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Die Entwicklungen in der zweiten Hälfte
der 90er Jahre haben an der räumlichen
Struktur der Arbeitslosigkeit nichts Wesent-
liches geändert. Nach wie vor ist die Ar-
beitslosigkeit durch ein Ost-West-Gefälle
sowie innerhalb Westdeutschlands durch
ein Nord-Süd-Gefälle geprägt. Den insge-
samt starken Arbeitsplatzabbau in Ost-
deutschland haben insbesondere die Frau-
en zu tragen, mit der Folge, dass die Ost-
West-Unterschiede bei der Frauenarbeits-
losigkeit höher sind als bei der Männer-
arbeitslosigkeit.

Das regionale Muster innerhalb Ost- und
Westdeutschlands ist unterschiedlich. In
Westdeutschland hat die ungünstigere Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit in hochver-
dichteten Arbeitsmarktregionen gegenüber
den weniger dicht besiedelten Regionen
das bekannte Muster �hohe Arbeitslosigkeit
in hochverdichteten Arbeitsmarktregionen,
niedrige in ländlichen Arbeitsmarktregio-
nen� verfestigt. Im Osten geht die Entwick-
lung der Arbeitslosigkeit ebenfalls größten-
teils zu Lasten der hochverdichteten Ar-
beitsmarktregionen; dennoch sind in Ost-
deutschland die ländlichen Arbeitsmarkt-
regionen nach wie vor von der Arbeitslosig-
keit stärker betroffen als die hochverdichte-
ten Arbeitsmarktregionen.

Zu dieser Entwicklung trägt vor allem die
unterschiedliche Betroffenheit der ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen bei.
Während das Arbeitslosigkeitsrisiko für
Frauen in beiden Teilen Deutschlands in
den verstädterten und ländlichen Arbeits-
marktregionen deutlich höher ist als in den
hochverdichteten Arbeitsmarktregionen,
ist die Langzeitarbeitslosigkeit vor allem in
den westdeutschen hochverdichteten Ar-
beitsmarktregionen stark ausgeprägt.

Arnd Motzkus:

Regionale und strukturelle Aspekte der Arbeitslosigkeit in West und Ost

Regional and structural aspects of unemployment in the west and the east

The developments in the second half of the
1990�s have not generated any significant
changes in the spatial structure of
unemployment. Unemployment is still
characterised by east-west differentials as
well as by north-south differentials within
West Germany. The altogether strong
decline in employment in East Germany
occurs particularly at the expense of women,
with the result that east-west differentials in
female unemployment are higher than for
male unemployment.

The regional pattern within East and West
Germany varies. In West Germany the less
favourable development of unemployment
in highly urbanised labour market areas in
comparison with less densely populated
regions has reinforced the familiar pattern
�high unemployment in highly urbanised
labour market areas, low unemployment
in rural labour market areas�. The devel-
opment of unemployment in the east also
largely occurs at the expense of highly
urbanised labour market areas; nevertheless
rural labour market areas in East Germany
are still more strongly affected by
unemployment than the highly urbanised
labour market areas.

The fact that different population groups are
unequally affected has contributed to this
development. While the unemployment risk
for women in both parts of Germany is
considerably higher in urbanised and rural
labour market areas than in the highly
urbanised labour market areas, long-term
unemployment is especially pronounced in
the highly urbanised labour market areas of
western Germany.
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Seit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs III
(SGB III), das Anfang 1998 das Arbeitsförde-
rungsgesetz (AFG) von 1969 ablöste, sind
die Arbeitsämter verpflichtet, sogenannte
Eingliederungsbilanzen zu erstellen und
damit den Einsatz und die Wirksamkeit von
Ermessensleistungen der aktiven Arbeits-
marktpolitik transparent zu machen. Eine
wichtige arbeitsmarktpolitische Zielgröße
dieser Eingliederungsbilanzen ist die regio-
nale Verbleibsquote, die den Anteil der
Maßnahmeabgänger misst, die sechs Mo-
nate nach Ende der Förderung nicht mehr
arbeitslos sind.

