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Kurzfassung Abstract 

Zahlreiche Untersuchungen zu den regionalokonomischen 
Wirkungen von Infrastruktureinrichtungen - vor allem im 
Bildungsbereich - haben nachweisen konnen, daB von die
sen Institutionen positive und stimulierende Effekte auf die 
regionale Wirtschaft ausgehen. Filr den Bereich der sozia
len Infrastruktur, insbesondere bezogen auf Einrichtungen 
zur Forderung, Betreuung und Pflege behinderter Men
schen, liegen vergleichbare Untersuchungen bislang nicht 
vor. Erstmals in dieser Form wird deshalb die okonomische 
Bedeutung groBerer Behinderteneinrichtungen fur den 
umliegenden Wirtschaftsraum am Beispiel des Domini
kus-Ringeisen-Werkes (DRW) in Bayern empirisch unter
sucht. Als zentrales Ergebnis zeigt sich, daB von solch einer 
groBen Behinderteneinrichtung in ganz erheblichem MaBe 
stimulierende Impulse auf das regionale Umfeld ausgehen. 

Numerous. studies into the impacts for regional economies 

emanating from infrastructure facilities - and especially 

from educational facilities have demonstrated 

conclusively that such facilities are capable of generating 

both positive and stimulating effects on regional economies. 

Hitherto no comparable studies have been available for the 

field of social infrastructure, and in particular relating to 

facilities dedicated to helping, nursing and caring for 

people with disabilities. In the first empirical study of this 

type the focus is on the economic significance of larger

scale facilities for the disabled for the economy of the 

surrounding a rea, in this case based on the example of the 

Dominikus Ringeisen-Werk (DRW) in Bavaria. The key 

finding resulting from this study is that major facilities for 

the disabled of this type are indeed the source of a very 

considerable stimulus for the region in which they are 

located. 

1 Einleitung 

Die Erkenntnis, daB Behindertenein
richtungen eine entscheidende Funkti
on in der Forderung, Pflege und Be
treuung der in ihrem Einzugsgebiet 
lebenden behinderten Menschen zu
kommt, ist empirisch hinlanglich be
legt. Entsprechende Studien liegen aus 
der Behinderten- und Sonderpadago
gik vor. 1 Die Frage nach der okonomi
schen Bedeutung von Behindertenein
richtungen fur den umliegenden 
Wirtschaftsraum ist bislang aber weder 
in den Sozialwissenschaften noch in 
den Wirtschaftswissenschaften empi
risch naher untersucht worden.2 DaB 
sich die primar sozialwissenschaftlich 
ausgerichtete padagogische Forschung 
nicht intensiver mit dieser Fragestel
lung beschaftigt hat, mag nicht weiter 
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verwundern. Uberraschend ist aber, 
daB sich die Volkswirtschaftslehre bis
lang nicht zumindest in einer ihrer 
Teildisziplinen (Regionalokonomie, 
Infrastrukturokonomie usw.) intensi
ver mit dem Stellenwert von groBeren 
Behinderteneinrichtungen als regiona
lem Wirtschaftsfaktor beschaftigt hat. 
Dies ilberrascht urn so mehr, da seit 
den 70er Jahren die regionalokonomi
sche Bedeutung von InfrastrukturmaB
nahmen( -investitionen) im Bildungs
und Verkehrsbereich verstarkt thema
tisiert worden ist. 3 

Vor diesem Hintergrund wird im vor
liegenden Beitrag aufgezeigt, auf wel
che Art und W eise Behindertenein
richtungen mit dem wirtschaftlichen 
Umfeld verflochten sind, und am Bei
spiel des Dominikus-Ringeisen-Wer
kes (DRW) in Ursberg (Landkreis 

Gilnzburg, Bundesland Bayern) darge
legt, in welchem Umfang von einer 
groBeren Behinderteneinrichtung in 
ihrer Funktion als soziale Infrastruk
tureinrichtung stimulierende Wirkun
gen auf das wirtschaftliche Umfeld 
ausgehen. Hierzu werden die aus dem 
Betrieb, Unterhalt und Ausbau dieser 
Einrichtung resultierenden Ausgaben-, 
Nachfrage- bzw. Beschaftigungseffek
te quantifiziert und auf ihre regionale 
Relevanz hin analysiert. 

