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Vorwort 

Die h i e r m i t vorgelegte Studie s t e l l t den Versuch e i n e r ersten 
O r i e n t i e r u n g i n einem Gebiet dar, das "bisher w i s s e n s c h a f t l i c h 
nur höchst unzureichend e r f o r s c h t wurde, für dessen E r s c h l i e s 
sung es kaum adäquate Theorien g i b t und das nur sehr p a r t i e l l 
und zufällig durch empirische und s t a t i s t i s c h e Informationen 
belegt i s t - das aber g l e i c h z e i t i g mit hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
i n naher "bis m i t t l e r e r Zukunft Probleme rasch wachsender D r i n g 
l i c h k e i t aufwerfen w i r d , d i e e i n e r p o l i t i s c h e n Lösung bedürfen. 

Die V e r f a s s e r s i n d s i c h der Vorläufigkeit i h r e r Überlegungen 
und Argumentationen ebenso bewußt wie der schmalen s t a t i s t i s c h -
empirischen B a s i s , auf der s i e aufbauen. Wenn s i e s i c h trotzdem 
entschlossen haben, im A u f t r a g des Bayerischen A r b e i t s m i n i s t e 
riums diesencBerioht zu e r s t e l l e n und der Öffentlichkeit vor 
zulegen, dann aus d r e i Gründens 

o Einmal, um e r s t e Hinweise auf mögliche zukünftige Probleme der 
S o z i a l - und A u s b i l d u n g s p o l i t i k zu geben, deren Losung l a n g 
f r i s t i g vorzubereitende Maßnahmen erfordern w i r d ; 

o w e i t e r h i n , um d i e große Notwendigkeit b r e i t e r und systema
t i s c h e r Erhebungen und Forschungen zu den angeschnittenen 
Fragen zu demonstrieren; 

o e n d l i c h , um einen Anstoß zu der dringend notwendigen weiteren 
theoretischen Klärung zu geben, die n i c h t bloß i n e i n e r 
D i f f e r e n z i e r u n g ökonomischer, vor allem wachstumstheoretischer 
Modelle bestehen darf. 

Nur i n diesem Sinne und n i c h t a l s d e f i n i t i v e Aussagen s i n d d i e 
einzelnen T e i l e und Schlußfolgerungen d i e s e r Studie zu v e r 
stehen und zu bewerten. 

München, Ende A p r i l 1 9 6 9 Dipl.-Volksw. K a r i n Behring 
P r o f . Dr. Burkart Lutz 

INSTITUT FÜR SOZIALWISSENSCHAFT
LICHE FORSCHUNG E.V. 
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S o z i a l e Auswirkungen und Probleme des technischen F o r t s c h r i t t s 
i n Bayern 

B e r u f s s t r u k t u r , Berufsausbildung und Arbeitsmarkt 

E i n l e i t u n g : 

1 . Der Auftrag und seine Durchführung 

Im Sonner 1 9 6 8 f r a g t e das Bayerische Staatsministerium für Ar
b e i t und s o z i a l e Fürsorge beim I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung an, ob dieses b e r e i t und i n der Lage s e i , eine 
Studie über d i e Auswirkungen des technischen F o r t s c h r i t t s auf 
die B e r u f s s t r u k t u r i n Bayern zu e r s t e l l e n ; erwartet werde von 
di e s e r Studie n i c h t eine umfassende, systematische, i n a l l e n T e i 
l e n empirisch unterbaute Bestandsaufnahme und Prognose, sondern 
eine A r t Problemanalyse, d i e möglichst anhand b e r e i t s v o r l i e 
genden M a t e r i a l s e i n i g e Entwicklungstendenzen offenlegen s o l l t e , 
d i e für die zukünftige P o l i t i k der Bayerischen Staatsregierung 
bedeutsam s e i n könnten. 

Hur unter d i e s e r Einschränkung erschi e n dem I n s t i t u t der Auftrag 
des Bayerischen Staatsministeriums akzeptabel, zumal weder ge
nügend Z e i t , noch genügend M i t t e l zur Verfügung g e s t e l l t werden 
konnten, um neue empirische oder s t a t i s t i s c h e Erhebungen mit un
m i t t e l b a r auf das Problem bezogener F r a g e s t e l l u n g durchzuführen. 

Entsprechend der S t r u k t u r des Auftrages a l s e i n e r Problemstudie 
und angesichts der sehr fragmentarischen M a t e r i a l b a s i s ging es 
zunächst darum, e i n Argumentationsschema zu entwerfen, mit dessen 
H i l f e es möglich i s t , e i n e r s e i t s p a r t i e l l e , d i s p a r a t e , empirische 
oder s t a t i s t i s c h e Befunde auf i h r e Problemrelevanz h i n zu analy
s i e r e n und zu i n t e r p r e t i e r e n und damit a n d e r e r s e i t s allgemeine 
Entwicklungstendenzen so scharf zu fassen, daß dann zu einem spä
teren Zeitpunkt eine Entscheidung darüber möglich i s t , welche d i e 
ser Tendenzen aufgrund i h r e r besonderen ausbildungs-, a r b e i t s -
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markt- und s o z i a l p o l i t i s c h e n Bedeutung e i n e r i n t e n s i v e r e n 
Untersuchung bedürfen. 

Be i der Erarbeitung dieses Argumentationsschemas konnte die mit 
der Durchführung der Studie "beauftragte Arbeitsgruppe insbesonde
re auf umfangreiche Torarbeiten zurückgreifen, die im I n s t i t u t 
im Rahmen anderer, vor allem vom RKW und der Deutschen Forschungs
gemeinschaft geförderten empirischen und theoretischen Untersu
chungen g e l e i s t e t worden waren. 

Zug um Zug mit der Entwicklung des theoretischen Schemas wurde 
das auswertbare s t a t i s t i s c h e und empirische M a t e r i a l i n v e n t a r i 
s i e r t und a u f b e r e i t e t , zu dem neben amtlichen S t a t i s t i k e n ( i n s b e 
sondere V o l k s - , Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1 9 6 1 , t e i l w e i s e 
spätere Mikrozensusergebnisse sowie die laufende I n d u s t r i e b e 
r i c h t e r s t a t t u n g b i s 1 9 6 8 ) vor allem r e g i o n a l e W i r t s c h a f t s - und 
Arbeitsmarktanalysen gehörten (darunter a l s e r t r a g s r e i c h s t e Ma
t e r i a l q u e l l e e r s t e Ergebnisse der großen Arbeitsmarktanalysen 
des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V. München 
im Wirtschaftsraum Augsburg sowie im Kontrast h i e r z u eine 1 9 6 7 / 6 8 

vom I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V. München 
im A u f t r a g des Bundeswirtschaftsministeriums e r s t e l l t e Analyse 
über Arbeitskräftepotential und Arbeitsmarktverhalten i n w i r t 
s c h a f t l i c h schwachen, dünn bes i e d e l t e n Regionen Ostbayerns); die 
theoretischen und empirischen Untersuchungen des I n s t i t u t s für 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung und anderer s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r I n s t i t u t e über den Zusammenhang zwischen technischem F o r t 
s c h r i t t und Veränderung der B e r u f s s t r u k t u r , d i e vor allem bei der 
Ausarbeitung des Argumentationsschemas von Bedeutung waren, d i e n 
ten t e i l w e i s e auch bei der Ausführung der Studie a l s zusätzliche 
Informationsquelle und M a t e r i a l b a s i s . 

Trotz dieses v o r f i n d l i c h e n M a t e r i a l s wurde die Studie i n der vor
liegenden Form nur dadurch möglich, daß d i e mit der Durchführung 
betraute Arbeitsgruppe d i e E r s t e l l u n g des Gutachtens mit der Ar
b e i t an theoretischen Ansätzen und Ergebnissen für e i n RKW-Projekt 
(A 59 " K r i t e r i e n zur B e u r t e i l u n g der Funktionsfähigkeit r e g i o n a l e r 
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Arbeitsmärkte", v o r a u s s i c h t l i c h e r Abschluß: Sommer 1 9 6 9 ) k o o r d i 
nieren konnte. Dadurch wurden d i e theoretischen Ansätze des 
einen P r o j e k t s für das Gutachten fruchtbar gemacht, während auf 
der anderen S e i t e e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e Ergebnisse des b a y e r i 
schen Arbeitsmarktes exemplarisch i n das RKW-Projekt eingehen wer
den. 

2. Die Grundbegriffe des theoretischen Schemas 

Das im ersten K a p i t e l des folgenden B e r i c h t s näher ausgeführte 
theoretische Schema i s t geprägt durch die Notwendigkeit, s i c h mit 
d r e i grundsätzlichen Schwierigkeiten des Auftrages und seiner F r a 
g e s t e l l u n g auseinander zu setzen. 

a) Die e r s t e S c h w i e r i g k e i t l i e g t d a r i n , daß d i e beiden zentralen 
B e g r i f f e der F r a g e s t e l l u n g , nämlich technischer F o r t s c h r i t t und 
B e r u f s s t r u k t u r , a n a l y s i e r t man s i e eingehender, sehr v i e l komple
xer, d i f f u s e r und t h e o r e t i s c h unbestimmter s i n d , a l s s i e d i e s im 
normalen Sprachgebrauch des A l l t a g s oder auch der s o z i a l p o l i t i 
schen P r a k t i k e r erscheinen; hinzu kommt, daß s i e i n i h r e n konkre
ten Erscheinungsformen (vor allem im H i n b l i c k auf die Beziehun
gen zwischen ihnen) b i s h e r nur ganz unzureichend e r f o r s c h t und 
auch durch die verfügbaren amtlichen S t a t i s t i k e n kaum beschreib-
bar s i n d . 

b) Diese e r s t e S c h w i e r i g k e i t des Auftrags k o m b i n i e r t c s i o h mit 
ei n e r zweiten, n i c h t minder großen, die s i c h aus dem i m p l i z i t e n 
Interesse dieses Auftrages e r g i b t , nämlich der Frage nach den a r -
beitsmarkt-, s o z i a l - und a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h relevanten Konse
quenzen von Auswirkungen des technischen F o r t s c h r i t t s auf die Be
r u f s s t r u k t u r . F e s t z u s t e l l e n , daß s i c h b e i s p i e l s w e i s e unter annehm
baren Bedingungen aufgrund e i n e r bestimmten Art technischer oder 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen der I n h a l t bestimmter 
Berufstätigkeiten oder i h r A n t e i l am Arbeitskräftebestand eines 
B e t r i e b e s oder eines Wirtschaftszweiges wandeln, i s t solange für 
den S o z i a l p o l i t i k e r i r r e l e v a n t , solange man n i c h t weiß, wie s i c h 
d i e s e r Wandel s e l b s t wieder auf die von ihm betroffenen Menschen 
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auswirkt, wie Arbeitnehmer und B e t r i e b auf i h n reagieren, welche 
Probleme h i e r b e i entstehen und welche veränderten Ansprüche an 
öffentliche H i l f e n , Interventionen und vorbereitende Maßnahmen 
hieraus r e s u l t i e r e n . 

Zusätzlich zur Klärung des Zusammenhangs zwischen technischem 
F o r t s c h r i t t und B e r u f s s t r u k t u r war es al s o notwendig, d i e Mecha
nismen wenigstens grob zu s k i z z i e r e n , durch deren Vermittlung Ver
änderungen der B e r u f s s t r u k t u r die b e r u f l i c h e und s o z i a l e Lage der 
Arbeitnehmer bzw. angebbare Gruppen von Arbeitnehmern beeinflußt. 

o) Hinzu kam a l s d r i t t e S c h w i e r i g k e i t der an s i c h natürliche 
Wunsch des Auftraggebers, diese Probleme n i c h t an s i c h , sondern 
im s p e z i e l l e n Bezug auf Bayern geklärt zu haben, a l s o im bezug 
auf e i n Gebiet, auf dem e i n h e i t l i c h e Handlungen s t a a t l i c h e r und 
p a r a s t a a t l i c h e r öffentlicher Einrichtungen möglich, j a notwendig, 
s i n d . 

Nun g i b t es jedoch aus ganz e i n s i c h t i g e n Gründen weder einen 
bayerischen technischen F o r t s c h r i t t , noch eine bayerische Be
r u f s s t r u k t u r . Technisoh-organisatorische F o r t s c h r i t t e sind v i e l 
mehr Phänomene, die s e l b s t über die Grenzen der s t r a t e g i s c h e n 
Blöcke und Wirtschaftssysteme hinaus wirken. Gleiches g i l t für die 
B e r u f s s t r u k t u r der Arbeitskräfte und die s i e bestimmenden t e c h n i 
schen, organisatorischen und ökonomischen Daten. 

Be i der Auseinandersetzung mit diesen Schwierigkeiten e r h i e l t 
der B e g r i f f der Regionalität erstra n g i g e Bedeutung, da es mit 
seiner H i l f e möglich e r s c h e i n t , sowohl das Problem der Analyse 
und Bewertung von Veränderungen der B e r u f s s t r u k t u r im H i n b l i c k 
auf i h r e Konsequenzen für die b e r u f l i c h e und s o z i a l e Lage von Ar
beitnehmern, wie das Problem der Spezifität Bayerns zu lösen. 

Dies aus d r e i Gründen: 
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o E i n a a l muß man davon ausgehen, daß Arbeitskräfte, ebenso wie 
Arbeitsplätze, i n hohem Maße ortsgebunden s i n d . Gleiches g i l t 
auch für die Mehrzahl der Ausbildungsplätze und der i n A u s b i l 
dung b e f i n d l i c h e n Bevölkerung. Dies hat zur Folge, daß s i c h 
die meisten Arbeitsmarktprobleme, wie z. B. r e l a t i v e oder ab
solute F r e i s e t z u n g von Arbeitskräften, Entwertung überkommener 
Q u a l i f i k a t i o n e n , A u f t r e t e n von neuartigem Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f , 
i n r e g i o n a l s p e z i f i s c h e r , d . h . möglicherweise von e i n e r Region 
zur anderen verschiedenen Weise s t e l l e n . M i t anderen Worten 
muß b e i der Frage nach der s o z i a l - , arbeitsmarkt- und a u s b i l -
dungspolitischen Bedeutung von Auswirkungen des technischen 
F o r t s c h r i t t s auf die B e r u f s s t r u k t u r immer auch die Frage nach 
den regionalen K o n s t e l l a t i o n e n g e s t e l l t werden, i n denen tech
nischer F o r t s c h r i t t und Veränderung der B e r u f s s t r u k t u r a u f t r e 
ten; 

o w e i t e r h i n s p r i c h t v i e l e s dafür, daß auch die technisch-ökonomi
schen Daten, die die Richtung und die Intensität des möglichen 
und zu erwartenden technischen F o r t s c h r i t t s ebenso bestimmen, 
wie die Ausgangslage der B e r u f s s t r u k t u r und deren vermutliche 
Veränderungstendenzen n i c h t r e g i o n a l i n d i f f e r e n t s i n d , sondern 
im Gegenteil i n r e g i o n a l s p e z i f i s c h e n Konfigurationen a u f t r e t e n , 
die i h r e r s e i t s mit regionalen Merkmalen die Bevölkerungsdichte 
I n f r a s t r u k t u r a u s s t a t t u n g u.a. k o r r e l i e r e n ; 

o e n d l i c h läßt s i c h die Spezifität Bayerns i n der h i e r i n t e r 
essierenden Perspektive t h e o r e t i s c h wie s t a t i s t i s c h am besten 
fassen, indem w i r von der typischen i n v i e l e r H i n s i c h t unver
wechselbaren R e g i o n a l s t r u k t u r des Landes ausgehen, d.h. von 
der besonderen V e r t e i l u n g der bayerischen Bevölkerung, A r b e i t 
nehmer, Bet r i e b e und Arbeitsplätze auf verschiedene Typen von 
Regionen, wobei der B e g r i f f der Region h i e r vor allem aus der 
Perspektive des Arbeitsnehmers gesehen w i r d , d.h. grob gespro
chen j e w e i l s e i n Gebiet abdeckt, dessen Durohmesser etwa das 
1 1/2 b i s 2-fache der normalerweise noch zumutbaren Tagespendel
entfernung ausmacht ( d i e i h r e r s e i t s natürlich wieder n i c h t i n 
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Kilometern, sondern i n Zeit-Kosten-Distanz ausgedrückt werden 
muß und damit von der j e w e i l i g e n V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r beein
flußt w i r d ) . 

Die "bayerischen Probleme werden damit umdefiniert a l s Probleme 
der für Bayern typischen Regionen, innerhalb derer j e w e i l s e i n be
stimmtes Sortiment von Betrieben und Arbeitsplätzen e x i s t i e r t , 
innerhalb derer dann A u f t r e t e n , Tempo und Wirkungen des t e c h n i 
schen F o r t s c h r i t t s auf eine j e w e i l s s p e z i f i s c h e B e r u f s s t r u k t u r be
trachtet werden können und eine gegebene Bevölkerung a l s A r b e i t 
nehmer, a l s Schüler, a l s Lehrlinge usw. mit den r e g i o n a l s p e z i f i s o h e n 
Problemen k o n f r o n t i e r t s i n d , die s i c h aus der Wandlung der Berufs
s t r u k t u r ergeben. 

Durch Einführung des Regionalitätskonzeptes wird es dann w e i t e r h i n 
auch möglich, dem un t e r 3. zu skizzierenden e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e n 
M a t e r i a l höhere Aussagekraft zu v e r l e i h e n . 

Das theoretische Schema l i e f e r t insbesondere das b e g r i f f l i c h me
thodische Instrumentarium für die folgenden K a p i t e l , nämlich: 

o Eine (zugegebenermaßen e r s t e und rohe, angenäherte) Typologie 
von B e t r i e b s a r t e n ( e i n B e g r i f f , der nur t e i l w e i s e mit dem s t a t i 
s t i s c h e n B e g r i f f der Branche i d e n t i s c h i s t . Für jeden Typus von 
Betrieben wird vorausgesetzt, daß e i n nach Richtung und I n t e n s i 
tät ähnlicher technischer F o r t s c h r i t t auf eine im P r i n z i p g l e i c h 
a r t i g e B e r u f s s t r u k t u r t r i f f t ; der Rückgriff auf den B e t r i e b e r 
scheint deshalb notwendig, w e i l die übliche B r a n c h e n k l a s s i f i z i e 
rung keineswegs i n homogene Gebilde u n t e r t e i l t ; die dadurch auf
tretenden verstärkten s t a t i s t i s c h e n Schwierigkeiten mußten im 
T e i l I I dadurch umgangen werden, daß, soweit möglich, bestimmte 
Betriebstypen mit Branchen g l e i c h g e s e t z t wurden. 

0 Eine g l e i c h f a l l s i n v i e l e r H i n s i c h t vorläufige Typologie von Re
gionen, wobei angenommen wird, daß die j e w e i l s einem Typus zuge
hörenden Regionen ähnliche Besiedlungsdichte und damit auch Be
völkerungszahl aufweisen, vergleichbare Grundstrukturen w i r t 
s c h a f t l i c h e r und s o z i a l e r A r t bes i t z e n und do,mit beim A u f t r e t e n 
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g l e i c h a r t i g e r , durch technischen F o r t s c h r i t t verursachter Ver
änderungen i n der B e r u f s s t r u k t u r w i c h t i g e r Betriebe ähnliche 
s o z i a l - , a r beitsmarkt- und a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e Probleme auf
werfen. 

3. Die M a t e r i a l b a s i s 

a) Ergebnisse der amtlichen S t a t i s t i k 

Das im Vorstehenden kurz s k i z z i e r t e und im ersten K a p i t e l dieses 
B e r i c h t s näher ausgeführte theoretische Konzept - mit den Grund
p r i n z i p i e n der R e g i o n a l i s i e r u n g und der Abstellung auf das Be
triebskonzept - läßt s i c h nun a l l e r d i n g s s t a t i s t i s c h nur i n sehr 
engen Grenzen anwenden, da s i c h die von der amtlichen S t a t i s t i k 
g e l i e f e r t e M a t e r i a l b a s i s a l s umso weniger tragfähig erweist, j e 
schärfer man t h e o r e t i s c h b e g r i f f l i c h die F r a g e s t e l l u n g f o r m u l i e r t . 

Es i s t deshalb unvermeidlich, wenigstens kurz die w i c h t i g s t e n 
fundamentalen Schwächen zu s k i z z i e r e n , welche die amtliche S t a 
t i s t i k im H i n b l i c k auf die F r a g e s t e l l u n g dieses Gutachtens auf
weist. 

(1) Die B e r u f s s t a t i s t i k , aus der a l l e i n d e t a i l l i e r t e r e Aufschlüsse 
über die B e r u f s s t r u k t u r gewonnen werden könnten, i s t i n d r e i f a 
cher ¥eise ganz unzulänglich: 

0 Einmal sin d die Erhebungszeiträume (nämlich der etwa zehn
jährige Turnus der V o l k s - und Berufszählung - im Mikrozensus 
wird der Beruft zwar e r f r a g t , aber im R e g e l f a l l e n i c h t s i g 
n i e r t und niemals i n der benötigten Feingliederung ausgezählt) 
so lange, daß s i c h k e i n e r l e i Aussagen über neuere Entwicklungen 
machen lassen; die jüngsten Daten stammen von 1961, sind aus 
v i e l e r l e i Gründen kaum auf die Zahlen von 1 9 5 0 beziehbar und 
i h r e r s e i t s gerade dort schon wieder s t a r k überaltert, wo s i c h 
v e r m u t l i c h größere technische F o r t s c h r i t t e v o l l z o g e n haben. 

0 Das Gli e d e r u n g s p r i n z i p der Beruffssystematik i s t seiner Grund
s t r u k t u r nach n i c h t dazu geeignet, Auswirkungen des technischen 
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F o r t s c h r i t t s auf die B e r u f s s t r u k t u r abzubilden; während e i n e r 
s e i t s grundlegende Veränderungen im Tätigkeitsinhalt vor s i c h 
gehen können, ohne daß die Tätigkeitsbezeichnung und damit die 
Einstufung i n die Berufssystematik verändert wi r d , können i n 
anderen Fällen minimale Verschiebungen im Tätigkeitsinhalt eine 
Wandlung der Tätigkeit i n eine ganz andere B e r u f s k l a s s e , wenn 
nic h t Berufsgruppe, zur Folge haben; außerdem schlagen i n der 
auf die Tätigkeitsbezeichnung a b g e s t e l l t e n Berufssystematik 
i n stärkerem Maße b e t r i e b s - und branchenspezifische T r a d i t i o n e n 
durch, die v i e l e entscheidende Veränderungen längere Z e i t h i n 
durch überhaupt n i c h t s i c h t b a r werden la s s e n . 

o Die vorhandenen, sowieso schon spärlichen und überalterten 
sowie durch die Unzulänglichkeiten der Berufssystematik b e l a 
steten Zahlen l i e g e n i n systematischer Feingliederung n i c h t für 
k l e i n e r e Räume v o r ; j e mehr man versucht, B e r u f s s t r u k t u r zu r e 
g i o n a l i s i e r e n , desto weniger d i f f e r e n z i e r t i s t das verfügbare 
s t a t i s t i s c h e M a t e r i a l - und zwar n i c h t nur, w e i l durch zu k l e i 
ne Zahlen solche Feingliederungen n i c h t mehr zulässig wären, 
sondern v i e l f a c h e i n f a c h deswegen, w e i l b i s h e r k e i n Interesse 
an regionalen d i f f e r e n z i e r t e n Berufsstrukturanalysen bestand. 

( 2 ) Die allgemeine W i r t s c h a f t s - und vor allem Beschäftigtenstati-
s t i k , d ie sowohl komplementär bzw. ersatzweise zur B e r u f s s t a t i s t i k 
wie auch zur ei n e r angenäherten Erfassung technischen F o r t s c h r i t t s 
( i n d i z i e r t durch Steigerung der Arbeitsproduktivität) benötigt wür
de, i s t i n i h r e r Verwendbarkeit für die h i e r behandelte F r a g e s t e l 
lung vor allem durch zwei Tatsachen eingeschränkt 2 

o Während für den B e r e i c h der I n d u s t r i e aufgrund der Ind u s t r i e b e -
r i c h t e r s t a t t u n g z i e m l i c h dichte Z e i t r e i h e n v o r l i e g e n , werden 
für a l l e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n ( v i e l f a c h aber auch r e g i o n a l 
p o l i t i s c h e n ) Fragen sehr w i c h t i g e W i r t s c h a f t s b e r e i c h e außerhalb 
der I n d u s t r i e s t a t i s t i s c h nur im Rahmen des etwa zehnjährigen 
Turnus der Arbeitsstättenzählungen oder i n den Zwischenzeiten 
l e d i g l i c h i n e i n e r Weise erfaßt, die keine Fortschreibung der 
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Arbeitsstättenzählungswerte zuläßt; dies g i l t i n e r s t e r L i n i e 
für die gesamte nichtproduzierende W i r t s c h a f t , deren A n t e i l an 
den Beschäftigten "bekanntlich l a n g f r i s t i g s t a r k zunimmt, 

o Sowohl Arbeitsstättenzählung wie I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g 
wie auch Handwerks- und Handelszensus sind j e w e i l s auf das Bran
chenkonzept abgestimmt. Hur g e l e g e n t l i c h (und meistens dann 
ni c h t mehr i n der benötigten Branchenfeingliederung) wird a l s 
zusätzliches Merkmal die Betriebsgröße eingeführt. 

( 3 ) Die R e g i o n a l s t a t i s t i k , genauer gesagt die r e g i o n a l i s i e r t e Aus
weisung von W i r t s c h a f t s - und Beschäftigtenzahlen, i s t von ganz 

wenigen Ausnahmen abgesehen auf Verwaltungsgrenzen a b g e s t e l l t , die 
s i c h normalerweise n i c h t mit den Grenzen sozio-ökonomisch ge
schlossener Regionen decken: Die Regierungsbezirke, für die ziem
l i c h d e t a i l l i e r t e s M a t e r i a l v o r l i e g t , sind i n unserer Perspektive 
zu groß und zu u n e i n h e i t l i c h ; die Land- und S t a d t k r e i s e , für die 
meist nur hochaggregierte Daten e x i s t i e r e n , sind meistens zu k l e i n ; 
i h r e Zusammenfassung zu sozio-ökonomischen Regionen würde einen 
außerordentlichen Rechenaufwand mit s i c h bringen. 

Aus a l l e n diesen Gründen i s t die M a t e r i a l b a s i s der folgenden 
Überlegungen i n v i e l e r H i n s i c h t problematisch. Wichtige Überle
gungen und Ableitungen können nur mit groben Annäherungswerten 
belegt werden, indem man z. B. bestimmte Branchen mit an s i c h an
ders d e f i n i e r t e n Betriebstypen g l e i c h s e t z t oder h i l f s w e i s e unter
s t e l l t , daß etwa Regierungsbezirke oder ausgewählte Stadt- und 
Landkreise s t e l l v e r t r e t e n d für bestimmte Regionaltypen gelten 
können. Auch dann wir d es i n v i e l e n Fällen notwendig s e i n , mit An
nahmen we i t e r z u a r b e i t e n , w e i l s e l b s t diese H i l f s k o n s t r u k t i o n e n 
n i c h t über das absolute Pehlen s t a t i s t i s c h e r Zahlen (wie b e i s p i e l s 
weise neuere Daten der B e r u f s s t a t i s t i k oder Beschäftigtenstatisti-
ken aus dem tertiären Bereich) hinweghelfen können. 

Da es infolgedessen unmöglich war, s p e z i f i s c h e r e Aussagen für a l l e 
T e i l e Bayerns zu machen, waren w i r gezwungen, dieses unzulängliche 
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M a t e r i a l der amtlichen S t a t i s t i k durch E i n z e l s t u d i e n und insbe
sondere durch bisher noch unveröffentlichtes empirisches M a t e r i a l 
aus der A r b e i t des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t I i c h e Forschung 
München zu ergänzen und mit H i l f e dieses M a t e r i a l s dann anhand 
e i n z e l n e r Regionen und Branchen die wesentlichen Probleme exempla
r i s c h heraus zu a r b e i t e n . 

