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Das Beispiel der Filmwirtschaft in Potsdam-Babelsberg 

Identifying and analysing 
industry clusters 
The Case of Potsdam-Babelsberg's film industry 

Kurzfassung 

Obwohl sich „Cluster-Ansatze" in der Regionalpolitik zunehmender Beliebtheit erfreuen, 

sind die Methoden zur Beschreibung und Analyse von Produktionsclustem bislang nicht 

zufriedenstellend. Es wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem Cluster sachlich und raumlich 

abgegrenzt werden konnen, die interne Verflechtung seiner Akteure aufgezeigt und ein 

interregionaler Vergleich von Clustern vorgenommen werden kann. Hierzu werden 

regionalstatistische Methoden mit einer Befragung von Cluster-Akteuren kombiniert. Die 

Auswertung zeigt zum einen, wie die Akteure in den funktionalen Zusammenhang einer 

Wertschopfungskette eingebunden sind, und zum anderen, welches Transaktions- und 

Kommunikationsnetz die Akteure bilden. Damit werden fiir die regionalpolitische Praxis 

qualitative und quantitative Kriterien zur Beurteilung von Clustern bereitgestellt. Das Ver

fahren wurde am Beispiel der Filmwirtschaft am Standort Potsdam -Babelsberg getestet. 

Abstract 

Although cluster approaches in regional development policy have gained popularity, 
methods of identifying and analyzing industry clusters are stili unsatisfactory. This paper 
presents a procedure first to delimit the objective and spatial characteristics of a cluster, se
cond to show the interconnection between firms, and third to enable an interregional 
comparison between clusters. These procedures rely on regional statistical methods combined 
with a survey of companies and cluster institutions. The evaluation demonstrates on the one 
hand how economic actors are bound in a functional interrelation of a value added chain 
and on the other hand w hat kind of transaction and communication network is built by these 
same economic actors. Prom that evaluation, qualitative and quantitative criteria are 
provided to assess clusters. This method has been tested on the example of the film industry in 
Potsdam-Babelsberg. 

Einleitung 

Raumliche Konzentrationen von Unternehmen und 

Institutionen einer Wertschopfungskette, kurz: Pro

duktionscluster, sind im vergangenen Jahrzehnt zu 

einem wichtigen Bezugspunkt der regionalen Struktur-

politik geworden. Auf der europaischen Ebene, ebenso 

wie auf Ebene des Bundes und vieler Bundeslander 

wurden verschiedene Forderinstrumente auf raum

liche Branchenkonzentrationen ausgerichtet. Eine der-
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artige Politik setzt voraus, dass die Clusterzusammen
hange eines bestimmten Raumes bekannt sind und ein
bewertender Vergleich von Produktionsclustern mog
lich ist.' Die Identifizierung und Analyse von Produkti
onsclustern wurde bislang aus zwei unterschiedlichen
Perspektiven betrieben.

Zum einen existieren Top-down-Verfahren, die von
einer statistischen Basis ausgehend die starken Sekto
ren einer Volkswirtschaft bestimmen. Dabei dienten als
Datengrundlage die Exportstatistik, Input-Output
Tabellen, die Industrie- sowie die Patentstatistik.' Die
Auswertungen zeigen nationale Spezialisierungsprofi
le, die jedoch in mehrfacher Hinsicht Gefahr laufen,
stilisierte Bilder zu sein. Haufig errnoglicht die Daten
basis - z.B. im Fall der Input-Output-Statistik - keine
Regionalisierung der Ansatze, so dass nur bei raumlich
kleineren Volkswirtschaften automatisch auf das Mo
ment der Nahe geschlossen werden kann. Schwerer
wiegt noch, dass die existierenden funktionalen Bezie
hungen zwischen Unternehmen nicht beschrieben
werden. So bleibt ungeklart, ob etwa produktionstech
nische oder technologische Kornplementaritaten von
Unternehmen einer Region tatsachlich genutzt wer
den. Kurz gesagt, es werden potenzielle Cluster
Zusarnmenhange abgebildet, ohne dass ihr Realisie
rungsgrad bestimmt wird.

Zum anderen werden zahlreiche Produktionscluster in
Fallstudien beschrieben und analysiert. Hier lagen
meist konkrete Hinweise auf Cluster-Strukturen vor,
denen dann durch eine Erhebung der vorhandenen
Unternehmen und Institutionen und deren konkre
ten Interaktionen nachgegangen wurde.' Bei diesen
Bottom-up-Verfahren bleibt fraglich, wie diese Cluster
Zusammenhange auf nationaler oder internationaler
Ebene eingeordnet werden konnen, Ebenso schwierig
gestaltet sich ein inter-sektoraler Vergleich innerhalb
der gleichen Region. Haufig leben in diesen Unter
suchungen konkreter Produktionscluster die traditio
nellen Elemente von Brachenanalysen unter einem
neuen Etikett weiter.

Angesichts dieses Entwicklungsstandes Cluster-identi
fizierender Methoden geschieht die Auswahl forde
rungswtirdiger Produktionscluster auf einer ungesi
cherten Datenbasis und eher zufallsbestimmt. Dabei
liegen meist nur sehr ungefahre Vorstellungen tiber die
Grofse, die interne Verflechtung und die interregionale
Position des Produktionsclusters vor. Auf diese Weise
konnen sich haufig die .Platzhirsche" einer regionalen
Okonomie leicht die Aufmerksamkeit der wirtschafts
politischen Akteure sichern, wahrend neuartige und
kleine, aber wachstumsintensive Produktfelder nicht
ausreichend berucksichtigt werden. Gleichzeitig orien-
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tieren sich die regionalen Entscheidungstrager haufig
an denselben popularen Trends, so dass sich Stadte
und Regionen gleich dutzendweise zu Kompetenz
zentren fur Biotechnologie, Umwelttechnik oder I&K
Technologien erklaren. Dies belastet clusterbezogene
Politikansatze mit Effizienz- und Legitimationsproble
men. Erforderlich ist ein Beschreibungssystem, das
eine einheitliche Datenbasis herstellt und Entschei
dungskriterien produziert, ob und wie regionalpoliti
sche Mafsnahmen angemessen sein konnen, Dieses
Instrumentarium sollte in der Lage sein, Produktions
cluster

- sachlich und raurnlich abzugrenzen,

- die interne Verflechtung der Akteure aufzuzeigen
und

- einen regionsinternen sowie tiberregionalen Ver-
gleich zu ermoglichen.