2 Behinderteneinrichtungen 

und wirtschaftliches Umfeld 

Behinderteneinrichtungen zahlen ne
ben Einrichtungen des Bildungs-, 
Gesundheits- und Kulturbereiches zur 
sozialen Infrastruktur einer Volkswirt-
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schaft.4 Die Bedeutung solcher Sozial
einrichtungen leitet sich originar aus 
ihrer Funktion als Institutionen zur 
Forderung, Betreuung und Pflege be
hinderter Menschen abo Dartiber hin
aus kommt Behinderteneinrichtungen 
eine wichtige okonomische Bedeutung 
als regionaler Wirtschaftsfaktor zu. 
Zur Wahmehmung und ErfUHung sozi
alpadagogischer Aufgaben werden 
Ressourcen in Anspruch genommen, 
was direkte und/oder indirekte Aus
wirkungen auf den umliegenden Wirt
schaftsraum hat. 5 Die okonomischen 
Effekte reichen von der spezifischen 
Nachfrage nach Gtitem und Dienstlei
stungen im Zusammenhang mit dem 
Betrieb und dem Unterhalt solcher 
Einrichtungen bis hin zu den aus der 
BereitsteHung von Arbeitspllitzen 
resultierenden Beschliftigungswirkun
gen. Neben direkten Beschliftigungs
effekten geht von Behindertenein
richtungen eine Nachfrage nach 
(Konsum-)Gtitem und Dienstleistun
gen aus, die in Abhlingigkeit von der 
Hohe ihrer regionalen Wirksamkeit 
und ihrer branchenspezifischen Ar
beitsproduktivitlit zuslitzliche Arbeits
platzpotentiale in der Region sichert. 
Als personalintensive Sozialeinrich
tungen werden zudem tiber steuerliche 
Transferleistungen die Finanzausstat
tung en der umliegenden Kommunen 
erhoht. 

Die regional bedeutsamen Ausgaben 
von Behinderteneinrichtungen lassen 
sich vereinfachend in folgende Grup
pen einteilen: 

- Investitionsausgaben, 

- Sachausgaben, 

Personalausgaben. 

Investitionsausgaben stehen im Zu
sammenhang mit Aktivitliten, die Neu
bau-, Erhaltungs- bzw. Erweiterungs
maBnahmen betreffen. Ausgaben fur 
Sachmittel (Materialeinkliufe, Verpfle
gung, Wirtschaftsbedarf usw.) bezie
hen sich auf den laufenden Betrieb. 
Aus der Nachfrage nach entsprechen
den Gtitem und Dienstleistungen 
resultieren Ausgabeneffekte, die in 
Abhlingigkeit von der Hohe ihrer re
gionalen Wirksamkeit den Betrieben 
im wirtschaftlichen Umfeld zugute 
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kommen. Diese Effekte setzen sich 
multiplikativ in mehreren Wirkungs
runden bis zur endgiiltigen regionalen 
Versickerung fort (Multiplikatoreffek
te). Die regionalOkonomische Bedeu
tung der Investitions- und Sachausga
ben leitet sich auch daraus ab, daB die 
von den Betrieben im wirtschaftlichen 
Umfeld zu zahlende Gewerbesteuer 
die wichtigste Gemeindesteuer ist. 
Entscheidend ist hierbei der Gewerbe
steueranteil, der im Zusammenhang 
mit der Abdeckung des Nachfragebe
darfes einer Behinderteneinrichtung 
nach Investitionsgtitem und Sachmit
teln steht und in die Haushalte der 
Kommunen in der Region flieBt. 

Bei den Personalausgaben handelt es 
sich urn die von einer Behindertenein
richtung zu zahlenden Entgelte fUr den 
Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit. 
Die Entlohnung der Arbeitskrlifte 
im Pflege- und Verwaltungsbereich 
schafft Einkommen. Die gezahlten 
Lohne und Gehlilter bilden flir die Be
schliftigten die finanzieHen Grund
lagen, urn Verbrauchsgtiter (z. B. Gil
ter fUr den tliglichen Bedarf) und 
Gebrauchsgtiter (z.B. Wohnraum) 
nachfragen zu konnen. Je mehr (weni
ger) diese Bedtirfnisse im umliegenden 
Wirtschaftsraum einer Behinderten
einrichtung befriedigt werden, urn so 
groBer (kleiner) ist die regionalOkono
mische Bedeutung dieser Nach
frageeffekte. In ihrer Funktion als 
personalintensive Infrastruktureinrich
tungen erhohen Behinderteneinrich
tungen aber nicht nur das regional 
verfUgbare Einkommen, sondem be
einflussen dartiber hinaus ·auch das re
gionale Arbeitsplatzangebot. Da die 
Haushaltsbudgets von Behindertenein
richtungen jlihrlich fortgeschrieben 
werden, leisten die kontinuierlich auf
tretenden Personalausgaben einen dau
erhaften Beitrag zur Erhaltung von 
konjunkturell relativ unabhlingigen 
Arbeitspllitzen im umliegenden Wirt
schaftsraum. Die wirtschaftliche Be
deutung der Personalausgaben zeigt 
sich schlieBlich auch darin, daB ein be
stimmter Anteil der von den Beschlif
tigten abzufUhrenden Lohn- bzw. 
Einkommensteuer im Rahmen des ver
tikalen Finanzausgleiches den umlie-