Dieses zusätzlich herangezogene M a t e r i a l läßt s i c h zwei Gruppen 
zuordnen, nämlich b e r e i t s veröffentlichten bzw. i n Einzelfällen 
eben i n Veröffentlichung b e f i n d l i c h e n Studien entweder über e i n 
zelne Regionen oder über bestimmte Aspekte und Perspektiven des 
Zusammenhangs zwischen technischem F o r t s c h r i t t und B e r u f s s t r u k t u r , 
a n d e r e r s e i t s noch unveröffentlichten, zum T e i l vorläufigen e m p i r i 
schen Ergebnissen r e g i o n a l e r Arbeitsmarkterhebungen des I n s t i t u t s 
für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung. 

b) B e r e i t s veröffentlichte bzw. abgeschlossene E i n z e l s t u d i e n 

In diesem Zusammenhang si n d zunächst Forschungen und theoretische 
Arbeiten zum Zusammenhang zwischen technischem F o r t s c h r i t t und Wan
de l der B e r u f s s t r u k t u r zu nennen, darunter die schon länger zu
rückliegende A r b e i t des I f o - I n s t i t u s über s o z i a l e Auswirkungen 

2 ) 1) 
des technischen F o r t s c h r i t t s , e r s t e schon veröffentlichte 
Ergebnisse aus dem hieran anschließenden RKW-Projekt A 33 9 

f e r n e r die einschlägigen Studien des L e i t e r s des I n s t i t u t s für 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung sowie neuere und neueste 
Forschungen und Studien des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung, die von zwei M i t a r b e i t e r n des I n s t i t u t s kürzlich zu 
ei n e r zusammenfassenden D a r s t e l l u n g v e r a r b e i t e t wurden 

' I f o - I n s t i t u t für Wir t s c h a f t s f o r s c h u n g , S o z i a l e Auswirkungen des 
technischen F o r t s c h r i t t s , Berlin-München 1 9 6 2 

2 ) 
'Insbesondere die Referate von Braun, Kern, Schumann auf dem Ber
l i n e r Kongreß der Gewerkschaft für Arbeitswissenschaft im A p r i l 
1 9 6 8 , abgedruckt i n A t o m z e i t a l t e r , Heft 5 / 1 9 6 8 

3 ) 
Insbesondere die s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n T e i l e i n den STERN-Doku-
mentationen (Berufsausbildung und Berufsaussichten i n der Bundes
r e p u b l i k " , Hamburg 1 9 6 3 , 1 9 6 4 und 1 9 6 5 
V g l . Altmann/Kammerer, Wandel der B e r u f s s t r u k t u r , München, Okto
ber 1 9 6 8 , unveröffentlichtes Manuskript, vorgesehen für einen 
Band des "Handbuchs der R a t i o n a l i s i e r u n g " 
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Einschlägige regi o n a l e Studien, die für die Fr a g e s t e l l u n g dieses 
Gutachtens i n größerem Umfang verwertbar wären, l i e g e n bedauerli
cherweise nur i n sehr beschränkter Zahl vor. Zwei größere Untersu
chungen der s o z i a l - bzw. wirtschaftsgeographischen I n s t i t u t e an 
der Universität und a,n der Technischen Hochschule München, die 
j e w e i l s sehr d e t a i l l i e r t e Bestandsaufnahmen r e g i o n a l e r A r b e i t s 
märkte beinhalten (In g o l s t a d t und Penzberg) wa.ren beim Abschluß 
dieses Gutachtens noch n i c h t so weit gediehen, daß i h r e Ergebnisse 
(bzw. einer von Prof. Rupert g e l e i t e t e n Penzberg-Studie mehr a l s 
nur erste Vorergebnisse) hätten nutzbar gemacht werden können. 

Unter den b e r e i t s veröffentlichten Regionalstudien waren im Rah
men unseres theoretischen Schemas und der hieraus abgeleiteten 
Regionaltypologie vor allem zwei Amberg-Studien von Interesse, die 
a l l e r d i n g s , insbesondere was die Arbeitsmarktprobleme b e t r i f f t , 
nur wenig über das M a t e r i a l der amtlichen S t a t i s t i k hinausgehen
de Informationen, jedoch eine Reihe sehr i n t e r e s s a n t e r Analysen 
enthalten 

c) Unveröffentlichte Ergebnisse empirischer Arbeitsmarktstudien 
des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung München 

Unter diesen Bedingungen e r h i e l t e n die zum T e i l beim Abschluß 
dieses Gutachtens noch i n Auswertung b e f i n d l i c h e n Ergebnisse 
r e g i o n a l e r Arbeitsmarkterhebungen des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n 
s c h a f t l i c h e Forschung besondere Bedeutung. 

N. Klothen, Die Region Amberg, herausgegeben von der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und S t a h l , Hohe Behörde, im Rahmen der r e 
g i o n a l - und w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Studienreihe, Luxemburg 1 9 6 6 

I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung Marburg, Zu e i n i 
gen Problemen des Regierungsbezirks Oberpfalz und der Region Am
berg unter besonderer Berücksichtigung des Arbeitsmarktes, un
veröffentlichtes Manuskript, Juni 1 9 6 8 
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Mit H i l f e dieser Erhebungen wird es insbesondere möglich s e i n , 
die beiden Extremtypen r e g i o n a l e r Arbeitsmärkte im H i n b l i c k auf 
die vom technischen P o r t s c h r i t t und Wandel der B e r u f s s t r u k t u r e r 
zeugten Probleme z i e m l i c h d e t a i l l i e r t zu an a l y s i e r e n ; nämlich 
e i n e r s e i t s den Typus " i n d u s t r i e l l tertiäre; Ballungszentren", 
a n d e r e r s e i t s den Typus "ländlich kleinstädtische Regionen". 

Der Typus " i n d u s t r i e l l tertiäre Ballungszentren" wird abgedeckt 
durch die großen, vom RKW f i n a n z i e r t e n , 1 9 6 7 / 6 8 durchgeführten.. 
Arbeitsmarkterhebungen im Wirtschaftsraum Augsburg. Der Typus 
"ländlich kleinstädtische Regionen "wird abgedeckt e i n e r s e i t s durch 
bestimmte T e i l e des Augsburg-Materials (soweit s i e s i c h auf das 
weitere Umland beziehen), a n d e r e r s e i t s durch eine 1 9 6 7 / 6 8 im Auf
t r a g des Bundeswirtschaftsministeriums durchgeführte, kurz vor der 
Veröffentlichung stehende Untersuchung über die "Wochenendpendler 
aus dem m i t t l e r e n Bayerischen Wald", an deren extremen A r b e i t s 
markt- und Berufsverhalten s i c h z e n t r a l e Probleme von derartigen 
Arbeitsmärkten ablesen lassen. 

Bedauerlicherweise hat s i c h die endgültige Auswertung des Augs
burg-Materials vor allem wegen sehr großer technischer Schwierig
k e i t e n bei der Durchführung und Aufbereitung der Befragung gegen
über den ursprünglichen Planungen um e i n i g e Monate verzögert, so 
daß i n dem h i e r m i t vorgelegten Gutachten nur Teilbefunde, vor 
allem a l s Ergebnisse e i n e r z e i t l i c h vorgezogenen Sonderauswertung 
im H i n b l i c k auf die s p e z i e l l e F r a g e s t e l l u n g des Gutachtens be
rücksichtigt werden konnten. 

d) Durch die M a t e r i a l b a s i s gezogene Grenzen der Aussage 

Unabhängig davon, daß die w i s s e n s c h a f t l i c h e Klärung der gesamten 
von diesem Gutachten behandelten Problematik e r s t i n den Anfängen 
s t e c k t , so daß s i c h zum B e i s p i e l eine Reihe von wichtigen Entwick
lungstendenzen der B e r u f s s t r u k t u r heute überhaupt noch nich t oder 
nur mit einem hohen Fehlerspielraum allgemein p r o g n o s t i z i e r e n l a s -
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sen, deckt der für das Gutachten auswertbare Satz s t a t i s t i s c h e r 
und empirischer Informationen e i n i g e wesentliche Fragestellungen 
überhaupt n i c h t ab. 

Die w i c h t i g s t e d i e s e r Fragestellungen bezieht s i c h auf die Prob
lematik und die dynamische Leistungsfähigkeit mittelstädtischer 
p o l y i n d u s t r i e l l e r Standorte, wie s i e i n Bayern etwa von I n g o l s t a d t , 
Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg repräsentiert werden, d.h. 
Wirtschaftsregionen und regi o n a l e Arbeitsmärkte, die zwar wesentlich 
k l e i n e r sind a l s die großstädtischen Ballungszonen und i h r e A r b e i t s 
märkte, zu denen i n Bayern nur Augsburg, München und Nürnberg ge
hören, aber o f f e n s i c h t l i c h den Anpassungsmechanismen auf vom tech
nischen F o r t s c h r i t t verursachte Gleichgewichtsstörungen auf dem 
Arbeitsmarkt weniger Schwierigkeiten entgegensetzen, a l s dies bei 
den meist sehr t r a d i t i o n s r e i c h e n monoindustriellen i s o l i e r t e n Stand
orten vom Typ Amberg, Penzberg, Selb usw. der F a l l i s t . 

Die Frage, ob unter sonst g l e i c h e n Bedingungen die Leistungsfähig
k e i t von Arbeitsmärkten im H i n b l i c k auf die Bewältigung der vom 
technischen F o r t s c h r i t t aufgeworfenen Anpassungsprobleme k o n t i 
n u i e r l i c h e Funktion der Größe i s t , oder ob es h i e r Schwellenwerte 
g i b t , j e n s e i t s derer die Anpassungsschwierigkeiten k a t e g o r i a l 
geringer sind a l s d i e s s e i t s , i s t von entscheidender Bedeutung für 
die längerfristigen Perspektiven einer aktiven bayerischen A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k . Von i h r e r Beantwortung hängt es ab, ob nur eine 
Minderheit oder möglicherweise die Mehrheit der bayerischen A r b e i t 
nehmer l a n g f r i s t i g mit einem recht hohen F o r t s c h r i t t s r i s i k o rech
nen muß. 

Umso bedauerlicher i s t es, daß das gänzliche Fehlen s t a t i s t i s c h e r 
und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Untersuchungen i n diesem Regionaltyp 
n i c h t einmal vorläufige hypothetische Aussagen zuläßt. 
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I . Grundbegriffe und allgemeine Überlegungen 

1. Extensives - i n t e n s i v e s w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum 

Das w i r t s c h a f t l i c h e Wachstum von Industrieländern (gemessen am 
Br u t t o s o z i a l p r o d u k t ) kann a l s Ergebnis von zwei Entwicklungen ver
standen werden, die s i c h je nach ökonomischer und außerökonomischer 
Ausgangssituation i n verschiedener Weise miteinander kombinieren. 
Diese beiden Prozesse haben dann auch, wie im folgenden zu zeigen 
s e i n w i r d , grundlegend verschiedene Entwicklungen der Ber u f s - und 
Arbeitskräftestruktur zur Folge: 

o A l s extensives w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum seien a l l e die Torgänge 
bezeichnet, die zu ei n e r Ausweitung von Umfang und A n t e i l der an 
Produktionsprozessen b e t e i l i g t e n Arbeitskräfte führen, wobei i n 
Produktionsweise, Organisation und e i n g e s e t z t e r Technologie 
an den b e r e i t s bestehenden Arbeitsplätzen keine Veränderungen 
e i n t r e t e n . Extensives Wachstum im diesem Sinn bedeutet also 
l e d i g l i c h q u a n t i t a t i v e Vermehrung von Arbeitsplätzen i n der be
r e i t s bestehenden Form. Die hierfür benötigten Arbeitskräfte wer
den entweder aus anderen Branchen (vor allem den v o r i n d u s t r i e l l e n 
W irtschaftssektoren) abgezogen oder entstammen den Nettozugängen 
zur Erwerbsbevölkerung ( i n s Erwerbsleben eintretende Geburten
überschüsse, bi s h e r n i c h t erwerbstätige Ehefrauen, Zuwanderun
gen über die Grenzen des W i r t s c h a f t s g e b i e t s u.ä.). Die Ursachen 
für de r a r t i g e weitreichende Expansionen lassen s i c h aus dem 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Gesamtkreislauf bzw. den Wachstumstheorien 
a b l e i t e n . Es würde zu weit führen, diese Zusammenhänge im e i n 
zelnen k l a r z u l e g e n , was außerdem für die Ausführungen des Argu
mentationsschemas keinen Gewinn brächte. Extensive Wachstums
prozesse haben, wie die h i s t o r i s c h e Erfahrung und die Entwick
lung i n der Bundesrepublik i n den ersten 1 1/2 Nachkriegsjahr
zehnten zeigen, nachhaltige Konsequenzen für die Steigerung der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivität, da entweder vorher un
produktive Nichterwerbstätige i n den Produktionsprozeß e i n t r e t e n 
oder niederproduktive Betriebe bestimmter W i r t s c h a f t s s e k t o r e n 
oder -zweige i h r e Arbeitskräfte an höherproduktive Arbeitsplätze 
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i n expandierenden Betrieben abgeben. Diese A r t der Steigerung 
der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität wir d t e i l w e i s e 
i n der ökonomischen Wachstumstheorie unter dem B e g r i f f des Struk-
t u r e f f e k t s gefaßt. 

o A l s i n t e n s i v e s w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum s e i demgegenüber jede 
Steigerung der Erzeugung von Gütern und Diensten bezeichnet, die 
bei konstanter Beschäftigung durch Erhöhung der Produktivität 
je vorhandenem A r b e i t s p l a t z i n Form verbesserter Organisation und 
Technologie,die Verwendung besserer Produktionsverfahren oder 
günstigerer M a t e r i a l i e n usw. zustande kommt. Intensi v e s Wachstum 
s e t z t einen n i c h t vermehrten Bestand an Arbeitsplätzen voraus -
wobei h i e r n i c h t näher untersucht werden s o l l , ob z. B. Ausschöp-
fung der Arbeitskräftereserven das Einsetzen d e r a r t i g e r Entwick
lungen bewirken oder zumindest beschleunigen kann - die dann durch 
eine Serie von unter dem Sammelbegriff "technischer F o r t s c h r i t t " 
zusammenzufassender Veränderungen auf e i n höheres Produktivitäts
niveau gehoben werden. 

In der P r a x i s sin d - zumindest unter den heutigen und den h i s t o r i s c h 
bekannten Si t u a t i o n e n - immer extensive und i n t e n s i v e Wachstumspro-
zesse miteinander kombiniert - entweder i n dem Sinn, daß s i c h be
stimmte Branchen bzw. Betriebe i n e i n e r vorwiegend extensiven und 
andere i n einer vorwiegend i n t e n s i v e n Expansion befinden, oder selbs 
i n dem Sinn, daß innerhalb des gle i c h e n B e t r i e b s bestimmte F e r t i 
gungen durch extensives Wachstum e r w e i t e r t werden, während b e i ande
ren Fertigungen durch technische F o r t s c h r i t t e Produktivitätswachstum 
v o r l i e g t . Im H i n b l i c k auf die vom technischen F o r t s c h r i t t und seinen 
Folgewirkungen (steigendes Sozialprodukt, Veränderte Verbrauchsstruk 
t u r und d i f f e r e n z i e l l e Nachfrageentwicklung nach Erzeugnissen der ver 
schiedenen Branchen) erzeugten Veränderungen der Berufs- und A r b e i t s -
kräftestruktur und der s i c h hieraus ergebenden s o z i a l - und a r b e i t s 
m a r k t p o l i t i s c h e n Probleme w i r d es notwendig zu e r m i t t e l n , i n welchem 
Umfang i n einer gegebenen, vergangenen oder zukünftigen Entwicklungs-
phase und i n einer gegebenen w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n das Wachstum 
i n Branchen bzw. Betrieben i n bestimmten Regionen vorwiegend durch 
extensive oder vorwiegend durch i n t e n s i v e Prozesse hervorgebracht 
wird. 
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Da die I n d u s t r i e a l s sekundärer W i r t s c h a f t s s e k t o r eine augenblick
l i c h noch dominierende S t e l l u n g innerhalb der Wir t s c h a f t s s e k t o r e n 
einnimmt, die darzustellenden Prozesse i n der I n d u s t r i e am besten 
und e i n s i c h t i g s t e n nachweisbar sind und die I n d u s t r i e s t a t i s t i k w e i t 
aus die d i f f e r e n z i e r t e s t e (wenn n i c h t überhaupt ei n z i g e ) M a t e r i a l 
b a s i s l i e f e r t , beziehen s i c h die meisten Aussagen der folgenden T e i 
l e auf die i n d u s t r i e l l e W i r t s c h a f t , wobei aber die anderen Sektoren 
mitzudenken s i n d , da i n ihnen - wenn auch i n unterschiedlichem Aus
maß bei zum T e i l a n d e r s a r t i g e r Ausgangssituation und auch v e r s c h i e 
den s t a r k e r Konsequenz - analoge Vorgänge analoge Veränderungen 
hervorrufen. So sind zwar z» B» die B e t r i e b s t y p o l o g i e , Q u a l i f i k a 
t i o n s s t r u k t u r e n e t c . aus Industrieanalysen hervorgegangen, lassen 
s i c h aber ohne große Mod i f i k a t i o n e n auf primären und tertiären 
W i r t s c h a f t s s e k t o r anwenden. 

2 . Entwicklungstendenzen der B e r u f s s t r u k t u r 

Wie schon vermerkt erzeugt extensives Wirtschaftswachstum ganz 
andere Veränderungen der Ber u f s - und Arbeitskräftestruktur a l s 
i n t e n s i v e s w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum. 

a) Extensives w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum 

Definitionsgemäß hat extensives Wachstum zur FoIge, daß A r b e i t s 
kräfte neu i n die I n d u s t r i e e i n t r e t e n , die bisher n i c h t i n der 
I n d u s t r i e , d.h. nirgendwo oder i n n i c h t i n d u s t r i e l l e n W i r t s c h a f t s 
bereichen, beschäftigt waren. 

Die hierdurch erzeugte Veränderung der Arbeitskräfte- und Ber u f s 
s t r u k t u r i s t durch den Ausgangszustand und den Endzustand dieses 
Prozesses b e r u f l i c h e r Mobilität gekennzeichnet: 

o Soweit die neu i n die I n d u s t r i e überführten Arbeitskräfte bish e r 
n i c h t beschäftigt waren, sind s i e für die Veränderung der Be
r u f s - und Arbeitskräftestruktur i r r e l e v a n t ; soweit s i e vorher 
b e r e i t s Erwerbspersonen waren, hatten s i e eine für die v o r i n 
d u s t r i e l l e n Wirtschaftszweige c h a r a k t e r i s t i s c h e Q u a l i f i k a t i o n 
entweder a l s u n s p e z i f i s c h e H i l f s k r a f t oder a l s Landwirt, Handwer
ker oder Träger eines anderen t r a d i t i o n e l l e n "Lebensberufs". 
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o Da die Eing l i e d e r u n g d i e s e r Arbeitskräfte i n einen i n d u s t r i e l l e n 
Produktionsprozeß i n a l l e r Regel ohne s p e z i f i s c h e n Ausbildungs
aufwand vor s i c h geht, müssen i h r e neuen Arbeitsplätze so ge
s t a l t e t s e i n , daß auf ihnen entweder e i n T e i l der früheren 
(meist handwerklichen) Q u a l i f i k a t i o n w e i t e r benutzbar i s t oder 
überhaupt keine s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n gebraucht wird. 

Per saldo i s t a l s o extensives w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum charakte
r i s i e r t durchs 

o Abnahme der Q u a l i f i z i e r t e n und u n q u a l i f i z i e r t e n Beschäftigten 
i n n i c h t i n d u s t r i e l l e n Branchen, insbesondere Landwirtschaft, 
Handwerk, dazu w e i t e r h i n Hauswirtschaft, T e i l e des t r a d i t i o n e l 
l e n D i s t r i b u t i o n s s e k t o r s u.a.; 

o Zunahme der i n d u s t r i e l l e n Un- und Angelernten; 

o t e i l w e i s e Zunahme i n d u s t r i e l l e r F acharbeiter i n denjenigen 
Branchen und Betrieben, i n denen handwerkliche Ausbildung und 
Q u a l i f i k a t i o n noch p a r t i e l l verwendbar i s t ( z . B. Holzverar
beitung, T e i l e des Baugewerbes, T e i l e der Nahrungsmittelin
d u s t r i e , T e i l e der Be k l e i d u n g s i n d u s t r i e u.ä,). 

Diese Tendenzen der Veränderung der Arbeitskräfte- und Berufs
s t r u k t u r s i n d keineswegs n e u a r t i g , sondern s e i t langem i n a l l e n 
wichtigen i n d u s t r i a l i s i e r e n d e n Ländern zu beobachten, wobei die 
Abwanderung l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Arbeitskräfte i n die I n d u s t r i e 
im allgemeinen q u a n t i t a t i v weitaus am w i c h t i g s t e n war und zum 
T e i l heute noch i s t . 

Anzumerken i s t , daß i n der Bundesrepublik im ersten Nachkriegsjahr
zehnt die extensiven Prozesse w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums nachhaltig 
gefördert wurden durch die Notwendigkeit der w i r t s c h a f t l i c h e n Wie
dereingliederung der Flüchtlinge, die j a zum T e i l i n ihren Heimat
gebieten über i n d u s t r i e l l e oder tertiäre Q u a l i f i k a t i o n e n verfügt 
hatten, obwohl nach den vorliegenden S t a t i s t i k e n der A n t e i l der 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n und handwerklichen Beschäftigten unter den 
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Heimatvertriebenen eher größer war a l s unter der ansässigen Be
völkerung der Bundesrepublik,, 

G e n e r e l l g i l t , daß für die überwiegende Mehrzahl der VOM extensiven 
Wirtschaftswachstum erfaßten Beschäftigten der "Übergang i n die I n 
d u s t r i e mit großen, t e i l w e i s e vollständigen Ver l u s t e n früherer Qua
l i f i k a t i o n e n mit der Einschränkung von Selbständigkeit und I n i t i a 
t i v e (zum B e i s p i e l Landwirt) und im Zwang zur Anpassung an bisher 
ungewohnte Arbeitsbedingungen verbunden war - obwohl diese n e g a t i 
ven Konsequenzen v i e l f a c h für den Einzelnen kompensiert wurden durch 
höheres und s t a b i l e r e s Einkommen, größere A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , 
regelmäßige A r b e i t s z e i t e n und andere V o r t e i l e . 

b) I n t e n s i v e s w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum 

Die i n diesem Gutachten verwendete weitgefaßte D e f i n i t i o n des tech
nischen F o r t s c h r i t t s durch a l l e - im wesentlichen b e t r i e b l i c h e -
Veränderungen, welche die Produktivität der eingesetzten A r b e i t s 
k r a f t erhöhen, v e r b i e t e t es dann auch, den technischen P o r t s c h r i t t 
a l s eine exogene Größe zu betrachten, die von außen auf die Produk
tionsverhältnisse und die Berufsstrukturen e i n w i r k t , ohne von ihnen 
s e l b s t wieder beeinflußt zu werden. Wir müssen vielmehr akzeptieren, 
daß der technische P o r t s c h r i t t s e i n e r s e i t s nach A r t , Umfang und 
Richtung (die dann auch wiederum seine konkreten Auswirkungen be
stimmen) v i e l f a c h e n ökonomischen und ges e l l s c h a f t l i c h e n Einflüssen 
u n t e r l i e g t . Obwohl w i r im folgenden der K l a r h e i t der D a r s t e l l u n g 
wegen überwiegend darauf v e r z i c h t e n müssen, diese Einflußgrößen 
des technischen F o r t s c h r i t t s und die s i c h i n ihnen ausdrückenden 
Rückkoppelungsprozesse zu an a l y s i e r e n , seien doch wenigstens die 
wi c h t i g s t e n unter ihnen aufgezählt; 

o Die Nachfrage nach Produkten, b e i deren Produktionsprozessen 
technischer F o r t s c h r i t t anwendbar wird, s p i e l t eben für diese 
Anwendbarkeit eine große R o l l e ; so werden bestimmte Arten tech
nischen F o r t s c h r i t t s e r s t b ei hohem output möglich und r e n t a b e l . 
Das bedeutet, daß Unternehmenszusammenschlüsse der Einführung 
technischer F o r t s c h r i t t e förderlich si n d . 
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o Zwischen K a p i t a l a u s s t a t t u n g eines Betriebes und technischen 
F o r t s c h r i t t e n läßt s i c h folgende R e l a t i o n "bilden: Je mehr Ka
p i t a l e i n A r b e i t s p l a t z bindet, desto eher wird d i e s e r A r b e i t s 
p l a t z technischem F o r t s c h r i t t zugänglich s e i n . 

o Die Produktnachfrage bestimmt aber n i c h t nur die Höhe des 
Outputs, sondern auch seine D i f f e r e n z i e r t h e i t ; e i n Mehrprodukt
unternehmen, dessen Produktion s i c h aus verschiedenartigen 
Produktionsprozessen zusammensetzt, i s t a l s o i n u n t e r s c h i e d l i 
chem Maße für technische F o r t s c h r i t t e o f f e n . 

o Die verschiedenen Objekte von Produktionsprozessen setzen der 
Einführung technischer F o r t s c h r i t t e u n t e r s c h i e d l i c h e Widerstände 
entgegen. So i s t es l e i c h t e i n s i c h t i g , daß Produktionsprozesse, 
deren Objekte Informationen oder Personen s i n d , für technischen 
F o r t s c h r i t t n i c h t so zugänglich si n d , wie z. B. die Massenpro
duktion von Verbrauchsgütern. Diese Unterscheidung e n t s p r i c h t 
der D i f f e r e n z i e r u n g im tertiären und sekundären Sektor e i n e r 
V o l k s w i r t s c h a f t , wobei der D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r im Verhältnis 
zum produktiven Sektor nur geringe Erhöhung der Arbeitsproduk
tivität zuläßt. 

o Weiterhin n i c h t ohne Wirkung auf technische F o r t s c h r i t t e sind 
der i n s t i t u t i o n e l l e Rahmen einer V o l k s w i r t s c h a f t und die Hand
lungen und S t r a t e g i e n d i e s e r I n s t i t u t i o n e n . So muß die Wissen
s c h a f t s p o l i t i k die f i n a n z i e l l e und q u a l i t a t i v e Grundlage der 
Forschung schaffen. Die Wirtschaftsgesetzgebung kann hemmende 
Einflüsse auf P r i v a t f o r s c h u n g ausüben, sogenannte E i n g r i f f e 
der Öffentlichen Hand i n die Nachfragestruktur durch i n s t i t u 
t i o n e l l gesetzte Prioritäten legen Richtung und Maßstab für 
entsprechende Forschungsaufträge f e s t . W e i terhin können g e z i e l 
te E i n g r i f f e von den D i r e k t b e t e i l i g u n g e n der Öffentlichen Hand 
am w i r t s c h a f t l i c h e n Leben ausgehen. 

o Die Menge der angebotenen Arbeitskräfte i n ei n e r V o l k s w i r t s c h a f t 
kann, wenn e i n Nachfrageüberschuß besteht, den Druck zur E i n 
führung technischer F o r t s c h r i t t e erhöhen oder andererseits über 
die Kostenrechnung mindern ( n i e d r i g e r e Löhne). 
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Weit w i c h t i g e r dürfte aber die Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r der ange
botenen Arbeitskräfte sein . Wird die technisch-organisatorisohe 
Struktur eines Produktionsprozesses verändert, so müssen die für 
diese neue Struktur notwendigen Q u a l i f i k a t i o n e n zumindest be
schaffbar s e i n . Im E x t r e m f a l l kann s i c h die Einführung neuer 
Strukturen sogar nach dem vorhandenen Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l 
r i c h t e n . Auf der anderen S e i t e kann der technische F o r t s c h r i t t 
gerade von dem Vorhandensein gewünschter Q u a l i f i k a t i o n e n be
schleunigt werden. 

o Weitere Einflußfaktoren seien h i e r nur angedeutet: 

Gesamtwirtschaftliche k o n j u n k t u r e l l e Lage, 
allgemeine P r i n z i p i e n der Pe r s o n a l - und B e t r i e b s p o l i t i k , 
Konkurrenzlage innerhalb e i n e r Branche, 
Außenhandel e t c . . 

Technische F o r t s c h r i t t e i n i n d u s t r i e l l e n Betrieben und an be
stehenden i n d u s t r i e l l e n Arbeitsplätzen haben sehr v i e l d i f f e r e n 
z i e r t e r e Konsequenzen für die Arbeitskräfte und B e r u f s s t r u k t u r a l s 
der Prozeß extensives Wirtschaftswachstums. Die entscheidenden 
Faktoren sind insbesondere der Typ von B e t r i e b und Fertigung auf 
der einen S e i t e , das b i s h e r i g e Mechanisierungsniveau und die A r t 
der h i e r a u f aufbauenden technischen F o r t s c h r i t t e auf der anderen 
S e i t e . 

Grob lassen s i c h folgende Tendenzen s k i z z i e r e n ; 

o Das Verschwinden der i n d u s t r i e l l e n Ungelernten, das vor allem 
durch F e r t i g u n g s r a t i o n a l i s i e r u n g und Mechanisierung des be
t r i e b l i c h e n Transports hervorgerufen w i r d . 

o Die Zerschlagung bzw. Entwertung branchenspezifischer Fachbe
r u f e , seien s i e handwerklichen Ursprungs (wie i n der Holzverar
beitung und größeren T e i l e n der Nahrungsmittelindustrie und der 
B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e ) , seien s i e s p e z i f i s c h i n d u s t r i e l l e n Ur
sprungs (wie i n der T e x t i l i n d u s t r i e , dem Bergbau und anderen 
sehr t r a d i t i o n s r e i c h e n Industriezweigen). 
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o Die Vermehrung der Zahl der i n d u s t r i e l l e n "Angelernten" entweder 
auf Kosten t r a d i t i o n e l l e r Facharbeiter oder auf Kosten i n d u s t r i e l 
l e r Ungelernter. 

o Die Aufwertung von Angelerntentätigkeiten, insbesondere d o r t , wo 
beim Übergang von t e i l m e c h a n i s i e r t e r zu v o l l m e c h a n i s i e r t e r F e r t i 
gung verantwortungsvolle Tätigkeiten vom Typ des Maschinen- und 
Anlagenführers entstehen. 

o Die Zunahme des q u a l i f i z i e r t e n Wartungs- und Instandhaltungsperso
n a l s , insbesondere p a r a l l e l zum vorstärkten E i n s a t z k o m p l i z i e r t e r e r 
Produktionsanlagen. 

o Die Ausweitung der "technischen Stäbe" im weitesten Sinn, die 
s i c h i n ei n e r Zunahme ( t e i l w e i s e starken Zunahme) der Techniker 
und Ingenieure ausdrückt. 

Ge n e r e l l i s t noch f e s t z u h a l t e n , daß i n a l l e r Regel die Zunahme 
q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeiten (verantwortungsvolle Angelerntentätig
k e i t e n , Wartungs- und Instandhaltungspersonal, personaltechnische 
Stäbe) mit f o r t s c h r e i t e n d e r S p e z i a l i s i e r u n g und der Herausbildung 
e i n e r wachsenden Zahl von S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n verbunden i s t . 