Mit einem derartigen Berichtssystems sollten regional
politisch arbeitende Institutionen sich bei einem ver
tretbaren Zeit- und Kostenaufwand einen Uberblick
tiber die regionalwirtschaftlichen Strukturen verschaf
fen konnen.

In diesem Beitrag wird ein entsprechendes Instrumen
tarium zur Identifizierung und Analyse von Produkti
onsclustern vorgestellt.' Dabei wurde die oben ange
sprochene voraussetzungslose statistische Analyse fur
das Bundesland Brandenburg vorgenommen. An
schlielsend wird die Untersuchung konkreter Akteure
an dem Fallbeispiel der Filmwirtschaft in Potsdam
Babelsberg demonstriert.

Definition Produktionscluster

Produktionscluster werden hier als raumliche Konzen
trationen von Unternehmen und Institutionen einer
Wertschopfungskette verstanden. Wertschopfungs
ketten bezeichnen einen integrierten Produktions-,
Dienstleistungs- und Distributionszusammenhang.'
Eine vollstandige Wertschopfungskette umfasst

0)
den Bereich der Produktions-Vorbereitung (Forschung
und Entwicklung, Konstruktion, Design usw.);

(2)
den Bereich der Produktion/Leistungserstellung, wozu
man (a) die Beschaffung von Rohstoffen, Vorproduk
ten, Maschinen, Werkzeugen usw. und (b) die Herstel
lung eines Produkts bzw, die Dienstleistung zahlen
kann;
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(3)

den Bereich der Vermarktung (Marketing / Werbung,
Vertrieb, Grofs- und Einzelhandelsfunktionen).

Die Wertschapfungskette kann in ihren verschiedenen
Elementen tiber eine Vielzahl von Unternehmen ver
teilt sein, d. h. auch ein mehr oder weniger komplexes
Muster der zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung auf
weisen. Die Festlegung der Anfangs- und Endpunkte
einer Wertschopfungskette ist fallbezogen zu treffen.

Untersuchung potenzieller Produktionsc1uster

Ostdeutschland kann als "erschwertes Terrain" fur Clus
ter-Ansatze gewertet werden, denn dart wurden nach
1989 die bestehenden Unternehmensbeziehungen
weitgehend aufge16st und die Forschungsinfrastruktur
komplett neu geardnet. Im Vergleich zu Westdeutsch
land muss davon ausgegangen werden, dass die Zahl

Abbildung 1
Wertschopfungskette "Filmwirtschaft"

der ostdeutschen Produktionscluster anteilsmafsig ge
ringer ist und die Unternehmen regional weniger ver
netzt sind.

Als erster Schritt zur Identifizierung moglicher Produk
tionscluster in Brandenburg wurde eine regionalstati
stische Analyse der Umsatzsteuerstatistik auf der Basis
der 4- oder 5-Steller der Wirtschaftszweigsystematik
vorgenommen. Berechnet wurden die absoluten Kon
zentrationen und relativen Konzentrationen (Lokali
sationsquotient) fur die steuerpflichtigen Unterneh
men und die Umsatze des Iahres 1997. Zusatzliche
Information lieferte eine Shift-Analyse fur den Zeit
raum 1994-1997. In einem zweiten Schritt wurden er
hohte Werte dieser Kennzahlen bei einzelnen 4- und 5
Stellern als Aufhanger fur die Rekonstruktion von
Wertschapfungsketten genutzt. Eine dieser Wertschop
fungsketten war die Filmwirtschaft, die in Abbildung 1
dargestellt ist.
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Anhand dieses Suchrasters wurden anschlieBend
alle 4- und 5-Steller der Umsatzsteuerstatistik zu
sammengestellt, die eine Wertschopfungskette "Film
wirtschaft" beinhaltet. Somit konnte das Potenzial an
Unternehmen und Umsatzen des vermuteten Produk
tionsclusters, seine Konzentration im Bundesland so
wie sein relatives Gewicht in der Brandenburger Oko
nomie bestimmt werden (Tab. 1).

Die hochste absolute Konzentration des Umsatzes, d.h.
des prozentualen Anteils an den bundesdeutschen
Umsatzen, liegt bei der Film- und Videoherstellung. In
diesem Bereich erreicht auch der Lokalisationsquoti
ent, der hier angibt, wie stark eine Aktivitat im Ver
haltnis zu ihrem Anteil im Bezugsraum Deutschland
vertreten ist, die hochsten Werte. Die zusatzlich durch
gefGhrte Shift-Analyse ftir die Jahre 1994-1997 zeigt,
dass die Filmwirtschaft nach der Zahl der Umsatze in
der Region (+219 %) deutlich starker zugelegt hat als
der Bundesdurchschnitt. Zusammengenommen bietet
die regionalstatistische Auswertung einige Hinweise
ftir eine erhohte Bedeutung und eine positive Entwick
lung der Filmwirtschaft im Land Brandenburg. Da die
raumliche Konzentration der Unternehmen am Stand
ort Potsdam-Babelsberg bekannt war, kann dies als Be
leg fur ein Produktionscluster gelten.

Mit der Filmwirtschaft wird eine Branche betrachtet,
deren netzwerkfOrmige Produktionsorganisation und
Tendenz zur raumlichen Konzentration bereits gut
dokumentiert sind." Die Filmwirtschaft arbeitet pro
jektbasiert, so hat beispielsweise nur die Halfte der
Beschaftigten am Standort Potsdam eine feste Anstel-

lung. Schnelle Innovationszyklen und starke jahrliche
Schwankungen des Umsatzes und der Beschaftigung
sind die Regel. Neben diesen bekannten Grtinden der
Clusterbildung in der Filmwirtschaft spielt im Fall Pots
dam auch die Transformation nach 1989 eine Rolle. So
ist die lebhafte Neugrtindung von Unternehmen am
Standort vor dem Hintergrund der Restrukturierung
der angestammten Filmwirtschaft und existierender
personaler Netzwerke zu erklaren.

