72.2/72.4/72.61
im Iahr 2000
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QueUe: Beschiiftigtenstatistik nach WZ 93 (BA, Niirnberg)

Die Betrachtung der raumlichen Spezialisierung zeigt
die Bedeutung innerhalb der Stadt und "bereinigt" die
Zahlen urn die StadtgroEe. Bei dieser Betrachtungswei
se ruckt Stuttgart an die Spitze der untersuchten Stadte
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tiber 300 000 Einwohner. In Stuttgart betragt der Loka
lisationskoeffizient 3,3. Die Spezialisierung der Wirt
schaft fallt damit - wie in Hamburg auch - mehr als drei
Mal graBer als im Bundesdurchschnitt aus. Immerhin
mehr als doppelt so grofs ist sie in den Stadten Mun
chen, Niirnberg und Bielefeld.

Abbildung 5 zeigt die Beschaftigungskonzentration in
der Branche Druckereien. Die Verteilung der Beschafti
gung ist - im Gegensatz zum Verlagswesen - sehr vieI
ausgeglichener. Die meisten Beschaftigten dieser Bran
che sind in Berlin, Munchen, Koln und Hamburg zu
finden.

Abbildung 5
Beschaftigung in der Branche Druckereien (22.2) im Iahr 2000
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In der Werbebranche (Abb, 6) sind alleine 10,61 % aller
bundesweit Beschaftigten dieser Branche in Hamburg
konzentriert. Aber auch in Dusseldorf, Frankfurt / M.,
Miinchen und Berlin ist die Beschaftigung in der
Werbung stark ausgepragt. Die funf Stadte zusammen
vereinen rd. ein Drittel aller Beschaftigten in der
deutschen Werbebranche auf sich. In den iibrigen
Grolsstadten sind zusammen genommen lediglich
noch 15,19 % aller Beschaftigten in der Werbebranche
Deutschlands gebunden.

Abbildung 6
Beschaftigung in der Branche Werbung (74.4) im Iahr 2000
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Quelle: Beschaftigtenstatistik nach WZ 93 (BA, Ntirnbergl

Auch die raumliche Spezialisierung in der Druckbran
che ist in diesem Stadtevergleich nur vergleichsweise
schwach ausgepragt. Zentrum der Druckindustrie bil
det Bielefeld mit einem Lokalisationskoeffizienten von
2,24. Es folgen die Stadte Nurnberg, Essen, Koln, Miin
chen und Wuppertal. Aile anderen Stadte besitzen
lediglich eine Spezialisierung ihrer Wirtschaftsstruktur,
die unterhalb des Bundesdurchschnittes liegt.
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Die grofste raumliche Spezialisierung ist in Diisseldorf
zu sehen, wo der Beschaftigungsanteil der Werbebran
che an allen Beschaftigten fast funf Mal so hoch wie im
Bundesgebiet ausfallt. Es ist entsprechend zu vermu
ten, dass die Diisseldorfer Werbeagenturen in hohem
Malse auch Kunden aufserhalb ihrer Heimatregion mit
ihren Dienstleistungen versorgen. t2 Aber auch in Ham
burg und Frankfurt / Main zeigen sich ausgepragte
raumliche Spezialisierungen. Demgegeniiber weisen
die Stadte Mannheim, Bielefeld, Bochum, Wuppertal,
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Dresden, Dortmund und Duisburg eine Position auf,
die sogar unterhalb des Bundesdurchschnitts ver
bleibt.

Der Wirtschaftszweig Postdienste (Abb. 7) ahnelt in
seiner raumlichen Konzentration sehr stark dem Ver
teilungsmuster der Branche Druckereien. Besonders
hervorstechende Konzentrationen sind nicht festzu
stellen. Auf Berlin entfallen etwa 4 % aller in der Bun
desrepublik in diesem Sektor Beschaftigten.

Abbildung 7
Beschaftigung in der Branche Postdienste (64.1) im Iahr 2000
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Abbildung 8
Beschaftlgung in der Branche Fernmeldedienste (64.2)
im Iahr 2000
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QueUe: Beschaftigtenstatistik nach WZ 93 (BA,Nlirnbergl

Bei der raumlichen Spezialisierung fallt Berlin dem
gegenuber deutlich zuruck. Auffallend sind die
Schwerpunkte in den neuen Bundeslandern mit den
sachsischen Stadten Leipzig und Dresden, die ver
gleichsweise hohe Lokalisationskoeffizienten (3,89
bzw. 3,84) aufweisen.