Betrachtet man die Verbleibsquoten von
Teilnehmern an beruflichen Weiterbil-
dungs- und an Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (FbW und ABM), dann sind zum
einen ausgeprägte Ost-West-Unterschiede
feststellbar, für die vor allem die schlechten
Wiedereingliederungschancen von Frauen
in Ostdeutschland maßgebend sind, zum
anderen kleinräumige Unterschiede, die
speziell in Westdeutschland ein beträcht-
liches Ausmaß erreichen.

Um festzustellen, inwieweit regionale Un-
terschiede der FbW- und ABM-Verbleibs-
quoten auf regionale Unterschiede in der
Arbeitsmarktlage, im Umfang des Instru-
menteneinsatz und in der Teilnehmer-
struktur zurückzuführen sind, wurden mul-
tiple Regressionsanalysen durchgeführt.
Diese erbrachten u. a. folgende Ergebnisse:

In Westdeutschland werden regionale Un-
terschiede im Verbleib der Weiterbildungs-
teilnehmer vor allem durch die regionale
Unterbeschäftigungsquote und den regio-
nalen Teilnehmeranteil der Langzeitar-
beitslosen bestimmt. Beide Variablen üben
einen negativen Einfluss aus und erklären
die regionale Streuung der FbW-Verbleibs-
quote zu rund 55 %. In Ostdeutschland be-
einflussen vor allem die regionale Unterbe-
schäftigungsquote, die durchschnittliche
regionale Dauer der Arbeitslosigkeit und
der Umfang des regionalen Instrumenten-
einsatzes die regionale Verbleibsquote der
Weiterbildungsteilnehmer. Je höher die
Werte dieser drei Variablen sind, desto
niedriger ist die regionale Verbleibsquote.
Das Bestimmtheitsmaß liegt bei gut 60 %.

Franziska Hirschenauer:

Räumliche Unterschiede im Teilnehmerverbleib arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen

Spatial variations in the destination of the participants of labour market
policy measures

Since the enactment of the Social Law Code
III (Sozialgesetzbuch III), which replaced
the Employment Promotion Act (Arbeits-
förderungsgesetz) from 1969  at the
beginning of 1998, the employment offices
are obliged to prepare so-called integration
surveys and thus make the application and
effectiveness of discretionary services of
active labour market policy transparent. An
important indicator value of these
integration surveys for labour market policy
is the regional retention rate, which
measures the proportion of persons who
have left labour market policy measures and
are no longer unemployed six months after
the end of support.

If one considers the retention rates of
participants in further training and
employment creation measures (FbW and
ABM), one can note marked differences
between the east and the west on the one
hand, which are mainly determined by the
poor chances of the re-integration of women
in East Germany, and on the other hand by
small-scale differences, which reach a
considerable extent especially in West
Germany.

Multiple regression analyses were carried
out in order to determine in what way
regional differences in the retention rates of
participants in further training and
employment creation measures can be
attributed to regional differences in the
labour market situation, to the extent of the
application of policy instruments and to the
structure of participants. Inter alia the
analyses had the following results:

In West Germany regional differences in the
retention of participants in further training
are mainly determined by the regional rate
of underemployment and by the regional
share of long-term unemployed among the
participants. Both variables have a negative
influence and explain the regional
dispersion of retention rates in further
training to approximately 55 %. In East
Germany the regional retention rate of
participants in further training is mainly
influenced by the regional rate of
underemployment, the average regional
duration of unemployment and the extent of
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Zur regionalen ABM-Verbleibsquote ist
festzuhalten, dass auch sie mit zunehmen-
der regionaler Unterbeschäftigung sinkt
und mit zunehmenden Teilnehmeran-
teilen der Frauen und der Älteren steigt.
Das Bestimmtheitsmaß von knapp 40 % er-
höht sich auf knapp 50 %, wenn die Auf-
nahmefähigkeit regionaler Arbeitsmärkte
in Bezug auf ABM-Teilnehmer nicht mit
der allgemeinen Unterbeschäftigungsquo-
te, sondern mit der spezifischen Unter-
beschäftigungsquote von Geringqualifi-
zierten und der Beschäftigungsquote von
Frauen operationalisiert wird. Ein Befund,
der angesichts des besonderen Teilneh-
merprofils von Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen durchaus verständlich ist. In Ost-
deutschland scheinen überraschenderwei-
se weder von der regionalen Unterbeschäf-
tigungsquote noch von anderen regionalen
Kontextvariablen, die in der Analyse be-
rücksichtigt wurden, systematische Ein-
flüsse auf die regionale Verbleibsquote der
ABM-Teilnehmer auszugehen. In Bezug auf
Ostdeutschland muss deshalb festgehalten
werden, dass es im Rahmen dieser Unter-
suchung nicht möglich war, die räumlichen
Unterschiede im Verbleib von ABM-Teil-
nehmern in nennenswertem Umfang zu er-
klären.

the regional application of instruments. The
higher the values of these variables are, the
lower is the regional retention rate. The
degree of certainty is approximately 60 %.

If one considers the regional retention rates
in employment creation measures, one finds
that this also declines with increasing
underemployment and increases with a
growing share of women and older persons.
The degree of certainty of approximately
40 % increases to nearly 50 % if the carrying-
capacity of regional labour markets with
regard to participants in employment
creation measures is not operationalised
by the general regional rate of under-
employment but by the specific under-
employment rate of poorly qualified persons
and the employment rate of women. This
finding is quite understandable in view of
the special profile of the participants of
labour market policy measures. Sur-
prisingly, systematic influences on the
regional retention rate of participants in
employment creation measures are neither
found for the regional rate of under-
employment nor for the other regional
context variables which were considered in
the analysis. With respect to East Germany it
has therefore not been possible to explain
spatial differences in the retention rate of
the participants of employment creation
measures to a significant extent within the
framework of this analysis.

Claus Schlömer, Hansjörg Bucher:

Arbeitslosigkeit und Binnenwanderungen.
Auf der Suche nach einem theoriegestützten Zusammenhang

Unemployment and internal migration. In search of a theory-based
relationship

Kern der Arbeit ist die Suche nach einem
Zusammenhang zwischen regionalen Un-
terschieden im Arbeitsmarkt und den Bin-
nenwanderungsmustern. Mit verschiede-
nen statistischen Methoden werden die Ar-
beitslosenquote und die Wanderungen in
einen Zusammenhang gesetzt. Zunächst
müssen einige Besonderheiten ausgeschal-
tet werden, die die arbeitsmarktinduzierten
Wanderungen überlagern und die Muster
verzerren. Die Korrelationsanalyse belegt
einen deutlichen Ost-West-Gegensatz, je-
doch innerhalb des Westens und innerhalb
des Ostens nur schwache Zusammenhänge
zwischen beiden Bereichen. Die Cluster-

The core of this work is the search for a
relationship between regional differences in
the labour market and internal migration
patterns. With the aid of different statistical
methods the unemployment rate and
migration are related to each other. To begin
with, some specific features need to be
eliminated, which overlap the migration
induced by the labour market and distort
the patterns. The correlation analysis gives
evidence of a  marked contrast between
the east and the west, but only weak
relationships within the west and within the
east. The cluster analysis results in two
typical categories in the east as well as in the
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Uwe Blien, Katja Wolf:

Regionale Disparitäten auf ostdeutschen Arbeitsmärkten

Regional disparities in East German labour markets

analyse ergibt in Ost wie West zwei typische
Kategorien. Wesentliches Differenzie-
rungskriterium ist im Westen die Arbeits-
losigkeit (bei durchweg ähnlichen Wande-
rungsbilanzen) und im Osten der Binnen-
wanderungssaldo (bei insgesamt hoher
Arbeitslosigkeit). Verschiedene Modifika-
tionen der Merkmale � die Betrachtung von
Wanderungsströmen statt -salden, die Be-
schränkung auf jüngere Altersgruppen statt
der Gesamtbevölkerung � erbringen teils
besser abgesicherte Ergebnisse, die sich re-
gional auf das Grenzgebiet zwischen West-
und Ostdeutschland konzentrieren. Dieses
Gebiet ist � auf westdeutscher Seite � ge-
kennzeichnet durch eine starke Ver-
schlechterung der Arbeitsmarktsituation
seit 1993. Die nähere Betrachtung dieses
ehemaligen Grenzraums zeigt aktuell eine
kleinräumige Verstetigung des Ost-West-
Gefälles. Dieses lässt sich nun nicht mehr
mit Arbeitsmarktwanderungen korrelieren.
Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass
Mobilitätsprozesse � zu denen auch das Be-
rufspendeln zu zählen ist � diese Nivellie-
rung des früher stärkeren Ost-West-Gegen-
satzes herbeigeführt haben.

west. The most important criterion of
differentiation is unemployment in the west
(with entirely similar net migration rates)
and net internal migration in the east (with
high overall unemployment). Different
modifications of the features  � the consid-
eration of migration flows instead of net
migration rates, the limitation to younger
age groups instead of the total population �
partly generate more secure results, which
concentrate regionally on the border area
between west and east Germany. In the West
German part this area is characterised by a
marked deterioration of the labour market
situation since 1993. At present, a closer
inspection of this former border area shows
a small-scale continuity of east-west
disparities. This can no longer be correlated
with employment migration. Nevertheless
this suggests that mobility processes � which
also include occupational commuting �
have induced this levelling of the formerly
strong contrast between the east and the
west.

Ziel des Beitrags ist die Identifikation kau-
saler Faktoren für die unterschiedliche re-
gionale Entwicklung der Arbeitsmärkte in
Ostdeutschland. Auf der Suche nach Erklä-
rungsansätzen wird nicht nur auf die tradi-
tionellen Theorien zum regionalen Wachs-
tum abgestellt, sondern es werden auch
neuere Ansätze von Appelbaum und
Schettkat herangezogen. Ausgehend von
Schumpeters Ideen zum Produktzyklus
werden die Nachfrageelastizität auf Güter-
märkten und der technische Fortschritt als
zentrale Einflussgrößen für die Beschäfti-
gungsentwicklung angesehen.

Für die empirische Analyse werden der
theoretischen Diskussion folgend die Ver-
teilung der Beschäftigten nach Wirtschafts-
zweigen, die Höhe des regionalen Lohns
und das Qualifikationsniveau der Beschäf-
tigten als unabhängige Variablen berück-
sichtigt. Die abhängige Variable ist die
Beschäftigtenveränderung als jährliche
Wachstumsrate pro Region.

The aim of the contribution is to identify the
causal factors of differences in the regional
development of the labour markets in East
Germany. In the search for explanatory
approaches reference is not only made to the
traditional regional growth theories, but the
more recent approaches of Appelbaum and
Schettkat are also applied. Taking
Schumpeter�s ideas on the product cycle as a
starting point, the elasticity of demand on
commodity markets and technical progress
are considered as central influencing factors
for the development of employment.

Following the theoretical discussion, the
distribution of employees according to
economic sectors, the regional wage level
and the qualification level of employees are
considered as independent variables for the
empirical analysis. The dependent variable
is the change in employees as an annual
growth rate per region.
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Bei der empirischen Analyse werden zwei
Modellspezifikationen favorisiert. Zum ei-
nen wird ein Modell mit regionalen fixen
Effekten geschätzt, um dem Panelcharakter
der Daten gerecht zu werden. Zum anderen
wird mit einer Instrumentalvariablenschät-
zung versucht, der Tatsache Rechnung zu
tragen, dass der Lohn nicht als strikt exogen
betrachtet werden kann. In beiden Schät-
zungen ergibt sich ein negativer Einfluss
des Lohnniveaus auf die Beschäftigungs-
entwicklung. Die Koeffizienten der Varia-
blen für Qualifikation zeigen ein sehr insta-
biles Verhalten. Die Wirtschaftszweigstruk-
tur erweist sich als prägend für die regiona-
le Beschäftigungsentwicklung.