Empirische Erhebung

Im nachsten Arbeitsschritt wurden konkrete Cluster
Akteure tiber elnschlaglge Datenbanken identifiziert
und befragt. Im Fall der Filmwirtschaft waren rund 120
Unternehmen am Standort Potsdam bekannt. Mit Ver
tretern von 45 Unternehmen - in der Regel handelte es
sich urn den Geschaftsfuhrer - wurden von Iuli bis An
fang September 2000 mundliche Interviews durchge
fuhrt. Die Befragung wurde durch sechs Experteninter
views und die Auswertung von Sekundarmaterialien
vorbereitet, wobei vor allem die regionale Spezifik des
Wertschopfungszusammenhangs erfasst werden soll
teo Mit den Fragebogen wurden allgemeine Struktur
merkmale, das Produkt- / Leistungsspektrum, die For
men der Kooperation bzw. der institutionellen
Einbindung und die Transaktions- und Kommunika
tionsbeziehungen erhoben. Auf der Grundlage dieser
Datenbasis wurden eine Funktionsanalyse der Wert
schopfungskette in der Region und eine Netzwerkana
lyse erarbeitet.

Nr. Aktivitlltszweig Ilnter- Umslltze absolute relative Konzentration
WZ93: nehmen Konzentration (Lokalisationsquotient)

Unter- Umsatze
nehrnen Unter- Umsatze

(Anzahl) (1000 DM) o Branden- o Branden- nehmen
burg =2,59 burg = 1,38

22.32 Vervieltaltigung v. be-
spielten Bildtragern 4 855 2,74 0,47 1,06 0,34

33.40.3 H. v. Poto-, Projek-
tions- U. Kinogeraten 4 5948 1,33 0,17 0,56 0,13

92.11 Film- u, Videoherstellung 83 235363 2,04 2,66 0,79 1,93

92.31.7 Selbst. Buhnen-, Film-,
Horfunk- u. TV-Klinstler 107 16849 1,91 1,79 0,74 1,30

92.12 Filmverleih u. Video-
programmanbieter 119 22586 5,90 1,03 2,28 0,75

92.20.2 H. v, Hiirfunk- u.
Fernsehprogrammen 9 18752 4,07 0,68 1,57 0,49

Cluster: "Filmwirtschaft"
insgesamt 326 300353 2,65 1,64 1,02 1,19

Tabelle 1
Priifdaten flir ein Cluster
.Pilmwtrtschaft" im
Bundesland Brandenburg
1997: Unternehmen
(einschl. Selbstandige) und
Umslitze, absolute
und relative
Konzentrationsmafse

Quelle:
Landesamt fur Daten
verarbeitung und Statistik
Brandenburg
(Umsatzsteuerstatistik),
eigene Berechnungen
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Produktionscluster Filmwirtschaft
in Potsdam-Babelsberg

Zur Filmwirtschaft am Standort Potsdam-Babelsberg
konnen unmittelbar etwa 120 Unternehmen gerechnet
werden, deren Beschaftigtenzahl in einer Spanne von
2 500 bis zu 3 000 angegeben wird. 42 Unternehmen
konnten per Fragebogen in die Befragung einbezogen
werden; in diesen Unternehmen waren 1999 durch
schnittlich 2 277 Personen beschaftigt. Mehr als die
Halfte aller Unternehmen wurde erst ab 1995 gegriln
det. Bei insgesamt 15 Unternehmen handelt es sich da
bei urn eine Neugrilndung bzw. Ausgrilndung am
Standort Potsdam-Babelsberg. Potsdam ist der alteste
Standort der deutschen Filmwirtschaft, und der My
thos .Babelsberg" bildete eine wichtige Ressource bei
dieser Restrukturierung. Bei allen ortlichen und perso
nellen Kontinuitaten markiert das Iahr 1990 dennoch
einen rasanten Strukturbruch. Nur ein Bruchteil der
1999 tatigen Unternehmen war in diesem Iahr bereits
am Standort tatig, rund die Halfte aller befragten Un
ternehmen wurde erst 1995 oder spater gegrilndet. Auf
Grund der vielfaltigen Beziehungen nach Berlin ist der
Standort Potsdam-Babelsberg als Teil einer Gesamt
region zu betrachten, worauf in dieser Analyse nur am
Rande eingegangen werden kann.

Analyse von Funktionen
einer Wertschopfungskette

Im ersten Auswertungsschritt, der Funktionsanalyse,
wird aus den Angaben der befragten Unternehmen ihre
Position in der vermuteten Wertsch6pfungskette re
konstruiert. Dieser Besatz der Wertschopfungskerte
des Samples wird hier mit weiteren Quellen (Experten
interviews, Studien zur Potsdamer Filmwirtschaft) zu
einem Bild des spezifischen regionalen Profils der
Wertschopfungskette verknilpft.

In der Filmwirtschaft sind in Potsdam-Babelsberg auf
engstem Raum nahezu alle filr die Filmproduktion er
forderlichen Infrastrukturen und Funktionen der Pro
duktion und Postproduktion versammelt (Tab. 2). Ein
schwacher Besatz ergab sich bei den letzten Schritten
der filmischen Nachbereitung (Synchronisation, Ko
pieren) und bei den Auftraggebern fur Filmproduktio
nen. In beiden Feldern existieren enge Verknilpfungen
nach Berlin, so dass man von einer innerregionalen
Arbeitsteilung sprechen kann. Insgesamt bietet die Re
gion Berlin-Potsdam ein "Vollsortiment" aller filmwirt
schaftlichen Funktionen an.

Netzwerkanalyse von
Transaktion und Kommunikation

Der zweite Auswertungsschritt, die Netzwerkanalyse,
baut auf der Abfrage von zwei verschiedenen Interak
tionstypen auf:

- Ein Transaktionsnetz beinhaltet reale wirtschaftli
che Austausch- bzw. Geschaftsbeziehungen, die so
wohl horizontale als auch vertikale Verbindungen
von Unternehmen umfassen. Es wird ermittelt, in
dem die Unternehmen nach ihren wichtigsten Liefe
ranten und Kunden gefragt werden.

- Ein Kommunikationsnetz umfasst die Kommunika
tionsbeziehungen zwischen Firmen und regionalen
Institutionen, die nicht mit monetaren Flilssen ver
bunden sind. Es wird ermittelt, indem die Unterneh
men ihre Kontaktpartner benennen.