Ebenso fallen sofort die relativ geringen Lokalisations
koeffizienten auf, die die raumliche Spezialisierung der
Stadte ausdrucken. Keine Stadt erreicht einen Wert, der
mehr als doppelt so hoch als im Bundesgebiet ausfallt.
Ais Sitz der Postzentrale verfiigt Bonn uber die im Stad
tevergleich graBte raumliche Spezialisierung.

1m oberen Teil der Abbildung 8 ist die raumliche Kon
zentration der Branche Fernmeldedienste dargestellt.
Auf Berlin entfallen 8,63 % aller bundesweit in dieser
Branche sozialversicherungspflichtig Beschaftigten. Es
folgen die Stadte Hamburg und Munchen.

418

Die Konzentration der Beschaftigung in der Branche
Radio und Fernsehen (Abb. 9) hangt offensichtlich in
hohem MaBe mit den Standorten der affentlich-recht
lichen und der privaten Rundfunksender zusammen.
Das dominierende Zentrum von Radio- und Fernseh
produktionen ist Koln mit einem Anteil von 18,41 %

aller in der Bundesrepublik in dies em Sektor Beschiif
tigten. Mit deutlichem Abstand folgen Hamburg, Berlin
und Munchen.

Kaln besitzt zudem die groBte raumliche Spezialisie
rung in der Radio- und Fernsehbranche bei den unter
suchten 20 Stadten. 1m Vergleich zum Bund liegt der

RuR 5-612001
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Abstand folgen Berlin und Hamburg. In diesen "Film
hochburgen" Iiegen die Lokalisationskoeffizienten
etwa drei bis funf Mal hdher als im Bundesdurch
schnitt.

Abbildung 10
Beschafttgung in der Branche Film (92.1) im Iahr 2000
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Abbildung 9
Beschaftigung in der Branche Radio / Fernsehen (92.2)
im Iahr 2000
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Quells: Beschaftigtenstatistik nach WZ 93 (BA, Niirnberg)

Wert Kolns mehr als elf Mal so hoch. Das ist mit
Abstand die hochste Spezialisierung aller hier unter
suchten Medienbranchen. Zudem weisen die anderen
Stiidte eine groBe Differenz zu Koln auf. So ist die Wirt
schaftsstruktur von Leipzig als niichste Stadt in der
Rangfolge nur etwa halb so stark spezialisiert, wie das
in Koln der Fall ist.

Die Filmbranche (Abb. 10) besitzt von den hier im De
tail untersuchten Branchen ebenfalls eine besonders
hohe Beschiiftigungskonzentration. Ca. 41 % aller bun
desweit in dies em Bereich Beschiiftigten haben ihren
Arbeitsplatz in den vier Stiidten Berlin, Miinchen,
Hamburg und Koln. Auf die anderen 16 Stiidte entfallen
lediglich 14,2 % der bundesweiten Beschiiftigung in der
Filmbranche.

Die riiumliche Spezialisierung der Filmbranche ist am
sUirksten in Koln und Miinchen ausgepriigt; mit etwas

c: C c 2' 01 't: E c
~ 2' t: '0 c -0 C c E Cii :v 2';0 Ql

~ ::> 'N 0 ::> '" Ql '" ]! Ql t: C Ql 'Qi t: > ::>

'"
s: .0 a. -0 s: iii t: .0 D> E ::> 0 V)

Ql 0 .0U "' Ql E en V) .c
t: lD E 'w " " Ql ::> " ::> " l!' w t: a. t: '"'::> '"

...J ::l 0 0 :>' ;, (jj en t: t: a. t: 'S
::; en t: iii 0 '" ::> '" 0I ::>

~
Z 0 ::; ;;: I

0 u..

©BAW Bremen

Quelle: Beschaftigtenstatistik nach WZ 93 (BA, Niirnberg)

AbschlieBend bleibt festzuhalten, dass die Beschiiftig
ten in der Medienwirtschaft vor allem in den groBeren
Stiidten Berlin, Hamburg, Miinchen und Koln konzen
triert sind (Tab. 4).

Tabelle 4
Zusammenfassende Darstellung der dominierenden Stadte
in der Medienwirtschaft 2000

Branchen (WZ 93) Konzentration Spezialisierung

EDV/Soft. 72.2/.4/.6 Munchen 6,43 Munchen 2,65
Veriage 22.1 Hamburg 8,78 Stuttgart 3,30
Druckereien 22.2 Berlin 3,91 Bielefeld 2,24
Werbung 74.4 Hamburg 10,61 Dusseldorf 4,74
Postdienste 64.1 Berlin 4,02 Bonn 1,86
Fernmelded. 64.2 Berlin 8,63 Leipzig 3,89
Radio/Ferns. 92.2 Koln 18,41 Koln 1l,l9
Film 92.1 Berlin 13,61 Koln 4,88

© BAW Bremen
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Bei Einbeziehung der Gesamtbeschaftigung bzw. der
Spezialisierung der jeweiligen Wirtschaftsstruktur reia
tiviert sich allerdings die starke Position der grolseren
Stadte des Vergleichsfeldes - insbesondere von Berlin 
teilweise sehr deutlich. So sind die grolsten raumlichen
Spezialisierungen in Koln (Radio / Fernsehen und
Film) und Dusseldorf (Werbung) zu sehen.