Die Ergebnisse erlauben nicht eindeutig,
zwischen den diskutierten theoretischen
Ansätzen zu diskriminieren, sie stehen aber
im Einklang mit der von Appelbaum und
Schettkat entwickelten Theorie. Ob das
Qualifikationsniveau anders als bei Lucas
theoretisch abgeleitet tatsächlich keinen
maßgeblichen Einfluss besitzt oder ob das
Ergebnis aufgrund der Messung der Varia-
blen zu Stande kommt, kann mit den hier
einbezogenen Daten nicht abschließend
geklärt werden.

In the empirical analysis preference is given
to two model specifications. On the one
hand a model with regional fixed impacts is
estimated in order to take account of the
panel character of the data. On the other
hand, an attempt is made with an estimate
of instrumental variables to take account of
the fact that wages cannot be considered as
strictly exogenous. The result of both
estimates is a negative influence of the wage
level on the development of employment.
The coefficients of the variables for quali-
fication show a very unstable behaviour.
The structure of economic sectors proves to
be a determinant of the development of
regional employment.

The results do not allow an unambiguous
discrimination between the theoretical
approaches discussed, but they correspond
with the theory developed by Appelbaum
and Schettkat. It cannot be finally
determined with the data included in this
analysis whether the qualification level
really has no decisive influence, in contrast
to the theory derived by Lucas, or whether
the result is reached due to the measurement
of the variables.

Jörg Lüschow:

Wachstum, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen

Growth, employment and unemployment in Northrhine-Westphalia

Die wirtschaftliche Entwicklung der 90er
Jahre in Nordrhein-Westfalen legt die Ver-
mutung nahe, dass sich der Zusammen-
hang zwischen Wachstum und Beschäfti-
gung bzw. Wachstum und Arbeitslosigkeit
entkoppelt hat. Trotz positiver Wachstums-
raten seit 1994 sind kaum zusätzliche Ar-
beitsplätze entstanden. Für die Zunahme
der Beschäftigung ist jedoch nicht allein
entscheidend, dass die Wirtschaft wächst,
sondern auch, wie hoch dieser Zuwachs
ausfällt. Erst bei Wachstumsraten, die
oberhalb der sog. Beschäftigungsschwelle
liegen, nimmt die Beschäftigung zu. Die
Beschäftigungsschwelle ist eine Faustregel
über die Höhe des Wirtschaftswachstums,
bei der die Zahl der Arbeitsplätze weder zu-
noch abnimmt. Wachstumsrate der Pro-
duktion und Produktivitätsfortschritt pro
Erwerbstätigen stimmen überein. Aller-
dings reichen kurzfristige konjunkturelle
Impulse nicht aus, damit die Beschäftigung

Economic development in Northrhine-
Westphalia during the 1990�s suggests that
the relationship between growth and
employment or growth and unemployment
is no longer valid. In spite of positive growth
rates since 1994, hardly any additional
workplaces have been created. However, the
increase in employment is not only
determined by economic growth but also by
the quantity of this growth. Employment
only increases when growth rates are above
the so-called employment limit. The
employment limit is a general rule about the
quantity of economic growth at which the
number of workplaces neither increases nor
declines. The growth rate of production and
the increase in productivity per active
person correspond with each other.
However, short-term impulses of the trade
cycle are not sufficient to induce an increase
in employment. Firms increase their
number of employees only when there is a
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steigt. Erst bei einem nachhaltigen kon-
junkturellen Aufschwung erweitern Unter-
nehmen ihren Beschäftigungsstand. Dies
erklärt, warum z. B. 1994 und 1997 die Be-
schäftigung nicht gestiegen ist, obwohl das
Wachstum die Beschäftigungsschwelle
überschritten hatte.