Festzuhalten i s t f e r n e r , daß die genannten p o s i t i v e n Tendenzen 
(Zunahme q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeiten) t e i l w e i s e i h r e r s e i t s wieder 
i n negative Entwicklungen umschlagen können; z . B . durch das E i n 
dringen e l e k t r o n i s c h e r Datenverarbeitung i n die technischen Stäbe, 
die dort ähnliche Erscheinungen hervorrufen kann wie eine Generation 
früher die Zerschlagung früherer Facharbeiter-arbeitsplätze i n der 
Produktion durch R a t i o n a l i s i e r u n g und Teilmechanisierung. 

Eine Sonderrolle s p i e l t e n i n diesem Zusammenhang diejenigen W i r t 
schaftszweige bzw. - b e t r i e b e , die man gemeinhin unter dem B e g r i f f 
des tertiären Sektors zusammenfaßt. Soweit heute erkennbar, s t e i g t 
d i e Nachfrage nach Leistungen des tertiären Sektors ungefähr p a r a l l e l 
mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum. Hierdurch wird e i n exten-
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s i v e s , a l s o Beschäftigungswachstum erzeugte .Die Auswirkungen des 
extensiven Wachstums des tertiären Sektors auf die Berufs- und Ar
beitskräftestruktur sind a l l e r d i n g s insgesamt gesehen w e s e n t l i c h 
p o s i t i v e r a l s i n der I n d u s t r i e , da s i e größtenteils i n ei n e r v e r 
mehrten Nachfrage nach q u a l i f i z i e r t e n Verwaltungs- und D i e n s t l e i 
stungsberufen besteht. In neuester Z e i t i n d u z i e r e n steigende Ar
bei t s k o s t e n und wohl auch Mangel an ausreichend q u a l i f i z i e r t e n Ar
beitskräften i n zunehmendem Maß auch im tertiären Sektor Prozesse 
i n t e n s i v e n Wachstums, die vor allem i n schärferer A r b e i t s t e i l u n g 
und R a t i o n a l i s i e r u n g (oftmals verbunden mit dem Übergang auf grö
ßere Betriebsgrößen - z. B. Handel) und dem zunehmenden E i n s a t z 
maschineller Datenverarbeitung bestehen. Die hiervon erzeugten Aus
wirkungen auf die B e r u f s s t r u k t u r bestehen, soweit heute f e s t s t e l l 
bar, vor allem i n einer Vermehrung wenig q u a l i f i z i e r t e r Angelernten
tätigkeiten auf der einen S e i t e und i n einem wachsenden Bedarf hoch
q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeiten auf der anderen S e i t e , für deren Beset
zung man v i e l f a c h akademische Ausbildung a l s notwendig erachtet. 
Die Tendenz zur Entwertung k l a s s i s c h e r Angestelltentätigkeiten 
wi r d a l l e r d i n g s gegenwärtig noch f a s t vollständig überdeckt vom 
extensiven Wachstum der entsprechenden Sektoren. 

3. Wandel der Ber u f s - und Arbeitskräftestruktur und Probleme der 
Arbeitsmarkt- und S o z i a l p o l i t i k 

Nur e i n T e i l der vorstehend skizzierten Veränderungen der Berufs
und Arbeitskräftestruktur erzeugt ( m i t t e l b a r oder unmittelbar) 
s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Probleme (einschließlich aus
b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Problemen) die s t a a t l i c h e Interventionen e r 
fordern. 

Zu beachten sin d h i e r insbesondere zwei Paktorens 

o Der Generationswechsel a l s Paktor der Elastizität der Ber u f s -
und Arbeitskräftestruktur; 

o innerbetriebliche Maßnahmen zur Anpassung der vorhandenen Beleg
schaft an veränderte A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n und Anforderungen, 
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Beide Faktoren haben getrennt oder gemeinsam zur Folge, daß s i c h 
Veränderungen i n den Tätigkeits- und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n v o l l 
ziehen, ohne daß hierdurch i n d i v i d u e l l e Akte b e r u f l i c h e r Mobilität 
mit i h r e n z a h l r e i c h e n und oftmals negativen Konsequenzen ausgelöst 
würden. 

Es s e i davon ausgegangen, daß nur d e r a r t i g e Akte i n d i v i d u e l l e r Mo
bilität s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Probleme aufwerfen, d.h. 
Fälle, i n denen Arbeitskräfte überhaupt gezwungen s i n d oder ohne 
s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n gezwungen wären, unter dem Druck äußerer 
Umstände i h r e frühere Tätigkeit aufzugeben und auf T e i l e (bzw. Ge
samtheit) i h r e r b i s h e r i g e n durch Ausbildung oder Berufserfahrung 
erworbenen Q u a l i f i k a t i o n zu v e r z i c h t e n . 

Wie weitreichend die Wirkung der beiden obengenannten Faktoren 
i s t , hängt zunächst einmal vom Umfang und Tempo der durch t e c h n i 
sche F o r t s c h r i t t e m i t t e l b a r oder unmittelbar verursachten Verän
derungen der Tätigkeitsstrukturen ab: Je höher Umfang und Tempo 
di e s e r Veränderungen s i n d , desto weniger kann unter sonst gleichen 
Bedingungen erwartet werden, daß s i e durch den Mechanismus des Ge
nerationswechsels und durch i n n e r b e t r i e b l i c h e Anpassungsmaßnahmen 
abgefangen werden können. 

U n t e r s t e l l e n w i r umgekehrt Umfang und Tempo der Veränderungen der 
Tätigkeitsstruktur a l s gegeben, so bestimmt die Wirksamkeit d i e s e r 
beiden Faktoren das Ausmaß, i n dem s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h 
relevante Prozesse auf dem Arbeitsmarkt a u f t r e t e n . 

Im einzelnen i s t h i e r z u zu bemerken: 

a) Generationswechsel 

Der Generationswechsel a l s M i t t e l der sozusagen reibungslosen An
passung der Arbeitskräfte an veränderte Tätigkeitsstrukturen i s t 
i n s e i n e r Wirksamkeit entscheidend abhängig vom Ausbildungssystem, 
genauer gesagt davon, daß d i e neu i n das Erwerbsleben eintretenden 
Jugendlichen auf diej e n i g e n Tätigkeiten v o r b e r e i t e t werden, die 
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j e t z t und i n Zukunft stärker nachgefragt werden a l s b i s h e r , und 
n i c h t umgekehrt auf diejenigen Tätigkeiten, ("Berufe"), die zwar 
i n der gegenwärtigen Tätigkeitsstruktur noch eine erhebliche Be
deutung haben, diese Bedeutung jedoch i n absehbarer Z e i t v e r l i e r e n 
werden. 

In diesem Zusammenhang s t e l l e n s i c h a l l e r d i n g s eine Reihe von 
Fragen und Problemen, auf die we i t e r unten im folgenden K a p i t e l 
nochmals einzugehen s e i n wird: 

o Die Frage nach dem Z e i t h o r i z o n t der Anpassung von B e r u f s a u s b i l 
dung und Berufsvorbereitung an die zukünftige Tätigkeitsstruktur 
d.h. insbesondere die Frage, über welche Perioden B e r u f s a u s b i l 
dung zukünftige Veränderungen der Tätigkeitsstrukturen a n t i z i 
p ieren kann und darf, wenn n i c h t das R i s i k o zu groß werden s o l l 
daß die Absolventen der betreffenden Ausbildungsgänge zunächst 
b e i ihrem E i n t r i t t i n s Erwerbsleben auf keinen entsprechenden 
Arbeitskräftebedarf t r e f f e n . 

o Die Frage nach der P r o g n o s t i z i e r b a r k e i t zukünftiger Tätigkeits
str u k t u r e n , die i n einem doppelten Sinn zu b e t r a c h t e n i s t : 
Einmal a l s Frage nach der methodischen Möglichkeit, d e r a r t i g e 
längerfristige Entwicklungstendenzen ausreichend transparent 
zu machen, um s i e a l s Steuerungsgrößen des Berufsausbildungs
systems zu benutzen, und zum anderen a l s Frage nach den mögli
chen Feedback-Prozessen zwischen Ausbildung und Entwicklung 
der Tätigkeitsstruktur, d.h. al s o danach, inwieweit n i c h t e i n 
bestimmtes Ausbildungssystem s e l b s t wiederum den q u a l i t a t i v e n 
Arbeitskräftebedarf der W i r t s c h a f t und seine Entwicklung beein
flußt. 

o Die Frage nach der regionalen Deckungsgleichheit von Ausstoß 
des Ausbildungssystems und gegenwärtigem oder zukünftigem Ar
beitskräftebedarf der W i r t s c h a f t , aus der s i c h dann wieder zwei 
weitere Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Größe von Arbeits
marktregionen e i n e r s e i t s und der möglichen D i f f e r e n z i e r t h e i t 
des Angebots an Ausbildungsplätzen und des Bedarfs an A r b e i t s 
kräften und die Frage nach den Möglichkeiten und Folgewirkungen 

Behring/Lutz (1969): Soziale Auswirkungen und Probleme des technischen Fortschritts in Bayern



überregionalen "Spitzenausgleichs", vor allem b e i höherwertigen 
und höher s p e z i a l i s i e r t e n q u a l i f i k a t i o n e n , ergeben. 

Es s e i schon j e t z t gesagt, daß beim gegenwärtigen Stand s t a t i s t i s c h 
empirischer Information und t h e o r e t i s c h e r Klärung auf diese Fragen 
keineswegs d e f i n i t i v e Antworten gegeben werden können. Es i s t a l l e n 
f a l l s möglich, e i n i g e s i c h e r wichtige Zusammenhänge i n mehr oder 
minder a r b e i t s h y p o t h e t i s c h e r Form zu formulieren. 

b) I n n e r b e t r i e b l i c h e Anpassungsmechanismen 

Ganz o f f e n s i c h t l i c h s i n d die bestehenden Betriebe i n höchst unter
schiedlichem Maß i n der Lage, i h r e Belegschaft an veränderte Ar
b e i t s p l a t z - und Tätigkeitsstrukturen anzupassen. 

Die w i c h t i g s t e n Faktoren i n diesem Zusammenhang scheinen zu s e i n : 

o Die A r t der Veränderung bzw. i h r e Ursacheng So können vor allem 
a l l e Veränderungen der Tätigkeitsstrukturen, die durch e x t e n s i 
ves w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum ausgelöst werden, d e f i n i t i o n s g e 
mäß n i c h t durch i n n e r b e t r i e b l i c h e Anpassungsmaßnahmen abgefan
gen werden, da s i e i n jedem F a l l einen Wechsel von B e t r i e b zu 
Be t r i e b (meistens auch einen Wechsel von Branche zu Branche) 
notwendig machen (sofern s i e n i c h t über den Generationswechsel 
bewältigt werden können.). 

o Größe, D i f f e r e n z i e r t h e i t und Kapitalstärke des B e t r i e b s , inner
halb dessen im Zug i n t e n s i v e n w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums durch 
tech n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e F o r t s c h r i t t e Veränderungen der Ar
b e i t s p l a t z - und Tätigkeitsstruktur erzwungen werden. Of f e n s i c h t 
l i c h i s t die Möglichkeit i n n e r b e t r i e b l i c h e r Anpassungsmaßnahmen 
(Umsetzungen, Umschulungen u.ä.) umso größer, je größer der be
treffende B e t r i e b i s t , j e vielfältiger seine Produktionsstruk
tur i s t und je mehr es ihm dank sei n e r Kapitalstärke möglich 
wird, die h i e r b e i entstehenden Kosten zu tragen. Auch s p r i c h t 
v i e l e s dafür, daß j e nach dem Mechanisierungsgrad bzw. der ur
sprünglichen Arbeitskräftestruktur das Interesse des Betriebs 
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v a r i i e r t , d ie vorhandene Belegschaft zu h a l t e n und an die neuen 
Produktionsbedingungen anzupassen, oder im Gegenteil, A r b e i t s 
kräfte mit n i c h t mehr benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n abzustoßen und 
durch andere Arbeitskräfte zu ersetzen. 

o Die allgemeine Tendenz der globalen Beschäftigungsentwicklung 
der B e t r i e b e , die j a i h r e r s e i t s wieder Ergebnis des Verhältnis
ses zwischen Steigerung der b e t r i e b l i c h e n Arbeitsproduktivität 
und Steigerung der Absatzmöglichkeiten i s t : Während Betriebe mit 
wachsender Beschäftigung im R e g e l f a l l ohne größere Schwierigkei
ten auch t i e f g r e i f e n d e Veränderung i n Produktionsweise und Täti 
k e i t s s t r u k t u r e n abfangen können, ohne daß hierdurch spürbare ne
gativ e Auswirkungen s o z i a l e r und p e r s o n e l l e r A r t a u f t r e t e n müß
ten (indem man z. B. die am wenigsten q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s 
plätze durch Neueinstellungen besetzt und die vorhandenen an ih
rem a l t e n A r b e i t s p l a t z n i c h t mehr mit g l e i c h e r Q u a l i f i k a t i o n 
einsetzbaren Arbeitskräfte umsetzt oder auch neu entstandene, 
höherequalifizierte Po s i t i o n e n übernimmt), tun s i c h Betriebe 
mit stagnierender und vor allem sinkender Beschäftigung i n d i e 
sem F a l l sehr v i e l schwerer, vor allem, wenn man bedenkt, daß 
v i e l f a c h b e i stagnierender oder rückläufiger Beschäftigung auch 
die b e t r i e b l i c h e F l u k t u a t i o n s r a t e ( d i e j a einen ähnlichen E l a 
stizitätsfaktor d a r s t e l l t , wie der Generationswechsel) nach 
unten t e n d i e r t bzw. einen hohen negativen S e l e k t i o n s e f f e k t i n 
dem Sinn hat, daß die a k t i v s t e n und umstellungsfähigsten Ar
beitskräfte i n de r a r t i g e n Situationen besonders s t a r k dazu ten
d i e r e n , ihren B e t r i e b f r e i w i l l i g zu ve r l a s s e n . 

Biese b e t r i e b l i c h e n Bedingungen, die sehr u n t e r s c h i e d l i c h e S p i e l 
räume für die Möglichkeit i n n e r b e t r i e b l i c h e r Anpassungsmaßnahmen 
an s o z i a l e , b e r u f l i c h e und per s o n e l l e Konsequenzen technisch-orga
n i s a t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e bezeichnen, legen eine vorläufige Unter
scheidung zwischen zwei großen Betriebstypen nahe; die a l s : 

o Kernbetriebe 
o Zweig- und Z u l i e f e r b e t r i e b e 
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bezeichnet seien, wobei w i r davon ausgehen, daß i n Betrieben, 
die dem Typus des Kernbetriebs angehören, sowohl die Möglichkei
ten zum i n n e r b e t r i e b l i c h e n Abfangen von Veränderungen der A r b e i t s 
p l a t z - und Tätigkeitsstrukturen wesentlich größer s i n d wie auch das 
Interesse daran, s i c h der entsprechenden M i t t e l zu bedienen, a l s i n 
Betrieben, die dem Typus der Zweig- und Z u l i e f e r b e t r i e b e zuzuordnen 
s i n d . 

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Betriebstypen e r g i b t 
s i c h aus folgenden Merkmalen der "Kernbetriebe": 

o Eine M i n d e s t k a p i t a l a u s s t a t t u n g des B e t r i e b s , die e i n hohes I n t e r 
esse von K a p i t a l e i g n e r n und Unternehmensleitung an der F o r t -
existens und weiteren Expansion des Betrie b s zufolge hat. 

o Eine M a r k t p o s i t i o n , die es dem Be t r i e b e r l a u b t , eine o f f e n s i v e 
M a r k t s t r a t e g i e (mit dem Z i e l e i n e r Ausweitung der P o s i t i o n auf 
den vorhandenen Märkten und der Erschließung neuer Märkte) ge
s t a t t e t . 

o In engem Zusammenhang h i e r m i t eine Produkt- und/oder Produktions
innovationsquote, die mindestens dem Branchendurchschnitt ent
s p r i c h t , wenn n i c h t über ihm l i e g t . 

o Eine d i f f e r e n z i e r t e Produktion entweder im Sinn von Mehrstufig
k e i t b e i Erzeugung eines einzelnen Produkttyps oder im Sinne 
eines mehrtypigen Produktsortiments. 

o Eine große "Stammbelegschaft", deren f o r m e l l e Q u a l i f i k a t i o n e n , 
vor allem aber auch b e t r i e b l i c h e Erfahrung und erprobte Zusammen
a r b e i t , a l s w i c h t i g e r 'Teil der w i r t s c h a f t l i c h e n Stärke des Be
t r i e b s bzw. Unternehmens gelten kann. 

o Im Zusammenhang mit mehreren der genannten Merkmale eine d i f f e 
r e n z i e r t e A r b e i t s p l a t z - und Arbeitskräftesstruktur, d i e ei n e r 
s e i t s Vorhandensein und weitere Entwicklung hoher S p e z i a l i s i e 
rungen zuläßt, an d e r e r s e i t s beträchtliche laufende I n v e s t i t i o n e n 
i n das "Humankapital" des Be t r i e b s r e c h t f e r t i g t . 

Behring/Lutz (1969): Soziale Auswirkungen und Probleme des technischen Fortschritts in Bayern



Aufgrund d i e s e r Merkmale i s t es für Kernbetriebe - im H i n b l i c k 
auf das h i e r behandelte Problem - u. a. t y p i s c h , daß: 

o s i e die wesentlichen Träger des i n t e n s i v e n w i r t s c h a f t l i c h e n 
Wachstums s i n d , dem s i c h d i e Betriebe vom Typus der Zweig- und 
Z u l i e f e r b e t r i e b e a l l e n f a l l s anpassen können! 

o die sachlichen, wie i n a l l e r Regel auch organisatorischen und 
personellen Voraussetzungen für eine l a n g f r i s t i g e b e t r i e b l i c h e 
Personal- und A u s b i l d u n g s p o l i t i k b e s i t z e n ; 

o eine starke P o s i t i o n auf dem örtlichen bzw. regionalen A r b e i t s 
markt haben; 

o sehr v i e l mehr Möglichkeiten b e s i t z e n , auf k o n j u n k t u r e l l e oder 
s t r u k t u r e l l e Verschlechterungen der Absatzlage im Interesse der 
Bewahrung i h r e r Stammbelegschaft durch Ausweitung des Produkt
sortiments, durch Verdrängung schwächerer Konkurrenten aus dem 
Markt oder ( k o n j u n k t u r e l l ) durch verstärkte Produktion auf Lager 
zu reagieren. 

Es s e i nur am Rande vermerkt, daß s i c h die Unterscheidung zwischen 
Kernbetrieben und Zweig- und Z u l i e f e r b e t r i e b e n mit geringen Abwand
lungen auch auf den tertiären Bereich anwenden läßt. Besonders be
achtenswert i s t , daß i n ein i g e n tertiären Branchen ( z . B. E i n z e l 
handel) gegenwärtig eine sehr starke Konzentrationstendenz zu beob
achten i s t , d ie u.a. die K o n s t i t u i e r u n g von B e t r i e b s - und Unterneh
menseinheiten bewirkt, d i e j e t z t weitgehend dem B e g r i f f des Kern
b e t r i e b s entsprechen. 

Problematisch b e i d i e s e r Unterscheidung zwischen zwei großen Be
triebsgrößen i s t die Zuordnung von k l e i n e r e n Außenseiterbetrieben, 
die e i n e r s e i t s (noch) n i c h t d i e w i c h t i g s t e n Merkmale von Kernbe
t r i e b e n aufweisen, s i c h jedoch durch eine besonders hohe Produkt-
und/oder Produktionsinnovationsquote (meistens Produktinnovations
quote) c h a r a k t e r i s i e r e n , und d i e , wenn es ihnen g e l i n g t , dank dieser 
hohen Innovationsquote i n Marktlücken vorzustoßen, p o t e n t i e l l e 
Kernbetriebe d a r s t e l l e n . 
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A l l e n genannten Betrieben i s t es gemeinsam, daß s i e für überre
gionale Märkte und im Rahmen einer überregionalen A r b e i t s t e i l u n g 
produzieren. Scharf hiervon abzusetzen s i n d a l l jene, ganz überwie
gend t r a d i t i o n e l l e n B e t r i e b e , die nur für Örtliche bzw. regionale 
Märkte tätig s i n d oder ursprünglich für die Versorgung örtlicher 
und r e g i o n a l e r Märkte e r r i c h t e t wurden. Hierzu gehört z. B. die 
Masse der Handwerksbetriebe und ein beträchtlicher T e i l des D i s t r i 
b u t i o n s s e k t o r s , soweit er noch n i c h t von den oben erwähnten Kon-
zentrationstendenzen erfaßt i s t . G l e i c h f a l l s gehört zu di e s e r Grup
pe e i n beträchtlicher T e i l des Bau- und vor allem Baunebengewerbes. 

Eine ausgesprochene Sonderrolle s p i e l t i n diesem Zusammenhang die 
Landwirtschaft, da b e i der Masse der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Betriebe 
gegenüber a l l e n anderen h i e r genannten Typen von Betrieben n i c h t 
nur die produktionstechnischen Gegebenheiten, sondern - über das 
I n s t i t u t des F a m i l i e n b e t r i e b s auch die eigentumsrechtliche Bindung 
an den Boden entscheidende Merkmale d a r s t e l l e n . Im übrigen i s t 
die besondere Lage der Landwirtschaft a l s e i n e r Branche, i n der 
p r a k t i s c h s e i t Beginn der I n d u s t r i a l i s i e r u n g der Produktivitäts-
zuwachs über der möglichen Nachfragesteigerung l i e g t , und die i n 
folgedessen (sowie auch deshalb, w e i l die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Be
völkerung b i s vor n i c h t langer Z e i t den weitaus größten Geburten
überschuß aufzuweisen hatte) b i s vor kurzem die w i c h t i g s t e Quelle 
der durch extensives w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum ausgelösten beruf
l i c h e n (und regionalen) Mobilitätsvorgänge war. 
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I I . Bayern - die w i c h t i g s t e n Merkmale der vergangenen Entwicklung und 
der gegenwärtigen S i t u a t i o n 

In den folgenden K a p i t e l n I I . und I I I . wird bayerisches s t a t i s t i 
sches M a t e r i a l auf das im ersten K a p i t e l ausgeführte Argumentations
schema a u f g e s p i e l t . Auf d i e Unmöglichkeit, dieses s t a t i s t i s c h e Ma
t e r i a l i n der notwendigen Peingliederung zu e r h a l t e n , wurde schon 
i n der E i n l e i t u n g hingewiesen. Eben aus diesen Gründen i s t es l a u 
fend notwendig, Kompromißweise, und dann nur exemplarisch, auf un
gefähr adäquate Daten zurückzugreifen. 

In einem ersten Überblick wir d die w i r t s c h a f t l i c h e Entwicklung 
Bayerns mit der des gesamten Bundesgebietes v e r g l i c h e n , was erstens 
dazu d i e n t , die h i s t o r i s c h gewachsene, heute bestehende S i t u a t i o n 
Bayerns d a r z u s t e l l e n , und zweitens, schon e r s t e Ausblicke auf e i n 
mögliches Ent w i c k l u n g s p o t e n t i a l - s p e z i f i s c h für die bayerische 
S i t u a t i o n - zuläßt. 

Diesem Überblick muß notwendigerweise eine Analyse der bayerischen 
R e g i o n a l s t r u k t u r f o l g e n , die die oben abzuleitenden Hypothesen 
im einzelnen erhärtet, und aus der s i c h eine gesichertere Voraus
schau auf e v e n t u e l l entstehende Probleme e r g i b t . 

1 . Die Nachkriegsentwicklung Bayerns - dominiert von Prozessen 
extensiven Wachstums 

Stärker noch a l s i n der gesamten Bundesrepublik war das Wachstum 
Bayerns i n der Nac h k r i e g s z e i t durch Prozesse extensiven Wachstums' 
gekennzeichnet. Die Ursache hierfür l a g insbesondere i n dem bi s h e r 
geringen Industriebesatz Bayerns, i n dem ursprünglich weit über dem 
Bundesdurchschnitt liegenden A n t e i l l a n d w i r t s c h a f t l i c h - h a n d w e r k l i 
cher Bevölkerung, i n dem über dem Durchschnitt a l l e r Bundesländer 
liegenden Flüchtlingsanteil und ve r m u t l i c h auch i n einer überdurch
s c h n i t t l i c h geringen Frauenerwerbstätigkeit. Hinzu kommt, daß 
Bayern lange Z e i t einen überdurchschnittlich hohen Geburtenüber
schuß mit entsprechend großer Stärker der jüngeren Geburtsjahrgänge 
hatt e . 
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Durch die hohe Bedeutung ext e n s i v e r Entwicklungsprozesse hat s i c h 
die t r a d i t i o n e l l e Standortungunst Bayerns im Zuge der wachsenden 
Bedeutung des Produktionsfaktors A r b e i t und der Verfügbarkeit i n 
d u s t r i e l l e r Arbeitskräfte i n eine Standortgunst verwandelt, derzu-
f o l g e das i n d u s t r i e l l e Wachstum Bayerns i n der gesamten Nachkriegs
z e i t über dem Bundesdurchschnitt l a g . 

a) Einkommensentwicklung 

Bayern hat, wie die Bundesrepublik insgesamt, von 1 9 5 0 b i s 1 9 6 5 

eine Periode ununterbrochenen w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums e r l e b t 
( d u r c h s c h n i t t l i c h e Zunahmerate des Brutto-Inlandsprodukts zu kon
stanten P r e i s e n 1 9 5 0 / 6 5 , Bundesgebiets 6 , 9 3 v.H., Bayerns 7 , 0 2 v.H.) 
Dabei b l i e b dieses Wachstum, gemessen am B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t zu 
konstanten P r e i s e n , b i s 1 9 5 6 etwas h i n t e r dem Bundesdurchschnitt 
zurück. Ab 1 9 5 7 war die Wachstumsrate i n Bayern i n a l l e n Jahren 
höher a l s der Bundesdurchschnitt. 

Dieses hohes Einkommenswachstum war zum T e i l das Ergebnis der 
Zunahme der Erwerbstätigkeit überhaupt, und i s t zum anderen T e i l 
dem i n I . a b g e l e i t e t e n S t r u k t u r e f f e k t zuzuschreiben, der e x t e n s i 
ves Wachstum b e g l e i t e t . 

Tabelle 1 D u r c h s c h n i t t l i c h e jährliche Zunahmerate des Brutto-Inlandsprodukts 
zu P r e i s e n von 1 9 5 4 pro Erwerbstätigem, 1 9 5 8 / 1 9 6 5 , i n v.H.: 

Baden-Württemberg 

Bayern 
Rheinland-Pfalz 

6 , 4 5 

6 , 2 0 

5 , 9 8 

Hessen 5 , 9 7 

5 , 3 8 

5 , 1 2 

4 , 9 4 

Bundesdurchschnitt 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
usw. 
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Diese starke Zunahme des B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t s pro Erwerbstätigem 
war zum T e i l das Ergebnis eines Beschäftigungsrückgangs oder einer 
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Beschäftigungszunahme i n W i r t s c h a f t s b e r e i 
chen mit n i e d r i g e r Wertschöpfung pro Erwerbstätigem (Landwirtschaft, 
t r a d i t i o n e l l e Bereiche des Handwerks und des Handels) und einer 
überdurchschnittlichen Beschäftigungszunahme von W i r t s c h a f t s b e r e i 
chen mit hoher Wertschöpfung pro Erwerbstätigem, vor allem der In
d u s t r i e , zum T e i l aber auch schon - stärker ab 1 9 6 3 ungefähr - das 
Ergebnis der Erhöhung der Produktivität innerhalb der einzelnen 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h e und Fertigungen. In d i e s e r Produktivität bzw. 
Wertschöpfungszunahme, die n i c h t nur i n der I n d u s t r i e , sondern auch 
i n der Landwirtschaft zu beobachten i s t , schlägt s i c h der t e c h n i 
sche F o r t s c h r i t t nieder. 

b) Entwicklung der Erwerbstätigkeit 

Noch besser a l s im Wachstum des Brutto-Inlandprodukts oder der Pro
duktivität läßt s i c h das extensive Wachstum Bayerns i n der Nach
k r i e g s z e i t aus der Entwicklung der Erwerbstätigkeit ablesen. Abge
sehen von einem kurzen Einbruch i n den Jahren 1 9 5 6 - 1 9 5 8 s i n d die 
Zunahmeraten der Erwerbstätigkeit i n Bayern a l s ausgesprochen hoch 
zu bezeichnen, was hauptsächlich auf die im Rahmen des extensiven 
Wachstums vor s i c h gehende Eingliederung der nichterwerbstätigen 
Frauen i n den Produktionsprozeß zurückzuführen i s t . 

Nach 1 9 6 3 läßt s i c h e i n eindeutiges Umschlagen f e s t s t e l l e n . Die 
Zunahmerate nähert s i c h N u l l oder wird sogar negativ. Das deutet 
darauf h i n , daß das extensives Wachstum i n i n t e n s i v e s umgeschlagen 
i s t . 

Die Erwerbstätigenentwicklung v e r t e i l t s i c h folgendermaßen auf die 
Wirtschaftssektorens E i n ständiger Rückgang i n der Landwirtschaft 

Hohe Zuwachsraten im tertiären Sektor. 
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Die Beschäftigungsentwicklung im produzierenden Gewerbe z e i g t 
zunächst b i s 1 9 5 7 eine starke Zunahme im Rahmen des extensiven 
Wachstums, danach mit Einsetzen i n t e n s i v e n Wachstums zwischen 
1 9 5 8 und 1961 eine abgeschwächte Zunahme und i n der Periode zwi
schen 1961 und 1 9 6 5 eine Stagnation, d i e auch das völlige Um
schlagen der extensiven i n i n t e n s i v e Prozesse zurückzuführen i s t . 