genden Gemeinden zugewiesen wird.6 

Da erfahrungsgemliB der tiberwiegen
de Teil der Beschliftigten in Behinder
teneinrichtungen im regionalen Um
feld wohnt, flieBt ein entsprechender 
Steueranteil in die kommunalen Haus
halte. 

Will man fundierte Aussagen tiber die 
region ale Bedeutsamkeit der induzier
ten Ausgaben-, Nachfrage- bzw. Be
schliftigungseffekte treffen, dann be
darf es Informationen, die sich auf die 
Behinderteneinrichtung selbst und auf 
die umliegende Region beziehen. 
Wichtige Indikatoren auf der Ebene 
der einzelnen Behinderteneinrichtung 
sind Hohe und Struktur des Haushalts
budgets sowie Zahl der Beschliftigten. 
Kennziffem zur Charakterisierung des 
umliegenden Wirtschaftsraumes be
ziehen sich vor aHem auf die regionale 
Erwerbs- und Beschliftigtenstruktur 
sowie das regionale Bruttoinlandspro
dukt. Werden die Strukturdaten einer 
Behinderteneinrichtung in Relation zu 
den Merkmalen des umliegenden 
Wirtschaftsraumes gesetzt, dann las
sen sich daraus allgemeine Aussagen 
zur regionalOkonomischen Bedeutung 
einer solchen Sozialeinrichtung ablei
ten. Priizisere Aussagen konnen aber 
nur auf der Basis weitergehender Ana
lysen erfolgen, die sich vor aHem auf 
gezielte Auswertungen von Verwal
tungsunterlagen, amtlichen Statistiken 
usw. und eigens fUr diesen Zweck zu 
erhebender Daten z. B. tiber das regio
nale Ausgaben- bzw. Konsumverhal
ten der Beschliftigten beziehen. Von 
zentraler Bedeutung sind hierbei fol
gende Fragestellungen: 

- In welchem Umfang flieBen die von 
einer Behinderteneinrichtung getli
tigten Neubau-, Erhaltungs- bzw. 
Erweiterungsinvestitionen in den 
umliegenden Wirtschaftsraum? 

- In welchen GroBenordnungen be
wegen sich die regionalOkonomisch 
relevanten Sachausgaben, die aus 
dem Betrieb und dem Unterhalt 
einer Behinderteneinrichtung resul
tieren? 

- Welcher Anteil der Personalausga
ben, die in Form von Lohnen und 
Gehliltem an die Beschliftigten ge-
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zahlt werden, flieBt als Konsumaus- Lage des Untersuchungsraumes im gro6eren Raum 
gaben in den umliegenden Wirt
schaftsraum? 

Die bisherigen AusfUhrungen haben 
die regionalOkonomischen Zusam
menhange zwischen Behinderten
einrichtungen und wirtschaftlichem 
Umfeld auf einer allgemein-konzep
tionellen Ebene aufgezeigt. Vor die
sem Hintergrund erfolgt nun eine 
empirische Abschatzung des Stellen
wertes groBerer Behinderteneinrich
tungen als regionaler Wirtschaftsfak
tor am Beispiel des DRW.7 

3 Abscbatzung der 
regionalOkonomischen 
Bedeutung der Ausgaben-, 
Nachfrage- bzw. 
Beschiiftigungseffekte des DRW 

Das DRW in Ursberg (zur Lage vgl. 
Karte) ist mit mehr als 1 500 Mitarbei
tern und ca. 1 200 Heimbewohnem die 
groBte Behinderteneinrichtung Sild
deutschlands. Als personal- und ko
stenintensive Infrastruktureinrichtung 
nimmt das Werk zur Wahmehmung 
seiner Aufgaben erhebliche volkswirt
schaftliche Ressourcen in Anspruch. 
1m Mittelpunkt der folgenden Ausftih
rungen steht die Quantifizierung und 
Regionalisierung der sich hierbei ein
stellenden Ausgaben-, Nachfrage
bzw. Beschaftigungseffekte. Da die fUr 
die Untersuchung dieser Fragestellun
gen verfUgbaren Projektmittel be
grenzt waren8

, muBten die regionalen 
Inzidenzanalysen auf diese thematisch 
zentralen Zusammenhange konzen
triert werden. 

