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Wie schneiden die gro8en ostdeutschen Stadte 
im gesamtdeutschen Vergleich ab? 
Daten zu ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Lage 

How Weil Perform the Large East German Cities 
in Comparison to West German Cities? 
Data Concerning Their Economic and Financial Situation 

Kurzfassung 

Die 13 groEten ostdeutschen Stiidte (ohne Berlin) werden mit iihnlich gro.Ben Stiidten in 
drei Regionen der alten Liinder (Siid, Mitte, Nord) hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und 
finanziellen Lage verglichen. Die verschiedenen Indikatoren ergeben ein differenziertes 
Bild. Das BIP in den ostdeutschen Stiidten liegt pro Kopf gerechnet inzwischen leicht iiber 
dem der Ruhrgebietsstiidte, jedoch noch weit unter dem der siiddeutschen Stiidte. 
Arbeitslosenquote und Wanderungsverluste sind aber nach wie vor in den ostdeutschen 
Stad ten am hochsten. Die ostdeutschen Stad te verfiigen ii ber verschiedene gute Vorausset
zungen fiir kiinftiges Wachstum: Dies gilt fiir die Qualifikation der Beschiiftigten, fiir die 
Priisenz offentlicher Forschung und fiir die Verfiigbarkeit unternehmensnaher Dienstleis
ter. Dagegen kommt der Aufbau neuer Unternehmen nur zogernd voran. Die ostdeutschen 
Stiidte haben sehr geringe eigene Steuereinnahmen und sind stark von Zuweisungen ab
hiingig. Insgesamt zeigen die Daten, dass sich neben den ostdeutschen Stiidten mit den 
Ruhrgebietsstiidten eine weitere „Problemgruppe" von Stiidten abzeichnet. Das bereits fiir 
die alte Bundesrepublik konstatierte Nord-Siid-Gefiille ist auch nach 1990 weitgehend er
halten geblieben. 

Abstract 

In this article the 13 largest East German cities (without Berlin) are compared with cities of 
similar size in three West German regions (South, Central, North) with respect to their 
economic and financial situation. The indicators show a differentiated picture. The GDP of 
the East German cities surmounts that of the Ruhr cities, but is stili far belo w of the cities in 
the South. Unemployment and migration loss is most pronounced in the East German cities. 
Nevertheless they dispose of severa! favorite preconditions for growth in the future: their 
endowment with qualified human capital, public research and with enterprise-oriented 
services is above average. This contrasts with a low density of firms. The East German cities 
have a weak tax base and are disproportionally dependent on financial assignments by the 
state. Besides the East German cities the data show another "problem gro up" consisting of the 
cities of the Ruhr. The disparities between the West German Regions discovered in the 80s are 
stili existing. 
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1 Anlass und Kontext der Studie

Zwolf Jahre nach der deutschen Vereinigung werden
vermehrt Stimmen laut, die behaupten, dass die ost
deutschen Stadte im Hinblick auf ihren wirtschaft
lichen Entwicklungsstand inzwischen zu den struktur
schwacheren Stadten im Westen aufgeschlossen
hatten, wobei auf Erfolge bei der Unternehmens
ansiedlung und Innenstadtrevitalisierung verwiesen
wird. Dem stehen Stimmen gegenuber, die auf
Schrumpfungsprozesse, wachsende Leerstande und
finanzielle Notlagen in ostdeutschen Stadten verwei
sen.' Dies scheint der Annahme zu widersprechen,
dass gerade Stadte mit ihrer raumlichen Ballung von
Bevolkerung, Infrastruktur und Unternehmen tiber
das Potenzial verfugen, die Funktion eines Wachs
tumsmotors fur die gesamte Region auszuuben, Im
Zusammenhang mit dem wirtschaftliehen Umbruch in
den neuen Landern haben sich entsprechende Erwar
tungen auch auf die ostdeutschen Stadte geriehtet.

Diese widerspruchlichen Befunde bilden den Anlass
fur die vorliegende Studie, in der die Position der ost
deutschen Stadte mit Hilfe eines innerdeutschen Stad
tevergleiehs genauer bestimmt werden soll. Die oko
nomischen Effekte von Agglomerationen treten nieht
nur in den Stadten selbst, sondern verstarkt auch in
deren Umland auf.' Dennoch beziehen sieh die folgen
den Indikatoren und Auswertungen auf kreisfreie Stad
te und nicht auf Stadtregionen. Die Grtinde fiir diese
Entscheidung liegen darin, dass sieh das Stadtumland
nur schwer nach einheitlichen Kriterien abgrenzen
lasst und dass im Folgenden u. a. auch die finanzielle
Situation der Stadte betrachtet werden solI. Eingangs
ist noch daraufhinzuweisen, dass die Ergebnisse nieht
in Form eines der sieh groBer Popularitat erfreuenden
Stadte-Rankings dargestellt werden, da diese Darstel
lungsweise aus Sieht des Autors mit methodischen
Problemen behaftet ist.'

Uberslcht 1
Untersuchte Stadte nach Reglonszugehdrlgkeit

2 Methodische Vorgehensweise:
Auswahl der Stadte und Indikatoren

Ftir die Bildung der Stiehprobe wurden folgende
Grundentscheidungen getroffen: In den Vergleich
werden die 13 grofsten ostdeutschen Stadte (mit ca.
80 000 Einwohnern und mehr) einbezogen, da fur die
se der Anspruch, als Wachstumsmotor zu funktionle
ren, deutlieher formuliert wird als ftir die Mittelstadte,
Die Stadt Berlin bleibt aus der Betrachtung ausgeklam
mert, da sieh in ihr im Unterschied zu den anderen ost
deutschen Stadten die Effekte plan- und marktwirt
schaftlicher Pragung vermischen und nieht zu trennen
sind.