Aus schon oben näher erläuterten Gründen beziehen s i c h d ie 
folgenden Aussagen und Daten nur noch auf d i e bayerische I n d u s t r i e , 

c) I n d u s t r i e l l e Entwicklung 

Tabelle 2 Zunahmerate der Industriebeschäftigung, i n v.H. 
Bundesgebiet Bayern 

1 9 5 0 / 5 7 6 , 0 7 , 3 

1 9 5 7 / 5 8 0 , 7 2 , 0 

1 9 5 8 / 5 9 0 , 4 1,1 
1 9 5 9 / 6 2 2 , 5 4 , 6 

1 9 6 2 / 6 5 0 , 6 1 , 4 

Diese Tabelle v e r a n s c h l a u l i c h t noch einmal das vorher Gesagte, 
d.h. s i e z e i g t d e u t l i c h , daß mit zunehmender Erschöpfung der 
A r b e i t s k r a f t r e s e r v e n die Zunahmerate der Industriebeschäftigung 
zurückging. Auf der anderen S e i t e s t i e g d ie Arbeitsproduktivität 
i n f o l g e technischer F o r t s c h r i t t e . 
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Die überwiegende Komponente b e i dem außerordentlich starken i n 
d u s t r i e l l e n Wachstum war al s o b i s ungefähr 1 9 6 3 i n Bayern die Be
schäftigungszunahme. M i t dem Rückgang der Beschäftigungszunahme 
i s t seitdem die Produktivitätszunahme (.Zunahmerate der Netto-Pro-
duktion pro Beschäftigtem bzw. pro Beschäftigtenstunde) zur bestim
menden Wachstumskomponente geworden. 

Tabelle 4 Zunahmerate der i n d u s t r i e l l e n Netto-Produktion i n v.H. 

pro Beschäftigtem 
Bund Bayern 

pro Beschäftigtenstunde 
Bund Bayern 

1 9 5 0 / 5 5 

1 9 5 5 / 6 0 

1 9 6 0 / 6 5 

5 , 7 

3 , 9 

4 , 5 

4 , 7 

2 , 9 

4 , 0 

5 , 2 

6 , 0 

5,8 

5,8 
5 , 0 

5 , 7 

B e i einem V e r g l e i c h zwischen Bayern und dem Bund b l i e b die Zu
nahmerate der Arbeitsproduktivität i n Bayern d e u t l i c h unter der 
des Bundesdurchschnitts. Das läßt s i c h darauf zurückführen, daß 
i n Bayern o f f e n s i c h t l i c h Prozesse extensiven Wachstums auch i n 
der Kombination mit intensivem Wachstum längere Z e i t dauerten 
a l s im Bund, was mit anderen Worten bedeutet, daß die größere 
Verfügbarkeit von A r b e i t s k r a f t r e s e r v e n i n Bayern der I n d u s t r i e e i n 
wesentl i c h höheres Beschäftigungswachstum ermöglichte und den 
Zwang zu technischen P o r t s c h r i t t e n damit weitgehend m o d i f i z i e r t e . 

Diese A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n begünstigte das Wachstum von a r b e i t s 
i n t e n s i v e n Industriezweigen, d.h. von Industriezweigen mit n i e d 
r i g e r Wertschöpfung pro Beschäftigtem, die i n Bayern schon 1 9 5 0 

im V e r g l e i c h zum Bund überdurchschnittlich v e r t r e t e n war. In der 
Tat weisen die E l e k t r o i n d u s t r i e , die I n d u s t r i e mit der größten ab
soluten Beschäftigungszunahme, die B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e , nach dem 
Maschinenbau die I n d u s t r i e mit der drittgrößten Beschäftigungszu
nahme, und im auch die Peinkeramische I n d u s t r i e und 

gn Netto-Produktions-
wert pro Beschäftigtem auf und einen im V e r g l e i c h zum Bundesgebiet 
überdurchschnittlichen A n t e i l an der Zunahme der Industriebeschäf-
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tigung. A r b e i t s h y p o t h e t i s c h läßt s i c h hieraus der Schluß ziehen, 
daß i n den genannten Industriezweigen entweder e i n hohes P o t e n t i a l 
für technische P o r t s c h r i t t e vorhanden i s t , oder aber i n f o l g e 
der Heterogenität d i e s e r Zweige angenommen werden muß, daß ge
rade die a r b e i t s i n t e n s i v e n Fertigungen i n Bayern ihren Standort 
haben. Leider läßt s i c h , wie oben schon erwähnt, unterhalb der 
Branchenebene k e i n e r l e i s t a t i s t i s c h e s M a t e r i a l i n f o r m a t i v f r u c h t 
bar machen. 

Wir haben die 26 Industriezweige bzw. Industriegruppen, d i e i n 
Bayern 1 9 6 5 im Jahresdurchschnitt mehr a l s 1 0 . 0 0 0 Beschäftigte 
hatten (zusammen 8 6 % der Industriebeschäftigung) gemäß i h r e r Be
schäftigungsentwicklung s e i t Ende der 5 0 e r Jahre i n v i e r Gruppen 
e i n g e t e i l t ? 

o Ausgesprochene wachstumsindustrien; das hohe Beschäftigungs
wachstum d i e s e r Industriezweige i s t darauf zurückzuführen, 
daß die Nachfrage nach den i n ihnen e r s t e l l t e n Produkten stär
ker s t i e g a l s d i e Arbeitsproduktivität i n f o l g e technischer 
F o r t s c h r i t t e . 

0 L e i c h t wachsende Industriezweige, deren Beschäftigungsent-
wicklung darauf zurückzuführen i s t , daß d i e Produktnachfrage 
nur i n geringem Maße stärker s t i e g a l s d i e Arbeitsproduktivität 

o Stagnierende b i s l e i c h t schrumpfende Industriezweige, deren 
Beschäftigungsstagnation auf eine ungefähre Gleichentwicklung 
von Produktnachfrage und Produktivität zurückgeht. 

o Ausgesprochene Schrumpfungsindustrien, b e i denen starke Pro
duktivitätssteigerungen i n f o l g e technischer F o r t s c h r i t t e n i c h t 
von gleichen Produktnachfragesteigerungen kompensiert werden 

Der Industriezweig 2 8 5 0 , NE-Metallhalbwerkzeuge, i s t wegen s e i 
ner hohen Beschäftigungszunahme im Jahrfünft 1 9 6 0 / 6 5 unter d i e 
ser Gruppe mit angeführt, obwohl er 1 9 6 5 etwas unter 1 0 . 0 0 0 
Beschäftigte hat t e . 
Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten 
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konnten, oder deren Produktnachfrage h e i gl e i c h b l e i b e n d e r Pro
duktivität zurückging. 

Die Einfügung der bayerischen Industriezweige i n diese Branchen
klassen g i b t e i n recht eindeutiges B i l d von der "gesunden" W i r t 
s c h a f t s s t r u k t u r Bayerns. 

Die v i e r w i c h t i g s t e n Wachstumsindustrien s i n d die E l e k t r o i n d u s t r i e , 
der Maschinenbau, die Be k l e i d u n g s i n d u s t r i e und der Straßenfahrzeug
bau, mit Beschäftigungszunahmen von ( i n Bayern) 1 9 6 0 / 6 5 4 9 . 0 0 0 , 

2 7 . 0 0 0 , 2 2 . 0 0 0 und 2 0 . 0 0 0 , zusammen 118 . 0 0 0 , d.h. 8 5 % der gesamt
i n d u s t r i e l l e n Beschäftigungszunahme ( 1 3 9 . 0 0 0 ) . Diese v i e r Indu
stri e z w e i g e v e r e i n i g t e n 1 9 6 5 4 4 % der i n d u s t r i e l l e n Beschäftigten 
auf s i c h . 

Es folgen, gemesser an der absoluten Beschäftigungszunahme 1 9 6 0 / 6 5 

d i e Chemische I n d u s t r i e , die K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g und der L u f t 
fahrzeugbau, mit Beschäftigungszunahmen von j e r d . 8 . 0 0 0 . 

Die w i c h t i g s t e n Schrumpfungsindustrien s i n d i n Bayern die T e x t i l 
i n d u s t r i e und d i e Peinkeramische I n d u s t r i e mit Beschäftigungsab
nahmen von 1 9 6 0 / 6 5 8 . 5 0 0 und 3 . 5 0 0 . Die übrigen d r e i Schrumpfungs
i n d u s t r i e n , Sägewerke e t c . , N a t u r s t e i n i n d u s t r i e und Z i e g e l i n d u 
s t r i e haben mit 1967 9 - 1 2 . 0 0 0 Beschäftigten i n Bayern nur e i n ge
ringes Gewicht. Zusammen hatten die 5 Schrumpfungsindustrien 1 9 6 5 

einen A n t e i l an der Industriebeschäftigung von r d . 14% 

Diese Schrumpfungsindustrien haben t r a d i t i o n e l l e Produktionen und 
s i n d größtenteils rohstoffgebunden, wobei die Schrumpfung di e s e r 
Industriezweige größtenteils dadurch zustandekommt, daß s i e der 
Konkurrenz n e u a r t i g e r M a t e r i a l i e n n i c h t mehr gewachsen s i n d . 

Auf die reg i o n a l e V e r t e i l u n g d i e s e r Branchenklassen s e i später 
noch näher eingegangen. 
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Der A n t e i l der Wachstumsindustrien an der Industriebeschäftigung 
war 1 9 6 5 i n Bayern mit 58 % e r h e b l i c h höher a l s im Bundesgebiet 
mit 4 8 %. Die Wachstumsindustrien haben i n Bayern b i s 1 9 6 5 in der 
Regel eine stärkere Beschäftigungszunahme, i n der Rezession 1 9 6 6 / 

6 7 einen geringeren Beschäftigungsrückgang, und 1 9 6 8 eine stärke
re Wiederzunahme der Beschäftigung gezeigt a l s im Bundesdurch
s c h n i t t . Bas läßt darauf schließen, daß s i c h im Zuge des über
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Wachstums i n Bayern besonders wachstumskräftige 
Fertigungszweige bzw. Unternehmen e n t w i c k e l t oder angesiedelt 
haben. 

Zwar weisen a l l e bayerischen Regierungsbezirke eine starke Zunahme 
der Industriebeschäftigung auf (s. Tabelle 6); trotzdem lassen 
s i c h aber schon auf der r e l a t i v grob d i f f e r e n z i e r t e n Ebene der Re
gierungsbezirke starke Unterschiede sowohl h i n s i c h t l i c h der Indu
s t r i e d i c h t e (industriebeschäftigte j e 1 0 0 0 Einwohner) a l s auch i n 
der W i r t s c h a f t s s t r u k t u r und damit auch h i n s i c h t l i c h i h r e r voraus
s i c h t l i c h e n Entwicklung f e s t s t e l l e n . 
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Zwar sind die Regierungsbezirke für unsere Betrachtungsweise 
zu heterogen, aber da keine s t a t i s t i s c h e n Daten für d i e benötig
ten regionalen E i n h e i t e n erhältlich waren (oder zumindest nur aus 
vorhergehenden empirischen Studien für einzelne Regionaltypen), 
seien h i e r die Regierungsbezirke kurz c h a r a k t e r i s i e r t . 

a) Oberbayern 

Oberbayern hatte i n der Periode 1 9 5 ° / 6 5 mit + 1 4 1 , 3 % die stärkste 
Industriebeschäftigungszunahme zu verzeichnen. Trotzdem i s t seine 
I n d u s t r i e d i c h t e nur d u r c h s c h n i t t l i c h , w i r d aber durch einen ausge
sprochen hohen Beschäftigungsanteil im tertiären Sektor a u s g e g l i 
chen. Der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Sektor weist dagegen den n i e d r i g s t e n 
A n t e i l im V e r g l e i c h mit den anderen Regierungsbezirken auf. Die 
i n d u s t r i e l l e Beschäftigungszunähme wurde vor allem getragen von der 
E l e k t r o i n d u s t r i e , dem Straßenfahrzeugbau, dem Luftfahrzeugbau, dem 
Maschinenbau und der Be k l e i d u n g s i n d u s t r i e . Im ganzen weist Ober
bayern einen hohen A n t e i l der Wachstumsindustrien an s e i n e r Indu
striebeschäftigung auf ( 6 9 %). In enger K o r r e l a t i o n mit der n i e d 
r i g e n Landwirtschaftsdichte wächst die Bevölkerung nur mit einem 
n i e d r i g e n Geburtenüberschuß, daneben aber mit einem hohen p o s i t i v e n 
Wanderungssaldo. 

b) M i t t e l f r a n k e n 

M i t t e l f r a n k e n hat einen genauso geringen Geburtenüberschuß und 
eine, entsprechend geringe Landwirtschaftsdichte aufzuweisen. Auch 
seine W i r t s c h a f t i s t ähnlich wie i n Oberbayern s t r u k t u r i e r t , näm
l i c h mit einem hohen A n t e i l der Beschäftigten im tertiären Sektor 
und e i n e r r e l a t i v hohen I n d u s t r i e d i c h t e . Seine I n d u s t r i e s t r u k t u r 
weist einen A n t e i l von 6 5 % an Wachstumsindustrien auf. 

c) Schwaben 

Schwabens Geburtenüberschuß und seine Landwirtschaftsdichte ent
sprechen dem bayerischen Durchschnitt. D.h. es i s t im Gegensatz 
zu den beiden b i s h e r genannten Regierungsbezirken mit ei n e r starken 
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weiteren Vermehrung der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbsbevöl
kerung zu rechnen. Ebenso weist Schwaben eine d u r c h s c h n i t t l i c h e 
I n d u s t r i e d i c h t e auf, seine I n d u s t r i e s t r u k t u r besteht noch zu 5 4 % 

aus Wachstumsindustrien (bayerischer Durchschnitt 58 %) . Starke 
Schrumpfungsprozesse i n der T e x t i l i n d u s t r i e , d i e mit 18 , 5 % i n 
Schwaben v e r t r e t e n i s t , konnten durch Expansionen i n der E l e k t r o 
i n d u s t r i e und im Maschinenbau b i s h e r kompensiert werden. 

d) Unterfranken 

In Unterfranken dominiert noch - wenn auch n i c h t i n dem Ausmaß 
wie i n Niederbayern oder der Oberpfalz - die Landwirtschaft, s e i 
ne L andwirtschaftsdichte l i e g t über dem bayerischen Durchschnitt. 
Wiederum mit Niederbayern und der Oberpfalz weist Unterfranken 
d i e i n Bayern höchsten Geburtenüberschüsse auf. Seine I n d u s t r i e 
d i c h t e l i e g t t r o t z s t a r k e r Zunahmen i n der gesamten Periode 1 9 5 0 / 

6 5 noch unter dem bayerischen Durchschnitt. Die i n d u s t r i e l l e Be
schäftigungszunahme wurde getragen vom Maschinenbau, vom Fahrzeug
bau und noch von der B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e . M i t d i e s e r I n d u s t r i e 
s t r u k t u r weist Unterfranken einen A n t e i l der Wachstumsindustrien 
von 7 0 % an der Gesamtindustriebeschäftigung auf (höchster A n t e i l 
von Wachstumsindustrien i n Bayern überhaupt, bayerischer Durch
s c h n i t t 58 %). Schrumpfungsindustrien s i n d nur unter 1 0 %, d.h. 
minimal, v e r t r e t e n . 

e) Oberfranken 

Die oberfränkische Lan d w i r t s c h a f t s d i c h t e l i e g t unter dem b a y e r i 
schen Durchschnitt. Der A n t e i l der Beschäftigten im tertiären Sek
t o r i s t e b e n f a l l s sehr gering, so daß h i e r der sekundäre Sektor 
und in ihm hauptsächlich d i e I n d u s t r i e dominiert (sehr hohe Indu
s t r i e d i c h t e ) . A l l e r d i n g s kennzeichnet s i c h d i e oberfränkische I n 
d u s t r i e s t r u k t u r durch den höchsten bayerischen A n t e i l an Schrump
fu n g s i n d u s t r i e n ( 3 7 % im V e r g l e i c h zu 58 % im bayerischen Durch
s c h n i t t ) . Diese Schrumpfungsindustrien s i n d vor allem T e x t i l i n 
d u s t r i e mit 22 % der Gesamtindustriebeschäftigten, Peinkeramische 
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I n d u s t r i e mit 13 % der Industriebeschäftigten. In beiden Indu-
striezweigen wurde im l e t z t e n Jahrfünft eine erhebliche Beschäf-
tigungseinschränkung vorgenommen, 

f ) Niederbayern 

In diesem Regierungsbezirk dominiert t r o t z s t a r k e r Zunahme der 
Industriebeschäftigung (genauso s t a r k wie Oberbayern) noch e i n 
d e u t i g die Landwirtschaft (hohe L a n d w i r t s c h a f t s d i c h t e ) . E i n wei
teres starkes Ansteigen der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbstätig
k e i t i s t auch i n f o l g e der hohen Geburtenüberschüsse zu erwarten. 
Niederbayern hat nur einen geringen Beschäftigungsanteil im t e r 
tiären Sektor und i s t heute noch der am wenigsten i n d u s t r i a l i s i e r 
te bayerische Regierungsbezirk. Innerhalb der I n d u s t r i e s t r u k t u r 
l i e g t der A n t e i l der Wachstumsindustrien mit 52 % noch weit unter 
dem bayerischen Durchschnitt. Die Expansion wurde also von der 
E l e k t r o i n d u s t r i e und von der Be k l e i d u n g s i n d u s t r i e getragen, die 
aber im Gegensatz zu anderen Regierungsbezirken i n Niederbayern 
meistens i n Form von K l e i n b e t r i e b e n oder Zweigbetrieben angesie
d e l t i s t . 

g) Oberpfalz 

Die Oberpfalz weist f a s t einen genauso hohen Geburtenüberschuß 
wie Niederbayern auf. Die Landw i r t s c h a f t s d i c h t e i s t etwas g e r i n 
ger, wird aber auch w e i t e r h i n noch Arbeitskräfte f r e i s e t z e n . Der 
Beschäftigungsanteil im tertiären Sektor l i e g t weit unter dem 
bayerischen Durchschnitt; ebenso u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h i s t die 
I n d u s t r i e d i c h t e . M i t 41 % i s t der A n t e i l der Wachstumsindustrien 
an der Gesamtindustrie i n Bayern am geringsten, während auf der 
anderen S e i t e eine Schrumpfungsindustrie, Feinkeramische Indu
s t r i e , einen Beschäftigungsanteil von 1 0 , 3 % aufweist. Expansiv 
s i n d auch i n der Oberpfalz d i e E l e k t r o i n d u s t r i e und die B e k l e i 
dungsindustrie mit Zweigwerken und K l e i n b e t r i e b e n . 
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Nach diesem - wegen des s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s - nur groben 
Überblick über d i e bayerische W i r t s c h a f t s s t r u k t u r s o l l e n nun 
durch Aufsetzen der Beziehungen und Ergebnisse des Argumenta-
tionsschemas eine nähere Analyse und globale Vorausschau der 
bayerischen S i t u a t i o n und Entwicklung f o l g e n . 

2. Die typische R e g i o n a l s s t r u k t u r Bayerns und i h r e Bedeutung 

Die w i c h t i g s t e Ursache dafür, daß i n Bayern die Prozesse exten
siven w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums stärker waren a l s i n der Bundes
r e p u b l i k und e i n überdurchschnittliches Wachstum von I n d u s t r i e 
produktion und Sozialprodukt bewirkten, l i e g t i n der spezifischen 
Regionalstruktur ( n i c h t g l e i c h Regierungsbezirksstruktur) Bayerns 
bekundet. Bas ve r d e u t l i c h e n - sehr v e r e i n f a c h t - d r e i Typen von 
W i r t s c h a f t s - und Arbeitsmarktregionen : 

o I n d u s t r i e l l tertiäre Ballungszentren, 

o monoin d u s t r i e l l e Regionen, die entweder von einem einzelnen 
Zentrum meist m i t t l e r e r Größe beherrscht werden oder e i n Netz 
k l e i n e r e r und m i t t l e r e r Zentren umfassen; 

o ländlich-kleinstädtische Regionen, d i e auch a l s Einzugsbereich 
k l e i n e r und m i t t l e r e r Zentren d e f i n i e r t werden können, deren 
W i r t s c h a f t s s t r u k t u r n i c h t v orrangig durch ihren Industriebe
besatz c h a r a k t e r i s i e r t i s t . 

Im einzelnen i s t zu diesen d r e i Typen, i h r e r Entwicklung i n der 
Nachkriegszeit und i h r e r r e l a t i v e n Bedeutung innerhalb Bayerns 
anzumerken: 

a) Industriell-tertiäre Ballungszentren 

Ohne Zweifel s i n d diesem Typus i n Bayern nur d r e i Regionen zu
zuordnen, nämlich München, Nürnberg/Fürth und Augsburg. Es g i b t 
f e r n e r i n Bayern e i n i g e Regionen, deren Zugehörigkeit zu diesem 
Typus z w e i f e l h a f t i s t , da s i e entweder zu wenig i n d u s t r i e l l e Be-
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t r i e b e ausreichender Größe aufweisen und/oder eine Erwerbs- bzw. 
Mantelbevölkerung b e s i t z e n , die we s e n t l i c h geringer i s t a l s die 
des k l e i n s t e n der d r e i unbestreitbaren Ballungszentren (Augsburg). 
Zu d i e s e r Gruppe von Regionen gehören insbesondere Regensburg, 
Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg und In g o l s t a d t . 

A l l e industriell-tertiären Ballungszentren (einschließlich der 
Gruppe der i n i h r e r Zuordnung z w e i f e l h a f t e n Regionen) haben i n 
der Nachkriegszeit e i n starkes w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum zu ver
zeichnen, b e i dem s i c h extensive und i n t e n s i v e Prozesse kombinie
ren. 

b) M o n o i n d u s t r i e l l e Regionen 

E i n T e i l des t r a d i t i o n e l l e n Industriebesatzes Bayerns l i e g t n i c h t 
i n i n d u s t r i e l l e n Ballungszentren, sondern meist um K l e i n - und 
M i t t e l z e n t r e n gruppiert i n monoindustriellen Regionen, deren 
w i c h t i g s t e neben den oberbayerischen Pechkohlenrevieren und dem 
Amberger Erzbergbau und Hüttenrevier die T e x t i l g e b i e t e i n Ober
franken und Südschwaben sowie das P o r z e l l a n g e b i e t i n Oberfranken 
s i n d ; hinzu kommen k l e i n e r e i n d u s t r i e l l e Einsprengsel i n Form 
i s o l i e r t e r , sehr o f t rohstoffgebundener I n d u s t r i e b e t r i e b e im f l a -
chen Land. 

Die Entwicklung d i e s e r monoindustriellen Regionen war i n der 
Nachkriegszeit sehr u n t e r s c h i e d l i c h . Nachdem zunächst auf der 
Basis der vorhandenen I n d u s t r i e s t r u k t u r f a s t überall eine ge
wisse Expansion her r s c h t e , t r a t i n der zweiten Hälfte der 5 0 e r 

Jahre i n ei n e r Reihe m o n o i n d u s t r i e l l e r Regionen, vor allem i n 
den zahlenmäßig größten, e i n Entwicklungsbruch e i n , der s i c h 
durch die Kombination branchenspezifisch verlangsamter Nachfra
gesteigerung und durch Beschleunigung von technischem F o r t s c h r i t t 
i n d u z i e r t e n Produktivitätssteigerungen und Konzentrationsprozessen 
erklären läßt. 

Dies schließt n i c h t aus, daß i n anderen monoindustriellen Regio
nen, d i e zum T e i l e r s t i n der Nac h k r i e g s z e i t neu entstanden 
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( b e i s p i e l s w e i s e das Chemiedreieck im I n n v i e r t e l , Feinmechanik 
und Maschinenbau i n Südschwaben u . ä . ) ,wegen der sehr v i e l gün
s t i g e r e n branchenspezifischen Nachfrageentwicklung die Expansion 
(Produktionszunahme wie Beschäftigungszunahme) während der gan
zen Nachkriegszeit unverändert andauerte. 

c) Ländlich-kleinstädtische Regionen 

In der ganzen Na c h k r i e g s z e i t v o l l z o g s i c h , gestützt zum T e i l 
auf die Überreste von k r i e g s w i r t s c h a f t l i c h e r Industrieansiedlung, 
zum T e i l i n Form von Betriebsneuansiedlungen und zum T e i l i n 
Form i n d u s t r i e l l e n Wachstums b i s h e r handwerklicher K l e i n b e i t r i e b e , 
e i n sehr b r e i t g estreuter Industrialisierungsprozeß ländlich
kleinstädtischer Regionen i n v i e l e n T e i l e n Bayerns. 

Hierdurch entwickelte s i c h i n einem großen T e i l der bayerischen 
Landkreise, die vor 1 9 3 9 kaum irgendeine I n d u s t r i e aufzuweisen 
hatten, e i n I n d u s t r i e b e s a t z , der n i c h t mehr wesent l i c h h i n t e r dem 
älterer, sehr v i e l stärker i n d u s t r i a l i s i e r t e r Regionen l i e g t . 

Es i s t für die Ausgangssituation Bayerns i n der unmittelbaren 
Nachkriegszeit c h a r a k t e r i s t i s c h , daß: 

o der A n t e i l der industriell-tertiären Ballungszentren an der 
gesamten Bevölkerung weit unter dem Bundesdurchschnitt l a g ; 

o e i n nennenswerter T e i l der i n d u s t r i e l l e n Arbeitsplätze n i c h t 
i n industriell-tertiären Ballungszentren, sondern i n monoin
d u s t r i e l l e n Regionen s i c h befand; 

o die ländlich-kleinstädtischen Regionen - und n i c h t deshalb, 
w e i l s i e zunächst die große Mehrheit der Heimatvertriebenen 
aufgenommen hatten - einen weit über dem Durchschnitt anderer 
Bundesländer liegenden A n t e i l an der Wohn- und Erwerbsbevöl
kerung s t e l l t e n . 
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Diese Ausgangsstruktur Bayerns hat s i c h i n der Nachkriegszeit 
i n d r e i f a c h e r Weise verändert: 

o Das rapide, durch eine Kombination i n t e n s i v e r und extensiver 
Wachstumsprozesse zustandekommende Wachstum der I n d u s t r i e 
i n den industriell-tertiären Ballungszentren und die h i e r 
durch erzeugte Vergrößerung ihrer Erwerbs- und Mantelbevölke
rung (sowohl durch Zuzug wie durch rapide Vermehrung der E i n 
pendlerströme aus dem Umland) Iiessen das Gewicht d i e s e r r e l a 
t i v wenigen Regionen s t a r k zunehmen. 

o Der t r a d i t i o n e l l e Charakter der für die meisten monoindustriel
l e n Regionen c h a r a k t e r i s t i s c h e n Branchen, der extensive Wachs
tumsprozesse höchstens i n den ersten Nachkriegsjahren zuließ 
und dann i n t e n s i v e Wachstumsprozesse i n d u z i e r t e , die e r s t Be
schäftigungsstagnation, dann Beschäftigungsrückgang zur Folge 
hatten, ließ das Gewicht d i e s e r Regionen ( A n t e i l an der b a y e r i 
schen I n d u s t r i e p r o d u k t i o n , A n t e i l an den bayerischen I n d u s t r i e -
beschäftigten und A n t e i l an der bayerischen Wohnbevölkerung) 
f a s t ständig und i n neuerer Z e i t beschleunigt zurückgehen. 

o Die extensive I n d u s t r i a l i s i e r u n g z a h l r e i c h e r ländlich-klein
städtischer Regionen und die h i e r m i t verbundene i n d u s t r i e l l e 
D e z e n t r a l i s i e r u n g waren i n v i e l e n T e i l e n Bayerns i n der Lage, 
die t r a d i t i o n e l l e n Abwanderungstendenzen zumindest so weit ab
zubremsen, daß der nach wie vor v i e l l e i c h t noch negative 
Wanderungssaldo unter den Geburtenüberschuß absank. Fur z a h l 
r e i c h e ländlich-kleinstädtische Regionen Bayerns i s t eine Ent
wicklung c h a r a k t e r i s t i s c h , b e i der die Bevölkerung zunächst, 
b i s zur M i t t e bzw. b i s i n die zweite Hälfte der 50er Jahre 
absank, um dann wiederum zuzunehmen. Stärkere, den Geburten
überschuß g e l e g e n t l i c h erreichende und übertreffende Abwan
derungssalden s i n d im Laufe der 6 0 e r Jahre höchstens noch i n 
einzelnen ländlich-kleinstädtischen Regionen zu beobachten, 
die durch besonders a b s e i t i g e Lage und/oder besonders ungün
s t i g e natürliche Bedingungen gekennzeichnet s i n d . 
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Die für Bayern s e i t dem Kriegsende c h a r a k t e r i s t i s c h e Entwicklung 
extensiven w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums v o l l z o g s i c h a l s o auf zwei-
fache Weise und hatte zwei Konsequenzen für die Reg i o n a l s t r u k t u r 
des Landes: 

o einmal i n Form verstärkter Anziehungskraft und rapiden Wachs
tums der wenigen industriell-tertiären Ballungszentren, die 
vor allem auch i h r e n Einzugsbereich immer we i t e r i n das Um
land hinausschoben; 

o zum anderen durch eine b r e i t e i n d u s t r i e l l e Erschließung des 
flachen Landes (ländlich-kleinstädtischer Regionen), i n denen 
ei n G u t t e i l der i n den Nachkriegsjahren neu entstandenen i n 
d u s t r i e l l e n Arbeitsplätze l i e g t ( v g l . h i e r z u Tabelle 8). 