Urn das Transaktionsnetz und das Kommunikations
netz der Cluster-Firmen analysieren zu konnen, wer
den aus den Befragungsergebnissen zunachst die
.Ego-Netze" aller befragten Unternehmen ermittelt.
Anschliefsend wird das Beziehungsnetz im regionalen
Bereich des Clusters in eine Matrix-Darstellung uber
filhrt. Von 42 auswertbaren Pragebogen (von Firmen

Tabelle 2
Funktionen der Filmwirtschaft

Potsdam-Babelsberg

Quelle: eigene Erhebung

Funktion in Antell am Sample in % Bewertung der Funktion
der Wertschopfungskette (N = 42) am Standort Potsdam

Filmproduktion 35,7 ++
Postproduktion: Animation, Effekte 14,28 +
Pilmkopien, Synchronisierung 2,38 -
TV-SenderI Filmverleih 7,14 -

Film- u. TV-Studio 7,14 +
Film- u. Studio-Dienstleistungen 19,07 +
Sonstige 14,28 keine Einschatzung
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des Clusters Filmwirtschaft im lokalen Kern Potsdam
Babelsberg) konnten 30 in die Netzwerkanalyse einbe
zogen werden, bei den restlichen 12 fehlten verwert
bare Angaben zu den Unternehmensbeziehungen.
Weitere 16 Unternehmen der Filmwirtschaft mit Sitz in
Potsdam-Babelsberg wurden von den befragten Un
ternehmen ein- oder mehrmals benannt. Sie sind da
mit ebenfalls als Bestandteil des Unternehmensnetzes
im lokalen Kern Potsdam-Babelsberg ausgewiesen. Da
diese 16 Firmen aber selbst nicht befragt worden sind
und mogliche weitere Querverbindungen innerhalb
des Clusters nicht ermittelt wurden, werden im Folgen
den die .erfassten" und die .befragten" Firmen in der
grafischen Netzwerkdarstellung speziell markiert. Aus
der Unternehmensbefragung konnen ferner Transak
tionsbeziehungen zu 25 weiteren Unternehmen in Ber
lin erfasst werden. Diese werden bei der grafischen
Netzwerk-Rekonstruktion mit einbezogen, urn die Ver
flechtungen des lokalen Kerns Potsdam -Babelsberg
mit dem weiteren regionalen Bereich des Clusters
Filmwirtschaft, der sich auch tiber den Berliner Raum
ausdehnt, darzustellen.

Die anschlieBenden netzwerkanalytischen Berechnun
gen werden fur die 46 befragten bzw. tiber die Befra
gung erfassten Unternehmen im lokalen Cluster-Kern
Potsdam -Babelsberg durchgefiihrt. Damit betragt der
.Erfassungsgrad" der Netzwerkanalyse ca. 40 % aller
identifizierbaren unternehmerischen Akteure im Clus
ter Potsdam -Babelsberg. In die Netzwerkanalyse wer
den dariiber hinaus neun relevante Institutionen der
Filmwirtschaft einbezogen, so dass die Matrix des
regionalen Beziehungsnetzes im Cluster Potsdam
Babelsberg insgesamt 55 Akteure umfasst.

Dichte des Beziehungsnetzwerkes

Die Dichte des Beziehungsnetzes im Cluster kann in
der Netzwerkanalyse u.a. iiber den Grad der Verbun
denheit ("degree") aller Akteure quantifiziert werden.
Dieses DichtemaB gibt an, welchen Prozentsatz die
realisierten Verbindungen an der Gesamtzahl der
potenziellen Verbindungen des Netzes erreichen. In
dem erfassten Beziehungsnetz des Clusters Potsdam
Babelsberg mit 55 Akteuren gibt es potenziell 1 485
[= (N*(N-l)) / 2] Verbindungen, wenn jeder Akteur mit
allen anderen verbunden ware." Die Netzwerkdichte
des gesamten Beziehungsnetzes der erfassten Unter
nehmen im Produktionscluster Filmwirtschaft Pots
dam-Babelsberg betragt 0,157 (bzw, annahernd 16 %),

was als relativ hoher Wert gelten kann. Fur den Kern der
befragten Firmen allein betragt die Netzwerkdichte
0,129 (d.h. ca. 13 %) und ist damit nur unwesentlich ge
ringer. Die Netzwerkdichte erhoht sich also nur gering-
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fiigig, wenn das Kontaktnetz zwischen Firmen und In
stitutionen mit einbezogen wird. Hieraus kann ge
schlossen werden, dass das Transaktionsnetz der be
fragten Firmen eine fast ebenso hohe Dichte aufweist
wie das Beziehungsnetz aus Transaktions- und Kom
munikationsbeziehungen zusammen, und dass das
Kommunikationsnetz im vorliegenden Fall keinen he
rausragenden Einfluss auf die Dichte des Beziehungs
netzes hat. Gleichwohl kann das Kommunikationsnetz
positive Wirkung auf die Verbundenheit der Akteure im
Cluster haben, insbesondere dann, wenn cluster-spezi
fische Institutionen eine zentrale Position im Kommu
nikationsnetz einnehmen und dadurch als "Informa
tions-Pool" fur die (Cluster-) Firmen fungieren konnen,

Grafische Analyse des Transaktionsnetzes

Aus den Beziehungsdaten lasst sich das Transaktions
netz der Unternehmen auch grafisch rekonstruieren
(Abb. 2). Die Abstande der Akteure im zweidimensio
nalen Bild haben keine geographische Dimension,
sondern entsprechen der transaktionsbezogenen
.Nahe" jedes Akteurs zu allen anderen. In der Darstel
lung driicken die Pfeile die Gerichtetheit einer Bezie
hung aus. Die Pfeilspitze markiert den Empfanger einer
Leistung. Die grafische Rekonstruktion erleichtert den
Uberblick tiber Dichte, Kohasion und Zentralitat von
Akteuren des Netzes.

Das Gesamtbild des Transaktionsnetzes im lokalen
Kern des Clusters Potsdam-Babelsberg zeigt ein relativ
dicht verflochtenes Ensemble von unternehmerischen
Akteuren. Ebenso kann eine hochgradige Kohasion
festgestellt werden: Das Netz besteht aus einer einzi
gen Komponente, d. h. alle Akteure sind direkt oder
indirekt miteinander verbunden, es finden sich keine
insularen Teilnetze ohne Verbindung zueinander.

Dariiber hinaus wird erkennbar, dass einige Unterneh
men in diesem Beziehungsnetz entsprechend der Viel
zahl ihrer jeweiligen Verbindungen eine Position von
hoher Zentralitat einnehmen (z.B. A37, A13, A14,
A15), wahrend andere Unternehmen (auch aus dem
Kreise der direkt befragten Firmen) nur eine schwache
Einbindung in das Netz aufweisen bzw. eine eher peri
phere Position einnehmen.