Pur die Auswahl der westdeutschen Stadte war zum ei
nen die Uberlegung mafsgebend, Stadte ahnlicher Gro
Be heranzuziehen, urn die Validitat des Vergleichs zu
erhohen.' Des Weiteren wurde berucksichtigt, dass
auch innerhalb der alten Lander regionale Unterschie
de auftreten konnen, die u. U. markanter als die Ost
West-Unterschiede ausfallen. Diese Thematik wurde in
derVergangenheit unter dem Stiehwort des Nord-Sud
Gefalles behandelt," Dementsprechend wird das
fruhere Bundesgebiet in zunachst drei Teilregionen

unterteilt: in den Norden (mit Niedersachsen, Schles
wig-Holstein), die Mitte (mit Nordrhein-Westfalen)
und den Stiden (ntit Bayern, Baden-Wtirttemberg,
Rheinland-Pfalz, Hessen). In Ubersicht 1 sind die
insgesamt 71 kreisfreien Stadte nach ihrer Regionszu
gehorigkeit aufgelistet, wobei es sieh urn eine Vollerhe
bung handelt. In einem zusatzlichen Schritt werden
die nordrhein-westfalischen Stadte noch einmal unter
teilt in Ruhrgebietsstadte und Stadte aulserhalb des
Ruhrgebiets. Diese Differenzierung erscheint sinnvoll
angesichts wiederkehrender Behauptungen, dass die
Ruhrgebietsstadte (zunehmend) ahnliche Probleme
aufweisen wie die ostdeutschen Stadte."

Ostdeutsche Stlidte Norddeutsche Stlidte Siiddeutsche Stlidte Nordhrein-westflilische Stlidte

Stlidte ohne Ruhrgebiet Ruhrgebietsstiidte

Dresden Hannover Nurnberg Pforzheim Dusseldorf Essen
Leipzig Braunschweig Mannheim Offenbach Bonn Dortmund
Halle/Saale Kiel Karlsruhe Ulm Miinchengladbach Bochum
Chemnitz Osnabruck Augsburg Ingolstadt Wuppertal Duisburg
Magdeburg Lubeck Wiesbaden Wurzburg Munster Gelsenkirchen
Rostock Oldenburg Kassel Furth Krefeld Oberhausen
Erfurt Emden Freiburg/Br. Koblenz Aachen Herne
Cottbus Walfsburg Mainz Kaiserslautern Bielefeld Mulheim/Ruhr
Potsdam Salzgitter Ludwigshafen Trier Leverkusen Hamm
Gera Delmenhorst Heidelberg Erlangen Hagen Bottrop
Schwerin Wilhelmshaven Darmstadt Solingen
Zwickau Flensburg Regensburg Remscheid
lena Neumunster Heilbronn

Quelle: eigene Darstellung
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Der Auswahl der im Folgenden kurz erlauterten und in
Ubersicht 2 prazisierten Indikatoren liegt eine Reihe
von Uberlegungen zugrunde.' Zunachst wird ange
strebt, das Ergebnis des Wirtschaftens in einer Stadt
durch Heranziehen verschiedener Wohlfahrtsgrolsen

moglichst gut abzubilden. Daneben sollen wichtige
Determinanten, die aus wachstumstheoretischer Sicht
das Ergebnis wesentlich mitbestimmen, einbezogen
werden; dies auch, urn die regionalen Potenziale fur
zukiinftige wirtschaftliche Leistung einschatzen zu

Ilbersicht 2
Indikatoren zur Operationalisierung von Wohlfahrtsgrofsen und Wachstumsdeterminanten

Bereich Indikator Bildung, Dimension und Zeitbezug des Indikators

WohlfahrtsllroBen

Pro- Kopf-Einkommen Bruttoinlandsprodukt in € je Einwohner 2000 (in laufenden Preisen)

Arbeitslosenquote Zahl der Arbeitslosen je 100 abhangige zivile Erwerbspersonen im
Jahresdurchschnitt 2001

Gesamtwanderungssaldo Saldo der Zu- und Abwanderungen iiber die Stadtgrenzen je 1 000 Einwohner
1995-2000 (kumuliert)

Wachstumsdeterminanten

Humankapital Hochqualifiziertenanteil Anteil der Beschaftigten* mit Hochschul- und Fachhochschulabschluss an
der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigtcn 2001 in %

Anteil an Datenverarbeitungsfachleuten Anteil der Beschaftigten* mit der BfA-Berufsordnungs-Nr. 774 an der Gesamtzahl
der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten 2001 in %

Anteil an Ingenieuren Anteil der Beschaftigten* mit den BfA-Berufsordnungs-Nrn. 052, 600-607 an der
Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten 2001 in %

Anteil an Fiihrungskraften Anteil der Beschaftigten* mit den BfA-Berufsordnungs-Nrn. 751, 762, 811, 813
911 an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten 2001 in %

Forschung Patentanmeldungen Zahl der Patentanmeldungen je 100000 Einwohner 1995-2000 (kumuliert);
und Entwicklung Zuordnung der Patentanmeldungen nach dem Erfindersitz

Wissenschaftliches Personal Hauptberufliches wissenschaftliches und kiinstlerisches Personal
(Personalstellenl an Hochschulen je 1 000 Einwohner 2001

Unternehmens- Durchschnittliches Industrie- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten* je Betrieb irn
strukturen betriebsgrofse Verarbeitenden Gewerbe 2001

Nettogewerbeanmeldungen Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen je 10000 Einwohner 1998-2001
(kumuliert)

Betriebsgriindungen Betriebsgriindungen It. Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten
1995-2000 (Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig
Beschaftigten; kumuliert)**

Beschaftigte in unternehmens- Anteil der Beschaftigten* in produktionsorientierten und in distributiven
orientierten Dienstleistungen Dienstleistungen an den sozialversicherungspflichtig Beschaftigten 2001 in %;