1m folgenden werden zunachst die em
pirischen Datengrundlagen und die 
methodische Vorgehensweise bei der 
Erhebung und Auswertung des um
fangreichen Datenmaterials beschrie
ben. Dem schlieBt sich eine Charakte
risierung der fUr die Abschatzung der 
regionalOkonomischen Effekte rele
vanten Strukturmerkmale des DRW 
und des umliegenden Wirtschaftsrau
mes an. SchlieBlich werden die von 
dieser sozialen Infrastruktureinrich
tung getatigten Investitions-, Sach-
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und Personalausgaben sowie die kon
sumtiven Ausgaben der Heimbewoh
ner exemplarisch fUr das Haushaltsjahr 
1991 quantifiziert und auf ihre regio
nalokonomische Bedeutsamkeit hin 
untersucht. 

3.1 Empirische Datengrundlagen und 
methodische Vorgehensweise 

Zur Bestimmung der yom DRW indu
zierten Regionaleffekte wurden ent
sprechende Verwaltungsunterlagen -
insbesondere der Finanzbuchhaltung -
ausgewertet. Da zu einzelnen Haus
haltsjahren jeweils sehr umfangreiche 
Unterlagen vorlagen, muBte wegen der 
begrenzten Projektmittel eine zeitliche 
Eingrenzung des Erhebungszeitraumes 
auf das Haushaltsjahr 1991 vorge
nommen werden. Filr dieses Haus
haltsjahr wurden samtliche Zahlungen 
berucksichtigt, die diesem aufwands
technisch zuzurechnen waren. Berilck
sichtigt wurden durchgehend die fak
tisch ausgabenwirksamen Vorgange. 
Zusatzlich wurden die Konsumausga
ben der Heimbewohner erfaBt, da auch 
von diesen uberwiegend durch staatli
che Transferleistungen finanzierten 
Ausgaben wichtige Impulse auf den 
umliegenden Wirtschaftsraum ausge
hen.9 Die in Kapitel2 aus Sicht der Be-

hinderteneinrichtung vorgenommene 
Differenzierung in lnvestitions-, Sach
und Personalausgaben fand insofem 
eine Erweiterung. 

Die Ausgabenmuster des Haushalts
jahres 1991 wurde mit den Werten der 
Summen-Salden-Listen aus den Jahren 
1990 bis 1995 verglichen. Dabei zeigte 
sich, daB das ausgewahlte Untersu
chungsjahr die Grundstrukturen der 
Ausgabenverteilung im Zeitverlauf 
adaquat widerspiegelt (vgl. Abb. 1). 

Die einzelnen Zahlungsbetrage wur
den entsprechend der ausgabenspe
zifischen Differenzierungen in ein 
Regionalraster eingeordnet. Filr die 
regional en Inzidenzanalysen wurden 
folgende aggregierte Raumeinheiten 
gebildet: 

(a) Umliegender Wirtschaftsraum im 
engeren Sinne (UWE), bestehend 
aus der Gemeinde Ursberg sowie 
den Verwaltungsgemeinschaften 
Thannhausen und Krumbach (je
weds mit Eingemeindungen). 

(b) Umliegender Wirtschaftsraum im 
weiteren Sinne (UWW), bestehend 
aus (a) und dem Rest des Land
kreises Gilnzburg. 

Bei den untersuchten Investitions- und 
Sachausgaben des Jahres 1991 erfolg
te die Regionalisierung anhand des 
Standortes der Leistungsersteller und 
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Abbildung 1 
Gesamtausgaben des DRW in den Jahren 1990 bis 1995 
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damit der Empfanger der Zahlungen. 
Die raumliche Zuordnung der Perso
nalausgaben wurde anhand der Wohn
orte der Beschaftigten vorgenommen. 
Die Regionalisierung der konsumtiven 
Ausgaben der Beschaftigten des DRW 
erfolgte auf der Basis einer schriftli
chen Befragung. Die Abschatzung der 
wirtschaftlichen Bedeutung der Kon
sumausgaben der Heimbewohner fiir 
den umliegenden Wirtschaftsraum 
wurde auf der Basis entsprechender 
Auswertungen sog. "Treuhandkonten" 

Abbildung 2 

1992 1993 1995 

Sachausgaben 

Gesamtausgaben 

sowie von Interviews mit Betreuern 
vorgenommen. 