In diese Interpretation kann die Unterscheidung nach
der hauptsachlichen Funktion der Unternehmen ein
bezogen werden. Die Funktionsgruppe "Film- und
TV-Studios" nimmt bevorzugt Netzwerkpositionen mit
hoherer Zentralitat ein. Ebenfalls zeigen die Funktions
gruppen der Filmproduktion und der Post-Production
eine starke Netzeinbindung. Die prasenten TV-Sender /
Filmverleih-Firmen, von denen hinsichtlich ihrer Auf
traggeber-Funktion eine zentrale Position erwartet
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Abbildung 2
Ilberregiunales Transaktionsnetz der Filmwirtschaft Potsdam-Babelsberg

o Filmproduktiono Postproduction: Animation, Effekte

o Filmkopien, Synchronisierung

D TV-Sender 1Filmverleih

o Film- u. TV Studio

o Film- u. Studio- Dienstleistungen

o Sonstige

Quelle: eigene Darstellung nach Kriitke/Scheuplein 2001
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OberBefragung erfasste
Unternehmen

A liefertan B

werden konnte, zeigen keine Position von ausgepragt
hoher Zentralitat, Dies deutet darauf hin, dass die
wichtigsten Auftraggeber der Filmwirtschaft nicht im
lokalen Kern des Clusters angesiedelt sind.

Eine (in der Abbildung nicht dargestellte) Auswertung
nach Beschaftigungsgrofsenklassen ergibt, dass der Ak
teur mit der deutlich sichtbaren hochsten Zentralitat
(A37) ein GroBunternehmen ist. Ansonsten aber wei
sen grolse Unternehmen ebenso wie kleine Unterneh
men eine starke Netzeinbindung auf, so dass die Zen
tralitat von Akteuren nur im geringen MaE von der
Grofse bestimmt zu sein scheint.

Arbeitsteilung Potsdam - Berlin

Die Art der Arbeitsteilung mit Berlin wird deutlich,
wenn die erfassten Transaktionsbeziehungen mit Berli
ner Unternehmen in die grafische Netzwerkdarstellung
einbezogen werden (Abb.3, S. 130). Im Gesamtbild
wird eine funktionale Vielfalt der Verflechtungsbezie
hungen mit der Filmwirtschaft Berlins erkennbar. Be
trachtet man die Unternehmen weiter nach Funktions
gruppen, so zeigt sich, dass Auftraggeber aus Berlin ftir
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die Unternehmen des Clusters Potsdam-Babelsberg
eine bedeutende Rolle spielen. Hier treten besonders
die Verbindungen zu TV-Sendern / Filmverleih-Firmen
hervor; dazu gehoren unter anderem die ARD-Vertre
tung in Berlin und der Sender SATl.

Ilberregtonale Verbindungen

Aus den in der Unternehmensbefragung erfassten
Transaktionsbeziehungen kann auch das uberregiona
le Transaktionsnetz des Clusters Filmwirtschaft Pots
dam-Babelsberg rekonstruiert werden. Die Verbin
dungen der befragten Cluster-Firmen werden in der
grafischen Darstellung aus Grunden der Ubersicht
lichkeit nicht fur Einzelakteure mit Sitz in Potsdam
Babelsberg ausgewiesen, sondern fur den lokalen
Cluster-Kern Potsdam-Babelsberg insgesamt (Abb.4,
S. 130). Uberregionale Transaktionsbeziehungen rich
ten sich uberwiegend auf Unternehmen der Filmwirt
schaft, und zwar im nationalen und internationalen
Rahmen. Einen hohen Anteil der uberregionalen Ver
bindungen haben andere Zentren der Film- und Medi
enwirtschaft in Deutschland: An erster Stelle liegen
hierbei filmwirtschaftliche Unternehmen und TV-Sen-
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Abbildung 3
Transaktionsnetz irn Produktionscluster Filmwirtschaft Potsdam-Badelsberg mit Verbindungen nach Berlin
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Grenze deslokalen Cluster
Kerns Potsdam-Babelsberg

Abbildung 4
Transaktionsnetz im Produktionscluster Filmwirtschaft Posdam-Babelsberg

~ Legende

Funktionsgruppe:

0 Filmproduktion

0 Postproduction:
Animation, Effekte

0 Filmkopien,
Synchronisierung

D TV-Sender/ Filmverleih

0 Film-u. TV Studio

0 Film- u. Studio-
Dienstleistungen

0 Sonstige

(~j) C.~~) befragteUnternehmen

® uber Befragung erfasste
Unternehmen

Synchronstudio Halifax
Canada

Salter Stream
Canada

Warner USA

Sciti - Channel USA

IBM, Apple, Raed,
EMPAX, SUN: USA

Rollei Braunschweig

VW-AG Woltsburg

RTL K61n

Verlagsges. Neuss

DTAG Bonn

SWR Saarbriicken

Quelle: eigene Darstellung nach Kratke/Scheuplein 2001
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der in der Region Miinchen, gefolgt vom Raum Ham
burg, Auf der internationalen Ebene bestehen eher Be
ziehungen zu Hardware-! Software-Ausstattern der
Filmwirtschaft. Insgesamt haben die befragten Firmen
des Clusters Potsdam-Babelsberg in starkerem Mage
iiberregionale Transaktionsbeziehungen als regionale
Verbindungen mit Berlin: Es konnten 41 iiberregionale
Verbindungen erfasst werden, gegeniiber 25 regiona
len Beziehungen mit Unternehmen in Berlin. Diese
iiberregionale Einbindung ist prinzipiell als ein Zei
chen der Starke eines Cluster zu betrachten, es lassen
sich jedoch zwei Gefahrenquellen benennen: Erstens,
die iiberregionalen Auftraggeber haben ein starkeres
Gewicht als die regionalen Nachfrager nach filmwirt
schaftlichen Produkten, d.h. es besteht eine externe
Abhangigkeit, In der Gesamtregion Berlin-Potsdam
sind nur wenige der flnanzkraftigen offentlichen und
privaten Produzenten angesiedelt, und auch die son
stige Finanzierungsbasis (private und offentliche
Fonds) ist nicht sehr stark besetzt. Damit ist eines der
wichtigsten Glieder einer filmwirtschaftlichen Wert
schopfungskette sehr schwach ausgepragt, was die
Handlungskapazitiiten des Produktionsclusters deut
lich einschrankt, Zweitens, die Technologielieferanten
der Filmwirtschaft sitzen in den USAund Japan, so dass
Technikentwicklungen immer wieder nachgeholt und
adaptiert werden miissen.