Zuordnung It. WZ BA73 Zweig-Nr. 62-69, 72, 79-82, 85-87

Sektoralstruktur Industriebeschaftigtenanteil Anteil der Beschaftigten* im verarbeitenden Gewerbe an den sozial-
versicherungspflichtig Beschaftigten 2001 in %

Industrieinvestitionen Investitionen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe in € je Einwohner
1995-2000 (kumulativ)

Dienstleistungsbeschaftigtenanteil Anteil der Beschaftigten* im Dienstleistungssektor an den sozialversicherungs-
pflichtig Beschaftigtcn 2001 in %; Zuordnung It. WZ BA73 Zweig-Nr. 62-94

Kommunale Steuereinnahmen Steuern und steucrahnlichc Einnahmen in € je Einwohner 2000
Finanzstruktur

Schulden je Einwohner Kommunale Schulden in € je Einwohner 2000

Sozialhilfequote Empfanger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt je I 000 Einwohner 2001

Personalausgaben Anteil der Personalausgaben (Brutto) an den Bruttoausgaben 2000 in %

Zuordnung der Beschaftigten nach dem Arbeitsort
Quelle: Griindungsatlas am Lehrstuhl fur Wirtschaftspolitik der TU Freiberg (http://www.wiwi-tu-freiberg.de/wipollindex.html

Quelle: eigene Darstellung
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konnen, Schliefslich werden Indikatoren zur finanziel
len Situation der Stadte betrachtet, die Auskunft
dariiber geben sollen, welchen Spielraum die Stadte
haben, in ihrem Zustandigkeitsbereich wachstumsbe
giinstigende sowie die Lebensqualitat verbessernde
Infrastrukturen zu errichten und auszubauen.

Nicht verschwiegen werden soll, dass die Verwendung
von Indikatoren auch mit Schwierigkeiten behaftet ist.
Verschiedene Indikatoren - wie z. B. das Bruttoinlands
pradukt - werfen Probleme auf, wenn sie fur Ost-West
Vergleiche herangezogen werden (vgl. unten). Nicht
alle der als wichtig erkannten Determinanten lassen
sich - tratz des inzwischen breiten Angebots amtlich
statistischer Kennzahlen - befriedigend abbilden. Wei
ter komplizierend wirkt, dass sich verschiedene Indi
katoren je nach Betrachtung sowohl als Ergebnis
(Wirkung) als auch als Determinante (Ursache) inter
pretieren lassen." Ferner sind bei der Interpretation
bestimmter Indikatoren auch historische Umstande zu
beriicksichtigen: Wahrend ein hoher Dienstleistungs
besatz in westdeutschen Stadten als Indiz fur einen er
folgreich verlaufenen Strukturwandel angesehen wer
den kann, spiegelt ein ahnlicher Indikatorwert bei
ostdeutschen noch die schockartige Deindustrialisie
rung nach 1990 wider, die den Anteil von Dienstleis
tungsbeschaftigten auf Kosten der Industriebeschaf
tigten in die Hohe getrieben hat. Bei der folgenden
Betrachtung der verschiedenen Indikatoren sollen der
artige Prableme nicht ausgeklammert werden.

Das erreichte Wohlfahrtsniveau wird durch drei
Grofsen abgebildet. Hierzu zahlt zunachst das Brutto
inlandspradukt (BIP) je Einwohner als Ausdruck des
erwirtschafteten Einkommens. Gerade im Zusammen
hang mit einem Ost -West -Vergleich ist bei seiner Inter
pretation zu beriicksichtigen, dass das BIP auch Trans
ferzahlungen umfasst, die der Region von aufsen
zufliefsen, Gleichwohl findet sich kein alternativer
Indikator, der das wirtschaftliche Ergebnis ahnlich
umfassend widerspiegeln wurde. Da die regionale
Wohlfahrt nicht nur an der Hohe der Einkommen, son
dern auch an dem Ausrnafs gemessen wird, in dem
die Bevolkerung ihren Wunsch nach beruflicher Tatig
keit und Integration in die Berufswelt umsetzen kann,
wird zusatzlich die Arbeitslosenquote herangezogen.
Schliefslich lasst sich das Ausmals der Zu- und Abwan
derung in einer Stadt als .Abstimmung mit den Pufsen"
und damit als Ausdruck fur die empfundene Zufrie
denheit der Bevolkerung mit der Summe der dortigen
Lebensbedingungen auffassen.

Im Unterschied zu den soeben erlauterten ergebnis
orientierten Indikatoren lassen sich aus den Indikato
ren zu verschiedenen Wohlfahrtsdeterminanten Aus
sagen uber die zukiinftige wirtschaftliche Entwicklung
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ableiten. Im Folgenden werden Indikatoren fur die Be
reiche Humankapital, Forschung und Entwicklung,
Unternehmensstruktur und Sektoralstruktur he range
zogen (vgl. Ubersicht 2).9 Die Indikatoren zur Human
kapitalausstattung beziehen sich durchgangig auf die
Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten
und erfassen demnach nicht die Beamten, Selbstandi
gen und mithelfenden Pamilienangehorigen. Der da
mit verbundene Messfehler ist fur die Stadte der alten
Lander grofser als ftir die der neuen Lander."