Tabelle 8 Zahl der Betriebe i n den bayerischen Regierungsbezirken, 
Index der Zunahme ( 1 9 5 0 = 1 0 0 ) 

Demgegenüber hat s i c h das Gewicht der monoindustriellen Standort
regionen von wenigen Ausnahmen abgesehen d e u t l i c h v e r r i n g e r t . 

Die sinkende Bedeutung d i e s e r monoindustriellen Regionen i s t i n 
e r s t e r L i n i e durch das Zusammentreffen branchenspezifisch un
günstiger Nachfrageentwicklung mit dem i n den 5 0 e r Jahren e i n 
setzenden beschleunigten technisch-organisatorischen F o r t s c h r i t t 
i n den für diese Regionen c h a r a k t e r i s t i s c h e n I n d u s t r i e n zu e r -
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klären. Demgegenüber haben die i n den industriell-tertiären B a l 
lungszentren s i c h vollziehenden Prozesse i n t e n s i v e n w i r t s c h a f t 
l i c h e n Wachstums, die s i c h mit extensiven Wachstumsprozessen 
kombinierten, insgesamt eher dazu beigetragen, das Gewicht d i e s e r 
Ballungszentren zu starken a l s zu schwäch n. 

3 . R e g i o n a l - s p e z i f i s c h e Wachstumstendenzen und Entwicklung der 
B e r u f s s t r u k t u r 

Die c h a r a k t e r i s t i s c h e Kombination i n t e n s i v e n und extensiven w i r t 
s c h a f t l i c h e n Wachstums i n den d r e i genannten Regionentypen hat 
dann j e w e i l s auch c h a r a k t e r i s t i s c h e Veränderungstendenzen der 
Tätigkeits- und Arbeitskräftestruktur zufolge. 

In den industriell-tertiären Ballungszentren hat s i c h durch Kom
b i n a t i o n i n t e n s i v e n i n d u s t r i e l l e n Wachstums mit der steigenden 
(extensiv) Bedeutung des tertiären Sektors eine d e u t l i c h e Ver
schiebung i n der Tätigkeits-und Arbeitskräftestruktur zugunsten 
q u a l i f i z i e r t e r und hoch q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeiten technisc h 
gewerblicher oder kaufmännisch-administrativer A r t vol l z o g e n . In 
der Mehrzahl der industriell-tertiären Ballungszentren s t e l l e n 
d e r a r t i g e Arbeitskräfte einen zur Mehrheit tendierenden, rasch 
wachsenden A n t e i l an den ansässigen Erwerbstätigen. 

Diese, s t a t i s t i s c h kaum nachweisbare, jedoch durch z a h l r e i c h e 
Einzelbefunde belegte Tendenz zur schnellen Steigerung des durch
s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s (und damit auch S p e z i a l i s i e 
rungsgrad) der großstädtischen Bevölkerung wurde zum T e i l dadurch 
ermöglicht, daß im Zug extensiven w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums 
ständig gering oder n i c h t q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte i n die Wirt
sch a f t der industriell-tertiären Ballungszentren von außen e i n 
strömten (zuzüglich Einpendler aus ländlich-kleinstädtischen Re
gionen sowie Fremdarbeiter) bzw. i n der einheimischen Bevölkerung 
a k t i v i e r t wurden (b i s h e r n i c h t erwerbstätige Hausfrauen). 

Tendenziell konzentrieren s i c h heute die h o c h q u a l i f i z i e r t e n Ar
beitskräfte Bayerns i n i h r e r großen Mehrheit auf wenige Ballungs
zentren, unter denen München sowie Nürnberg/Erlangen eine über
ragende S t e l l u n g einnehmen. 
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In den monoindustriellen Regionen hatten die i n t e n s i v e n Wachs
tumsprozesse (und i h r e Folgewirkungen, die dann zur S t i l l e g u n g 
von Betrieben führten, deren Erzeugung n i c h t mehr konkurrenz
fähig war - v g l . die oberbayerische Pechkohle sowie T e i l e des 
Amberger E r z - und Hüttenreviers), von den q u a n t i t a t i v e n Auswir
kungen auf d i e Beschäftigung abgesehen, eine starke Entwertung 
t r a d i t i o n e l l e r branchenspezifischer Q u a l i f i k a t i o n e n zufolge. 
Demgegenüber dürfte der wahrscheinliche Zuwachs an höher q u a l i 
f i z i e r t e n , t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n Arbeitskräften s t a t i s t i s c h 
kaum i n s Gewicht f a l l e n . 

In den ländlich-kleinstädtischen Regionen i s t die dominierende 
Tendenz der Entwicklung der Berufsstruktur im Überwechsel hand
w e r k l i c h - l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r , mehr oder minder q u a l i f i z i e r t e r 
Arbeitskräfte zu i n der Mehrzahl un- und angelernten i n d u s t r i e l 
l e n Tätigkeiten zu sehen. Sehr v i e l e s s p r i c h t dafür, daß die 
hochgradige dezentrale I n d u s t r i a l i s i e r u n g d i e s e r Regionen und 
das Gleichgewicht der zum T e i l sehr kleinräumigen, dünn b e s i e 
delten Arbeitsmärkte nur unter der Voraussetzung möglich war, 
daß ganz überwiegend nur gering q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte nach 
gefragt und angeboten wurden. 

Dieser für die weiteren Entwicklungsperspektiven zentralen D i s 
krepanz zwischen dem wachsenden A n t e i l q u a l i f i z i e r t e r und hoch
q u a l i f i z i e r t e r , s p e z i a l i s i e r t e r Arbeitskräfte i n der großstädti 
schen Bevölkerung (und i h r e r o f f e n s i c h t l i c h e n , v i e l l e i c h t sogar 
zunehmenden Konzentration auf industriell-tertiäre Ballungszent-
r e n ) e i n e r s e i t s und der Dominanz der Nachfrage nach und des .Ange
bots an gering . q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften i n den ländlich
kleinstädtischen Regionen a n d e r e r s e i t s e n t s p r i c h t e i n deu t l i c h e s 
Gefälle i n den Ausbildungsmöglichkeiten und Ausbildungschancen 
der i n diesem beiden Regionaltypen ansässigen Bevölkerung: Wäh
rend s i c h der überwiegende T e i l der auf q u a l i f i z i e r t e und hoch
q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten vorbereitenden Bildungs- und A u s b i l 
dungseinrichtungen (allgemeinbildende Schulen, berufsbildende 
Schulen wie auch b e t r i e b l i c h e L e h r s t e l l e n ) auf die i n d u s t r i e l l 
tertiären Ballungszentren k o n z e n t r i e r t , stehen der Masse der Ju-
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gendlichen i n den ländlich-kleinstädtischen Regionen (abgesehen 
von einem eben e r s t im Aufbau begriffenen allgemeinbildenden 
Schulwesen weiterführender A r t ) ganz überwiegend a l l e n f a l l s 
b e t r i e b l i c h e Ausbildungsmöglichkeiten i n t r a d i t i o n e l l handwerk
l i c h e n oder auch t r a d i t i o n e l l i n d u s t r i e l l e n Berufen o f f e n . 

4. Die Frage nach der D a u e r h a f t i g k e i t des j e t z i g e n Zustandes 

A l s Ergebnis der Entwicklung der beiden Nachkriegsjahrzehnte 
oder der Nac h k r i e g s z e i t b i l d e t e s i c h i n Bayern eine w i r t s c h a f t 
l i c h e , s o z i a l e und r e g i o n a l e S t r u k t u r , die o f f e n s i c h t l i c h eine 
ganze Serie von p o s i t i v e n Merkmalen aufweist: 

o Die w i r t s c h a f t l i c h e Entwicklungsdynamik Bayerns i s t groß 
und l i e g t insgesamt gesehen o f f e n s i c h t l i c h über dem Bundes
dur c h s c h n i t t , insbesondere deshalb, w e i l im Zuge des vergan
genen extensiven Wirtschaftswachstums besonders v i e l e Ar
beitsplätze i n Wachstumsindustrien i n Bayern neu geschaffen 
wurden. 

o Die extensive I n d u s t r i a l i s i e r u n g der Mehrzahl der ländlich-
dem 

kleinstädtischen Regionen hat notwendigen Strukturwandel 
i n der Landwirtschaft v i e l von s e i n e r Härte genommen, die 
W i r t s c h a f t s k r a f t früher ausschließlich l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r 
Gebiete n a c h h a l t i g gestärkt, erheblichen T e i l e n der ländlich
kleinstädtischen Bevölkerung e i n Einkommens- und Le b e n s s t a n -
dardsniveau g e s i c h e r t , das längst n i c h t mehr so krass wie i n 
früheren Zeiten unter dem der großstädtischen Bevölkerung 
l i e g t und durch e i n t e n d e n z i e l l e s Gleichgewicht der regiona
l e n Arbeitsmärkte die t r a d i t i o n e l l e Land-Stadt-Wanderung 
zwar n i c h t vollständig zum E r l i e g e n gebracht, aber doch 
st a r k abgebremst. 

o Zumindest i n einzelnen industriell-tertiären Ballungszentren 
hat s i c h eine s p e z i f i s c h e ökonomisch-kulturelle Dynamik ent
f a l t e t , welche i h r e Attraktivität weit über die bayerischen 
Landesgrenzen hinaus e r w e i t e r t und insbesondere den Jahrzehnte-
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lang negativen Wanderungssaldo für h o c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s 
kräfte st a r k p o s i t i v werden ließ; d i e Expansion di e s e r Zentren 
s t r a h l t dann auch weit i n das s i e umgebende Umland aus. 

o Bayern hat den Konjunkturrückgang 1 9 6 6 / 6 7 besser überstanden 
a l s d i e Mehrzahl der anderen Bundesländer; d i e Beschäftigung 
ging ( t r o t z des Aufbrechens von "Taschen" sehr hoher A r b e i t s 
l o s i g k e i t ) weniger zurück a l s im Bundesgebiets der a n s c h l i e 
ßende Aufschwung sowohl der Produktion wie der Beschäftigung 
war i n Bayern d e u t l i c h stärker a l s im Bundesdurchschnitt 
(s . Tabelle 9 ) , 
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Demgegenüber schlagen d i e o f f e n s i c h t l i c h e n Minuspunkte des gegen
wärtigen Zustandes umso weniger zubuche, a l s s i e j a v i e l f a c h 
noch a l s Residuen des früheren Zustandes erscheinen, die mit 
den gleichen M i t t e l n der extensiven I n d u s t r i a l i s i e r u n g des f l a 
chen Landes aufgefangen werden könnten: 

o Die enorm hohe A r b e i t s l o s i g k e i t i n T e i l e n des ostbayerischen 
Grenzgebietes während des l e t z t e n Konjunkturrückgangs; 

o die jahrelangen schweren und durch den Konjunkturrückgang 
noch verstärkten Stagnationsphänomene i n einigen großen mono
i n d u s t r i e l l e n Regionen, vor allem Oberfrankens, 

Hinzu kommt, daß i n Bayern b i s l a n g negative b e r u f l i c h e und s o z i a 
l e Konsequenzen beschleunigten i n t e n s i v e n Wirtschaftswachstums 
nur i n einzelnen i s o l i e r t e n Problemgebieten i n größerem Umfang auf
getreten s i n d , während im Rest der bayerischen I n d u s t r i e mindes-
stens s e i t dem Beginn der 60er Jahre im Bundesdurchschnitt pro
p o r t i o n a l e Produktivitätssteigerungen i n ih r e n möglichen Auswir
kungen durch die Portdauer extensiver Prozesse, d.h. weiteres 
Beschäftigungswachstum i n der Mehrheit der Industriebranchen und 
im tertiären Sektor, aufgefangen werden konnten. 

Angesichts dessen s i n d d i e b e r u f l i c h e n und s o z i a l e n Konsequenzen 
des extensiven w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums (Entwertung überkomme
ner Q u a l i f i k a t i o n e n , Zwang zu Wechsel von Berufs- und Arbeitsmilieu) scheinbar belanglos, zumal s i e im konkreten einzelnen F a l l 
zu-meist von spürbaren Verbesserungen (Einkommen, physische, z e i t 
l i c h e und zum T e i l auch s o z i a l e Arbeitsbedingungen) b e g l e i t e t wa
ren. 

Damit s t e l l t s i c h d ie entscheidende Frage, ob mit der Dauerhaftig
k e i t d i e s e r insgesamt gesehen sehr p o s i t i v e n S i t u a t i o n (die j a 
sehr wohl i n einzelnen Punkten bzw. i n bezug auf einzelne Prob
lemregionen noch verbesserungsfähig wäre) gerechnet werden darf. 
Zu fragen i s t mit anderen Worten, ob i n der gegenwärtigen b a y e r i 
schen S i t u a t i o n und dem s i c h i n i h r ausdrückenden dynamischen 
Gleichgewicht n i c h t l a n g f r i s t i g wirksame Faktoren der Gleichge
wichtsstörung angelegt s i n d . 
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Solche Gleichgewichtsstörungen können ausgehen von: 

o einer Beschleunigung des i n t e n s i v e n w i r t s c h a f t l i c h e n Wachs
tums ( g l e i c h technischer F o r t s c h r i t t ) i n den tragenden Bran
chen der I n d u s t r i e ; 

o Bedrohung des Fortbestandes von im Zuge des extensiven w i r t 
s c h a f t l i c h e n Wachstums neu e r r i c h t e t e n l o h n i n t e n s i v e n A r b e i t s 
plätzen durch ökonomische wie technische Entwicklungen ( s t e i 
gende Lohnkosten, Substitutionskonkurrenz höher t e c h n i s i e r t e r 
Fertigungen); 

o wachsende Nachfrage nach höherer Bildung und Ausbildung und 
Abbau des gegenseitigen Bildungs- und Ausbildungsgefälles 
zwischen Stadt und Land. 

Es i s t Aufgabe des folgenden K a p i t e l s , die möglichen Wirkungen 
di e s e r Faktoren und d i e i n den einzelnen Typen von Regionen an
gelegten Möglichkeiten zur H e r s t e l l u n g neuer Gleichgewichtszu
stände zu a n a l y s i e r e n . 

I I I . Bayern - Tendenzen und Probleme der zukünftigen Entwicklung 

1. Der"Umschlag" der Bundesentwicklung i n i n t e n s i v e s w i r t s c h a f t 
l i c h e s Wachstum 

Eines der wesentlichen Ergebnisse der raschen und e r f o l g r e i c h e n 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g , d i e Bayern i n den 5 0 e r und 6 0 e r Jahren er
l e b t e , war die zunehmende Eingliederung der bayerischen Wirt
sc h a f t i n großräumige Zusammenhänge zunächst auf Bundesebene, 
i n jüngster Z e i t über s i e hinaus auch auf europäischer Ebene. 
Hierdurch hat s i c h - dies kann n i c h t nachdrücklich genug festge
s t e l l t werden - ganz o f f e n s i c h t l i c h auch d i e Abhängigkeit der 
bayerischen W i r t s c h a f t von den Grundtendenzen des w i r t s c h a f t l i c h e n 
Wachstums im Bundesgebiet und über die Bundesgrenzen hinaus we-
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s e n t l i c h erhöht. Bayerische Sondersituationen und Sonderentwick
lungen, die nur regio n a l e Bedeutung haben, s i n d i n den 7 0 e r Jah
ren nurmehr i n wenigen, immer weniger i n s Gewicht f a l l e n d e n Bran
chen denkbar. 

Im ganzen Bundesgebiet hat s i c h , wie schon erwähnt, um die Wende 
von den 5 0 e r zu den 6 0 e r Jahren p a r a l l e l mit der Ausschöpfung 
des einheimischen Arbeitskräftepotentials, mit dem Abstoppen der 
Zuwanderungen aus der DDR, der weitgehenden Ausschöpfung der ohne 
Schwierigkeiten m o b i l i s i e r b a r e n Reserven der Hausfrauenerwerbs-
tätigkeit und mit Erreichung einer t o l e r i e r b a r e n Quote auslän
discher Arbeitskräfte das Schwergewicht der w i r t s c h a f t l i c h e n Ent
wicklung von extensivem zu intensivem w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstum 
v e r l a g e r t . Schon Anfang der 6 0 e r Jahre wurde die damals noch 
zu r e g i s t r i e r e n d e Erhöhung der Gesamtzahl der abhängig Beschäftig
ten im wesentlichen benötigt, um den wachsenden Arbeitskräftebe
darf des tertiären Sektors zu decken; s e i t 1 9 6 3 i s t die Tendenz 
der Industriebeschäftigung und h i e r insbesondere wiederum der 
I n d u s t r i e a r b e i t e r rückläufig (während j a die An g e s t e l l t e n der In
d u s t r i e zu einem erheblichen T e i l i n tertiären T e i l e n i n d u s t r i e l 
l e r Unternehmen beschäftigt s i n d . ) . 

Verlagerung des Schwergewichts von extensivem zu intensivem Wachs
tum bedeutet, wie eingangs schon gezeigt, eine Beschleunigung 
technisch-organisatorischen F o r t s c h r i t t s , um g l e i c h e Zuwachsraten 
der Arbeitsproduktivität zu s i c h e r n . Dies aus mehreren Gründen: 

o Extensives w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum i s t i n v i e l e n Fällen 
mit einem brancheninternen S t r u k t u r e f f e k t verbunden (Produk-
tionsverlagerung von k l e i n e n halbhandwerklichen Betrieben zu 
großen r a t i o n e l l arbeitenden I n d u s t r i e b e t r i e b e n , der mit s i n 
kenden Möglichkeiten extensiven w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums 
entfällt. 

o Intensives w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum beginnt zunächst mit Aus
schöpfung der Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung, die 
mit geringstem K a p i t a l e i n s a t z möglich s i n d , und zwing" t f o r t 
s c h r e i t e n d zu höheren Kapitaleinsätzen j e A r b e i t s p l a t z . 
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o Intensives w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum hat von einem bestimmten Grad des K a p i t a l e i n s a t z e s und der Technisierung an i n z a h l 
reichen Fällen rasch .wachsende Anlagengröße zufolge, 
die s i c h , wenn die Absatzmöglichkeiten n i c h t im gleichen 
Umfang zunehmen, i n einer beschleunigten Entwertung vorhan
dener älterer Anlagen niederschlagen. 

V i e l e s s p r i c h t dafür, daß einer Beschleunigung technisch-organi
s a t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e , d i e insbesondere auf ihren Ausdruck 
i n e i n e r raschen Expansion der Anlagen- und güterproduzierenden 
I n d u s t r i e , i n einem verstärkten Ausbau technischer Stäbe, i n 
stark erhöhten Forschungs- und Entwicklungsaufgaben f i n d e t , eine 
E i g e n g e s e t z l i c h k e i t innewohnt, d i e zu rascher Ausbreitung der i n 
den Spitzenbetrieben r e a l i s i e r t e n neuen Produktionsweisen drängt. 
H i e r b e i s i n d o f f e n s i c h t l i c h zwei Mechanismen wirksam: 

o Der Lohn-Kosten-Druck, der mit weitgehender Ausschöpfung des 
Arbeitskräftereservoirs zur Ge n e r a l i s i e r u n g t e n d i e r t , d.h. 
zur Ausweitung auf sämtliche T e i l e der V o l k s w i r t s c h a f t und 
insbesondere auch auf die Grenzproduzenten der einzelnen Bran
chen und die Grenzregionen| 

o die verschärfte Konkurrenz von dank technisch-organisatorischem 
F o r t s c h r i t t kostengünstigeren und q u a l i t a t i v besseren Erzeug
nissen bzw. höher t e c h n i s i e r t e r Produzenten, die im Interesse 
der Ausnutzung i h r e r Anlagen i h r e n M a r k t a n t e i l erhöhen müssen. 

Diese E i g e n g e s e t z l i c h k e i t und Ausbreitungstendenz i n t e n s i v e n w i r t 
s c h a f t l i c h e n Wachstums bedeutet auf dem Hintergrund der zunehmen
den Verflechtung Bayerns mit der W i r t s c h a f t des Bundesgebietes 
bzw. des gemeinsamen Marktes, daß technisch-organisatorische F o r t 
s c h r i t t e mit i h r e n d i r e k t e n Konsequenzen (insbesondere q u a n t i t a 
t i v und q u a l i t a t i v veränderter Arbeitskräftebedarf) und i h r e n i n 
d i r e k t e n Folgewirkungen ( d i e Drohung von Grenzproduzenten) auch 
dann auf Bayern übergreifen können, wenn dort die s p e z i f i s c h e n 
Voraussetzungen für verstärktes i n t e n s i v e s Wachstum (insbesondere 
Verknappung der Arbeitskräfte) noch n i c h t gegeben s i n d . 
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Unter diesen Bedingungen i s t die für die zukünftige Entwicklung 
Bayerns z e n t r a l e Frage, wie s i c h das Gleichgewicht der Wi r t -
s c h a f t s s t r u k t u r der typischen bayerischen Regionen, wie es s i c h 
im Laufe der 5 0 e r und 60er Jahre e n t w i c k e l t hat, i n den 7 0 e r und 
80er Jahren i n e i n e r Periode v e r b r e i t e t e r Beschleunigung tech
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e wird behaupten können. 

2. Industriell-tertiäre Ballungszentren 

a) Chancen gleichgewichtigen Wachstums mit der Notwendigkeit 
p a r t i e l l v e r b esserter Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstruktur 

In den industriell-tertiären Ballungszentren waren schon bi s h e r 
Phänomene i n t e n s i v e n w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums zu beobachten, 
die i n e i n e r beträchtlichen Zahl von Fällen auf recht e i n s c h n e i 
dende Konsequenzen für die Tätigkeits- und Arbeitskräftestruktu
ren hatten. 

Bisher war diese Entwicklung weitgehend unproblematisch, und zwar 
aus v i e r Gründens 

o Die p a r a l l e l e n extensiven Prozesse w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums 
innerhalb der meisten Betriebe brachten einen hohen Innovations 
Spielraum mit s i c h , mit dessen H i l f e d i e w i c h t i g s t e n Verände
rungen i n n e r b e t r i e b l i c h "schmerzlos" abgefangen werden konnten 
(Zustrom gering q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte); 

o das besonders star k auf die industriell-tertiären Ballungs
zentren k o n z e n t r i e r t e Wachstum des tertiären Sektors hatte 
ähnlich ausgleichende E f f e k t e ; 

o das i n diesen Regionen besonders hoch entwickelte Bildungs
und Ausbildungssystem schuf i n großem Umfang die Vorausset
zungen dafür, daß der längerfristige Wandel der Tätigkeits
struktur im Generationswechsel, d.h. durch eine andere, v i e l 
f ach höhere und höher s p e z i a l i s i e r t e Ausbildung der neu 
in s Erwerbsleben eintretenden J u g e n d l i c h e n abgefangen werden 
konnte. 
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o Die verbleibenden, auf dem Arbeitsmarkt durchschlagenden Ver
änderungen der Tätigkeitsstruktur konnten, von z e i t w e i l i g e n 
örtlichen Problemen abgesehen, i n a l l e r Regel über den d i f f e 
r e n z i e r t e n , durch das Nebeneinander z a h l r e i c h e r f a c h l i c h e r 
Teilarbeitsmärkte c h a r a k t e r i s i e r t e n großräumigen Arbeitsmarkt 
bewältigt werden, ohne daß h i e r z u besondere, über das b e r e i t s 
vorhandene Maß hinausgehende s t a a t l i c h e Interventionen notwen
d i g gewesen wären. 

Von besonderer Bedeutung i s t i n diesem Zusammenhang, daß s i c h die 
I n d u s t r i e der industriell-tertiären Ballungszentren i n weit über
durchsch n i t t l i c h e m Maß aus i n d u s t r i e l l e n Kernbetrieben zusammen
s e t z t , d i e j a i h r e r s e i t s n i c h t nur definitionsgemäß sehr v i e l 
größere Möglichkeiten, sondern auch e i n sehr v i e l größeres I n t e r 
esse haben, i h r e vorhandene Stammbelegschaft an neue Produktions
und Absatzbedingungen anzupassen. Eine Verstärkung des in t e n s i v e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums wir d an diesen Bedingungen n i c h t s 
Grundlegendes ändern. Dies schließt a l l e r d i n g s n i c h t aus, daß 
s i c h die Beanspruchung des Arbeitsmarktes durch notwendige Um
schichtungsprozesse i n der Erwerbsbevölkerung erhöhen wird, daß 
i n bestimmten industriell-tertiären Ballungszentren durch eine 
mehr oder minder zufällige Kombination erschwerter Wachstumsbe
dingungen für mehrere wi c h t i g e Branchen i n ei n e r mehr oder weniger 
langen Periode Schwierigkeiten a u f t r e t e n können, und daß e i n wei
t e r e r Ausbau des Bildungs- und Ausbildungssystems und insbesondere 
seine Ergänzung durch verstärkte Umqualifizierungsmöglichkeiten 
für erwachsene Arbeitskräfte wünschenswert, wenn n i c h t not/endig 
i s t . Insgesamt gesehen b i e t e t jedoch die V i e l f a l t der i n indu
striell-tertiären Ballungszentren k o n z e n t r i e r t e n Betriebe d i e D i -
versität i h r e s q u a l i t a t i v e n Arbeitskräftebedarfs, die Größe der 
verfügbaren Mantelbevölkerung ausreichend Gewähr dafür, daß auch 
b e i Erlahmen der Expansionskräfte größerer T e i l e der örtlichen 
Wi r t s c h a f t neue Betriebe und Branchen a u f t r e t e n und die disponib
l e n Arbeitskräfte aufsaugen - zumal wenn man annimmt, daß d i e 
heute schon w e i t h i n a l s notwendig betrachteten und i n Ansätzen 
vorhandenen öffentlichen Interventionsmechanismen i n absehbarer 
Z e i t zur Wirksamkeit kommen und daß e i n verbesserter I n f r a s t r u k -
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turausbau i n den Ballungszentren die E r r e i c h b a r k e i t v i e l e r Ar
beitsplätze für v i e l e Arbeitskräfte gegenüber heute noch verbes
s e r t . 

Anzumerken i s t noch, daß i n t e n s i v e s w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum 
i n Zukunft immer stärker auch tertiäre Betriebe erfassen wird, 
so daß immer größere T e i l e des tertiären Sektors i n der Zukunft 
mit wichtigen Gruppen i n d u s t r i e l l e r Kernbetriebe g l e i c h g e s t e l l t 
werden. 

b) Der Arbeitsmarkt Augsburg a l s B e i s p i e l 

1. Das M a t e r i a l 

Die im folgenden v o r f i n d l i c h e n Analysen, Aussagen und Baten 
stammen aus ei n e r zur Z e i t im I n s t i t u t für s o z i a l - w i s s e n s c h a f t 
l i c h e Forschung laufenden Studie mit dem T i t e l "Modelluntersu
chung eines geschlossenen Arbeitsmarktes am B e i s p i e l des W i r t 
schaftsraumes Augsburg", d i e das Ra t i o n a l i s i e r u n g s k u r a t o r i u m der 
deutschen W i r t s c h a f t i n Auf t r a g gegeben hat. 

Die Ergebnisse d i e s e r Studie basieren auf vorhandenen S t a t i s t i k e n , 
Expertengesprächen, e i n e r einjährigen R e g i s t r a t u r von rund einem 
A c h t e l a l l e r Arbeitsmarktbewegungen, e i n e r Befragungsaktion von 
3.000 Fällen, die eine repräsentative Stichprobe der Arbeitneh
merbevölkerung des Wirtschaftsraumes d a r s t e l l e n . 

Da s i c h der Abschluß der Studie i n f o l g e technischer Schwierig
k e i t e n verzögert hat, s i n d die Daten l e i d e r noch n i c h t v o l l zu
gänglich, s o n d e r n nur t e i l w e i s e vorausgewertet worden. 

2. Die Augsburger W i r t s c h a f t s - und Ar b e i t s m a r k t s t r u k t u r 

C h a r a k t e r i s t i s c h für den Typ industriell-tertiäre Ballungszentrum 
und z u t r e f f e n d für den regionalen Arbeitsmarkt Augsburg s i n d : 
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die A n t e i l e der einzelnen Wirtschaftssektoren an der Augs-
burger W i r t s c h a f t s s t r u k t u r ; 

A n t e i l e der Beschäftigten i n den Wirts c h a f t s s e k t o r e n 1961 

Wirtschaftsabteilungen WR Augsburg Bund 

0 Landwirtschaft, Gärtnerei 0 , 4 0 , 4 

1 Energieversorgung, Bergbau 1 , 0 3 , 4 

2 Verarbeitendes Gewerbe 4 9 , 5 4 3 , 8 
3 Baugewerbe 9 , 7 9 , 2 

4 Handel 1 4 , 3 1 5 , 6 

5 - 9 Sonstige W i r t s c h a f t s - 25,1 abteilungen 2 5 , 1 27,6 

Die W i r t s c h a f t s s t r u k t u r des Augsburger Raumes w i r d e i n d e u t i g 
vom produzierenden Gewerbe bestimmt, während auf der anderen 
S e i t e der primäre W i r t s c h a f t s s e k t o r (Landwirtschaft etc.) kaum 
noch eine R o l l e s p i e l t . 