Positionen im Netzwerk

In einem weiteren Untersuchungsschritt konnen Netz
werk-j.l'ositionen'' einzelner Akteure und Akteursgrup
pen berechnet werden. Von den vlelfaltigen Kennzif-

fern zur Analyse von Netzwerkpositionen werden hier
zwei betrachtet:

(1)

Die erste Kennziffer ist der "Degree" eines Akteurs, mit
dem der Grad seiner Einbindung in das Gesamtnetz
(bzw, die Starke seiner Verbindung mit allen anderen
Akteuren) und daher die Zentralitat seiner Netzwerk
position bestimmt werden kann. Dieser Einbindungs
grad oder Grad der Verbundenheit wird standardisiert,
urn die Netzwerkpositionen zwischen Netzwerken un
terschiedlicher Grage vergleichbar zu machen."

(2)
Die zweite Kennziffer der Netzwerkpositionen ist der
Grad der "Betweenness" eines Akteurs. Es wird fur je
des in Verbindung stehende Paar von Akteuren die kiir
zeste Verbindungsstrecke bestimmt. Die Zentralitat
eines Akteurs bemisst sich dann dariiber, fur wie viele
Paare er eine Mittlerrolle einnimmt. Dies kennzeichnet
seine Qualitat als Broker fur das Netzwerk: Uber ihn
konnen andere Akteure ihre Geschafte anbahnen, In
formationen einbeziehen usw. Betweenness ist ein
Mag fur die potenzielle Informationszentralisierung
im Netzwerk oder ein Mag fiir die potenzielle Kontrolle
des Beziehungsnetzes durch jene Akteure, die eine
.Mittlerposition" im Netz einnehmen.

Im Folgenden werden Netzwerkpositionen des Trans
aktionsnetzes der befragten Unternehmen betrachtet.
In Tabelle 3 sind die Werte der zwolf Unternehmen mit
den hochsten Netzwerkpositionen aufgefUhrt. Sie zeigt
ein relativ hohes Mag an Zentralitat der Akteure auf
den vorderen Rangplatzen, Der zentralste Akteur (A37)
nimmt nach beiden Kriterien eine herausragende Posi-

Tabelle 3
Kennziffern der Netzwerkpositionen der Akteure im Transaktionsnetz des Clusters Filmwirtschaft Potsdam-Babelsberg

Akteur Grad Rang Funktionsgruppe Beschaf- Akteur Starke d. Rang Funktionsgruppe Beschaf-
derVer- tlgten- Mittler- tigten-
bundes- groRen- position groRen-

heit k1asse (between- k1asse
(Degree) 1: <20 ness) 1: <20

2: 21-100 2: 21-100
3: > 100 3: > 100

A37 55,556 1 Film I TV-Studios 3 A37 61,132 1 Film I TV-Studios 3

A14 22,222 2 Film I TV-Studios 1 A14 26,226 2 Film I TV-Studios 1

A15 17,778 3 Film-Dienstleistung 1 A13 16,479 3 Film I TV-Studios 1

A3 15,556 4 Filmproduktion 1 A15 13,051 4 Filmdienstleistung 1

A13 15,556 4 Film I TV-Studios 1 A24 6,870 5 Filmproduktion 2

A36 13,333 5 Sonstige 3 A42 5,268 6 Filmproduktion 1

A38 13,333 5 Filmproduktion 3 All 5,1l7 7 Filmproduktion 2

All 1l,1l1 6 Filmproduktion 2 A36 4,832 8 Sonstige 3

A21 1l,l1l 6 Filmproduktion 3 A33 4,829 9 Filmproduktion 1

A23 1l,l1l 6 TV-Sender I F-Ver. 3 A17 4,495 10 TV-Sender-F/Ver. 2

A24 Il,lll 6 Filmproduktion 2 A7 4,444 II Film-Dienstleistung I

A42 n.n i 6 Filmproduktion I AI9 4,444 II Filmproduktion I

Quelle: eigene Erhebung
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tion ein. So ergibt auch die zusammenfassende Kenn
ziffer der (Degree-basierten) Netzwerk-Zentralisierung
ftir Potsdam-Babelsberg einen Wert von 49,5 %.

In Tabelle 3 sind fur jeden Akteur Funktionsgruppe und
Unternehmensgrofsenklasse angegeben. Auf den vor
deren zwolf Rangplatzen (von insgesamt 46 erfassten
Unternehmen), d.h. auf Netzwerkpositionen mit rela
tiv hoher Zentralitat, befinden sich mit Bezug auf den
Verbundenheitsgrad drei Firmen der Funktionsgruppe
Film- und TV-Studios (darunter ein Grofsunterneh
men), daneben aber sechs Firmen der Filmproduktion
- und zwar jeweils zwei grofse, zwei mittlere und zwei
kleine Unternehmen. Ferner finden sich auf den vorde
ren Rangplatzen ein grofses Unternehmen der Gruppe
TV-Sender / Filmverleih und ein Kleinunternehmen
aus dem Bereich Film- und Studio-Dienstleistungen.
Hinsichtlich der Kennziffer "Starke der Mittlerposition"
ergeben sich nur geringe Verschiebungen: Auf den
vorderen Rangplatzen finden sich nur noch funf Unter
nehmen der Filmproduktion, dafur ein wei teres Unter
nehmen aus dem Bereich Film- und Studio-Dienstleis
tungen.

Fazit: Die Netzwerkpositionen mit hoher Zentralitat im
Cluster Potsdam-Babelsberg werden zwar angeflihrt
von den Film- und TV-Studios, sie zeigen jedoch insge
samt ein weites Funktionsspektrum und schliefsen ins
besondere eine ganze Reihe von Unternehmen der
Filmproduktion (aus allen Beschaftigungsgrofsenklas
sen) ein. Diese Funktionsbereiche bilden somit das
Zentrum des Beziehungsnetzes im Cluster Potsdam
Babelsberg.