Finanzstrukturelle Merkmale der untersuchten Stadte
werden hier unter dem Aspekt thematisiert, dass die
finanzielle Lage den Spielraum zur Finanzierung stad
tischer Infrastruktur vorgibt. Ein wichtiger Indikator
fur die GroBe des Spielraums ist der der kommunalen
Steuereinnahrnen." Stadte, deren finanzieller Spiel
raum durch einen hohen Anteil an Ausgaben fur So
zialhilfeempfiinger (lndikator: Sozialhilfequote), fur
Personal (lndikator: Personalausgaben) und ftir den
Schuldendienst (lndikator: Schulden je Einwohner)
eingeschrankt ist, werden voraussichtlich nur wenig
in die Verbesserung ihrer Infrastruktur investieren
konnen. Allerdings muss eine hohe Pra-Kopf-Ver
schuldung nicht durchgangig ein Indiz fur geringe
Spielraume sein: Manche Stadte - z. B. das hier nicht
untersuchte Frankfurt am Main - verschuldeten sich in
der Vergangenheit gerade im Vertrauen auf konstant
hohe Steuerzufliisse infolge stetigen und hohen
Wachstums. Als Vergleichsindikator fur den finanziel
len Spielraum kame im Prinzip auch der Anteil der
Investitionen am Kommunalhaushalt in Frage. Seine
Anwendung in einem Ost-West-Vergleich wird jedoch
dadurch erschwert, dass die ostdeutschen Stadte seit
1990 durch hohe Ausgleichs- und Transferzahlungen
bewusst in die Lage versetzt werden sollten, die
besonders bei der wirtschaftsnahen Infrastruktur VOf

handenen Ruckstande in uberschaubarer Zeit aufzu
holen. Die damit verbundenen hoheren Investitions
quoten relativ zu den westdeutschen Stadten12 sind
demnach kein Ergebnis iiberlegener wirtschaftlicher
Leistungskraft, sondern Resultat politischer Interven
tion. Dies hat zur Folge, dass der Indikator .Jnvesti
tionsquote" fur die Vergleichszwecke des vorliegenden
Beitrags nicht geeignet ware.

3 Ergebnisse

3.1 Das erreichte Wohlfahrtsniveau der Stadte
im Regionalvergleich

Die Diskussion der Ergebnisse der Tabelle (S. 164 f.)
bezieht sich durchweg auf die Durchschnittswerte
(arithmetisches Mittel) der Stadte in den jeweiligen
Regionen." Werte einzelner Stadte werden nur in Aus-
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Indikatorenwerte fiir Wohlfahrt und Wachstumsdeterminanten grofser deutscher kreisfreier Stadte nach Region

BereichIndikator Ostdeutsche Norddeutsche Siiddeutsche Nordrhein-westflilische Stiidte
Stiidte Stiidte Stiidte

Stadte ohne Ruhrgebiets-
Ruhrgebiet stadte

WohlfahrtsgriiBen

Pro-Kopf-Einkommen 23411 33903 43112 32044 22152

- Hiichster Wert Erfurt 26461 Wolfsburg 69152 Regensburg 63058 Diisseldorf 64312 Essen 30297
- Niedrigster Wert Gera 18715 Delmenhorst 17552 Pforzheim 31499 Solingen 20536 Bottrop 14533

Arbeitslosenquote 17,4 12,4 8,7 9,8 12,9

- Hiichster Wert Halle/S. 20,7 Hannover 14,7 Kassel 15,6 Bielefeld 11,9 Gelsenkirchen 16,4
- Niedrigster Wert Potsdam 12,1 Wolfsburg 9,3 Ulm 6,4 Bonn 7,3 Mtilheim/R. 9,3

Gesamtwanderungssaldo -86,8 -20,0 2,1 -9,1 -8,5

- Hiichster Wert lena -9,1 Oldenburg 33,2 1ngolstadt 33,5 Bonn 25,1 MtilheimlR. 4,4
- Niedrigster Wert Schwerin -141,1 Kiel -48,6 Ludwigshafen -30,0 Hagen -40,2 Gelsenkirchen -31,6

Humankapital

Hochqualifiziertenanteil 14,3 7,0 11,3 9,6 7,4

- Hochster Wert lena 21,9 Hannover 11,7 Erlangen 22,6 Bonn 16,5 Essen 11,2
- Niedrigster Wert Zwickau 10,2 Emden 4,0 Pforzheim 6,4 Solingen 4,9 Bottrop 4,4

Anteilan
Datenverarbeitungsfachleuten 1,4 1,5 2,3 1,9 1,4

- Hiichster Wert lena 2,5 Hannover 3,1 Darmstadt 4,8 Munster 3,2 Dortmund 2,8
- Niedrigster Wert Cottbus 0,7 Emden 0,4 Kaiserslautern 1,1 Remscheid 0,7 Bottrop 0,4

Anteil an Ingenieuren 2,9 2,5 3,4 2,4 2,2

- Hochster Wert Dresden 4,3 Wolfsburg 5,8 Erlangen 11,9 Aachen 4,7 Essen 3,1
- Niedrigster Wert Zwickau 1,7 Delmenhorst 0,7 Trier 1,5 Solingen 1,1 Bottrop 1,0

Anteil an Fuhrungskrdften 3,6 1,9 2,2 2,4 2,0

- Hiichster Wert lena 5,5 Wolfsburg 4,0 Wiesbaden 3,3 Bonn 4,1 Essen 3,2
- Niedrigster Wert Zwickau 2,3 Salzgitter 1,1 Ludwigshafen 1,4 Solingen 1,7 Hamm 1,3

Forschung und Entwicklung

Patentanmeldungen 170 173 373 334 134

- Hiichster Wert lena 665 Braunschweig 519 Erlangen 1296 Aachen 607 Mtilheim/R. 299
- Niedrigster Wert Gera 68 Emden 63 Trier 104 Hagen 162 Gelsenkirchen 73

Wissenschaftliches Personal 8,4 5,2 9,1 6,7 3,3

- Hochster Wert lena 27,0 Kiel 12,0 Erlangen 30,2 Aachen 17,8 Bochum 6.9
- Niedrigster Wert Emden/ Remscheid/ Oberhausen/

Delmenhorst/ Solingen/ Mtilheim/Herne/
Schwerin/Gera 0,0 Neurnunster 0,0 Furth 0,0 Leverkusen 0,0 Bottrop 0,0