Die folgende Darstellung fasst noch einmal die allge
meine Bedeutung der einzelnen Branchen fur die
Gruppe der 20 Grofsstadte zusammen (Tab. 5).

Tabelle 5
Zusammenfassende Darstellung der Durchschnittswerte
in 20 Stiidten im Iahr 2000

Branchen (WZ 93) Konzentration Spezialisierung
in 20 Stadten in 20 Stadten

EDV/Softw. 72.2/.4/.6 39.47 1,64
Veriage 22.1 44,45 1,84
Druckereien 22.2 24,97 1,03
Werbung 74.4 48,42 2,01
Postdienste 64.1 24,75 1,03
Fernmeldedienste 64.2 46,31 1,92
Radio/Fernsehen 92.2 62,44 2,59
Film 92.1 55,22 2,29

© BAWBremen

Die Lokalisationskoeffizienten von 1,03 im Durch
schnitt aller 20 Stadte bei den Branchen Druckereien
und Postdienste deuten auf eine einwohnerabhangige
Versorgung der Bevolkerung hin. Demgegentiber sind
auch in der Stadtegruppe die Wirtschaftszweige Radio /
Fernsehen (2,59), Film (2,29) und Werbung (2,01) am
starksten raurnlich spezialisiert.

6 Standortbedingungen und zukiinftige
Tendenzen in der Medienwirtschaft

Die vorangegangenen Untersuchungen der einzelnen
Branchen der Medienwirtschaft haben gezeigt, dass
nicht aIle Wirtschaftszweige als Wachstumsbranchen
zu bezeichnen sind. Insbesondere die Branchen der
traditionellen Printmedien scheinen unter erheb
lichem Anpassungsdruck und einer Reduzierung ihrer
Beschaftigung zu stehen. Demgegentiber sind Bran
chen wie Werbung oder Film zu sehen, die ein starkes
Beschaftigungswachstum realisieren konnten.

Auch unter anderen Aspekten ist die Medienwirtschaft
keine homogene Branchengruppe, sondern durch un
terschiedliche Beschaftigungsgrofsen, Marktbedingun
gen, Unternehmensstrukturen und Branchenverflech
tungen gekennzeichnet. Vermutlich werden dadurch
besonders hohe raumliche Konzentrationen und Spe
zialisierungen - wie sie oben herausgearbeitet worden
sind - in den Branchen Radio / Fernsehen, Film und
Werbung begtinstigt.

420

Offensichtlich sind in derartigen Branchen verschiede
ne Effekte fur eine riiumliche Clusterbildung verant
wortlich. Insbesondere der Radio- und Fernsehbereich
ist auf Grund seiner Struktur nur an wenigen Standor
ten prasent. Ausgangspunkt waren die Grtindung von
offentlich-rechtlichen Sendeanstalten und ihre Veror-

- tung sowie die Hohe der Ausstattung mit finanziellen
Mitteln und Personal nach den foderalen Prinzipien
der Bundesrepublik.

Seit Mitte der 80er Jahre wurden mit der EinfUhrung
des dualen Systems im Rundfunk auch private Anbieter
zugelassen. Diese haben die vorhandenen raumlichen
Verteilungsstrukturen nachvollzogen und sich an den
Standorten etabliert, an denen offentlich-rechtliche
Anbieter bereits prasent waren. Entsprechend sind die
privaten Rundfunkanbieter heute im Wesentlichen auf
die Standorte Munchen, K61n und Hamburg konzen
triert." Im Vergleich der Bundeslander werden 82,5 %

der gesamten Fernsehproduktionen in Nordrhein
Westfalen, Bayern, Hamburg und Berlin erstellt."