Netzwerkpositionen von Funktionsgruppen

In einem weiteren Schritt konnen die Unternehmen
nach verschiedenen Merkmalen zusammengefasst
und als Gruppe analysiert werden. Werden etwa die
unterschiedlichen Funktionen der Wertsch6pfungsket
te betrachtet, dann erreichen die Film- und TV-Studios
die hochste (stark tiberdurchschnittliche) Zentralitat
der Netzwerkpositionen im Cluster Potsdam-Babels
berg (Tab. 4). Hier schlagt sich die hohe Zentralitat des
Akteurs A37 nieder. Fernsehsender und Filmverleih
Firmen weisen, wie schon die Netzwerk-Grafik nahe
legte, nur einen mittleren Grad der Verbundenheit auf.
Die Film- und Studio-Dienstleistungen zeigen im Kreis
der befragten Firmen ebenfalls einen mittleren Ver
bundenheitsgrad und eine entsprechende Mittlerposi
tion. Sie sind offen bar ein relevantes Verbindungsglied
in den Transaktionsbeziehungen vieler Akteure. Im
Vergleich zu den vorgenannten Funktionsgruppen be
sitzen die Unternehmen der Filmproduktion und der
Postproduktion nur eine geringere Verbundenheit im
Netz.
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Tabelle 4
Netzwerkpositionen (Mittelwerte) nach Funktionsgruppe

Funktionsgruppe Grad der Starke der
Verbundenheit Mittlerposition

(1) Filmproduktion 8,29 2,96

(2) Post- Produktion,
Animation/Effekte 6,66 0,28

(3) Fernsehsender, Filmverleih 10,00 3,47

(4) Film- und TV-Studio 31,11 34,61

(5) Film- und Studio-
Dienstleistungen 8,33 5,03

Gesamt (n =30) 10,44 6,04

Quelle: eigene Erhebung

Kommunikationsnetz

Bislang wurde das Transaktionsnetz der Filmwirtschaft
betrachtet. Zusatzlich wurden die Kontakte der
Unternehmen mit regionalen Institutionen der Film
wirtschaft ermittelt (Listenabfrage mit neun Institutio
nen). Die Starke bzw. Dichte dieser Kommunikations
beziehungen kann ebenfalls tiber ihren "Degree"
ausgedrtickt werden. Dieser ist hier genau genommen
als so genannter "In-Degree" zu verstehen, weil die
Kommunikationsbeziehungen nur seitens der Unter
nehmen in Richtung auf die Institutionen erhoben
wurde. Der In-Degree quantifiziert die auf einen Akteur
entfallenden "Wahlen", wobei der Einfluss der Netz
werkgrofse neutralisiert wird. Der In-Degree ist hierbei
ein Ausdruck ftir die Positions-Zentralitat der jeweili
gen Institution im Kommunikationsnetz der regiona
len Clusterformation (siehe Tab. 5).

TabeUe 5
Position regionaler Institutionen im Kommunikationsnetz:
Grad der Verbundenheit (In-Degree)

Akteur1Institution: Nr. In-Degree Rang

Hochschule fur Film und Fernsehen
(HFF) K3 173,684 1

Medieninitiative Babelsberg e.V. K6 173,684 1

Investitionsbank des Landes
Brandenburg K8 139,474 2

Filmboard Berlin-Brandenburg Kl 100,000 3

Filmverband K7 92,105 4

FilmfOrderungsanstalt (Berlin) K2 78,947 5

Deutsche Film- u. Fernsehakademie
Berlin (DFFB) K5 68,421 6

Erich Pommer Institut Babelsberg K4 42,105 7

Technologie- u. Innovationsagentur
Brandenburg (TINA) K9 34,211 8

Quelle: eigene Erhebung
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An erster Stelle liegt die Hochschule ftir Film- und
Fernsehen (HFF) Potsdam, zu der die meisten befrag
ten Cluster-Firmen in Beziehung stehen. Diese Institu
tion ist gerade fur die "Inh alts"-Produktion (Content)
der regionalen Filmwirtschaft von groBer Relevanz. Zu
dem fungiert sie als Institution des Wissenstransfers
und Ausbildungsstatte fur kreative Fachkrafre. Fast
ebenso zentral wie bei der HFF ist die Position der
.Medieninitiative Babelsberg e.V,", einer Vertretung
von Medienunternehmen am Standort, die die cluster
interne Kommunikation und die Reprasentation nach
auBen starkt. An dritter und vierter Stelle stehen Insti
tutionen, die in der FilmfOrderung eine bedeutende
Rolle spielen, die .Investitionsbank des Landes Bran
denburg" und das .Pilmboard Berlin-Brandenburg".
Insgesamt ergibt sich das Bild einer funktional vielseiti
gen institutionellen Infrastruktur zur Untersttitzung
der Cluster-Firmen. Dabei haben die Aspekte der In
haltsproduktion und Qualifizierung sowie der Filmfor
derung und -finanzierung einen hohen Stellenwert.

Gesamtbewertung der Filmwirtschaft
in Potsdam-Babelsberg

Die hier verwandten Kriterien zur Beschreibung von
Produktionsclustern, ihre Operationalisierung und die
Werte fur das Fallbeispiel sind in Tabelle 6 zusammen
gefasst. Als Gesamtbild ergibt sich, dass in der Film
wirtschaft in Potsdam-Babelsberg nahezu aIle fur die

Tabelle 6
Analyse der Filmwirtschaft in Potsdam-Babelsberg

Filmproduktion erforderlichen Infrastrukturen und
Funktionen der Produktion und Postproduktion ver
sammelt sind. Einige schwacher ausgepragte Funktio
nen etwa im Bereich der Pre-Production und der Ver
marktung konnen in der Arbeitsteilung mit Berlin
erbracht werden. Insgesamt bietet die Region Berlin
Potsdam ein "Vollsortiment" aller filmwirtschaftlichen
Funktionen an. Eine Betrachtung der Transaktionsbe
ziehungen zwischen den filmwirtschaftlichen Unter
nehmen in Potsdam zeigt ein zusammenhangendes
Gesamtnetz mit einer relativ hohen Dichte, d.h. samt
liche Unternehmen sind in die Wertschopfungskette
einbezogen und sie unterhalten zumeist mit mehreren
lokalen Unternehmen wirtschaftliche Beziehungen.
Unterscheidet man die Unternehmen nach ihren wich
tigsten Funktionen, dann stehen die Film-lTV-Studios
und Filmproduktionsfirmen im Zentrum. Ihre domi
nante Netzwerkposition kann mit verschiedenen
Kennziffern beschrieben werden. So kann ausgedrtickt
werden, wie stark ein Akteur in das Gesamtnetz einge
bunden ist oder wie viel Unternehmensbeziehungen
tiber ihn vermittelt sind.