Unternehmensstrukturen

Durchschnittliche
Indus triebetriehsgriifie 22 84 57 41 36

- Hochster Wert Zwickau 50 Wolfsburg 395 1ngolstadt 167 Leverkusen 120 Bochum 59
- Niedrigster Wert Potsdam 12 Oldenburg 23 Freiburg/Br. 29 Solingen 19 Bottrop 25

Beschaftigte in unternehmens-
orientierten Dienstleistungen 20,4 17,1 19,6 18,4 18,4

- Hiichster Wert Leipzig 24,7 Hannover 26,7 Wiesbaden 29,2 Dusseldorf 31,0 Essen 25,9
- Niedrigster Wert Cottbus 16,2 Emden 9,5 Pforzheim 13,2 Leverkusen 11,2 Bottrop 10,7

Nettogewerbeanmeldungen 14,2 31,9 54,6 28,8 32,7

- Hochster Wert Cottbus 79,8 Oldenburg 68,8 Mainz 142,0 Munster 68,8 Mtilheim/R. 79,5
- Niedrigster Wert Chemnitz -14,6 Flensburg -61,3 Heilbronn -113,7 Remscheid -22,4 Herne 11,4

Betriebsgriindungen 227 137 161 147 115

- Hiichster Wert Erfurt 257 Flensburg 176 Koblenz 182 Dusseldorf 217 Mtilheim/R. 137
- Niedrigster Wert Halle/S. 195 Salzgitter 96 Ludwigshafen 122 Leverkusen 116 Herne 93
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Fortsetzung

BereichIndikator' Ostdeutsche Norddeutsche SUddeutsche Nordrhein-westflilische Stiidte
Stadte Stadte Stadte

Stadte ohne Ruhrgebiets-
Ruhrgebiet stadte

Sektoralstruktur

Industriebeschaftigtenanteil 11,0 27,5 25,7 28,8 19,9

- Hiichster Wert Zwickau 26,1 Wolfsburg 63,6 Ludwigshafen 53,5 Leverkusen 49,2 Bochum 27,6
- Niedrigster Wert Potsdam 3,9 Oldenburg 11,8 Koblenz 13,9 Bonn 12,8 Herne 13,4

Industrieinvestitionen 2196 4593 7188 3873 3107

- Hiichster Wert Dresden 7172 Emden 14479 lngolstadt 38739 Krefeld 6828 Bochum 5337
- Niedrigster Wert Potsdam 669 Salzgitter 1536 Furth 2412 Miinch.-gladb. 2062 Dortmund 1386

Dienstleistungsbeschaftigtenanteil 44,5 41,8 43,5 41,7 44,1

- Hiichster Wert Leipzig 50,5 Hannover 51,0 Wiesbaden 53,3 Dusseldorf 60,9 Essen 50,9
- Niedrigster Wert lena 36,6 Wolfsburg 23,0 Ludwigshafen 26,0 Remscheid 28,6 Hamm 37,1

Kornrnunale Finanzstruktur

Steuereinnahmen 440 806 1011 996 699

- Hiichster Wert Potsdam 567 Wolfsburg 1451 Ludwigshafen 1741 DUsseldorf 1734 Mtilheim/R. 969
- Niedrigster Wert lena 302 Delmenhorst 564 Trier 660 Remscheid 802 Herne 534

Schulden je Einwohner 1129 1379 1345 1631 1479

- Hiichster Wert Leipzig 1741 Flensburg 2263 Darmstadt 2081 Bonn 2897 Duisburg 2241
- Niedrigster Wert Cottbus 529 Wilhelmshaven 101 Heilbronn 761 Wuppertal 128 Mtilheim/R. 588

Sozialhilfequote 39 62 40 45 47

- Hiichster Wert Schwerin 75 Flensburg 88 Kassel 99 Miinch.-gladb. 68 Gelsenkirchen 66
- Niedrigster Wert lena 21 Wolfsburg 28 Erlangen 13 Leverkusen 29 Bottrop 29

Personalausgaben 28,3 25,0 27,1 23,3 24,5

- Hiichster Wert Dresden 31,8 Kiel 32,6 wurzburg 39,1 Munster 29,2 Bottrop 29,5
- Niedrigster Wert Potsdam 23,0 Flensburg 18,5 Kassel 13,5 Bielefeld 14,6 Oberhausen 18,4

, Definition und Messung der einzelnen Indikatoren sind in Ubersicht 2 erlautert,

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesamt fur Arbeit; Deutsches Patent- und Markenamt; Datenbank "Grundungsatlas" am Lehrstuhl fur
Wirtschaftspolitik der TV Freiberg; Statistische Landesamter: eigene Berechnungen

nahmefallen zur Erlauterung bestimmter Sachverhalte
oder bei starkem Abweichen YOm Gruppenwert heran
gezogen. Die Tabelle informiert auch dariiber, welche
Stadte der jeweiligen Region den hochsten und den
niedrigsten Indikatorwert aufweisen. 1m Text werden
diese Extremwerte fiir einzelne Stadte nicht kommen
tiert.

Der Blick auf die ersten drei Indikatoren in der Tabelle
zeigt, dass zwischen den ostdeutschen und den west
deutschen Stadten im Hinblick auf das erreichte Wohl
standsniveau nach wie vor eine deutliche Liicke be
steht. Die ostdeutschen Stadte liegen zwar mit einem
BIP pro Kopfvon 23 411 € leicht iiber dem Niveau des
EU-Durchschnittswerts (22300 €)14, jedoch noch un
terhalb des bundesdeutschen Durchschnittswerts von
25200 € und weit hinter den Stadten Siiddeutsch
lands, deren Pro-Kopf-Einkommen urn mehr als 80 %
hoher ausfallt, Das Pro-Kopf-Einkommen der Ruhrge-
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bietsstadte (22 152 €) wird von den ostdeutschen
Stadten allerdings leicht iiberschritten. Auch beim
Indikator .Arbeltslosenquote" sind zwischen den Re
gionen Relationen in ahnlicher Grofsenordnung zu ver
zeichnen.