Die Dichte n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Arbeitsplätze bzw. die 
I n d u s t r i e d i c h t e | 

A r b e i t s p l a t z d i c h t e ( n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e ) 1961 

Augsburg ( S t k r . ) 6 6 , 0 

Augsburg (WR) 5 6 , 5 

Schwaben 38,3 
Niederbayern 28,4 

Oberbayern 4 3 , 0 

H i e r z e i g t s i c h der ungewöhnlich hohe A n t e i l der Arbeitsplätze 
im sekundären und tertiären W i r t s c h a f t s s e k t o r ; ( a l l e r d i n g s i s t 
zu beachten, daß der Augsburger Wirtschaftsraum einen hohen 
Prozentsatz von Einpendlern aufnimmt. E i n e r A r b e i t s p l a t z d i c h t e 
von 66 % steht eine Erwerbsquote der Augsburger Bevölkerung 
von etwa 5 % gegenüber. 16 % der im geschlossenen W i r t s c h a f t s 
raum beschäftigten Personen pendeln e i n , das s i n d absolut 
27 0 5 1 . Die Zahl der Auspendler beträgt demgegenüber weniger 
a l s e i n Zehntel). 
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Innerhalb des produzierenden Sektors nimmt die I n d u s t r i e 
wiederum eine dominierende S t e l l u n g e i n . 

I n d u s t r i e d i c h t e 1961 

Schwaben 18,3 
7,47 

13,5 
17,5 

Niederbayern 
Regensburg 
Amberg 

Augsburg ( S t k r . ) 2 7 , 6 

Wegen s t a t i s t i s c h e r Schwierigkeiten bezieht s i c h die Indu
s t r i e d i c h t e auf die Stadt Augsburg s e l b s t . Im gesamten W i r t 
schaftsraum dürfte s i e etwas n i e d r i g e r l i e g e n , w e i l e i n i g e Ge 
meinden hauptsächlich d i e Punktion von Wohngemeinden erfüllen 
Trotzdem kann zum sagen, daß s i c h im Raum Augsburg d i e Indu
s t r i e k o n z e n t r i e r t . 

Bevor nun auf d i e Branchenstruktur - i n diesem F a l l hauptsäch
l i c h auf die I n d u s t r i e bezogen - näher eingegangen werden kann, 
noch kurz weitere Merkmale eines i n d u s t r i e l l tertiären Ballungs
zentrums: 

o Die Bevölkerungsdichte der Stadt Augsburg i s t sehr hoch ( r d . 
2 . 4 0 0 ) , die Dichte des Gesamtwirtschaftsraumes fällt dagegen 
ab ( 1 . 1 6 0 ) , l i e g t aber immer noch über den entsprechenden Wer 
ten für das f l a c h e Land, dem der größte T e i l der zum Wi r t 
schaftsraum zählenden Gemeinden der W i r t s c h a f t s s t r u k t u r nach 
e i g e n t l i c h zuzuordnen wäre (unter 1 0 0 ) . 

Eine so hohe Bevölkerungsdichte läßt normalerweise auf starke 
d i f f e r e n z i e r t e Kommunikation schließen, d i e e i n hohes I n f o r 
mationsniveau zur Folge hat. 
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o Die Augsburger Branchen- und Be t r i e b s s t r u k t u r i s t r e l a t i v 
d i f f e r e n z i e r t (worauf später noch näher eingegangen w i r d ) , was 
darauf h i n w e i s t , daß eine b r e i t e Skala von Berufsausbildungsan
geboten besteht, so daß den Schulentlassenen eine annehmbare 
Auswahl möglich wird. 

Auch das Bildungsangebot über das Schulsystem i s t i n Groß
städten normalerweise so b r e i t , daß n i c h t nur Wahlmöglichkeiten 
bestehen, sondern auch eine allgemein gute Grundbildung der 
Schulabgänger erwartet werden kann. 

o Die Branchenstruktur des Augsburger Wirtschaftsraumes i s t s t a r k 
d i v e r s i f i z i e r t und umfaßt f a s t a l l e Betriebstypen der im theo
r e t i s c h e n T e i l a b g e l e i t e t e n Skala, d.h. neben einer u n t e r s c h i e d 
l i c h e n Beschäftigungsentwicklung bestehen auch v e r s c h i e d e n a r t i 
ge Möglichkeiten der b e t r i e b l i c h e n Anpassung an Arbeitsmarktun
gleichgewichte. 

o Auf der anderen S e i t e besteht beim Arbeitskräfteangebot e i n 
hoher Grad an Elastizität, der e i n e r s e i t s durch den Ausbildungs
grad der Arbeitsnehmer, a n d e r e r s e i t s durch das Arbeitnehmerpo
t e n t i a l i n der Mantelbevölkerung und d r i t t e n s über die Einzugs
gebiete bewirkt wird. 

Innerhalb der Augsburger W i r t s c h a f t s s t r u k t u r b i e t e n d r e i Indu
striebranchen den i n d u s t r i e l l e n Beschäftigten 7 3 , 7 9 % der A r b e i t s 
plätze. Diese d r e i Branchen s i n d : Maschinenbau, T e x t i l i n d u s t r i e , 
Chemische I n d u s t r i e , und zwar j e nach Beschäftigten i n d i e s e r R e i 
henfolge. 

Die r e s t l i c h e n 26 % der Augsburger Industriebeschäftigten v e r t e i 
l e n s i c h auf eine große Anzahl von größeren und K l e i n b e t r i e b e n 
verschiedenster Branchen, d i e s i c h ebenso wie die dominierenden 
Industriezweige beschäftigungsmäßig u n t e r s c h i e d l i c h entwickeln. 

Die weitere Entwicklungstendenz dürfte folgendermaßen aussehen: 
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Die T e x t i l i n d u s t r i e w i r d i n f o l g e w e i t e r e r technischer P o r t s c h r i t t e 
bei ungefähr g l e i c h b l e i b e n d e r Produktnachfrage i h r e Beschäftigung 
auch i n den nächsten Jahren v e r r i n g e r n müssen, 

Der Maschinenbau wird w e i t e r expandieren, a l l e r d i n g s i s t n i c h t 
anzunehmen, daß d i e s e r Vorgang i n den gleichen Ausmaßen vor s i c h 
geht, wie b i s h e r . Vielmehr z e i g t s i c h , daß nach einer b i s h e r weit
gehend extensiven Phase, d i e s i c h am Arbeitskräfepotential des 
Umlandes a u s r i c h t e t , eine eher i n t e n s i v e Phase e i n t r i t t , wobei 
die i n f o l g e von R a t i o n a l i s i e r u n g , Mechanisierung oder Automati
sierung auftretenden Produktivitätssteigerungen einen T e i l der 
i n f o l g e der Fachfrageexpansion e i g e n t l i c h zusätzlich benötigten 
Arbeitskräfte auffangen können, 

Die T e x t i l i n d u s t r i e dagegen befindet s i c h schon s e i t längerer 
Z e i t i n d i e s e r i n t e n s i v e n Phase, d i e , mit ei n e r Nachfragestag
nation k o r r e l i e r t , zu sinkender Beschäftigung führt. 

Bin völlig anderes B i l d b i e t e t die E l e k t r o i n d u s t r i e , die e r s t 
s e i t 1 9 6 5 i n Augsburg stärker v e r t r e t e n i s t und deren Entwicklung 
durch den Konjunktureinbruch i n den Jahren 1 9 6 6 / 6 7 v e r z e r r t wird, 
so daß s i c h k e i n e i n d e u t i g e r Trend herauslesen läßt, Dagegen 
w i d e r s p r i c h t aber n i c h t s der Annahme, daß, da nach Betriebsneu
gründungen n i c h t d i r e k t erneute technische P o r t s c h r i t t e zu erwar
ten s i n d , die expansive Nachfrage durch eine Expansion der Be
schäftigtenzahl b e f r i e d i g t werden muß. D.h. d i e E l e k t r o i n d u s t r i e 
wird s i c h beschäftigungsmäßig weiter ausdehnen, um dann nach einer 
gewissen Z e i t auch i n d i e i n t e n s i v e Phase der R a t i o n a l i s i e r u n g 
e i n z u t r e t e n , wonach mit einem Rückgang der Beschäftigtenzuwachs
raten zu rechnen i s t . 

E i n d e u t i g i s t der Trend der chemischen I n d u s t r i e zu weit e r e r 
Expansion, 

Aus d i e s e r kurzen und recht groben Übersicht über die Augsburger 
W i r t s c h a f t s s t r u k t u r läßt s i c h e i n d e u t i g f e s t s t e l l e n , daß eine 
starke D i v e r s i f i k a t i o n v o r l i e g t , sowohl i n bezug auf die Branchen-
v e r t e i l u n g , a l s auch i n bezug auf d i e V e r t e i l u n g der B e t r i e b s t y 
pen, wie s i e im ersten theoretischen T e i l a b g e l e i t e t wurden, und 
zwar eine solche V e r t e i l u n g , i n der, wenn überhaupt eine Dominanz 
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besteht, s i e s i c h auf große Wachstumsbetriebe bezieht. Diese 
Struktur hat zufolge, daß der Augsburger Arbeitsmarkt r e l a t i v 
s t a b i l i s t , was h i e r bedeutet, daß Ungleichgewichte, die auf 
der einen S e i t e durch die expansive Entwicklung e i n i g e r Betriebe 
und auf der anderen S e i t e durch b e t r i e b l i c h e Schrumpfungsprozes
se i n f o l g e technischer P o r t s c h r i t t e entstehen, von Anpassungsme
chanismen dieses regionalen Arbeitsmarktes bewältigt werden kön
nen, und zwar i n der A r t und Weise, wie s i e im theoretischen T e i l 
a b g e l e i t e t wurden. 

Ei n Überblick über zukünftig mögliche Anpassungsmechanismen läßt 
s i c h am besten an der S t r u k t u r der schon stattgefundenen Vorgänge, 
wie s i e aus dem Augsburg-Material hervorgehen, d a r s t e l l e n . 

3 . Arbeitsmarktmechanismen i n der Folge von Ungleichgewichten 

Die Auswertung e i n e r Vorerhebung der Arbeitsplatzwechselfälle i n 
f o l g e von Rationalisierungsmaßnahmen ergab ungefähr folgendes B i l d : 

o Die durch Rationalisierungsmaßnahmen auf dem Augsburger A r b e i t s 
markt erzeugten Ungleichgewichte bringen i n f o l g e der d i f f e r e n 
z i e r t e n S t r u k t u r auf der Arbeitskräftenachfrageseite k e i n e r 
l e i Schwierigkeiten mit s i c h , wenn man von der i n den meisten 
beobachteten Fällen langen Unterbrechungsdauer der Erwerbstä
t i g k e i t zwischen F r e i s e t z u n g und E r h a l t eines neuen A r b e i t s 
p l a t z e s absieht (35 % der Fr e i g e s e t z t e n mußten eine Unterbre
chungsdauer zwischen einem Monat und einem Jahr auf s i c h neh
men). Zwar s p r i c h t für die Funktionsfähigkeit des Augsburger 
Arbeitsmarktes, daß a l l e F r e i g e s e t z t e n , die a k t u e l l e s A r b e i t s 
kräfteangebot b i l d e n , überhaupt wieder beschäftigt werden kön
nen, aber das Au f t r e t e n vorübergehender s o z i a l e r Probleme i s t 
dabei n i c h t auszuschließen. Da i n den Auszählungen keine Q u a l i 
f i k a t i o n s h i n w e i s e enthalten s i n d , läßt s i c h aus Obigem nur ver
muten, daß diese Schwierigkeiten mit der A l t e r s t r u k t u r der Ar
b e i t s l o s e n zusammenlaufen. 
Hier s e i noch kurz darauf hingewiesen, daß s i c h - e b e n f a l l s i n 
f o l g e des Fehlens von Qualifikationsmerkmalen - keine Aussagen 
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darüber machen l a s s e n , inwieweit e i n Q u a l i f i k a t i o n s v e r l u s t bzw. 
eine Qualifikationsabwertung i n Kauf genommen werden muß. 

o Die Funktionsfähigkeit dieses Arbeitsmarktes vom Typ eines i n 
d u s t r i e l l tertiären Ballungszentrums w i r d aber, wie d i e Auszäh
lungen e i n d e u t i g zeigen, n i c h t nur von der d i f f e r e n z i e r t e n 
S t r u k t u r der Branchen und Betriebe bestimmt, sondern auch weit
gehend von dem Elastizitätspotential i n der Mantelbevölkerung, 
das zufolge hat, daß f r e i g e s e t z t e Ehefrauen i n d i e N i c h t e r -
werbsbevölkerung zurückkehren bzw. b e i zusätzlicher Nachfrage 
aus d i e s e r Mantelbevölkerung r e k r u t i e r t werden können. Ein wei
t e r e r Elastizitätsfaktor l i e g t im Pendlereinzugsbereich, der 
s i c h j e nach Bedarf vergrößern oder v e r k l e i n e r n kann. 

o Die Dominanz von expandierenden Betrieben sorgt natürlich für 
laufende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt und für laufende Inan
spruchnahme des Arbeitskräftepotentials, was v e r h i n d e r t , daß 
Freisetzungen, aus welchen Gründen auch immer, zu s o z i a l e n 
Schwierigkeiten führen. 

o E i n we i t e r e r wesentlicher Faktor für das Funktionieren der An
passungsmechanismen des Augsburger regionalen Arbeitsmarktes 
besteht d a r i n , daß e i n e r s e i t s mehrere, verschiedenen Branchen 
zuzuordnende Betriebe auf gleichen f a c h l i c h e n Teilarbeitsmärk
ten p a r t i z i p i e r e n ( z . B. T e x t i l i n d u s t r i e , Maschinenbau, E l e k t r o 
technik und auch M e t a l l i n d u s t r i e b e i ungelernten Arbeitskräf
ten) und daß an d e r e r s e i t s keine so s p e z i f i s c h e n Produktionen 
e x i s t i e r e n , a l s daß n i c h t auch höhere Q u a l i f i k a t i o n e n , wie z.B. 
Facharbeiter, zwischen den Branchen ausgetauscht werden könn
ten. Es i s t eine im Augenblick n i c h t zu beantwortende Frage, 
ob n i c h t sämtliche modernen Produktionen dazu tendieren, n i c h t 
mehr a l l z u produkt- und p r o d u k t i o n s s p e z i f i s c h e Fertigungen auf
zuweisen. 

Es i s t anzunehmen, daß d i e W i r t s c h a f t s - und Ar b e i t s m a r k t s t r u k t u r 
des Augsburger Wirtschaftsraumes t y p i s c h i s t für großstädtische 
Ballungszentren, d.h. a l s o , daß auf solchen Arbeitsmärkten F r e i 
setzungen i n f o l g e von Rationalisierungsmaßnahmen keine s o z i a l e n 
Probleme aufwerfen. 
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Die Auswertung e i n i g e r Expertenvorgespräche mit P e r s o n a l l e i t e r n 
g i b t einen ersten groben E i n b l i c k i n die i n n e r b e t r i e b l i c h e n Me
chanismen zur Anpassung der Belegschaft an R a t i o n a l i s i e r u n g s u n 
gleichgewichtes 

o Abgesehen von einigen B e t r i e b s t e i l s t i l l e g u n g e n g i b t es i n der 
Augsburger I n d u s t r i e hauptsächlich langsam k o n t i n u i e r l i c h e tech
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e P o r t s c h r i t t e , Diese A r t technischen F o r t 
s c h r i t t s macht es möglich, den vorhandenen Arbeitskräftestamm 
durch k u r z f r i s t i g e Lernprozesse auf das neue Verfahren umzu
s t e l l e n . 

o Innerhalb der Augsburger Branchenstruktur dominieren o f f e n s i c h t 
l i c h die Wachstumsbetriebe, d i e über i h r e Beschäftigungserwei-
terung notwendige Qualifikationsänderungen vornehmen können. 

o Die Schrumpfungsbranche T e x t i l i n d u s t r i e , d ie s i c h i n ei n e r be
schleunigten i n t e n s i v e n Phase b e f i n d e t , kann die notwendig wer
denden Freisetzungen i n v i e l e n Fällen durch natürlichen Abgang 
der Arbeitskräfte ausgleichen. 

o Der Augsburger Arbeitsmarkt g l i e d e r t s i c h i n so v i e l e f a c h l i c h e 
Teilarbeitsmärkte, daß die notwendige F r e i s e t z u n g b e i starken 
technischen F o r t s c h r i t t e n über den Arbeitsmarkt l e i c h t zu be
wältigen i s t , da v i e l e Betriebe auf a l t e r n a t i v e f a c h l i c h e T e i l 
arbeitsmärkte zurückgreifen können. 

o Eine weitere Anpassungsmöglichkeit besteht für d i e Betriebe 
d a r i n , daß über eine zum T e i l recht hohe Fluktuationsquote se
l e k t i e r t werden kann. 
Diese hohen Fluktuationsquoten kommen dadurch zustande, daß un
gelernte Frauen, ungelernte Einpendler und ungelernte Ausländer 
einen hohen A n t e i l an der Beschäftigtenzahl haben, a l s o eine 
Gruppe, die ohne ausreichende Informationsmöglichkeiten ihren 
ersten A r b e i t s p l a t z a n t r i t t und dort mit einer gewissen Indu
s t r i e e r f a h r u n g Informationen erhält, die dann eine Inkonsistenz 
zwischen Arbeitsplatzbedingungen und Arbeitsplatzanforderungen 
f e s t s t e l l e n l a s s e n . Das hat zuf o l g e , daß diese Gruppe von unge
l e r n t e n Arbeitskräften o f t mehrere Betriebe durchläuft, was 
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aber nur i n f o l g e der allgemeinen P a r t i z i p a t i o n f a s t a l l e r Bran
chen am ungelernten f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t möglich wird. 

o Der Facharbeitermarkt i n Augsburg i s t r e l a t i v eng, so daß 
h i e r im F a l l e technischen F o r t s c h r i t t s d ie Betriebe f a s t im
mer zu i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umschulungsmaßnahmen g r e i f e n . 

Bas Schwergewicht der Analyse des Augsburger Wirtschaftsraumes 
mußte auf der I n d u s t r i e l i e g e n , w e i l d i e weitaus am meisten Be
schäftigten i n d u s t r i e l l e Arbeitsplätze einnehmen. Daneben i s t 
natürlich immer zu beachten , daß der tertiäre W i r t s c h a f t s s e k t o r 
s i c h ununterbrochen ausweitet. Dabei i s t f e s t z u s t e l l e n , daß die 
benötigten Arbeitskräfte s e l t e n aus dem Ungelerntenpotential r e 
k r u t i e r t werden, sondern meistens e r s t nach Durchlaufen e i n e r I n-
dustriebeschäftigung übernommen werden. 

Es i s t n i c h t anzunehmen, daß s i c h an dem b i s h e r f e s t s t e l l b a r e n 
Funktionieren der Augsburger Arbeitsmarktmechanismen ( i n Kombina
t i o n mit i n n e r b e t r i e b l i c h e n Anpassungsmassnahmen) etwas ändern wird, 
auch wenn weitere Branchen bzw. Betriebe verstärkt i n die i n t e n s i 
ve Phase w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums e i n t r e t e n , denn abgesehen 
von dem vorhandenen Expansionspotential der Betriebe und auf der 
anderen S e i t e dem Elastizitätsfaktor der Mantelbevölkerung z e i g t 
d i e schon vorhandene Entwicklung, daß die allgemeine Standortgunst 
dieses industriell-tertiären Ballungszentrums die weitere Ansied-
lung von Betrieben fördert ( E l e k t r o i n d u s t r i e , T e x t i l i n d u s t r i e i n 
den l e t z t e n fünf Jahren). 

Durch beschleunigten Ausbau der Verkehrswege innerhalb des gesam
ten Wirtschaftsraumes könnten a l l e r d i n g s die E r r e i c h b a r k e i t von Ar
beitsplätzen und die Austauschbarkeit von Arbeitskräften noch er
höht werden; w e i t e r h i n würde dadurch das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u auch 
der im äußeren Wirtschaftsraum angesiedelten Arbeitskräfte gehoben 
werden können, da durch verbesserte Verkehrswege auch die größten
t e i l s im inneren Augsburger Wirtschaftsraum k o n z e n t r i e r t e n Bildungs
und Ausbildungseinrichtungen zugänglich würden. 
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M o n o i n d u s t r i e l l e Regionen 

a) Abhängigkeit von überregionalen Nachfrageentwicklungen; 
die Gefahr schwerer r e g i o n a l s t r u k t u r e l l e r K r i s e n und per
manenter Arbeitsmarktungleichgewichte 

Ausgesprochen dramatisch erscheinen demgegenüber die längerfri
st i g e n Perspektiven i n der Mehrzahl der bayerischen monoindustriel 
l e n Regionen. Dies aus zwei Gründen: 

o In der Mehrzahl der monoindustriellen Regionen i s t a l l e i n die 
Standortwahl der I n d u s t r i e c h a r a k t e r i s t i s c h für i h r e Zugehörig
k e i t zu t r a d i t i o n e l l e n Branchen ( r o h s t o f f o r i e n t i e r t , a r b e i t s 
kräfteorientiert, deren Absatzmöglichkeiten t e n d e n z i e l l mit ab
nehmender Zuwachsrate steigen oder sogar t e i l w e i s e absolut zu
rückgehen. Hinzu kommt, daß eben wegen i h r e s t r a d i t i o n e l l e n Cha 
r a k t e r s (sehr a r b e i t s i n t e n s i v ) d i e meisten d i e s e r Industrien 
e i n e r s c h n e l l erstarkenden Konkurrenz aus Niedrigpreisländern 
u n t e r l i e g e n . Wenn nunmehr diese I n d u s t r i e n aus bra n c h e n s p e z i f i 
schen Gründen oder im Zuge der G e n e r a l i s i e r u n g technisch-orga
n i s a t o r i s c h e r Neuerungen i n eine Phase beschleunigter P r o d u k t i 
vitätssteigerung e i n t r e t e n , kombinieren s i c h rückläufiger Ar
beitskräftebedarf mit t i e f g r e i f e n d e n Veränderungen der Tätig
k e i t s s t r u k t u r . 

o Wegen des monoindustriellen Charakters und der insgesamt, ge
messen an den Ballungszentren, geringen Bevölkerungsdichte der 
Regionen werden von den Veränderungen der Tätigkeitsstrukturen 
und dem sinkenden Arbeitskräftebedarf j e w e i l s die gesamten Er
werbstätigen der Region g l e i c h z e i t i g b e t r o f f e n , die s i c h wegen 
der monoindustriellen S t r u k t u r i h r e r Region höchstens i n Aus
nahmefällen auf andere Tätigkeiten und B e t r i e b e h i n o r i e n t i e 
ren können. 

Für d i e weitere Zukunft d i e s e r Regionen g i b t es damit zwei Mög
l i c h k e i t e n : 
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o Entweder entwickeln s i e s i c h zu s t r u k t u r e l l e n Notstandsgebie
ten mit den bekannten Kumulationseffekten sinkender K a u f k r a f t , 
beschleunigter Abwanderung der a k t i v s t e n Bevölkerungsteile und 
damit abnehmender Selbstregenerationsfähigkeit; 

o oder es g e l i n g t , i n diesen Regionen neue Betriebe anzusiedeln, 
die i n der Lage s i n d , die f r e i g e s e t z t e n Arbeitskräfte zu r e 
sorb i e r e n . 

M i t hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,darf es s i c h a l l e r d i n g s b e i diesen 
neu anzusiedelnden Betrieben n i c h t um Betriebe vom Typus Zweig-
und Z u l i e f e r b e t r i e b e handeln; vielmehr w i r d es unbedingt notwen
d i g werden, P l a n b e t r i e b e i n derartigen Regionen zu e r r i c h t e n , 
d i e a l l e i n i n der Lage s i n d , die j a vorhandene d i f f e r e n z i e r t e , 
aber branchenspezif i s c h e Q u a l i f i k a t i o n durch entsprechende A u s b i l 
dungsmaßnahmen auf i h r e Fertigungsweisen und die daraus r e s u l t i e r e n 
den Qualifikationsbedürfnisse umzustellen und durch überlegene An
gebote i n bezug auf Verdienst, Arbeitsbedingungen, Aufstiegsmög
l i c h k e i t e n u . ä . dem Abwanderungssog entgegenzutreten und die ak
t i v s t e n und q u a l i f i z i e r t e s t e n Kräfte aus der Region an s i c h zu 
ziehen. Bas entscheidende Problem i n diesem Zusammenhang i s t , daß 
die Einheimischen, der t r a d i t i o n e l l e n dominierenden Branche ange
hörenden Betriebe i n e r s t e r L i n i e d i e u n q u a l i f i z i e r t e n bzw. wegen 
i h r e s A l t e r s am wenigsten leistungsfähigen Arbeitskräfte f r e i s e t 
zen werden, und daß Be t r i e b e , die l e d i g l i c h auf d i e Resorption 
d i e s e r Arbeitskräfte zugeschnitten s i n d , n i c h t i n der Lage se i n 
werden, die Abwanderungstendenzen der jüngeren, am besten ausge
b i l d e t e n und a k t i v s t e n Arbeitskräfte aufzuhalten. 

Bas Problem s c h e i n t a l l e r d i n g s zu s e i n , ob: 

o das l o k a l m o b i l i s i e r b a r e Arbeitskräftereservoir d i e s e r Gebiete 
groß genug i s t , um die Neuansiedlung von Kernbetrieben, (die 
ja eine gewisse, im allgemeinen beträchtliche Mindestgröße ha
ben), zu ermöglichen, ohne daß durch große g e z i e l t e I n f r a 
strukturmaßnahmen d i e Zeit-Kosten-Mühe-Distanzen des täglichen 
Pendelweges zu dem Standort des neuen Betriebes n a c h h a l t i g ver
kürzt werden; 
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o es r e c h t z e i t i g g e l i n g t , durch Kombination b e t r i e b l i c h e r und 
öffentlicher Maßnahmen die Einrichtungen zur Vermittlung der 
s p e z i f i s c h notwendigen neuen Q u a l i f i k a t i o n e n durchzuführen; 

o die einheimischen, s e i t Generationen i n den örtlichen, p o l i t i 
schen und s o z i a l e n Strukturen verwurzelten I n d u s t r i e n b e r e i t 
s i n d , die Neuansiedlung eines potenten Konkurrenten auf dem 
Arbeitsmarkt überhaupt zu t o l e r i e r e n . 

A l l e s i n allem dürfte eine solche grundlegende Aufwertung bi s h e r 
m o n o i n d u s t r i e l l e r Regionen durch E r r i c h t u n g neuer branchenfremder 
Kernbetriebe j e w e i l s sehr große Anstrengungen der öffentlichen 
Instanzen e r f o r d e r n , d i e g l e i c h z e i t i g auf dem Gebiet des regiona
l e n Infrastrukturausbaus, des Bildungs- und Ausbildungswesens und 
der d i r e k t e n Industrieansiedlungsförderung l i e g e n dürften und weit
reichende p o l i t i s c h e Implikationen haben werden« 

Ei n S o n d e r f a l l d i e s e r S i t u a t i o n t r i t t dann auf, wenn e i n Kernbe
t r i e b , der der t r a d i t i o n e l l e n Standortbranche angehört, s i c h auf 
ein völlig neues Produktionssortiment u m o r i e n t i e r t ; für die Prob
leme, die i n diesem Zusammenhang a u f t r e t e n , und für die s t a a t l i 
chen Interventionen, die insbesondere im Bereich der Ausbildungs
p o l i t i k notwendig werden, s t e l l t d ie Luitpoldhütte i n Amberg ein 
sehr c h a r a k t e r i s t i s c h e s B e i s p i e l dar. 

Zu vermerken i s t noch, daß diese dramatische S i t u a t i o n s e l b s t v e r 
ständlich n i c h t i n a l l e n monoindustriellen Regionen a u f t r e t e n muß« 
Einmal haben s i c h i n Bayern i n der Nac h k r i e g s z e i t mehrere mono
i n d u s t r i e l l e Regionen herausgebildet, deren Kernbetriebe auf ab
sehbare Z e i t hinaus beträchtliche Wachstumschancen haben. Zum an
deren s i n d d i e Möglichkeiten, durch sukzessive Verlagerung der Pro
duktion dem A u f t r e t e n e i n e r regionalen S t r u k t u r k r i s e entgegenzu
wirken, i n den t r a d i t i o n e l l e n , auf mon o i n d u s t r i e l l e Regionen kon
z e n t r i e r t e n Branchen, wie vor allem T e x t i l und Feinkeramik, eben 
wesent l i c h geringer a l s b e i s p i e l s w e i s e i n der Metallverarbeitenden 
oder der Chemischen I n d u s t r i e ( z . B. die Region Donauwörth) oder 
i n der E l e k t r o i n d u s t r i e , die j a bestimmte Tendenzen zur Schaffung 
m o n o i n d u s t r i e l l e r Regionen zeigen. 
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b) Die Region Amberg a l s B e i s p i e l 

( 1 ) Das M a t e r i a l 

Für die folgende Analyse des Wirtschaftsraumes Amberg stand l e i 
der n i c h t e i n so q u a n t i t a t i v und ' q u a l i t a t i v ergiebiges M a t e r i a l 
zur Verfügung wie im F a l l e des Arbeitsmarktes Augsburg. Die Er
gebnisse, Aussagen, Hypothesen usw. stützen s i c h weitgehend auf 
die von Prof. K l o t e n i n Amberg durchgeführte Untersuchung ( s . 
E i n l e i t u n g ) und auf eine Amberg-Studie des I n s t i t u t s für s o z i a l 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung Marburg ( s . E i n l e i t u n g ) . Im übrigen 
konnte auf e i n i g e von I n s t i t u t s m i t g l i e d e r n i n Amberg gesammelte 
Erfahrungen zurückgegriffen werden. 