Ebenso ist ein enges Kommunikationsnetz mit regio
nalen filmwirtschaftlichen Institutionen vorhanden.
Enge Beziehungen bestehen sowohl zu Ausbildungsin
stitutionen, zu Interessenvertretungen wie zu Porder
institutionen. Zusatzlich unterhalten die Potsdamer
Unternehmen zahlreiche tiberregionale Verbindungen,
vor allem zu Produzenten und TV-Sendern in den Me-

Kriterium Operationalisierung Vergleichswert in ··derFilrnwirtschaft
PotsdlUtl-Babelsberg

l. Funktionsdifferenzierung Darstellung des funktionalen Profils einer Leistungsspektrum weitgehend abgedeckt
Wertschiipfungskette

2. Netzwerk-Dichte Grad der Verbundenheit zwischen Cluster- 16 %
Akteuren'

3. Netzwerk- Kohasion Beschreibung von Partialnetzen bzw. eines ein zusammenhangendes Netz
Gesamtnetzes-

4. Netzwerk-Zentraiisierung Degree-basierte Netzwerk-Zentraiisierung 49,5%

5. Uberregionale Netzwerkanalytische Darstellung von differenzierte tiberregionale Einbindung
Transaktionsbeziehungen Umfang und Art der Beziehungen vorhanden

6. Raumliche Verdichtung Kartographie des Standortmusters, Gini- (nicht dargestellt)
Koeffizient

7. Nutzungsgrad der institutionellen Listenabfrage tiber Kontakte zu regionalen Vielfaltiger und intensiver Bezug zu
Infrastruktur Institutionen regionalen Institutionen

I Reaiistischer Wertebereich: 0 bis max. 40 %
2 Vergleichswert: Zahl der unverbundenen Netz-Komponenten in anderen Produktionsclustern

Quelle: eigene Darstellung nach Kratke/Scheupleein 2001
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dienregionen Munchen, Koln und Hamburg, und auf
der internationalen Ebene zu Hardware- / Software
Ausstattern der Filmwirtschaft. Das starke Gewicht
uberregionaler Auftraggeber und die Abhiingigkeit
von internationalen Technologielieferanten rnussen
gleichwohl als Schwachen gewertet werden. Das Ge
samtbild der Potsdamer Filmwirtschaft zeigt eine star
ke funktionale Differenzierung, intensive lokale Trans
aktions- und Kommunikationsbeziehungen und eine
vorhandene, aber nicht unproblematische uberregio
nale Einbindung. Damit kann berechtigterweise von
einem lokalen Cluster der Filmwirtschaft in Potsdam
Babelsberg gesprochen werden.

Strukturpolitische Schlussfolgerungen

Aus diesem Ansatz der Analyse von Produktionsclus
tern konnen in zweierlei Hinsicht Empfehlungen ftir
die regional- und strukturpolitische Praxis abgeleitet
werden. Erstens bietet die Funktionsanalyse Hinweise,
bei welchen Gliedern einer Wertschopfungskette eine
Unterstutzungspolitik sinnvoll erscheint. Dies konnte
durch die Reorganisation von Beschaffungs- und
Vermarktungsstrukturen der Unternehmen, eine Ak
quisitionsstrategie der Wirtschaftsforderung, Verande
rungen der unterstutzenden Infrastruktur (z.B. For
schungskapazitaten), Qualifizierungsprogramme oder
Hilfen bei der Produkt- und Prozessinnovation be
werkstelligt werden. Insgesamt geht es bei dieser Art
von Clusterpolitik darum, bekannte Bausteine struk
turpolitischer Unterstutzung auf die konkreten Bedurf
nisse des Wertschopfungszusammenhangs abzustim
men.

Im Fall der Filmwirtschaft zeigt sich, dass die meisten
Glieder der Wertschopfungskette gut besetzt sind. Eine
aus offentlichen Kassen finanzierte Ansiedlungspolitik
ist daher fur viele Glieder der Wertschopfungskette un
notig. Allerdings fehlen der Region die "key-player" der
Filmwirtschaft - finanzkraftige Film-Produzenten und
TV-Sender. Hier sind Verbesserungen nur sehr langfri
stig und auf kostspieligem Weg zu erreichen. Alternativ
ware die Erweiterung und Umorientierung des Produk
tionsclusters zu uberlegen, etwa im Hinblick auf pros
perierende Teil-Wertschopfungsketten wie digitale
Produktionstechniken, Animationsfilme und Multime
dia-Anwendungen. In diesen wachsenden und sich
neu bildenden Produktbereichen ist das .Gelegen
heitsfenster" fiir die Lokalisierung weiterer Cluster
Kerne noch geoffnet.

Zweitens konnen aus der Analyse der Vernetzungsqua
litat Schlussfolgerungen gezogen werden. In der Pots
darner Filmwirtschaft findet sich bereits eine hohe
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Transaktions- und Kommunikationsdichte. Sie belegt,
dass die Grundung von Unterstutzungseinrichtungen
in den letzten Jahren ftir das Produktionscluster Erfolge
aufweist. Interregionale Vergleichsstudien haben
gleichzeitig auf Lucken in der Angebotsstruktur der
Potsdamer und Berliner Unterstutzungseinrichtungen
hingewiesen.'? Ein Aufbau weiterer, auf den spezifi
schen Bedarf des Clusters orientierter Einrichtungen
erscheint angesichts der gelungenen Verknupfung von
Institutionen mit dem Cluster als sinnvoll.

Fazit

Die hier vorgestellte Methode zur Identifizierung und
Analyse von Produktionsclustern kombiniert quantita
tive Methoden, die iiblicherweise zur Identifizierung
von Clustern auf einer volkswirtschaftlichen Ebene ge
wahlt werden, mit einer empirischen Befragung von
Cluster-Akteuren. Mit diesem Instrumentarium kann
aufgezeigt werden, in welchen Formen ein spezifischer
Wertschopfungszusammenhang von regionalen und
uberregionalen Akteuren hergestellt wird. Damit wird
eine Entscheidungsgrundlage geliefert, inwiefern es
sich bei regionalen Konzentrationen von Unterneh
men und Institutionen tatsachlich urn funktionierende
Produktionscluster handelt. Zugleich werden die stra
tegischen Ansatzpunkte fur eine Unterstutzungspolitik
dieser Cluster erkennbar.

Die einheitliche methodische Vorgehensweise konnte
in einem nachsten Schritt genutzt werden zu einem
Vergleich von Produktionsclustern mit gleichem Akti
vitatsschwerpunkt in verschiedenen Regionen bzw. zu
einem Vergleich von Produktionsclustern mit unter
schiedlichen Aktivitatsschwerpunkten in der gleichen
Region. Auf dieser Vergleichsbasis konnte eine Priori
sierung unterschiedliche Cluster- bzw. Regionsprofile
vorgenommen und fur eine effiziente Vergabe regio
nalpolitischer Mittel genutzt werden.
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