Zudem haben massive Pordermalsnahmen an einzel
nen Standorten eine besondere Konzentration der
Medienwirtschaft bewirkt. Beispielsweise hat Nord
rhein-Westfalen seit Mitte der 80er Jahre eine konse
quente Medienstandortpolitik betrieben. So ist NRW
mit Schwerpunkt in Koln heute das fuhrende Zentrum
der Fernsehwirtschaft in der Bundesrepublik mit
einem Anteil von 27,2 % des Leistungsumfangs der
deutschen Programmproduzenten.v

Eine derartige Spezialisierung bedingt zum einen die
Konzentration auf Produkte und Sendungen, deren
Wirkungsradius systembedingt weit tiber die regionale
Nachfrage hinausgeht. Zum anderen bildet das am
Standort vorhandene Humankapital eine hochspezia
lisierte Wissensbasis, wodurch immer wieder neue Im
pulse und Unternehmensgrtindungen entstehen." Da
durch werden die grofsbetrieblichen Strukturen der
heute nach wie vor dominierenden offentlich-recht
lichen Sendeanstalten durch eine enorme Vielzahl von
klein- und mittelstandischen Betrieben und freien
Mitarbeitern erganzt, Zudem wird ein Know-how
Transfer durch den Wechsel von Mitarbeitern zwischen
Branchen mit verwandten Produkten und beruflichen
Tatigkeiten ermoglicht." So ist die eher klein und mit
telstandisch gepragte Filmwirtschaft ebenfalls an den
Standorten der Radio- und Fernsehbranche besonders
deutlich spezialisiert.

Vor allem die Multimediabranche gilt in ihrer Struktur
gepragt von Klein- und Kleinstbetrieben. So hat eine
Fallstudie von Multimedia- und Online-Betrieben im
Land Bremen ergeben, dass 63 % der befragten Be
triebe weniger als funf Mitarbeiter beschaftigten." Zu
ahnlichen Ergebnissen kommt eine Fallstudie in der

RuR 5-6/2001
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Technologieregion Karlsruhe, in der die regionale
Verankerung von Informations- und Kommu
nikationstechnologie- Unternehmen im Mittelpunkt
steht." Dominierende Geschaftsbereiche der Karls
ruher IuK-Unternehmen sind Softwareerstellung oder
Netzwerkbetreibung. Die Beschaftigtenzahl liegt bei
61,2 % der Betriebe unter zehn Mitarbeitern, Die regio
nalen Absatzverflechtungen variieren mit dem Be
triebstyp, dem Alter und der FuE-Intensitat. So zeigt die
Karlsruher Studie, dass mit der zunehmenden Etablie
rung am Markt eine Expansion des Absatzgebietes
festzustellen ist. Letztlich hangt die Notwendigkeit
raumlicher Nahe natiirlich stark mit der konkreten
Ceschaftstatigkeit und den Kundenanforderungen zu
sammen. So ist bei der Erstellung von Individualsoft
ware und Internet Service Providing die Nahe inner
halb einer Region erforderlich. Eine Ausweitung der
Marktstellung und die Steigerung der technologischen
Leistungsfahigkeit hangt in hohem Mafse von genu
gend qualifizierten Arbeitskraften ab, deren Fehlen
auch in der Region Karlsruhe als generelles Problem
beschrieben wird.

Besonders graB sind die Anforderungen an die Qualifi
kationen der Mitarbeiter, wenn Unternehmen Interna
tionalisierungsstrategien verfolgen, wie Ziegler" in
einer empirischen Studie der Werbebranche heraus
stellt. Diese Studie ist vor allem deshalb bemerkens
wert, da die Analyse der Internationalisierung von
Dienstleistungsbranchen - auf Grund der Annahrne,
dass Dienstleistungen primar nur auf dem nationalen
Markt eine gewichtige Rolle spielen - bisher vernach
lassigt wurde. Im Ergebnis zeigt sich aber, dass die welt
weit fuhrenden Werbeagenturen einem starken Wett
bewerb unterliegen und dass die Besetzung von
international bedeutsamen Markten von allen Wettbe
werbern mehr oder weniger stark betrieben wird. Die
Folge ist ein starker Konzentrationsprozess inner
halb dieser Branche, in der es immer wieder zu
Unternehmenszusammenschltissen tiber Landergren
zen hinweg kommt. Der Autor rechnet damit, dass
langfristig nur 10 bis 15 internationale GroBagenturen
in der Werbebranche uberleben werden. Fur derartige
Unternehmen spielen neben dem Know-Potenzial zu
dem erstklassige Verkehrsverbindungen (z.B. Nahe zu
einem Internationalen Flughafen) eine entscheidende
Rolle.

Diese Beispiele aus den verschiedenen Branchen
Radio- und Fernsehen, Film, Multimedia und Werbung
verdeutlichen die Bandbreite an Standortanforde
rungen und Tendenzen in der Medienbranche. Aus
der regionalen Perspektive ist die Ermittlung der eige
nen Unternehmensstrukturen mittels Fallstudien die
Grundlage fur regionalpolitische Uberlegungen.