( 2 ) Die Wirtschaftsstruktur der Region Amberg 

Der Amberger Wirtschaftsraum steht h i e r a l s B e i s p i e l für den Typ 
der monoindustriellen Region. Diese Typisierung läßt s i c h auf f o l 
gende C h a r a k t e r i s t i k a zurückführen: 

o Die Region Amberg l i e g t i n der Oberpfalz und i s t , wie dieses 
Gebiet insgesamt, sehr dünn b e s i e d e l t (Oberpfalz: 9 5 Einwohner 

2 2 pro km , Ambergs 1 0 1 Einwohner pro km , S t k r . Amberg: 2 1 5 6 E i n -
wohner pro km ). Die Stadt Amberg hebt s i c h also ganz extrem 
aus dem dünnbesiedelten Umland ab, was s i c h auch i n der über
wiegenden W i r t s c h a f t s s t r u k t u r w i d e r s p i e g e l t , denn während das 
Umland weitgehend a g r a r i s c h s t r u k t u r i e r t i s t , weist Amberg s e l b s t 
einen durchaus gewerblichen Charakter auf. 

o Die Bevölkerungsentwicklung des Amberger Raumes veläuft umgefähr 
so wie i n der gesamten Oberpfalz, d.h. außerordentlich großen 
Geburtenüberschüssen steh t e i n laufender Wanderungsverlust ge
genüber. A l l e r d i n g s z e i g t s i c h z i e m l i c h d e u t l i c h eine Tendenz 
zum Rückgang der Abwanderung, denn im Zeitraum zwischen 1 9 5 0 und 
5 7 wanderten noch 1 0 9 4 2 Personen ab, während i n der folgenden 
Periode von 1 9 5 8 b i s 6 3 nur noch 4 3 0 3 Personen ihren Wohnort 
verließen. 
Grund für d i e permanente Abwanderung von k l e i n e n Bevölkerungs-
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t e i l e n i s t zunächst einmal die regionale W i r t s c h a f t s s t r u k t u r , 
die o f f e n s i c h t l i c h n i c h t genügend Arbeitsplätze, und wenn ge
nügend, dann n i c h t den Anforderungen der Arbeitskräfte ent
sprechend, a n b i e t e t . Weiterhin besteht o f t der Wunsch nach 
einem gehobeneren Lebensstandard, der s i c h nur innerhalb 
städtischer I n f r a s t r u k t u r v e r w i r k l i c h e n läßt und auch nur mit 
den höheren Löhnen und Gehältern, d i e normalerweise i n Ballungs
zentren gezahlt werden. 

V e r g l e i c h t man d i e Anteile der W i r t s c h a f t s s e k t o r e n am B r u t t o 
inlandsprodukt der Region, so e r g i b t s i c h eine d e u t l i c h e Unter
scheidung zwischen gewerblichem Zentrum Amberg und ländlichem 
Umland. 

A n t e i l e der einzelnen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e am Brutto-Inlands-
produkt 1 9 6 4 i n % 

Landwirtsch. Produzierendes D i e n s t l e i s t u n g e n 
Gewerbe 

Bayern 8 51 41 

Oberpfalz 10 50 39 

S t k r s . Amberg 1 53 4 6 

L k r s . Amberg 2 3 4 8 29 

D e u t l i c h zeigen s i c h im S t a d t k r e i s Amberg sowohl e i n höherer 
A n t e i l im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r a l s auch e i n verschwindend ge
r i n g e r A n t e i l der Landwirtschaft, die beide auf Ambergs Zentra-
litätsgrad hinweisen. 

Aus der Entwicklung der Amberger I n d u s t r i e d i c h t e läßt s i c h ab
l e i t e n s 
Daß d i e I n d u s t r i e den größten T e i l der Arbeitsplätze im Amber
ger Raum b i e t e t , 
welchen der im theoretischen T e i l a b g e l e i t e t e n Branchen bzw. 
Betriebstypen die Betr i e b e der Amberger W i r t s c h a f t zuzuordnen 
s i n d . 
Noch im Jahre 1961 konnte man b e i Amberg von durchaus starken 
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I n d u s t r i e k o n z e n t r a t i o n ausgehen ( 1 7 5 Industriebeschäftigte auf 
1 000 Einwohner). Diese Dichte ging aber b i s 1964 auf 1 5 2 In
dustriebeschäftigte auf 1 000 Einwohner zurück. Das bedeutet, 
daß der Amberger Raum mit dem gesamtbayerischen W i r t s c h a f t s 
wachstum n i c h t S c h r i t t h a l t e n konnte, daß seine I n d u s t r i e stag-
n i e r t , wenn n i c h t sogar schrumpft. 

o Die Amberg ansässigen Betriebe s i n d überwiegend durch folgende 
Merkmale c h a r a k t e r i s i e r t : 
Abgesehen von einigen kaum i n s Gewicht f a l l e n d e n Neugründungen 
basieren a l l e Produktionen auf den Rohstoffen der Gegend, 

diese Produktionen s i n d i n der Vor- und Nachkriegszeit i n f o l g e 
e i n er damals anderen, aber r i c h t i g e n Standortbewertung entstan
den, 
abgesehen von einigen Ausnahmen s i n d a l l e Betriebe Zweigbetriebe 
größerer Unternehmen, 

Die neben den dominierenden Grundstoffproduktionen bestehenden 
Betriebe wurden i n der Phase des extensiven w i r t s c h a f t l i c h e n 
Wachstums i n den Raum Amberg v e r l e g t , w e i l das vorhandene Ar
beitskräftepotential abgesogen werden s o l l t e . 

A l l e diese Betriebe s i n d i h r e r S t r u k t u r nach dringend moderni
sierungsbedürftig, d.h. technischer P o r t s c h r i t t im weitesten 
Sinne beginnt s e i t e i n paar Jahren, den Amberger Arbeitsmarkt 
ungleichgewichtig zu machen, wobei s i c h b i s h e r keine Tendenz 
z e i g t , daß diese Ungleichgewichte durch dem Arbeitsmarkt imma
nente Anpassungsmechanismen b e s e i t i g t werden könnten. 

Von den 20 850 Industriebeschäftigten ( 1 9 6 4 ) a r b e i t e t e n rd. 5 5 % 

in folgenden Branchen: Eisenschaffende I n d u s t r i e , Glas-, Peinkera
mische und Gießerei-Industrie, Ziehereien und Kaltwalzwerke, I n
d u s t r i e der Steine und Erden, Bergbau. Diese r o h s t o f f o r i e n t i e r t e n 
I n d u s t r i e n (deshalb e r s c h e i n t es b e r e c h t i g t , Amberg a l s eine mono
i n d u s t r i e l l e Region zu bezeichnen) wachsen zum T e i l ganz unter
d u r c h s c h n i t t l i c h wie die Eisenschaffende I n d u s t r i e oder schrumpfen 
beschäftigungsmäßig absolut wie die übrigen aufgezählten Branchen. 
Die Ursachen für diese Entwicklungstendenzen s i n d sehr verschieden: 
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o Stagnation oder u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e s Wachstum der Produkt
nachfrage, 

o Umstellung der Produktion auf andere Erzeugnisse, 

o starke technische F o r t s c h r i t t e , 

o S t i l l e g u n g von K l e i n b e t r i e b e n , die der Konkurrenz n i c h t mehr 
gewachsen s i n d und n i c h t auf Umstellungen oder sonstige Maß
nahmen ausweichen können. 

A l l e diese I n d u s t r i e n werden a l s o i n der nächsten Z e i t Beschäftigte 
f r e i s e t z e n oder zumindest keine neuen Arbeitskräfte aufnehmen kön
nen. 

Nur 2 3 , 9 % der Industriebeschäftigten ar b e i t e n dagegen i n Unterneh
men, die Wachstumsbranchen zuzuordnen s i n d : E l e k t r o t e c h n i k , Kunst
stoffverarbeitung, Maschinenbau. A l l e r d i n g s s i n d a l l e genannten 
i n Amberg ansässigen Betriebe Zweigbetriebe, die aus Arbeitsmarkt
gründen i n d i e s e r Region angesiedelt wurden, wobei n i c h t nur das 
Vorhandensein von genügend Arbeitskräften, sondern auch die n i e d r i 
gen Löhne eine R o l l e s p i e l t e n , so daß es durchaus s e i n kann, daß 
diese Betriebe andere Standorte bevorzugen, wenn s i c h der schon vor
handene Trend zur N i v e l l i e r u n g der Löhne wei t e r verstärkt oder 
s i e i n eine Phase i n t e n s i v e n Wachstums e i n t r e t e n . 

Schon b i s h e r hatte der technische P o r t s c h r i t t i n einigen der B e t r i e 
be einen erhöhten Bedarf an Facharbeitern und Technikern zufolge, 
der von dem vorhandenen P o t e n t i a l n i c h t gedeckt werden konnte. Hin
zu kommt, daß d i e Oberpfalz, und n i c h t anders der Raum Amberg, i n 
bezug auf das Angebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten so wenig 
a t t r a k t i v s i n d , daß s i e aus einem überregionalen Arbeitsmarkt für 
höhere Q u a l i f i k a t i o n e n h e r a u s f a l l e n . Wie die vorliegenden Studien 
zeigen, s i n d s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n t r o t z erhöhter Gehälter 
und Löhne n i c h t zu e r h a l t e n . 
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Die Standortnachteile insgesamt (mangelnde I n f r a s t r u k t u r a u s 
stattung, Marktferne, wenig "Fühlungsvorteile") haben b i s h e r 
v e r h i n d e r t , daß neuartige Produktionen angesiedelt wurden, zumal 
die Bedeutung eines ungelernten Arbeitskräftereservoirs immer 
mehr an Attraktivität v e r l i e r t . 

I n f olge des mangelnden Bildungs- und Ausbildungssystems i n n e r 
halb des Amberger Raumes g i b t es nur wenige f a c h l i c h e T e i l a r 
beitsmärkte, unter denen der ungelernter Frauen und ungelernter 
Männer e i n d e u t i g dominiert. 

Weben diesem b r e i t e n T e i l a r b e i t s m a r k t für Ungelernte bestehen 
ganz s p e z i e l l e Fachteilarbeitsmärkte, auf denen aber s e l t e n eine 
Bewegung zustande kommt, w e i l das Angebot i n den Betrieben ausge
b i l d e t w i r d und eben i n diesen Betrieben auch v e r b l e i b t . 

( 5 ) S i c h kumulierende Arbeitsmarktungleichgewichte 

Aus dem B e r i c h t des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e For
schung Marburg geht hervor, daß s e i t e i n i g e r Z e i t i n Amberg schon 
e i n r e l a t i v hoher A n t e i l an D a u e r a r b e i t s l o s i g k e i t f e s t z u s t e l l e n 
i s t , der n i c h t durch die k o n j u n k t u r e l l e Lage verursacht wurde, 
sondern e i n s t r u k t u r e l l e s Arbeitsmarktungleichgewicht d a r s t e l l t . 

Die allgemeine Beschäftigungsschrumpfung der Amberger Region 
s p i e l t s i c h , wie schon oben f e s t g e s t e l l t , i n Betrieben ab, die 
t r a d i t i o n s r e i c h s i n d und an Rohstoffe gebunden gegründet wurden 
und die i n f o l g e veränderter Standortfaktoren, veränderter Kon
kurrenzlage, veränderter Technologien usw. n i c h t wie bi s h e r wei
t e r bestehen können. Umstellungen der Produktion s i n d nur i n e i n i 
gen Betrieben möglich, und zwar i n den größeren (Kernbetriebe), 
während der Rest der Betriebe mit hoher Wah r s c h e i n l i c h k e i t i n 
absehbarer Z e i t völlig s t i l l g e l e g t werden muß. Aus diesem ganzen 
Bereich werden a l s o weitere Freisetzungen e r f o l g e n , denn auch die 
umstellenden Unternehmen schränken i h r e Beschäftigung e i n . 

Die Q u a l i f i k a t i o n der f r e i g e s e t z t e n Arbeitskräfte hält s i c h i n 
einem ganz bestimmten Rahmen. In den G r u n d s t o f f i n d u s t r i e n wurden 
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hauptsächlich ungelernte oder i n den Betrieben s e l b s t angelernte 
Männer beschäftigt, wobei die durch das Anlernen erworbene Q u a l i f i 
k a t i o n n i c h t w e i t e r verwendbar s e i n wird, da s i c h a l l e Betriebe i n 
der gleichen S i t u a t i o n befinden. 

Die i n Amberg ansässigen Wachstumsbranchen b i e t e n hauptsächlich 
Frauenarbeitsplätze an, d.h. es besteht k e i n e r l e i Möglichkeit, daß 
von ihnen wenigstens e i n T e i l der un- oder angelernten Männer auf 
gesogen werden könnte. 

Vergrößert wi r d das Ungelerntenangebot auf dem Amberger A r b e i t s 
markt durch die noch immer erfolgenden laufenden Freisetzungen aus 
der Landwirtschaft der Amberg umliegenden Gebiete, denn die land
w i r t s c h a f t l i c h e n Betriebe s i n d immer noch arbeitskräftemäßig über
besetzt. 

Dieses A r b e i t s m a r k t u n g l e i c h g e w i c h t s c h e i n t s i c h i n der nächsten 
Z e i t i n k e i n e r l e i Weise beheben zu l a s s e n , da: 

o erfahrungsgemäß i n den Bayerischen und Oberpfälzer Wald Zweig
betriebe mit hauptsächlich Frauenarbeitsplätzen v e r l e g t werden, 

o auch e i n hohes vorhandenes Ungelerntenpotential im Rahmen der 
weiteren technischen Entwicklung der Produktionsverfahren n i c h t 
mehr genügend Gew i c h t i g k e i t b e s i t z t ; 

o der auf jeden F a l l benötigte Stamm an q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s 
kräften i n der Region n i c h t r e k r u t i e r b a r i s t und s i c h auf der 
anderen S e i t e auch n i c h t von außen heranziehen läßt, w e i l n i c h t 
genügend Freizeitgestaltungsmöglichkeiten vorhanden s i n d ; 

o und n i c h t z u l e t z t d i e I n f r a s t r u k t u r des Raumes einschließlich 
V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r recht u n t e r e n t w i c k e l t i s t . 

Es b l e i b t die Frage, inwieweit vorweggenommene Umschlungsmaßnahmen 
die Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r der Arbeitskräfte so d i f f e r e n z i e r e n und 
st e i g e r n könnten, daß t r o t z j e g l i c h e r anderer Standortnachteile 
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Betriebe expansiver Branchen angezogen werden könnten. 

Der Gefahr eines s i c h kumulierenden Ungleichgewichts mit l a u f e n 
dem W i r t s c h a f t s k r a f t v e r l u s t innerhalb der Amberger Region steht 
a l l e r d i n g s die Möglichkeit gegenüber, daß s i c h d i e vorhandenen 
Kernbetriebe nach Abschluß der au g e n b l i c k l i c h e n Umstellungs- und 
Rationalisierungsmaßnahmen auf ei n e r neuen Ebene s t a b i l i s i e r e n , 
was aber nur auf einem q u a n t i t a t i v w e s e n t l i c h k l e i n e r e n A r b e i t s 
markt zu einem Gleichgewicht führen würde. Aussagen darüber, i n 
wieweit die S t a b i l i s i e r u n g der Kernbetriebe weitere K l e i n b e t r i e b e 
oder Betriebe des tertiären Sektors zur Ansiedlung bewegen könnte, 
lassen s i c h n i c h t mit S i c h e r h e i t machen, 

4, Ländlich-kleinstädtische Regionen 

a) Bas Dilemmas Beseitigung des Stadt-Land-Gefälles i n der 
Berufsausbildung oder Zerstörung des j e t z i g e n Gleichgewichts 

DAS gegenwärtige Gleichgewicht auf den Arbeitsmärkten der ländlich
kleinstädtischen Regionen b a s i e r t insbesondere, wie gezeigt, auf 
ein e r Dominanz des Angebots an und der Machfrage nach gering qua
l i f i z i e r t e n Arbeitskräften ("Jedermann"-Qualifikationen).Es g i b t 
nur wenige f a c h l i c h e Teilarbeitsmärkte mit j e w e i l s homogenen Nach-
frage-und Angebotseinheiten, nämlich neben dem Arbeitsmarkt für 
Jedermann-Qualifikationen noch eine geringe Zahl f a c h l i c h e r T e i l a r 
beitsmärkte für t r a d i t i o n e l l e handwerklich-gewerbliche Berufe. 

Voraussetzung dieses Gleichgewichts i s t auf der einen S e i t e ein 
d e u t l i c h unter dem Durchschnitt der großstädtischen Bevölkerung 
liegendes Bildungs- und Ausbildungsniveau bzw. die B e r e i t s c h a f t 
der Masse der ländlich-kleinstädtischen Bevölkerung, s i c h mit 
einem entsprechenden Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u z u frieden zu geben; an
d e r e r s e i t s die Dominanz von Betrieben, die wegen i h r e r s p e z i f i s c h e n 
b e t r i e b l i c h e n Bedingungen i n e r s t e r L i n i e einen wenig d i f f e r e n z i e r 
ten Arbeitskräftebedarf, genauer gesagt, einen Bedarf an Jedermann-
Q u a l i f i k a t i o n e n und/oder t r a d i t i o n e l l e n handwerklich-gewerblichen 
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Q u a l i f i k a t i o n e n haben. 

Dieses gegenwärtige Gleichgewicht i s t jedoch i n m i t t e l - b i s 
l a n g f r i s t i g e r Perspektive auf zweifache Weise gefährdet. Es 
scheint g e r e c h t f e r t i g t , das h i e r m i t bezeichnete Problem primär 
unter der Perspektive der b e r u f l i c h e n Ausbildung abzuhandeln, 
ohne daß die anderen komplementären Aspekte vollständig vernach
lässigt werden s o l l t e n . 

o Auf der Nachfrageseite durch die im S c h n i t t w e s e n t l i c h ge
ring e r e Überlebenschance der im Zuge der extensiven Indu
s t r i a l i s i e r u n g neu geschaffenen Arbeitsplätze gegenüber Ar
beitsplätzen i n industriell-tertiären Kernbetrieben und dem 
damit zu erwartenden t i e f g r e i f e n d e n Strukturwandel innerhalb 
der i n der Na c h k r i e g s z e i t auf dem flachen Land neu entstandenen 
oder rasch gewachsenen Betriebe; 

o auf der Angebotsseite durch den wachsenden Drang der Bevölke
rung auch des fla c h e n Landes und der k l e i n e r e n Orte, ihren K i n 
dern e i n Bildungs- und Ausbildungsniveau zu verschaffen, das 
s i c h mit dem der städtischen Bevölkerung ver g l e i c h e n läßt. 

Damit s t e l l e n s i c h zwei z e n t r a l e Fragen für die Berufsausbildungs
p o l i t i k i n den T e i l e n Bayerns außerhalb der i n d u s t r i e l l e n Ballungs
zentren, die g l e i c h z e i t i g fundamentale A l t e r n a t i v e n der A r b e i t s 
markt- und R e g i o n a l p o l i t i k überhaupt bezeichnen dürften: 1. I s t 
es möglich, den steigenden Bildungs- und Ausbildungsbedürfnissen 
der ländlich-kleinstädtischen Bevölkerung entgegenzukommen, ohne 
die l a n g f r i s t i g e Überlebensfähigkeit der j e t z t bestehenden, auf 
ein e r t r a d i t i o n e l l e n Bevölkerungsverteilung beruhenden kleinräum
l i c h dünn be s i e d e l t e n Arbeitsmärkte r a d i k a l zu vermindern. 

2. I s t es möglich, für d i e Masse der ländlich-kleinstädtischen Be
völkerung, d i e ih r e n Kindern v e r m i t t e l t e Schul- und B e r u f s a u s b i l 
dung den v o r a u s s i c h t l i c h e n Qualifikationsanforderungen der örtlich
regionalen W i r t s c h a f t entsprechend zu g e s t a l t e n . 

Wenn s i c h zeigen s o l l t e , daß die Antwort auf beide Fragen mit 
hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t negativ ausfällt, so w i r d i n l a n g f r i s t i g e r 
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Perspektive die gegenwärtige St r u k t u r der regionalen Arbeitsmärkte 
Bayerns n i c h t mehr aufrechtzuerhalten s e i n ; die Notwendigkeiten, 
die s i c h aus der Erfüllung des i n d i v i d u e l l e n Grundrechts nach 
Chancengleichheit der Ausbildungs- und Erwerbschancen ergeben, 
werden dann zu ei n e r grundlegenden Neuorientierung auch der r e g i o 
nalen W i r t s c h a f t s s t r u k t u r w i c h t i g e r T e i l e Bayerns führen. 

b) Anpassung der Ausbildungsmöglichkeiten an die Ausbildungs
wünsche der Bevölkerung und i h r e Bedeutung für den A r b e i t s 
markt 

Eine Aufhebung des heutigen Gefälles im d u r c h s c h n i t t l i c h e n Niveau 
von Bildung und Ausbildung zwischen Stadt und Land und die Schaf
fung adäquater Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für d i e 
ländlich-kleinstädtische Bevölkerung i s t i n zweifacher Weise denk
bar : 

o Einmal durch stärkere Streuung höherwertiger s c h u l i s c h e r oder 
b e t r i e b l i c h e r Ausbildungsstätten über das f l a c h e Land; 

0 zum anderen durch E r l e i c h t e r u n g des Zugangs der Jungendlichen 
aus dem flachen Land zu den i n den Zentren gelegenen höherwer
tig e n Ausbildungseinrichtungen. 

Während der zweite Weg zum T e i l noch von den einzelnen Haushaltung 
gen aus eigener I n i t i a t i v e b e s c h r i t t e n werden kann, indem man für 
di e Ausbildung der Kinder größere Opfer b r i n g t , a l s dies i n der 
Stadtbevölkerung notwendig i s t (sehr v i e l längere Wege zur Schul

i n 
und Ausbildungsstätte, z e i t w e i s e Trennung von den Heimen oder b e i 
Verwandten zusätzlichen Kosten der Haushaltsführung unterzubringen
den Kindern u . ä . ) , s e t z t der erste Weg e i n d e u t i g öffentliche Ent
scheidungen und den zusätzlichen E i n s a t z öffentlicher M i t t e l vor
aus. 

Auf dem Gebiet der regionalen Streuung öffentlicher Schulen w e i t e r 
bildenden Charakters ( p a r a l l e l mit einer Steigerung der E f f i n z i e n z 
des ländlichen Grundschulwesens) wurden s e i t einem Jahrzehnt er
hebliche Anstrengungen gemacht; demgegenüber i s t die S i t u a t i o n im 
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B e r e i c h der e i g e n t l i c h e n b e r u f l i c h e n Ausbildung nach wie vor im 
wesentlichen unverändert. Dies g i l t sowohl für öffentliche oder 
p r i v a t e U n t e r r i c h t s a n s t a l t e n berufsausbildenden Charakters, wie 
vor allem für b e t r i e b l i c h e Ausbildungsstätten, da n i c h t erwartet 
werden kann, daß die W i r t s c h a f t auf dem flachen Land und i n k l e i 
neren Orten aus eigener K r a f t und I n i t i a t i v e Ausbildungsstätten 

es 
e r r i c h t e t , welche mit den i n der Stadt dominierenden Ausbildungs
stätten aufnehmen können und eine Ausbildung v e r m i t t e l n , d i e j a 
überwiegend i n den industriell-tertiären Ballungszentren gebraucht 
wird. 

Auf dem Gebiet der Berufsausbildung kann also die R e a l i s i e r u n g der 
Chancengleichheit zwischen Land und Stadt wohl nur durch öffent
l i c h e I n i t i a t i v e e r f o l g e n , insbesondere durch den Ausbau eines 
dichten Netzes öffentlicher oder s t a r k öffentlich geförderter Lehr
werkstätten i n den kl e i n e r e n Zentren und auf dem flachen Land. 

Desgleichen dürften Öffentliche Maßnahmen zumindest sehr nützlich 
s e i n , um den Zugang zu hochwertigen, i n größeren Zentren gelegenen 
Bildungs- und Ausbildungsstätten für die "Jugendlichen aus der 
ländlich-kleinstädtischen Bevölkerung zu e r l e i c h t e r n , insbesondere 
durch Vermehrung der Zahl der vorhandenen Inte r n a t e , durch g e z i e l 
ten öffentlichen Au s g l e i c h der vermehrten f i n a n z i e l l e n Lasten so
wie auch durch eine stärker i n t e n s i v i e r t e Bildungs- und A u s b i l 
dungswerbung auf dem flachen Land. 

Die Grundtendenz der Entwicklung von Schul- und Ausbildungssystem 
i n a l l e n h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n Industrienationen i s t - p r i n z i p i e l l 
der Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs entsprechend, wenn auch 
i n v i e l e n E i n z e l h e i t e n immer wieder von ih r e abweichend - durch 
zwei Tendenzen gekennzeichnet: 

o Eine g e n e r e l l e Erhöhung des Bildungs- und Ausbildungsniveaus, 

o eine ständig wachsende D i v e r s i f i z i e r u n g der angebotenen und 
nachgefragten Ausbildungsabschlüsse. 
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Inwieweit diese beiden Tatsachen steigenden Q u a l i f i k a t i o n s n i 
veaus und wachsender D i v e r s i f i z i e r u n g l o g i s c h miteinander zu
sammenhängen oder nur i n e i n e r bestimmten h i s t o r i s c h e n Entwick
lungsphase zusammenfallen, läßt s i c h beim gegenwärtigen Stand der 
theoretischen Klärung und empirischen Kenntnis n i c h t entscheiden, 
Immerhin s p r i c h t v i e l e s dafür, daß hohe Q u a l i f i k a t i o n e n g l e i c h z e i 
t i g auch hohe S p e z i a l i s i e r u n g voraussetzen bzw. erzeugen. 

Für den einzelnen A u s b i l d u n g s w i l l i g e n bedeutet d i e s , daß er i n 
a l l e r Hegel nur dann eine Chance hat, eine höherwertige A u s b i l 
dung i n seiner Berufstätigkeit zu verwerten, wenn er s i c h g l e i c h 
z e i t i g i n einem gewissen Umfang dem Spezialisierungszwang unter
w i r f t . 

Von diesem Zusammenhang zwischen Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u und Spezia
l i s i e r u n g s g r a d s i n d l e d i g l i c h e i n z e l n e h o c h q u a l i f i z i e r t e Berufe 
t r a d i t i o n e l l e r A r t ausgenommen, die jedoch schon heute i n recht 
großem Umfang i h r e n Nachwuchs aus der ländlich kleinstädtischen 
Bevölkerung r e k r u t i e r e n und demzufolge keine großen Chancen für 
zusätzliche Absolventen höherwertiger Bil d u n g s - und Ausbildungs
stätten aus der ländlich-kleinstädtischen Bevölkerung heraus b i e 
ten, wie z. B. p r a k t i s c h e Ärzte, Tierärzte, G e i s t l i c h e , Rechtsan
wälte ohne besondere S p e z i a l g e b i e t e sowie V o l k s s c h u l - und Gymna
s i a l l e h r e r und ähnl. 

Wenn al s o durch öffentliche Maßnahmen die Zugangserschwernisse 
für moderne, zu höheren Q u a l i f i k a t i o n e n führende Ausbildung ab
gebaut werden, die heute für die Masse der ländlich-kleinstädti
schen. Bevölkerung bestehen, und s i c h infolgedessen der A n t e i l 
von Arbeitskräften mit entsprechenden und entsprechend s p e z i a 
l i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n d i e s e r Bevölkerung nach h a l t i g erhöht, 
besteht eine hohe W a h r s c h e i n l i c h k e i t dafür, daß die Verwertung 
di e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t mehr innerhalb der ländlich-klein
städtischen Arbeitsmärkte möglich i s t , sondern nur innerhalb der 
industriell-tertiären Ballungsgebiete, die a l l e i n : 
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o heute einen hohen A n t e i l von Arbeitsplätzen mit entsprechendem 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f aufweisen; 

o aufgrund i h r e r s p e z i f i s c h e n B e t r i e b s - und Arb e i t s m a r k t s t r u k t u r 
die Chance b i e t e n , solche Q u a l i f i k a t i o n e n den wachsenden tech
nisc h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen anzupassen, s e i es durch 
ständiges Weiterlernen am A r b e i t s p l a t z bzw. neben der A r b e i t , 
s e i es durch Wechsel von B e t r i e b und Tätigkeit. 