Aus der Reaktion der Beschäftigung kann
jedoch nicht auf eine Veränderung der Ar-
beitslosigkeit im gleichen Umfang ge-
schlossen werden. Auf letztere wirkt sich
noch die Entwicklung des Arbeitskräftean-
gebots aus, welches von demographischen
Faktoren, der Erwerbsbeteiligung und der
stillen Reserve sowie dem Wanderungssal-
do abhängt. Da das Arbeitskräfteangebot in
den zurückliegenden Jahren zugenommen
hatte, waren für einen Rückgang der Ar-
beitslosigkeit höhere Wachstumsraten er-
forderlich als für die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze. Erst wenn das Wachstum die
sog. Arbeitslosigkeitsschwelle überschrei-
tet, werden zuvor arbeitslose Personen ein-
gesetzt, da dann der Produktivitätsfort-
schritt und die Zunahme des Arbeitskräfte-
angebots zur Realisierung der Produktion
nicht mehr ausreichen. Mit den empirisch
geschätzten Zusammenhängen zwischen
Wachstum, Beschäftigung und Arbeitslo-
sigkeit finden die Entwicklungen auf dem
nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt eine
konsistente Erklärung. Weder von einer
Entkoppelung dieser Beziehungen kann die
Rede sein noch davon, dass die Zusammen-
hänge lockerer geworden sind. Das Wachs-
tum war in den 90er Jahren zu schwach, um
mehr Arbeitsplätze zu schaffen.

Angesichts des allgemein erwarteten steile-
ren Wachstumspfades in den nächsten Jah-
ren besteht die begründete Aussicht, dass
die Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen
mittelfristig deutlich abnehmen wird. Ne-
ben der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplät-
ze wird der Arbeitsmarkt voraussichtlich
auch deshalb entlastet, weil das Arbeits-
kräfteangebot in Nordrhein-Westfalen sin-
ken wird. Die Voraussetzungen für eine
spürbare Rückführung der Arbeitslosigkeit
in Nordrhein-Westfalen sind also so gut wie
lange nicht mehr. Allerdings dürfen die
Chancen nicht dadurch aufs Spiel gesetzt
werden, dass der Wachstumsprozess früh-
zeitig an Dynamik verliert, wie es nach 1993
bereits zweimal der Fall war.

sustained upswing in the trade cycle. This
explains why employment has not increased
in 1994 and 1997, for instance, although
economic growth had exceeded the employ-
ment limit.

However, one cannot infer from the reaction
on the labour market  that unemployment
has changed to the same extent. The latter is
also influenced by the development of
labour supply, which is determined by
demographic factors, labour participation
and the �quiet reserve� as well as by the net
migration rate. Since labour supply had
increased in the past years, higher growth
rates were necessary for a reduction in
unemployment than for the creation of new
workplaces. Only when growth exceeds the
so-called unemployment limit, work is
provided for persons who were formerly
unemployed, since the increase in
productivity and the increase in labour
supply are no longer sufficient to realise
production. The empirically estimated
relationships between growth, employment
and unemployment explain the devel-
opments on the labour market of
Northrhine-Westphalia consistently. One
can neither speak of a dissociation of this
relationship nor assert that the relationships
have become less close. During the 1990�s
growth was too weak to create more
employment.

In view of the generally expected steep
growth path in the coming years there is
reason to expect that unemployment will
decrease in Northrhine-Westphalia in the
medium term. In addition to the creation of
new workplaces, the labour market will be
relieved in all probability by decreasing
labour supply in Northrhine-Westphalia.
The preconditions for a noticeable reduction
of unemployment are therefore as good as
they have not been for a long time. However,
the chances must not be put at risk by the
declining dynamics of the growth process, as
was the case already twice after 1993.