3.2 Str ukturmerkmale des DRW 

Das DRW beschaftigte im untersuch
ten Haushaltsjahr 1991 rund 1 500 
Mitarbeiter zur Forderung, Betreuung 
und Pflege von ca. 1 200 behinderten 
Menschen. Fiir die Wahrnehmung und 
Erfiillung ihrer sozialpadagogischen 
Aufgaben wurden in diesem lahr 

Anteile der untersuchten Ausgabenarten an den Gesamtausgaben des Jahres 1991 

65,8% 

QueUe: eigene DarsteUung 
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• Investitionsausgaben 

III Sachausgaben 

o Personalausgaben 

• 
Konsumausgaben der 
Heimbewohner 

Gesamtausgaben in Hohe von iiber 
DM 99,2 Mio. getatigt. Davon ent
fielen auf die Investitionsausgaben 
DM 11,4 Mio. (11,5 %) und auf 
die Sachausgaben DM 19,5 Mio. 
(19,6 %). Die Personalausgaben be
liefen sich auf DM 65,3 Mio., was 
einem Anteil an den Gesamtausgaben 
von 65,8 % entsprach. Damit machten 
die Personalausgaben fast zwei Drittel 
der Gesamtausgaben aus, was den 
personalintensiven Charakter der 
Tatigkeiten in Behinderteneinrichtun
gen widerspiegelt. Die konsumtiven 
Ausgaben der Heimbewohner beweg
ten sich in einer GroBenordnung von 
rund DM 3 Mio. Sie vereinigten 3,1 % 
der gesamten mit dem DRW in Verbin
dung zu bringenden Ausgaben auf 
sich. Abbildung 2 zeigt die Anteile der 
einzelnen Ausgabenarten an den Ge
samtausgaben des lahres 1991. 

3.3 Strukturmerkmale des 
umliegenden Wirtschaftsraumes 

Die wichtigsten Strukturdaten zur 
Charakterisierung des umliegenden 
Wirtschaftsraumes im Untersuchungs
jahr 1991 sind in Tabelle 1 zusammen
gestellt. Dabei ist zu beachten, daB 
Daten auf der kleinraumigen Analyse
ebene des umliegenden Wirtschafts
raumes im engeren Sinne (UWE) nur 
eingeschrankt vorlagen. Fiir die dem 
UWE im einzelnen zugeordneten Ge
meinden konnten spezielle Kennzif
fern - wie Z. B. das Bruttoinlandspro
dukt und die Bruttowertschopfung 
- nur im AnalogieschluB unter Zu
grundelegung spezifischer Annahmen 
ermittelt werden. Die arbeitsmarktbe
zogenen Strukturdaten - Beschaftig
tenzahlen insgesamt und differenziert 
nach Wirtschaftsbereichen - waren 
demgegeniiber in einem fiir die Unter
suchungszwecke ausreichendem MaBe 
verfiigbar. Hier konnten exaktere Be
rechnungen durchgefiihrt werden. 

Auf der groBraumigen Analyseebene 
des umliegenden Wirtschaftsraumes 
im weiteren Sinne (UWW) lagen Da
ten zur Charakterisierung der regiona
len Wirtschaftskraft vor. Wegen der 
GroBe des weiteren umliegenden Wirt-
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schaftsraumes (Landkreis Gtinzburg) 
erwies es sich auf dieser Betrachtungs
ebene allerdings als wenig sinnvoll, 
Beziehungen zwischen der Hohe der 
diumlich wirksamen Ausgaben des 
DRW und Indikatoren der regionalen 
Wirtschaftskraft herzustellen. 

Umliegender Wirtschaftsraum 
im engeren Sinne 

Wie Tabelle 1 zeigt, wohnten im Jahre 
1991 in der Gemeinde Ursberg 3574 
Menschen. Die Zahl der sozialver
sicherungspflichtig BeschiiJtigten l2 in 
Ursberg lag bei 1 528. Hervorzuheben 
ist der sehr hohe Anteil von weiblichen 
Beschaftigten (76,6 %) und von Be
schaftigten in den sonstigen Dienstlei
stungsbereichen (Kreditinstitute, Steu
erberater, Kliniken und Heime sowie 
Organisationen ohne Erwerbszweck 
u.a.) mit 97 %. Konsequenz dieser ein
deutigen Branchenstrukturen sind die 
geringen Anteile des primaren und se
kundaren Sektors in Ursberg, was flir 
eine Gemeinde in einer eher landlich 
strukturierten Region relativ unge
wohnlich ist. Abbildung 3 illustriert 
die deutlichen Unterschiede in der 
Verteilung der Bescbaftigten, differen
ziert nach Wirtschaftsbereichen inner
halb des UWE. 