RuR 5-6/2001

Dariiber hinaus sind die technischen Entwicklungen
der Medienwirtschaft in diese Uberlegungen mit ein
zubeziehen. So wird die Medienkonuergenz zur Produk
tion neuer Inhalte mit neuen Distributionswegen fuh
ren, die tief greifende Substitutionseffekte in bisher
etablierten Medienbereichen auslosen konnen." So ist
heute bereits eine Verlagerung der Informations
beschaffung und -verbreitung von den klassischen
Printmedien und Postdiensten hin zu elektronischen
Medien zu beobachten.

Einen Hinweis auf zuktinftige Entwicklungen und
raumliche Clusterbildung bestimmter Technologien
der "New" Economy soli eine Analyse von Medienun
ternehmen erbringen, die am Neuen Markt der Deut
schen Borse gelistet sind. Der Mediensektor gehort da
bei zu den bestimmenden Grofsen am Neuen Markt;
allein die Branchen Internet, Software und IT-Services
machen zusammen 50 % der notierten Unternehmen
aus. Tabelle 6 zeigt die raumliche Verteilung der 187
deutschen Medienunternehmen.

Tabelle 6
Medienunternehmen, die am Neuen Markt in Frankfurt
gelistet sind (Stand: Mai/200l)22

Stadt Unternehmen Verteilung der Untemelunen
nach Branchen

""c:
~>#. .E! ~.S OJ -Ol ., c:

C:.c: .. c: ='
~ c: Ol ., s! .. .~ t

~ is .£ sN .!:l "0 ...
c: c: ., c: Q t: ., Q

..: ..: .5 ::;;0 en E-<..IIi
----~-

Munchen 28 15,0 6 10 6 5 1
Hamburg 20 10,7 11 2 2 4 1
Ktiln 11 5,9 4 4 1 2
Berlin 11 5,9 2 4 3 1 1
Stuttgart 7 3,7 2 2 3
Frankfurt 6 3,2 2 3 1
Nurnberg 3 1,6 1 1 1
Essen 2 1,1 1 1
Dortmund 2 1,1 1 1
Bochum 1 0,5 1
Bremen 1 0,5 1
Dusseldorf 1 0,5 1
Leipzig 1 0,5 1

20 Stiidte 94 50,3 30 28 14 16 6

St.-Umland 47 25,1 13 6 15 8 5
Aufserhalb 46 24,6 12 5 13 11 5

Deutschland 187 100,0 55 39 42 35 16

© BAWBremen

Quelle: Deutsche Borse (http://www.neuer-markt.de)

Demnach entfallen 94 Unternehmen (ca. 50 %) auf die
20 grofsten Stadte tiber 300 000 Einwohner. Im Stadt
Umland (Urnkreis von ca. 30 km urn die analysierten
Stadte) sind weitere 47 Unternehmen (ca. 25 %) ange
siedelt. Aufserhalb dieser 20 Stadtregionen befinden
sich 46 Medienfirmen (ca. 25 %).
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Abbildung 11
Argumente zur Ferderung der Medienwirtschaft

Abbildungl2
Ansatzpunkte regionaJer Entwicklungsstrategien
zur Unterstiitzung der Medlenwlrtschatt>

Technologieargument

Beschaftigungsargument

Strukturargument

Medienwirtschaft

Potenzialargument

Wachstumsargument

Forderargument

Imageargument

©BAWBremen

Kombination verschiedener Porderprogramme unter
schiedlicher Ebenen (Land, Bund, EU) gebundelt wer
den. Letztlich ist die Medienwirtschaft ein Imagefaktor
ftir eine Region, da insbesondere die neuen Medien
den strukturellen Wandel zur "New" Economy verkor
pern.

Welche Strategien und Instrumente stehen den Regio
nen zur Initiierung einer leistungsfahigen Medienwirt
schaft zur Verfiigung? Durch das Aufzeigen der ver
schiedenen Forderansatze mit ihren Chancen und
Risiken sollen regionale Akteure bei der Formulierung
angepasster regionaler Entwicklungskonzepte unter
stiitzt werden. Zur Konkretisierung und Schwerpunkt
bildung bei der F6rderung der Medienwirtschaft zeigt
die folgende Abbildung 12 den regionalpolitischen Ak-