Auffallig sind die im Wert fur den Gesamtwanderungs
saldo zum Ausdruck kommenden vergleichsweise ho
hen Bevolkerungsverluste der ostdeutschen Stadte,
wobei hier zu beriicksichtigen ist, dass in der betrach
teten Periode zwischen 1995 und 2000 die Abwande
rung der ostdeutschen Stadtbewohner ins Umland
Spitzenwerte erreicht:" Die Abwandernden gehen
zwar den Stadten, aber nicht durchgangig dem Osten
verloren." Ein deutlich negativer Wanderungssaldo er
gibt sich auch fiir die norddeutschen Stadte insgesamt,
von welchen nur zwei (Oldenburg und Liibeck) Wan
derungsgewinne erzielen. Allein die siiddeutschen
Stadte verzeichnen insgesamt ein positives Wande-
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rungsergebnis. Ein Blick auf die einzelnen Stadte zeigt
dort aber ein stark differenziertes Bild: Den Wande
rungsgewinnern Ingolstadt (33,5), Freiburg (28,6),
Furth (28,6) und Wiesbaden (24,5) stehen auch Wan
derungsverlierer wie Ludwigshafen (-30,0), Kassel
(-23,9), Heilbronn (-23,7), Mannheim (-21,5) und
Erlangen (-16,7) gegenuber,

Betrachtet man die WohlfahrtsgroBen unter dem
Aspekt des Nord-Sud-Gefalles, so ist zu konstatieren,
dass die norddeutschen Stadte und die NRW-Stadte
relativ gleichauf liegen und beide zusammen unguns
tigere Werte als die suddeutschen Stadte aufweisen.
Die Wohlfahrtsunterschiede zwischen Nord und Sud
erreichen aber - von den Ruhrgebietsstadten einmal
abgesehen - nicht das Ausmafs der Ost-West-Dispari
taten,

3.2 Zur Ausstattung mit HumankapitaI

Der Indikator .Hochqualifiziertenanteil'' in der Tabelle
vermittelt auf den ersten Blick die Botschaft, dass un
ter den Beschaftigten in den ostdeutschen Stadten
Hochschulabschltisse weitaus starker verbreitet sind
als bei den Beschaftigten in den westdeutschen Stad
ten. Dies ist insofern uberraschend, als sich vermuten
lasst, dass die ostdeutschen Unternehmensstrukturen
mit einem hohen Anteil von Zweigbetrieben westlicher
Unternehmen eher die Entstehung von Arbeitsplatzen
fur geringer Qualifizierte begunstigen." Der Indikator
ist in zweierlei Hinsicht zu relativieren: Zum einen wer
den hier formale Ausbildungsabschltisse herangezo
gen, ohne dass uberpruft wird, inwieweit sich Qualifi
kation und ausgetibte Tatigkeit entsprechen. Zum
zweiten ist zu berticksichtigen, dass in der DDR die
Ausbildungsabschltisse insgesamt hoher lagen als in
den alten Bundeslandern. Analysen tiber verschiedene
Raumtypen und Kreise ergeben einen durchgangigen
.Zuschlag" fur die neuen Lander in Hohe von etwa drei
Prozentpunkten." Reduziert man den ostdeutschen
Indikatorwert urn diese drei Prozentpunkte, so liegt
das Qualifikationsniveau der Beschaftigten in den ost
deutschen Stadten etwa auf gleicher Hohe mit dem der
Beschaftigten in den stiddeutschen Stadten, aber
immer noch tiber dem Niveau der Beschaftigten in den
norddeutschen und nordrhein-westfalischen Stadten.

Die drei weiteren Humankapitalindikatoren beziehen
sich auf den tatsachlich ausgetibten Beruf und geben
den Anteil solcher Beschaftigter an, deren Schlussel
qualifikationen von herausgehobener Bedeutung fur
den Unternehmenserfolg sind. Unter diesem Aspekt
verfugen die ostdeutschen Stadte ebenso wie die Ruhr
gebietsstadte tiber unterdurchschnittlich wenige EDV
Spezialisten, nehmen bei den Ingenieuren einen Mit-
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telplatz und beim Besatz mit Puhrungskraften (3,6 %)

eine Spitzenposition ein. Letzteres Ergebnis kommt
- ahnlich wie schon beim Hochqualifiziertenanteil -

angesichts des in den neuen Landern zu vermutenden
hohen Anteils von Zweigbetrieben tiberraschend.
Zu berticksichtigen ist, dass dieser Indikator auch ad
ministrative Ftihrungsfunktionen mit erfasst, was da
zu fuhrt, dass einige Stadte mit Regierungsfunktion
iiberdurchschnittlich hohe Werte erreichen - in Ost
deutschland urn so mehr, als dort ein geringerer Anteil
der administrativen Fuhrungskrafte verbeamtet sein
durfte."

Das regionale Muster des Nord-Sud-Gefalles zeigt sich
auch bei den Indikatoren zur regionalen Verfugbarkeit
hochwertigen Humankapitals: Die stiddeutschen Stad
te sind hiermit durchgangig besser ausgestattet als die
norddeutschen Stadte. Insgesamt gesehen ist zu sagen,
dass die ostdeutschen Stadte bei der Ausstattung mit
Humankapital zwar nicht das Niveau der siiddeut
schen Stadte erreichen, aber im Vergleich zu den nord
deutschen und nordrhein-westfallschen Stadten keine
Nachteile aufweisen. Lediglich bei der Beschaftigung
von EDV-Spezialisten zeichnen sich fiir die ostdeut
schen Stadte leichte Nachteile abo