Da auf der kleinraumigen Analyseebe
ne keine originaren Daten zur kommu
nalen Wirtschaftskraft vorlagen, wur
den die auf der administrativen Ebene 
der Landkreise verfligbaren Informa
tionen zum Bruttoinlandsproduktl3 

und zur Bruttowertschopfung auf die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigten umgerechnet, urn damit 
zumindest annaherungsweise Unter
schiede in der kommunalen Wirt
schaftskraft herausarbeiten zu kon
nen. 14 Das Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen des Landkreises Gtinz
burg betrug 1991 DM 3,98 Mrd., die 
BruttowertschOpJung DM 3,87 Mrd. 
Bei einer Umrechnung auf Pro-Kopf
GroBen und unter Berticksichtigung 
der Beschaftigtenzahlen ergab sich flir 
den UWE ein Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen von rund DM 1,19 Mrd. 
sowie eine Bruttowertschopfung von 
DM 1,13 Mrd. Bei der sektoralen Dif-
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Tabelle 1 
Strukturmerkmale des umliegenden Wirtschaftsraumes im engeren Sinne (UWE) 
und im weiteren Sinne (UWW) im Jahre 1991 

Struktunnerkmale Ursberg Thannhausen Krumbach UWE 

Zahl der Einwohner 

Insgesamt 3574 14128 17 712 35414 
weiblich 1908 7324 9083 18315 
mannlich 1666 6804 8629 17 099 

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschiiftigten 

Insgesamt 1528 3822 5948 11298 
weiblich I 170 1730 2471 5371 
mannlich 358 2092 3477 5927 

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschiiftigten nach Wirtschaftsbereichen 

InsgesamtlO 1528 3822 5948 
Land- und Forstwirtschaft - 31 75 
Produzierendes Gewerbe 38 2571 3045 
Handel und Verkehr - 456 790 
Sonstige Dienstleistuntgen 1486 764 1702 

Steueraufkommen in 1 000 DM 

Insgesamt 1287 11867 18655 
Gewerbesteuer (nelto) 225 4077 7 151 
Einkommensteuer 890 6283 9243 

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen in Mio. DM 

161,2 403,3 627,7 

BruttowertschOpfung in Mio. DM 

Insgesamt 156,9 392,4 575,8 
Land- und Forstwirtschaft - 3,2 7,7 
Produzierendes Gewerbe 3,9 264.0 312,6 
Handel und Verkehr - 46.8 81,1 
Sonstige Dienstleistungen 152,6 78,4 174,7 

Quellen: eigene Berechnungen unter Verwendung amtlicher Statitsiken 11 

Zahlen zur kommuna1en Wirtschaftskraft sind geschatzt 

Abbildung3 
Beschliftigtenstruktur im UWE im Jahre 1991 differenziert nach 
Wirtschaftsbereichen - Anteile in % 
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ferenzierung auf Gemeindeebene zeigt 
sich, daB Ursberg im Jahre 1991 knapp 
38 % der Bruttowertschopfung des 
UWE bei den sonstigen Dienstleistun
gen erwirtschaftet hat, wahrend der 
Anteil Ursbergs bei der Bruttowert
schopfung des produzierenden Gewer
bes unter 1 % lag. 

Umliegender Wirtschaftsraum 
im weiteren Sinne 

Der Landkreis Giinzburg - der umlie
gende Wirtschaftsraum im weiteren 
Sinne - ist entsprechend der in der 
Raumordnung verwendeten Systema
tik der Planungsregionen als eine 
"sonstige liindliche Region" einzustu
fen. IS Die Zahl der sozialversiche
rungspflichtig Beschiiftigten lag im 
Jahr 1991 im UWW - wie Tabelle 1 
ebenfalls zu entnehmen ist - bei insge
samt 37715 Personen, wovon 42 % 
Frauen waren. Auf den Wirtschafts
bereich Land- und Forstwirtschaft ent
fielen dabei 1,2 %, auf das Produzie
rende Gewerbe 55 %, auf Handel und 
Verkehr 11,8 % und auf den Bereich 
der sonstigen Dienstleistungen 32 %. 
Die regionalen Branchenstrukturen 
unterschieden sich dabei yom bayeri
schen Gesamtdurchschnitt durch einen 
weit hoheren Anteil des produzieren
den Sektors und einen geringeren An
teil von Handel und Verkehr sowie der 
sonstigen Dienstleistungen. 