Sehr v i e l e s s p r i c h t dafür, daß öffentliche Maßnahmen, die zum 
Z i e l e haben, d i e wachsenden Bi l d u n g s - und Ausbildungsbedürfnisse 
der ländlich-kleinstädtischen Bevölkerung besser zu b e f r i e d i g e n , 
eine verstärkte Abwanderung der besser und höherwertig ausgebilde 
ten jüngeren Arbeitskräfte i n die Konzentrationsgebiete zufolge 
haben werden. 

c) Anpassung der Ausbildungsmöglichkeiten an die zu erwartenden 
Qualifikationsbedürfnisse der örtlichen W i r t s c h a f t 

Gegenwärtig müssen unter den Arbeitsplätzen i n ländlich-klein-
städtisch s t r u k t u r i e r t e n Regionen d r e i scharf voneinander zu tren 
nende Typen unterschieden werden: 

o Arbeitsplätze i n den t r a d i t i o n e l l e n , insbesondere o r t s - und 
landschaftsgebundenen Branchen, zu denen i n e r s t e r L i n i e Land-
und F o r s t w i r t s c h a f t zu rechnen s i n d , f e r n e r i n bestimmten land 
w i r t s c h a f t l i c h günstigsten Gebieten der Fremdenverkehr sowie 
diej e n i g e n D i e n s t l e i s t u n g e n gewerblicher, kommerzieller, ad
m i n i s t r a t i v e r und ähnlicher Natur, die unmittelbar für die 
o r t s - und landschaftsgebundenen Branchen tätig s i n d . 

o Arbeitsplätze', i n t r a d i t i o n e l l e n oder auch i n der Nachkriegs
z e i t neu entstandenen i n d u s t r i e l l e n Kernbetrieben. 

o Arbeitsplätze, d i e im Zuge des extensiven I n d u s t r i a l i s i e r u n g s 
prozesses und ganz überwiegend i n der e x p l i z i t e n Absicht ge
schaffen wurden, die örtlichen Arbeitskräftereserven zu mobi
l i s i e r e n . 
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Die Ausbildungsbedürfnisse der meist t r a d i t i o n e l l e n o r t s - und 
Landschaftsgebundenen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e können h i e r aus zwei 
Gründen vernachlässigt werden: 

( 1 ) Einmal s p r i c h t sehr v i e l e s dafür, daß g e n e r e l l der A r b e i t s 
kräftebedarf d i e s e r Branchen weiter zurückgehen wird, was noch 
für längere Z e i t zufolge haben w i r d , daß i h r A n t e i l am Nachwuchs
bedarf s t a r k unter ihrem A n t e i l an den Gesamtbeschäftigten v e r 
b l e i b e n w i r d . 

( 2 ) Zum anderen s i n d h i e r , z.B. auf dem Gebiet der l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n Berufsausbildung i n der Nac h k r i e g s z e i t b e r e i t s erhebliche 
Anstrengungen, vor allem i n berufsständischer Form unternommen wor
den, die wohl auf absehbare Z e i t neue I n i t i a t i v e n überflüssig ma
chen. 

Immerhin i s t zu vermerken, daß i n längerfristiger Perspektive, d.h. 
für den Zeitpunkt, zu dem der Schrumpfungsprozeß dieser Branchen 
i n etwa beendet se i n w i r d und dann wieder normaler Nachwuchsbedarf 
entsteht, die Frage nach der optimalen b e r u f l i c h e n Ausbildung des 
Nachwuchses neue Aktualität erh a l t e n wird, wobei insbesondere ent
schieden werden muß, ob es s i n n v o l l e r i s t , diese Ausbildung eng, 
d.h. ausschließlich branchen- und berufsbezogen, oder sehr v i e l 
w e i t e r , d . h . so anzulegen, daß auch e i n späterer Wechsel i n ganz 
andere Branchen und Tätigkeitsbereiche a,uf mittlerem oder höherem 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u möglich i s t . 

Die verstreuten t r a d i t i o n e l l e n (d.h. ganz überwiegend r o h s t o f f g e 
bundenen) oder i n d e r N a c h k r i e g s z e i t neu entstandenen i n d u s t r i e l l e n 
Kernbetriebe s i n d b i s h e r für die Masse der m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o 
nen (vom Niveau Facharbeiter und F a c h a n g e s t e l l t e r ) an Eigenversor
gung gewöhnt, d.h. daran, i h r e n eigenen Nachwuchsbedarf a u s z u b i l 
den ; im übrigen konnten und können s i e ungelernte bzw. anzulernen
de Arbeitskräfte, von denen l e d i g l i c h eine Jedermann-Qualifikation 
gefordert w i r d , auf dem örtlichen Arbeitsmarkt r e k r u t i e r e n . 

Sehr v i e l schwieriger i s t die Versorgungslage d i e s e r Betriebe f ü r 
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höhere, stark s p e z i a l i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e n i c h t mehr 
durch die üblichen Formen b e t r i e b l i c h e r Berufsausbildung heran
g e b i l d e t werden können. 

Eines der ze n t r a l e n Probleme einer am örtlichen Bedarf o r i e n 
t i e r t e n regionalen A u s b i l d u n g s p o l i t i k w i r d durch die Frage be
zeichnet, ob es überhaupt möglich s e i n wird, aus der einheimi
schen Bevölkerung den Bedarf an derartigen höherwertigen und 
h o c h s p e z i a l i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n zu decken, wenn die s e r Be
darf p a r a l l e l mit oder a l s Voraussetzung zu beschleunigten tech
nischen Fortschritten i n den Kernbetrieben s t a r k zunimmt - ge
nauer gesagt, wenn es n i c h t mehr möglich i s t , diesen zusätzlichen 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f durch Weiterbildung b i s h e r i g e r M i t a r b e i t e r 
(Typ: A u f s t i e g b i s h e r i g e r Facharbeiter zu Technikern) zu decken. 
In diesem F a l l w i r d mit sehr hoher Wa h r s c h e i n l i c h k e i t e i n Rück
g r i f f auf überregionale Arbeitsmärkte notwendig s e i n , wie dies 
schon gegenwärtig b e i der Deckung des a l l e r d i n g s r e l a t i v sehr 
geringen Akademikerbedarfs zu beobachten i s t ; die b i s h e r i g e Er
fahrung s p r i c h t f r e i l i c h dafür, daß die Anwerbung h o c h q u a l i f i z i e r 
t e r und h o c h s p e z i a l i s i e r t e r Arbeitskräfte aus anderen Regionen 
i n ländlich-kleinstädtische Standortgebiete sehr große Schwierig
k e i t e n a u f w i r f t , w e i l d i e h i e r zur Debatte stehenden Betriebe 
dabei mit den we s e n t l i c h a t t r a k t i v e r e n Lebensbedingungen größerer 
Zentren konkurrieren müssen. 

Dieses Problem kann ve r m u t l i c h auch n i c h t dadurch gelöst werden, 
daß i n wes e n t l i c h größerem Umfang a l s b i s h e r Jugendliche aus der 
einheimischen Bevölkerung zum Erwerb einer höherwertigen und 
höher s p e z i a l i s i e r t e n Ausbildung i n größere Städte entsandt wer
den ; einmal i s t j a die Chance dafür, daß m ein halbes oder gan
zes Jahrzehnt im voraus Jungendliche aus der ortsansässigen Be
völkerung dazu bewegt, s i c h genau die S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n zu er
werben, die dann im betreffenden B e t r i e b neu gebraucht wird, sehr 
gering; zum anderen s p r i c h t n i c h t s dafür, daß Arbeitskräfte, die 
im Zuge i h r e r Ausbildung vom Land bzw. aus der K l e i n s t a d t i n 
Großstädte abwandern mußten, anschließend b e r e i t s s i n d , a l l e an
deren Chancen auszuschlagen und gerade wieder an ih r e n Heimatort 
zurückzukehren. 

Behring/Lutz (1969): Soziale Auswirkungen und Probleme des technischen Fortschritts in Bayern



Die Versorgungslage von Kernbetrieben mit höher q u a l i f i z i e r t e n 
und höher s p e z i a l i s i e r t e n Arbeitskräften dürfte a l s o i n e r s t e r 
L i n i e von der Nähe eines ausreichend a t t r a k t i v e n größeren Zentrums 
abhängen; die Deckung dieses Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s w i r d darüber 
hinaus v e r m u t l i c h nur mit Kosten möglich s e i n , die eher über dem 
l i e g e n , was Betriebe i n großen Ballungszentren aufzuwenden haben. 

Es s e i nur am Rande vermerkt, daß d i e s e r Tatbestand sehr wohl 
eine Obergrenze für das q u a n t i t a t i v e Wachstum und das Innovations
p o t e n t i a l von Betrieben mit ländlich-kleinstädtischem Standort 
ziehen kann, d i e heute noch d i e Merkmale eines i n d u s t r i e l l e n Kern
betriebes aufweisen, d i e s i e jedoch damit eines Tages v e r l i e r e n 
können. 

Die im Zuge des extensiven w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums neu ge
schaffenen Arbeitsplätze haben definitionsgemäß heute keinen spe
z i f i s c h e n Ausbildungsbedarf; s i e erfordern entweder nur Jedermanns-
Q u a l i f i k a t i o n e n , mehr oder minder große T e i l e t r a d i t i o n e l l e r , vor 
allem handwerklicher Q u a l i f i k a t i o n , d ie von der o r t s - und land
schaftsgebundenen W i r t s c h a f t b i s h e r ohne weiteres geliefert werden. 

Die weitere Entwicklung d i e s e r Arbeitsplätze kann s i c h grundsätz
l i c h i n zwei Richtungen v o l l z i e h e n : 

o Entweder dominiert i h r a r b e i t s i n t e n s i v e r Charakter, wobei ver
m u t l i c h i n mehr oder minder regelmäßigen Abständen die Produk
t i o n eine andere wird, w e i l die b i s h e r i g e Fertigung anderswo 
auf e i n höheres Niveau der Technisierung überführt w i r d ; 

o oder der B e t r i e b kann den Anschluß an die technisch-organisa
t o r i s c h e Entwicklung h a l t e n und überführt seine Arbeitsplätze 
sukzessive auf e i n höheres Niveau der Technisierung, 

Es s e i a l s selbstverständlich vorausgesetzt, daß m i t t e l - b i s 
l a n g f r i s t i g B e t r i e b e , d i e weder im Sinn der ersten Richtung zu 
r e l a t i v hoher Produktinnovation, noch im Sinn der zweiten Richtung 
zu r e l a t i v hoher Produktionsinnovation i n der Lage s i n d , aus dem 
Markt ausscheiden müssen. 
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Im einen F a l l (wobei das P o t e n t i a l von Jedermannsqualifikation 
i n a r b e i t s i n t e n s i v e n Fertigungen j e w e i l s immer wieder neue Pro
dukte sucht, b e i deren Fertigung es ökonomisch eingesetzt werden 
kann) besteht l e d i g l i c h e i n negativer Ausbildungsbedarf; mit 
anderen Worten, eine d e r a r t i g e Entwicklung s e t z t nachgerade vor
aus, daß auch w e i t e r h i n e i n e r h e b l i c h e r A n t e i l der einheimischen 
Bevölkerung systematisch i n seinem Ausbildungsniveau und/oder i n 
seinen Ansprüchen an den A r b e i t s p l a t z unter dem Durchschnitt 
der G e s e l l s c h a f t und insbesondere unter der Mindestnorm indu
striell-städtischer Bevölkerung v e r b l e i b t . 

Im anderen F a l l (nämlich st a r k zunehmender Produktionsinnovation) 
entsteht s c h r i t t w e i s e der Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f , wie er für i n 
d u s t r i e l l e Kernbetriebe t y p i s c h i s t ; gegenüber früher werden vor 
allem zusätzlich benötigt: q u a l i f i z i e r t e Angelernte vom Typ des 
Anlagenführers, Facharbeiter für Reparatur und Instandhaltung 
sowie technische A n g e s t e l l t e für Produktionsplanung, Arbeitsvorbe
r e i t u n g , Qualitätskontrolle u.ä,, Während jedoch die bestehenden 
i n d u s t r i e l l e n Kernbetriebe diesen Ausbildungsbedarf s e i t längerer 
Z e i t aus eigenen Kräften decken können, müssen h i e r die zur De
batte stehenden Betriebe genau i n dem Augenblick, i n dem s i e i h r e 
K a p i t a l i n v e s t i t i o n e n v e r v i e l f a c h e n , auf Au s b i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n 
b i s h e r ganz unbekannter Größenordnungen vornehmen. 

Zu vermerken i s t noch, daß i n beiden Fällen (beschleunigte Pro
duktionsinnovation und beschleunigte Produktinnovation) e i n zu
sätzlicher Bedarf an h o c h q u a l i f i z i e r t e n und h o c h s p e z i a l i s i e r t e n 
Arbeitskräften a u f t r i t t , dessen Deckung, wie schon oben am B e i 
s p i e l der i n d u s t r i e l l e n Kernbetriebe gezeigt, auf ländlich-klein
städtischen Arbeitsmärkten immer besonders s c h w i e r i g i s t . 

Zusammenfassend z e i g t s i c h , daß Niveau und A r t der i n Zukunft i n 
ländlich-kleinstädtischen Regionen benötigten und durch die A u s b i l 
dung der ansässigen Bevölkerung zu vermittelnden Q u a l i f i k a t i o n e n 
j e nach der Entwicklung der örtlichen W i r t s c h a f t sehr verschieden 
s e i n können? e i n i g e der möglichen Entwicklungstendenzen des Qua-
l i f i k a t i o n s - und Ausbildungsbedarfs erfordern o f f e n s i c h t l i c h , 
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wenn fundamentale q u a l i t a t i v e Ungleichgewichte auf dem b e t r e f 
fenden Arbeitsmarkt vermieden werden s o l l e n , eine A u f r e c h t e r h a l 
tung des Stadt-Land-Gefälles i n der Berufsausbildung. 
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IV. Schlußfolgerungen und Empfehlungen 

Die w i c h t i g s t e n Ergebnisse der vorstehenden - wie e i n l e i t e n d 
ausdrücklich gesagt, i n v i e l e r H i n s i c h t verläufigen, w e i l noch 
keineswegs ausreichend durch S t a t i s t i k e n und Forschungsergebnisse 
gestützten - Analysen sin d s 

1. Die Wirts c h a f t s e n t w i c k l u n g Bayerns wurde b i s h e r hauptsächlich 
von 3?rozessen extensiven Wachstums getragen, zum T e i l i n 
Kombination mit intensivem Wachstum, das aber e r s t heute mit 
beginnender Verknappung der Arbeitskräfte zunehmend dominiert. 

2. Extensives Wachstum hat folgende Wirkungen auf die Tätigkeits
und Arbeitskräftestruktur : q u a n t i t a t i v e Ausdehnung der A r b e i t s 
plätze im i n d u s t r i e l l e n und tertiären Sektor auf Kosten 
hauptsächlich des primären W i r t s c h a f t s s e k t o r s und handwerk-
l i c h - g e w e r b l i c h e r t r a d i t i o n e l l e r B e t r i e b e , wobei die A r b e i t s 
plätze i n i h r e r S t r u k t u r , d.h. Anforderungen und A r b e i t s b e 
dingungen, bestehen bl e i b e n . 
Gründung von a r b e i t s i n t e n s i v e n Fertigungen, die Arbeitsplätze 
für Un- und Angelernte b i e t e n . 
I n t e n s i v e s Wachstum ver s c h i e b t das Niveau des q u a l i t a t i v e n 
Bedarfs zu höheren Q u a l i f i k a t i o n e n ; durch technischen F o r t 
s c h r i t t w i r d die Arbeitsproduktivität erhöht, d.h. j e nach 
Branchenart (Wachtstumsbranchen, Stagnationsbranchen, Regres-
sionsbranchen) v e r r i n g e r t s i c h das Beschäftigungswachstum, 
s t a g n i e r t oder r e g r e d i e r t sogar; technischer F o r t s c h r i t t hat 
starke Veränderungen der. i n n e r b e t r i e b l i c h e n Tätigkeits
und Arbeitskräftestrukturen zu f o l g e . 

3. Die Wirkungen sowohl extensiven a l s auch i n t e n s i v e n Wachstums 
auf die Arbeitskräfte- und Tätigkeitsstruktur und i h r e Konse
quenzen arbeitsmarkt-, s o z i a l - und a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e r 
Natur sind i n Bayern zunächst einmal k o n d i t i o n i e r t durch eine 
s p e z i f i s c h e r e g i o n a l e S t r u k t u r . H i e r b e i s i n d vor allem d r e i 
Regionaltypen von Bedeutung: 

o großstädtische, industriell-tertiäre Ballungszentren mit 
st a r k d i f f e r e n z i e r t e r Wirtschaftsstruktur (Augsburg, München, 
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Nürnberg und die um einen hypothetischen Schwellenwert liegenden, 
i n i h r e r Zuordnung etwas z w e i f e l h a f t e n Regionen) ; 

o monoindustrielle Regionen, deren Wirtschaftsstruktur weitgehend 
von einem Industriezweig dominiert wird; h e i diesen Regionen kann 
es s i c h um m i t t l e r e b i s k l e i n e Zentren handeln, zuzüglich des 
Umlands a l s Pendlereinzugsbereich; 

o ländlich-kleinstädtische Regionen, die i n den Nachkriegsjahren 
im Rahmen des extensiven Wachstums i n d u s t r i a l i s i e r t wurden; 
trotzdem l i e g t die I n d u s t r i e d i c h t e d e r a r t i g e r Regionen weit unter 
dem bayerischen Durchschnitt, die angesiedelten Fertigungen s i n d 
a r b e i t s i n t e n s i v und decken i h r e n Arbeitskräftebedarf aus dem 
agrarischen Umland. 

In diesen d r e i Regionaltypen i s t j e w e i l s mit ganz anderen s o z i a l e n 
arbeitsmarkt- und a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Konsequenzen technischer 
F o r t s c h r i t t e und der durch s i e erzeugten Wandlungen der Tätigkeits 
und Arbeitskräftestruktur zu rechnen. 

4. In industriell-tertiären Ballungszentren wurden Veränderungen der 
Tätigkeits- und Arbeitskräftestruktur durch technische F o r t 
s c h r i t t e weitgehend überlagert durch die Expansion der I n d u s t r i e 
und des tertiären Sektors, durch den Zustrom g e r i n g q u a l i f i z i e r t e r 
Arbeitskräfte aus dem engeren und weiteren Umland ( bzw. später 
aus dem Ausland) und durch die mit der i n d u s t r i e l l e n Expansion 
s i c h bietenden Möglichkeiten b e r u f l i c h e n A u f s t i e g s für die vom 
technischen F o r t s c h r i t t betroffenen Arbeitskräftegruppen ( wie 
z.B. I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r oder auch T e i l e der t r a d i t i o n e l l e n 
A n g e s t e l l t e n i n s i c h i n d u s t r i a l i s i e r e n d e n Verwaltungs- und D i s -
t r i b u t i o n s b e r e i c h e n ) . 
In industriell-tertiären Ballungszentren i s t auch i n der Zukunft 
n i c h t damit zu rechnen, daß beschleunigter technischer F o r t s c h r i t t 
abgesehen von punktuellen, vorübergehenden Schwierigkeiten, irgend 
welche weitreichenden Probleme aufwerfen könnte. D.h. aber n i c h t , 
daß n i c h t die S t r u k t u r d i e s e r Räume noch verbessert werden könnte, 
indem man z . B . , wie das Augsburg-Material z e i g t , durch Weiter
entwicklung der I n f r a s t r u k t u r , insbesondere der V e r k e h r s i n f r a 
s t r u k t u r , die E r r e i c h b a r k e i t der im Zentrum k o n z e n t r i e r t e n E i n -
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richtungen des Bildungs-, Ausbildungs-, aber auch D i e n s t l e i s t u n g s -
und k u l t u r e l l e n Sektors erhöhen s o l l t e . So wäre es möglich, 
durch bessere E r r e i c h b a r k e i t der Bildungs- und Ausbildungsein
richtungen auch das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der aus dem weiteren 
Umland einpendelnden Arbeitskräfte zu heben und damit den Bedürf
nissen der s i c h w e i t e r i n i n t e n s i v e n Wachstumsprozessen b e f i n d 
l i c h e n Branchen entgegenzukommen. 

. In monoindustriellen Regionen um k l e i n e oder m i t t l e r e Zentren 
kann der technische F o r t s c h r i t t a l l e r d i n g s - wie auch schon öfter 
zu beobachten - schwerwiegende, j a die E x i s t e n z der gesamten 
Region gefährdende Polgen haben. 
In bezug auf diesen Regionaltyp muß man unterscheiden zwischen 
Regionen, deren W i r t s c h a f t s s t r u k t u r von t r a d i t i o n e l l e n Branchen 
dominiert w i r d (z.B. Kohle und Ei s e n , aber ebenso Naturfaser-
verarbeitung, N a t u r s t e i n - und Holzbearbeitung,Glas und Keramik 
u . ä . ) , und solchen, in denen e i n ausgesprochen expansiver I n 
dustriezweig - der meistens durch e i n b i s zwei Kernbetriebe ver
t r e t e n i s t - die Beschäftigten der Region und des Umlands auf
saugt . 
Während im zweiten F a l l technische P o r t s c h r i t t e durch die weitere 
beschäftigungsmäßige Expansion (siehe t h e o r e t i s c h e r T e i l ) durch 
i n n e r b e t r i e b l i c h e Anpassungsmaßnahmen ver h i n d e r t werden, a r b e i t s 
m a r k t p o l i t i s c h e Probleme aufzuwerfen, t r e t e n diese Probleme mit 
zi e m l i c h e r S i c h e r h e i t i n dem ersten genannten Typus auf, denn i n 
diesem F a l l t r e f f e n technische F o r t s c h r i t t e mit stagnierender 
oder sogar rückläufiger Produktnachfrage zusammen, was zu F r e i 
setzungen und damit zu Gefährdung der gesamten Region führen kann 
(Abziehen von r e g i o n a l e r K a u f k r a f t , Nachfolgen von D i e n s t l e i s t u n g s -
unternehmen, weitere Abwanderung). 
Empfehlungen a,n p o l i t i s c h e I n s t i t u t i o n e n können nur folgendermaßen 
aussehen: Das e i n z i g e M i t t e l , um einen s i c h kumulierenden Rück
gang der regionalen W i r t s c h a f t s k r a f t zu verhindern, i s t die An-
siedlung neuer B e t r i e b e , die bisher durch das ni e d r i g e Q u a l i f i 
kationsniveau der i h r e A r b e i t s k r a f t anbietenden Bevölkerung und 
die Inattraktivität der Region verhindert w i r d . S t a a t l i c h e Maß
nahmen könnten h i e r auf dem Gebiet der I n f r a s t r u k t u r a u s s t a t t u n g , 
der Förderung von Bil d u n g s - und Ausbildungseinrichtungen, usw. 
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einsetzen. 
Der Zweck sämtlicher Maßnahmen müßte es s e i n , die Monostruktur 
der Region durch Ansiedlung branchenfremder, expansiver Betriebe 
aufzulockern. 

6. Schwieriger i s t die S i t u a t i o n i n ländlich-kleinstädtischen Re
gionen, deren im Augenblick r e l a t i v s t a b i l e s Gleichgewicht 
darauf zurückzuführen i s t , daß im Zuge des extensiven w i r t s c h a f t 
l i c h e n Wachstums a r b e i t s i n t e n s i v e Betriebe i h r e n Bedarf an unge
l e r n t e n Arbeitskräften aus dem h i e r dominierenden f a c h l i c h e n 
T e i l a r b e i t s m a r k t für Ungelernte decken konnten. Die Probleme, die 
be i e i n e r Störung dieses Gleichgewichts , s e i es durch erhöhte 
Bildungsnachfrage der ansässigen Bevölkerung, s e i es durch E i n 
t r i t t der Betriebe i n die i n t e n s i v e Phase w i r t s c h a f t l i c h e n Wachs-
tums, au f t r e t e n können, wurden im K a p i t e l I I I . schon behandelt, 
deshalb s e i h i e r n i c h t noch einmal näher darauf eingegangen. 
Das heißt aber nicht daß die S c h w i e r i g k e i t , die Ausbildung der 
Jugendlichen auf der einen S e i t e der Bildungsnachfrage der Be
völkerung und auf der anderen S e i t e dem q u a l i t a t i v e n Bedarf der Wirtschaft entsprechend, w e i t e r h i n g l e i c h g e w i c h t i g , zu fördern, 
ni c h t durch geeignete p o l i t i s c h e Maßnahmen (auch h i e r Verbesserung 
der Verkehrswege, Verbesserung des Bil d u n g s - und Ausbildungs-. 
Systems, Attraktivitätsförderung und ähnliches) b e s e i t i g t werden 
könnte. 

7. Im weiteren noch e i n i g e Empfehlungen g e n e r e l l e r e r A r t : 

o Die durchaus unzulänglichen s t a t i s t i s c h e n und empirischen 
Unterlagen, auf d i e s i c h d i e h i e r m i t vorgelegte Studie a l l e i n 
stützen kann, lassen die Aufgabe ganz besonders d r i n g l i c h e r 
scheinen, Quantität, Qualität und Aktualität der verfügbaren 
Informationen über d i e einzelnen Aspekte des zu behandelnden 
Problems s c h n e l l zu erhöhen, Bestrebungen, die die Bayerische 
Staatsregierung nachdrücklich unterstützen s o l l t e , und zwar im 
H i n b l i c k auf eine f l e x i b l e , umfassende und a k t u e l l e A r b e i t s 
kräftestatistik für das Bundesgebiet, die dann auch nach Ländern, 
und innerhalb der Länder i n jeder gewünschten regionalen G l i e -
derung ausgewertet werden kann, aber auch dadurch, daß das 
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Bayerische A r b e i t s m i n i s t e r i u m i n we s e n t l i c h größerem Umfang a l s 
bishe r g e z i e l t e empirische Forschungen und s o z i a l w i s s e n s c h a f t 
l i c h e Studien s e l b s t i n Auf t r a g g i b t oder b e i anderen S t e l l e n 
die Vergabe entsprechender Aufträge unter besonderer Berück
si c h t i g u n g der bayerischen S i t u a t i o n fördert. 

Die Tatsache der Regionalität der meisten der i n diesem B e r i c h t 
behandelten Probleme u n t e r s t r e i c h t den engen Zusammenhang, der 
zwischen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Bildungs- und A u s b i l d u n g s p o l i t i k 
und r e g i o n a l e r Wirtschafts- sowie I n f r a s t r u k t u r p o l i t i k i n enge
rem Sinn besteht. Sine wirksame und zukunftsweisende A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k , welche die negativen s o z i a l e n und b e r u f l i c h e n 
Folgewirkungen des technischen F o r t s c h r i t t s für den einzelnen 
wie für die Allgemeinheit möglichst gering h a l t e n und die p o s i 
t i v e n Folgewirkungen möglichst ausschöpfen w i l l , kann nur im 
Rahmen eines umfassenden Konzeptes der regionalen Entwicklung 
und gegenenfalls des regionalen Strukturwandels g e l e i s t e t werden 
die Erarbeitung einer solchen P o l i t i k muß quer durch die heute 
ex i s t i e r e n d e n Entscheidungs- und Verwaltungskompetenzen hindurch 
e r f o l g e n . 

Die Erarbeitung eines solchen umfassenden Konzeptes i s t für die 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k umso w i c h t i g e r , a l s schwerwiegende Ent
scheidungen z.B. auf dem Gebiet der Bildungsplanung oder im 
Ber e i c h des Infrastrukturausbaus wie auch der formellen Raum
ordnung immer auch hohe a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Relevanz b e s i t 
zen, wobei die Notwendigkeit der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k sehr wohl 
i n p a r t i e l l e n K o n f l i k t mit den Perspektiven t r e t e n kann, 
unter denen die gleichen Probleme von anderen Ressorts gesehen 
werden. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen i n diesem Zusammenhang die 
dünnbesiedelten, außerhalb des Einzugsbereichs der großen und 
größeren industriell-tertiären Ballungszentren liegenden Räume. 
Es i s t sehr sorgfältig zu prüfen, ob n i c h t v i e l e der gegen
wärtigen Versuche, der Bevölkerung i n diesen Gebieten Lebens-
chancen zu schaffen, die denen der großstädtischen Bevölkerung 
g l e i c h w e r t i g (wenn auch n i c h t g l e i c h a r t i g ) s i n d , im Laufe der 
nächsten e i n oder zwei Jahrzehnte genau das Gegenteil der e r -
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wünschten Wirkungen erzeugen können, wenn die W i r t s c h a f t dieser 
Gebiete i n stärkerem Maße a l s "bisher von technischen F o r t s c h r i t 
ten erfaßt wi r d . 

o E r s t auf dem Hintergrund eines solchen l a n g f r i s t i g e n Konzepts 
für die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k i n den dünnbesiedelten Gebieten 
lassen s i c h dann auch für die a k t u e l l e n Arbeitsmarktprobleme 
w i r k l i c h zukunftsträchtige Lösungen entwickeln. Dies schließt 
a l l e r d i n g s n i c h t aus, daß i n der Zwischenzeit Lösungen gefunden 
werden müssen, wobei vor allem den Problemen der Verminderung 
des Ausbildungsgefälles zwischen Stadt und Land größte Auf
merksamkeit zu schenken i s t , da hiervor das b e r u f l i c h e Schick
s a l gerade der jüngeren Bevölkerungsgruppen entscheidend be
stimmt w i r d . 

o Z u g l e i c h scheint es doch dringend notwendig, a l l e arbeitsmarkt
p o l i t i s c h e n Maßnahmen, die gegenwärtig g e t r o f f e n s i n d , i n noch 
stärkerem Maße a l s b i s h e r e i n e r systematischen, auf wissen
s c h a f t l i c h e n Methoden gestützten Beobachtung zu unterwerfen, 
um i n Zukunft mögliche F e h l e r r e c h t z e i t i g vermeiden zu können. 

Die Bewältigung der Arbeitsmarktprobleme, die vom technischen 
F o r t s c h r i t t aufgeworfen werden, kann und darf n i c h t nur i n 
pragmatisch k u r z f r i s t i g e r Perspektive gesehen werden. Es handelt 
s i c h vielmehr um eine Daueraufgabe i n jeder h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n 
G e s e l l s c h a f t , die eines ganz neuen, weitgehend noch zu e r a r b e i t e n 
den Instrumentariums der Erkenntnis, Entscheidungsbildung, I n t e r 
vention und E r f o l g s k o n t r o l l e bedarf. Davon, wie bald dieses I n 
strumentarium b e r e i t s t e h t , w i r d n i c h t z u l e t z t die Höhe der Kosten 
abhängen, die einzelne wie d i e Allgemeinheit für die Erträge des 
technischen F o r t s c h r i t t s aufzubringen haben. 
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