r
RegionaIe Entwicklungsstrategien

11MEDIENWIRTSCHAFT

•
Regionale Existenz- Mobile

Unternehmen grlinder Unternehmen

t t t
· Transferstelle · Wagniskapital · Anwerben

.Medien- · Grunder- standort-
wirtschaft" zentrum unabhangiger

· Medlen- · Studiengang
Unternehmen

kompetenz- Medienwirt- · Aufrnerksam-
zentrum schaft keit fur die

· Kooperationen · Grunder
Region

· Aus- und Beratung (Uni,
erzeugen

Weiterbildung IHK, Wifo) · Imagepflege
als Medien-
stadt

Potenzialorientiere Ansiedlungs-

Entwicklungsstrategie orientierte
Strategie

©BAWBremen

Wie in der vorangegangenen Untersuchung der sozial
versicherungspflichtig Beschaftigten auch, bilden die
Stadte Miinchen (28), Hamburg (20), Koln (11) und
Berlin (11) die Zentren der "New" Economy der am
Neuen Markt gelisteten Unternehmen im Medienbe
reich. In der tiefergehenden Analyse nach Branchen
zeigt sich, dass vor allem die Bereiche Medien/Unter- -----. .- --,
haltung sowie Internet besonders stark in den 20 GroB
stadten lokalisiert sind. 1m Bereich Medien / Unter
haltung ist Munchen mit zehn Unternehmen stark
reprasentiert. Die meisten Unternehmen in der Inter
net-Branche entfallen mit elf Firmen auf Hamburg.

Strukturell zeichnen sich die Medienunternehmen am
Neuen Markt durch relativ kleine Unternehmens
grolsen und in der jetzigen friihen Phase durch entspre
chend begrenzte Beschaftigungseffekte aus. Fur die
Entwicklung von Medienstandorten der sog. "New"
Economy ist hervorzuheben, dass die Beschaftigten
struktur in den Unternehmen des Neuen Marktes
vor allem durch junge Mitarbeiter Om Durchschnitt
30-35 Jahre) gepragt wird, Zudem weisen die Mitarbei
ter ein uberdurchschnittliches Qualifikationsniveau
auf (47 % der Mitarbeiter besitzen einen Hochschul
abschluss), Als wesentliches Entwieklungshemmnis ist
das Fehlen von qualifiziertem Personal anzusehen."

7 Medienwirtschaft
in regionalen Entwicklungsstrategien

Der Aufbau eines sektoralen Schwerpunktes in den zu
kunftsorientierten und wachsenden Teilbereichen der
Medienwirtschaft wird in regionalpolitischen Fnrder
konzepten mit verschiedenen Argumenten begnindet,
die in der folgenden Ubersicht (Abb. II) schlagwort
artig zusammengefasst sind.

Vor allem die neuen Medien (z,B. die Multimedia- und
Softwarebranche) gelten als Wachstumsmarkt mit gro
Ben Umsatzsteigerungen, von denen nieht zuletzt
positive Auswirkungen auf die Beschiiftigungsperspek
tiven einer Region erwartet werden. Zudem gelten gro
Be Teile der Medienwirtschaft als technologieintensive
Branche mit uberdurchschnittlichen Fuli-Aktivitaten
in Zukunftsmarkten. Als weiterer wichtiger Grund wer
den die Effekte zur Steigerung der Wettbewerbsfiihigkeit
bei den nachfragenden Unternehmen genannt.

Als strukturpolitisches Argument wird die klein- und
mittelstandische Struktur angefuhrt, die vor allern in
den neuen Medien wie etwa der Internetbranche vor
herrschend ist. Durch die klein- und mittelstandische
Struktur in diesen Teilbereiehen der Medienwirtschaft
wird es moglich, ein breites Potenzial an Firmen in eine
regionale Strategie und in ein Unternehmensnetzwerk
einzubinden. Die regionale Forderung kann durch die

422 RuR 5-6/2001



Matthias Schonert und Werner Willms: Medienwirtschaft in regionalen Entwieklungsstrategien

teuren die verschiedenen Wege auf. Generell existieren
zwei Moglichkeiten: Zum einen wird an dem bereits
vorhandenen Unternehmenspotenzial angesetzt. Zum
anderen wird versucht, mobile Unternehmen zur Ver
lagerung in die eigene Region zu bewegen.

• Potenzialorientierte Entuncklungsstrategien

Die eingesetzten Instrumente bei potenzialorientier
ten Entwieklungsstrategien sollen in erster Linie zur
Verbesserung der regionalen Standortbedingungen
und zum Abbau von Entwieklungshemmnissen beitra
gen. Dazu geeignet erscheinen erprobte Instrumente
wie Transferstellen, Kompetenzzentren, die Unterstut
zung von Unternehmenskooperationen und die Forde
rung der Aus- und Weiterbildung. Von zentraler Bedeu
tung ist die Pflege und Steigerung des am Standort
gebundenen Know-hows. Eine Schliisselstellung neh
men die unternehmensinternen Kompetenzen und
Ressourcen an Humankapital ein, die in einer von
Dienstleistungen gepragten Branche wie der Medlen
wirtschaft immer bedeutender werden." Bei allen
Malsnahmen ist darauf zu achten, dass die Forderung
aus dem Markt heraus entwiekelt wird und die Unter
nehmen nach dem Auslaufen staatlicher Forderung
iiber eine ausreichende Wettbewerbsfahigkeit ver
fugen, urn am Markt bestehen zu konnen.