3.3 Forschung und Entwicklung

Innovationsokonomische Hypothesen besagen, dass
gegenwartig intensiv betriebene Forschung und Ent
wicklung sich in Wachstumsvorteilen ftir zukunftige
Perioden niederschlagt. Beim outputorientierten Indi
kator der Patentanmeldungen liegen die ostdeutschen
Stadte deutlich hinter den stiddeutschen und den
NRW-Stadten zuruck. Nur in den Ruhrgebietsstadten
fallen die Patentaktivitaten noch geringer aus. Beim
inputorientierten Indikator des Besatzes mit wissen
schaftlichem Personal an Hochschulen dagegen wei
sen die ostdeutschen Stadte ein hohes Ausstattungsni
veau auf, welches nur noch von den stiddeutschen
Stadten tibertroffen wird. Auch diesbeztiglich fallen die
Ruhrgebietsstadte weit abo

Die beiden Indikatoren fur den Bereich Forschung und
Entwicklung spiegeln ein Problem wider, dass bereits
im Rahmen einer spezifischen Betrachtung des Wis
senschaftssektors konstatiert wurde:" Die ostdeut
schen Stadte sind mit Wissenschaftseinrichtungen und
entsprechendem Personal gut ausgestattet - sie errei
chen hier zusammen mit den suddeutschen Stadten
das hochste Niveau -, aber sie hinken bei der Umset
zung dieses Potenzials in wirtschaftlich verwertbare
Ergebnisse - hier: Patente - noch hinterher. Nur fur die
Ruhrgebietsstadte stellt sich die Lage noch ungunsti
ger dar.
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3.4 Unternehmensstrukturen

Der Bereich Unternehmensstrukturen wird durch
jeweils zwei Indikatoren zum Unternehmensbestand
und zur Griindungsdynamik abgedeckt. Der erste In
dikator .Durchschnittllche Industriebetriebsgrolse"
bildet den allgemeinen Sachverhalt, dass in den neuen
Landern verhaltnismafsig kleine industrielle Betriebe
vorzufinden sind, auch fur die ausgewahlten ostdeut
schen Stadte deutlich ab. Im Vergleich dazu sind die
norddeutschen Stadte am starksten von GroBbetrie
ben gepragt, Beide Extreme wirken sich nachteilig auf
die Wachstumsaussichten aus: Ein sehr hoher Wert in
diziert einen einseitigen Besatz mit GroBbetrieben und
damit ungiinstige Entwicklungsbedingungen fur neue
Unternehmen in einem derart gepragten Umfeld; ein
sehr niedriger Wert birgt die Risiken der Beschrankung
auf regionale Absatzmarkte und mangelnder Entfal
tungschancen fur unternehmensorientierte Dienst
leister in den betreffenden Stadtregionen.

Der Indikator .Beschaftigte in unternehmensorientier
ten Dienstleistungen" soll Auskunft dariiber geben, in
welchem Umfang Unternehmen in ihrem regionalen
Umfeld auf Dienstleisterangebote zuriickgreifen kon
nen, die zum Unternehmensfortbestand und -erfolg
beitragen." Diesbeziiglich lassen sich zwischen den
einzelnen Stadtegruppen allerdings kaum Unterschie
de ausmachen. Man kann dies auch dahingehend in
terpretieren, dass die ostdeutschen Stadte im Vergleich
zu den westdeutschen keine Angebotsdefizite be
ziiglich unternehmensorientierter Dienstleistungen
(mehr) aufweisen.

Die beiden Indikatoren zur Griindungsdynamik ent
halten auf den ersten Blick widerspriichliche Informa
tionen iiber die Unternehmensentwicklung in den ost
deutschen Stadten, Der fur sie mit Abstand niedrigste
Wert beim Indikator "Nettogewerbeanmeldungen"
signalisiert nur geringe Zuwachse an Unternehmen
zwischen 1998 und 2001. Dieser niedrige Durch
schnittswert wird durch eine Reihe von ostdeutschen
Stadten mit einem negativen Saldo der Gewerbemel
dungen hervorgerufen, darunter Chemnitz (-14,6),
Zwickau (-13,9), Erfurt (-10,4) und Halle/Saale (-9,7),22
Dagegen verzeichnen die ostdeutschen Stadte die mit
Abstand hochste Zahl an Betriebsgriindungen im Zeit
raum von 1995 bis 2000. Diese zunachst widerspriich
lich erscheinenden Zahlen lassen sich aber durch den
Umstand erklaren, dass der ostdeutsche Unterneh
mensbestand nach wie vor einer hohen Fluktuation
unterliegt: Relativ vielen Neu- oder Zweigbetriebs
griindungen stehen auch viele Betriebsaufgaben ge
geniiber. Sichtbare Anzeichen hierfur sind die wieder
kehrenden Leerstande von Einzelhandelsflachen in
den ostdeutschen Innenstadten.
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Zusammenfassend lasst sich zum Bereich Unterneh
mensstrukturen sagen, dass das generelle ostdeutsche
Manko zu kleiner und zu weniger Unternehmen auch
die Unternehmensstrukturen der hier untersuchten
ostdeutschen Stadte pragt,

3.5 SektoraIstruktur

Die mit der wirtschaftlichen Transformation verbun
dene Deindustrialisierung Ostdeutschlands hat gerade
in den grofseren ostdeutschen Stadten den Anteil der
in der Industrie Beschaftigten stark reduziert, was der
Indikator .Jndustrlebeschaftigtenanteil" in der Tabelle
auch anzeigt." Die vormals stark industriell gepragten
Ruhrgebietsstadte weisen im Vergleich zu den anderen
westdeutschen Stadtegruppen ebenfalls einen gerin
gen Besatz an Industriebeschaftigten auf. Seit 1993
nimmt der industrielle Sektor zwar in den neuen Lan
dern wieder an Bedeutung zu, doch verlauft diese
Reindustrialisierung innerhalb der grolseren Stadte zo
gernd, dynamischer dagegen an Standorten "auf der
griinen Wiese". Nur selten gelingt es, die innerstadti
schen Industriebrachen wieder der vormaligen Nut
zung zuzufiihren. Dies zeigt auch der relativ geringe
Umfang an Industrieinvestitionen in den ostdeutschen
Stadten an."