Wie bereits angefUhrt, lag das Brutto
inlandsprodukt zu Marktpreisen 
im Landkreis Giinzburg 1991 bei 
DM 3,98 Mrd., die BruttowertschOp
fung bei DM 3,87 Mrd. Rein rechne
risch entsprach dies einer Bruttowert
schopfung je Beschaftigten von 
DM 102665. Die sektorale Differen
zierung der Bruttowertschopfung im 
UWW ergab, daB fast die Halfte der 
Gesamtsumme von den sonstigen 
Dienstleistungsbereichen erwirtschaf
tet worden ist (46 %). Das produzie
rende Gewerbe deckte einen Anteil 
von 42,4 % ab, Handel und Verkehr 
8,4 % sowie Land- und Forstwirtschaft 
3,2 %. 

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, daB die Gemeinde Ursberg in-
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nerhalb des eher landlich strukturierten 
Landkreises Giinzburg hinsichtlich der 
Branchen- und Beschaftigtenstruktu
ren eine Sonderstellung einnimmt. 
Dies laBt sich an der fUr eine landliche 
Region eher ungewohnlich starken 
Tertiarisierung der wirtschaftlichen 
Aktivitaten festmachen. Thannhausen 
und Krumbach, die zusammen mit 
Ursberg den umliegenden Wirtschafts
raum im engeren Sinne bilden, wei
chen von der Struktur der hoheren 
administrativen Ebene, dem Landkreis 
Giinzburg, weit weniger stark abo 

3.4 Regionale Inzidenzanalyse 
der Ausgabeneffekte 

Nach der Charakterisierung der 
wesentlichen Strukturmerkmale des 
DRW und des umliegenden Wirt
schaftsraumes erfolgt nun eine Ab
schatzung der von dieser groBten Be
hinderteneinrichtung Siiddeutschlands 
induzierten regionalOkonomischen Ef
fekte. Hierbei wird fiir das Haushalts
jahr 1991 getrennt nach einzelnen Aus
gabenarten und aggregiert fUr das 
gesamte Finanzvolumen eine Quan
tifizierung der ausgabenwirksamen 
GroBenordnungen sowie eine Regio
nalisierung der monetaren Ausgaben
strome vorgenommen. 

3.4.1 E bene der 
1nvestitionsausgaben 

Fiir das Jahr 1991 wurden auf der Basis 
der ausgewerteten Zahlungsbelege In
vestitionsausgaben l6 in Hohe von ins
gesamt DM 11 354 326 ermittelt. Die 
raumlichen Verteilungsanalysen fUhr
ten zu dem Ergebnis, daB im Untersu
chungsjahr 24,3 % (DM 2,76 Mio.) der 
Investitionsausgaben nach Ursberg, 
Thannhausen und Krumbach und da
mit in den Wirtschaftsraum im engeren 
Sinne geflossen sindY Rund ein Drit
tel (32,2 %) der investitionsbezogenen 
Ausgaben des DRW verblieb im Land
kreis Giinzburg. Auf den Wirtschafts
raum im weiteren Sinne entfiel damit 
ein Nachfragepotential in Hohe von 
DM 3,66 Mio. Bei Ausdehnung des 
Referenzgebietes auf den Regierungs-

bezirk Schwaben erhoht sich der ent
sprechende Anteil auf 69 % (DM 
7,83 Mio.), wobei der Landkreis Augs
burg und die Stadt Augsburg zusam
men mit 24,8 % (DM 2,82 Mio.) den 
groBten Anteil auf sich vereinigen 
konnten. 

3.4.2 Ebene der Sachausgaben 

Die Sachausgaben des DRW (Aus
gaben fUr Materialeinkaufe, Lebens
mittel, Versorgungs- und Entsor
gungsleistungen, medizinischen und 
pflegerischen Sachaufwand sowie 
Wirtschaftsbedarf und Verwaltungsbe
darf) beliefen sich im Jahre 1991 auf 
insgesamt DM 19,5 Mio. Die Regiona
lisierung dieses Ausgabenvolumens 
erbrachte, daB in diesem Jahr mit 
24,2 % (DM 4,71 Mio.) der groBte Teil 
der Sachausgaben in die Region Land
kreis Augsburg und Stadt Augsburg 
geflossen ist. Der Anteil, der dem 
UWE zugute kam, lag bei 21,2 % 
(DM 4,12 Mio.). In den Landkreis 
Giinzburg - den UWW - sind Sachaus
gaben in Hohe von ca. DM 5,4 Mio. 
geflossen, was einem Anteil von 
27,8 % entspricht. Die iibergeordnete 
Analyseebene, der Regierungsbezirk 
Schwaben, konnte einen Anteil von 
62,6 % (DM 12,15 Mio.) auf sich ver
einigen. Somit ergaben sich fUr die 
Sachausgaben vergleichbare regionale 
Anteilswerte wie bei den untersuchten 
Investitionsausgaben. 