Zum Zweiten ist wesentlicher Bestandteil der poten
zialorientierten Entwieklungsstrategie die Unterstut
zung der Grundungsaktivitaten aus dem regionalen
Forschungs- und Entwicklungspotenzial heraus. Ein
zentrales Problem aller Existenzgriinder (nieht nur in
der Medienwirtschaft!) ist die Beschaffung ausreichen
den Kapitals. Fur eine Starkung des Mediensektors soll
ten daher die Moglichkeiten zur Bereitstellung von
Wagniskapital gepriift werden. Weiterhin sind enge
Verbindungen mit dem am Standort vorhandenen wis
senschaftliehen Know-how anzustreben. Dazu eignen
sieh Technologie- und Griinderzentren, die in enger
Kooperation mit Universitaten und Hochschulen ste
hen sollten." Die Spezialisierung derartiger Vorhaben
auf wenige Branchen und Technologien ist sehr genau
zu priifen. So stellen Sternberg et al." in einer bundes
weiten Studie iiber die Wirkungsweise von Tech
nologie- und Griinderzentren fest, dass die Zahl
technologieorientierter Unternehmensgriinder in vie
len Regionen nieht ausreieht, urn die Einriehtungen
zielgruppenadaquat auszulasten. Insofern solite vor
dem Beginn einer solchen Strategie das Potenzial mog
licher Unternehmensgriinder in den spezifischen
Medienbereiehen genau analysiert werden. Die wis
senschaftlichen Kapazitaten des Standortes miissen in
diese Untersuchungen mit einbezogen werden. Vor
handene Defizite im Forschungs- und Hochschulange-
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bot konnen somit friihzeitig erkannt und moglicher
weise durch entsprechende Mafsnahmen verringert
werden. Von entscheidender Bedeutung ist letztlieh,
wie gut die Angebote filr Unternehmensgriinder im
Netzwerk der wirtschaftspolitisch relevanten Einrieh
tungen (Wif6, IHK, Uni usw.) funktionieren.

• Ansiedlungsorientierte Strategien

Bei ansiedlungsorientierten Strategien geht es vor
allem darum, mobile und standortunabhangige Unter
nehmen zur Verlagerung in die eigene Region zu bewe
gen. Zur Erreiehung dieses Zieles werden verschiedene
Instrumente eingesetzt, die die Attraktivitat der Region
fur verlagerungswillige Unternehmen steigern sollen.
In der Regel werden Agenturen damit beauftragt, durch
intensive Offentlichkeitsarbeit und verschiedene PR
Kampagnen das Bild einer .Medienstadt" innerhalb
wie aulserhalb der Region zu vermitteln. Unterstiitzend
wirken international ausgeriehtete .Medienkonferen
zen und -rnessen". Als Beispiele dafiir gelten .festivali
sierte" Grolsereignisse wie bedeutende Filmfestspiele
(z.B. Berlinale in Berlin) oder international ausgerich
tete Messen (z.B. die Popkomm in Koln).28

Ein besonderes Interesse besteht darin, die Region in
einem neuen Licht zu prasentieren und ein rnoglicher
weise vorhandenes Negativ-Image als Standort mit
wenig zukunftsweisender Wirtschaftsstruktur in ein
positiv besetztes Image eines dynamischen Medien
standortes umzukehren. Imagekonzepte sind aller
dings nur dann fruchtbar, wenn sie einerseits aufweni
ge Projekte konzentriert werden, die eng mit dem
tatsiichlichen Entwicklungspotenzial der Medienwirt
schaft verkniipft sind. Andererseits soliten sie sieh auf
eine unterstiitzende Funktion in einem regionalen Ge
samtkonzept beschranken, da auf Grund der insge
samt relativ geringen Mobilitatsrate eine allein darauf
basierende Strategie zwangslaufig ins Leere lauft.
Schlielslich konnen die Hoffnungen, die durch Image
strategien geweckt werden, letztlich nur durch sicht
bare Erfolge wie konkrete Ansiedlungen und Beschafti
gungswachstum erfiillt werden.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Medienwirtschaft
eine Vielzahl moglicher Ansatzpunkte fur regionalpoli
tische Aktivitaten bietet. Wie gezeigt wurde, lassen sich
derartige Konzepte und ihre strategischen Ansatz
punkte in potenzial- und ansiedlungsorientierte Ent
wieklungsstrategien unterscheiden.