Geringere Anteile am industriellen Sektor bedingen
zwangslaufig hohere Anteile am tertiaren Sektor:" Der
Dienstleistungsbeschaftigtenanteil fallt fur die ost
deutschen Stadte am hochsten und fur die Ruhrge
bietsstadte am zweithochsten aus, wobei der Abstand
zu den drei anderen Stadtegruppen allerdings nur ge
ring ist.

3.6 Kommunale Finanzen

Urn im interkommunalen Standortwettbewerb zu be
stehen, sind Stadte gezwungen, ihre Standortfaktoren
attraktiver zu gestalten. Dazu tragen wesentlich lnves
titionen in die kommunale Infrastruktur bei. Der un
giinstigen Wettbewerbsposition der ostdeutschen
Stadte nach 1990 wurde durch MaBnahmen der
(Standortnachteile kompensierenden) einzelbetriebli
chen Investitionsforderung, durch Infrastrukturpro
gramme und vor allem durch den Lander- und inter
kommunalen Finanzausgleich Rechnung getragen."
Die ostdeutschen Stadte bleiben auf diese Zuweisun
gen angewiesen, da ihre Steuereinnahmen (440 € je
Einwohner) nach wie vor urn fast 60 % hinter den ent
sprechenden Einnahmen der siiddeutschen Stadte
(l 011 €) und selbst urn ein Drittel hinter denen der
Ruhrgebietsstadte (699 €) zuriickbleiben.
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Der finanzielle Spielraum der Stadte wird beeintrach
tigt durch den Schuldendienst, durch hohe Soziallas
ten und durch Personalausgaben. Aus der Tabelle geht
hervor, dass die ostdeutschen Stadte den hochsten
Personalausgabenanteil (28,3 %) an ihren Ausgaben
verzeichnen. Beim Schuldenstand dagegen liegen die
ostdeutschen Stadte im Durchschnitt noch niedriger
als die westdeutschen Stadte. Hinsichtlich der Sozial
hilfequote weisen die ostdeutschen Stadte zusammen
mit den suddeutschen Stadten die gtinstigste Kosten
lage auf. Die beiden letzteren Finanzkennwerte er
scheinen jedoch in ungtinstigerem Licht, sobald man
berucksichtigt, dass sich die ostdeutschen Stadte in
den letzten Iahren ausgehend von einer sehr niedrigen
Verschuldung und von einer sehr niedrigen Sozial
hilfequote den Werten der westdeutschen Stadte ange
nahert haben."

1m Hinblick auf das Nord-Sud-Gefalle zwischen den
westdeutschen Stadtegruppen ist festzuhalten, dass
die Finanzkennwerte der Steuereinnahmen, der Ver
schuldung und der Sozialhilfequote dieses Gefalle ab
bilden. Beim Anteil der Personalausgaben liegen die
suddeutschen Stadte am hochsten, was ein Indiz dafiir
sein kann, dass ihnen ihre hohen Steuereinnahmen er
lauben, ihren Burgern mehr offentliche Dienste bereit
zustellen.

4 Resiirnee

Die Ausgangsfrage, ob die grofsten regionalen Dispari
taten zwischen deutschen Stadten beztiglich ihrer
wirtschaftlichen Lage immer noch im Ost-West-Ver
gleich festzustellen sind oder ob aufgrund inzwischen
erfolgter Angleichungsprazesse Disparitaten zwischen
Stadten anderer Regionen grofser ausfallen, muss
anhand der prasentierten Daten differenziert beant
wortet werden. Was die ostdeutschen Stadte betrifft, so
haben diese inzwischen zwar beim Pro-Kopf-Einkom
men die Ruhrgebietsstadte "eingeholt", dennoch bie
ten sie insgesamt so unzureichende Beschaftigungs
und Einkommenschancen, dass ihre Bewohner sich in
wieder zunehmender Zahl "mit den Fufsen" ftir andere
Lebensverhaltnisse entscheiden.

Hinsichtlich der Wohlfahrtsdeterminanten verfugen
die ostdeutschen Stadte tiber verschiedene gute Vor
aussetzungen daftlr, dass die wirtschaftliche Anglei
chung zuktinftig weiter vorankommt: Dies gilt fur die
Qualifikation der Beschaftigten, fiir die Prasenz offent
licher Forschung und fur die Verfugbarkeit unterneh
mensnaher Dienstleister. Dagegen kommt der Aufbau
neuer Unternehmen nur zogernd voran. In einigen
ostdeutschen Stadten stagniert oder schrumpft die
Unternehmensbasis sagar. Ihre ungtinstige Finanzlage
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hindert die ostdeutschen Stadte daran, ihre SteHung im
interkommunalen Wettbewerb schneller zu verbes
sern. Es ist abzusehen, dass die Investitionsquote der
ostdeutschen Stadte auf das Niveau der westdeutschen
Stadte sinken wird, wenn nicht demnachst Reformen
bei den Kommunalfinanzen greifen."

Ferner zeigt die Analyse, dass sich neben den ostdeut
schen Stadten mit den Ruhrgebietsstadten eine weite
re .Problemgruppe" abzeichnet. Diese schneiden zwar
derzeit bei einigen WohlstandsgroEen noch gunstiger
als die ostdeutschen Stadte ab, doch signalisieren ver
schiedene Wohlfahrtsdeterminanten ungtinstigere
Wirtschaftsaussichten. Das fur das fruhere Bundesge
biet konstatierte Nord-Sud-Cefalle spiegelt sich nach
wie vor fast durchgangig in den Daten fur die suddeut
sche, die norddeutsche und die nordrhein-westfali
sche Stadtegruppe wider; die Unterschiede liegen aber
in der Regel unterhalb des Ausmafses der Ost-West
Disparitaten.
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