Ein Patentrezept zum Instrumenteneinsatz existiert
allerdings nieht. Grundsatzlich sind Ansatzpunkte re
gionalpolitischer Strategien abhangig von den regiona
len Besonderheiten und Potenzialen, die spezifische
Vorgehensweisen bei der Ausriehtung von Porderkon-
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zepten erfordern. Fur den Erfolg regionaler Strategien
ist somit entscheidend, aus dem Spektrum von Forder
moglichkeiten die passenden Ansatzpunkte fur die
jeweilige regionale Situation zu finden.

Am Beginn aller regionalpolitischen Dberlegungen
sollte deshalb die kritische Analyse der regionalen
Wirtschaftsstruktur stehen. Dabei kommt es insbeson
dere darauf an, bereits vorhandene Potenziale und lei
stungsfiihige Unternehmen aufzuspuren, an denen eine
regionale Strategie ansetzen konnte." Grundsatzlich
gilt, dass ohne ein Mindestmals an .kritischer Masse"
ein Aufbau sektoraler Cluster unter der gegebenen
Standortsituation kaum Aussicht auf Erfolg ver
spricht." Zwingend erforderlich ist dabei ein Vergleich
mit anderen Standorten, da der Aufbau sektoraler
Schwerpunkte im luK-Bereich sehr verbreitet ist und
somit die Gefahr eines "Subventionswettlaufs" immer
gegeben ist.

Das sorgsame Abwagen von Vor- und Nachteilen gilt
insbesondere fur solche Standorte, die erst seit kurzem
die Medienwirtschaft als Ansatzpunkt regionaler For
de rung in ihre regionalpolitischen Uberlegungen ein
beziehen. Diese sollten sich immer vor Augen fuhren,
dass bereits etablierte Standorte enorme Entwick
lungsvorsprunge besitzen und diese keinesfalls aus
dem Wettlauf urn die besten Kopfe ausgestiegen sind.
Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Diese Stadte wer
den in Zukunft versuchen, besonders hohe Anteile an
Unternehmenskonzentrationen in den jeweiligen Teil
bereichen der Medienwirtschaft durch strukturpoliti
sche Mafsnahmen und der Bildung von raumlichen
Clustern noch weiter auszubauen."

Beim Aufbau regionaler Cluster ist es nicht ratsam, er
folgreiche Konzepte anderer Regionen zu kopieren.
Reine Imitationsstrategien fuhren in der Regel nicht
zum gewunschten regionalpolitischen Erfolg, da die
ortlichen Besonderheiten nicht ausreichend beruck
sichtigt werden konnen." Aus diesem Grunde ist es
zwingend notwendig, die relevanten Akteure aus Wirt
schaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft fruhzeitig
in den Prozess mit einzubeziehen. In diesem Sinne er
fordert die Entwicklung von Medienstandorten - wie
auch andere sektorale Strategien - ein Zusammenwir
ken von Hochschulen, Unternehmen und staatlichen
Institutionen in der Region, das als "triple helix'?" be
schrieben werden kann."

Den verantwortlichen Akteuren muss dabei klar sein,
dass positive Wirkungen derartiger regionalpolitischer
Mafsnahmen in der Regel erst nach vielen Jahren sicht
bar werden und ein langes Durchhalteverrnogen ver
langt wird. Insofern ist einige Dberzeugungsarbeit vor
allem bei den politischen Akteuren zu leisten, die eher
kurzfristige Erfolge mit regionalpolitischen Program-
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men verbinden. Dabei sollten auch die Beschafti
gungswirkungen und deren Beitrag zur Uberwindung
von strukturellen Problemen realistisch eingeschatzt
werden: Wie unsere Untersuchungen gezeigt haben,
besitzt die Radio- und Fernsehbranche die grofste
raumliche Konzentration und Spezialisierung. Bezo
-gen auf die Gesamtbeschaftigung am Standort Koln
entspricht dies einem Anteil von 2,42 %, wobei ein
Grofsteil dieser Arbeitsplatze durch die Rundfunk
gebuhren sogar als "staatlich gesicherte" Arbeitsplatze
gelten konnen,

Neben diesen Uberlegungen sollte bei der konkreten
Programmgestaltung darauf geachtet werden, dass die
Fordermittel (Land, Bund und EU) eher aufwenige Be
reiche und Technologien konzentriert werden, als die
gesamte Medienbranche in der Breite erreichen zu
wollen. Gerade darin liegt ein Problem vieler regional
politischer Konzepte, die hauflg zu viele Ziele mit zu
wenigen Mitteln und zu vielen Programmen parallel
erreichen mochten."
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