Fiir die untersuchten Arten von 
Sachausgaben konnten ahnliche Ver
teilungsmuster identifiziert werden. 
Deutlich zeigte sich der enge Zusam
menhang zwischen regional verfUgba
rem Giiterangebot und entsprechender 
Giitemachfrage: Je hoher (niedriger) 
der Versorgungsgrad mit Sachmitteln 
in Ursberg, Thannhausen bzw. Krum
bach war, urn so mehr (weniger) Zah
lungen flossen in diesen Wirtschafts
raum. Dies erklart u.a., warum z. B. die 
Ausgaben fUr medizinischen und pfle
gerischen Sachaufwand des Jahres 
1991, die sich auf den Kaufvon Spezi
algeraten, Hilfsmitteln usw. bezogen, 
zu fast 70 % Betrieben in Baden-Wiirt
tern berg zugute gekommen sind. 

101 



Wolfgang Becker und Dieter Rothenberger: Regionalokonornische Bedeutung grOBerer Behinderteneinrichtungen 

3.4.3 Ebene der Personalausgaben 

Bei der Analyse der regionalOkonomi
schen Bedeutung der Personalausga
ben war zwei Gesichtspunkten Reeh
nung zu tragen. Zum einen definieren 
Personalausgaben filr das DRW als 
Arbeitgeber die Kosten fUr den Pro
duktionsfaktor Arbeit. U:ihne und Ge
halter stellen zum anderen fUr die Be
sehaftigten eine Einkommensquelle 
dar. 

Bei der Betrachtung der Personalaus
gaben als Kosten fUr den Produktions
faktor Arbeit ist von gezahlten L6hnen 
und Gehaltern inklusi ve Lohnneben
kosten auszugehen. Fur die Analyse 
der regional bedeutsamen Ausgabenef
fekte der Besehaftigten sind hingegen 
die Nettoeinkommen maBgeblich. Da
mit kristallisierten sich zwei zentrale 
Fragestellungen bei der Abschatzung 
der regionalOkonomisehen Effekte der 
Personalausgaben heraus: 

(a) Wie sah die raumliehe Verteilung 
der Personalausgaben des DRW 
im Jahre 1991 aus? 

(b ) Welcher Anteil der Personalaus
gaben, die vom DRW in Form von 
L6hnen und Gehaltem netto an die 
ca. 1 500 Mitarbeiter ausgezahlt 
worden sind, ist als (Konsum-) 
Ausgaben in den umliegenden 
Wirtsehaftsraum geflossen? 

Die Beantwortung der ersten Frage
stellung erfolgte auf der Basis sekun
darstatistischer Auswertungen ent
sprechender Verwaltungsunterlagen. 
Fur das Haushaltsjahr 1991 wurden 
Personalausgaben in Hohe von ins
gesamt DM 65 319164 ermittelt. 
Hiervon flossen mit 55,7 % 
(DM 36,3 Mio.) uber die Halfte in den 
UWE.18 Fur den UWW wurde ein re
gionaler Ausgabenanteil von 80,7 % 
(DM 52,6 Mio.) ermittelt. Der Regie
rungsbezirk Sehwaben konnte einen 
Betrag von insgesamt DM 62,5 Mio. 
auf sich vereinigen, was 95,7 % der 
Personalausgaben des Jahres 1991 aus
maehte. Somit flossen so gut wie die 
gesamten Personalausgaben des DRW 
an Personen, die ihren Wohnsitz inner
halb des Regierungsbezirkes Schwa
ben hatten. 
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Wie bereits angemerkt, ist aus Sieht 
der Beschiiftigten des DRW entschei
dend, was monatlich netto auf das 
Lohn- bzw. Gehaltskonto uberwiesen 
wird. Reduziert man die Personalaus
gaben entsprechend urn Steuern und 
Sozialversieherungsbeitrage, dann er
gibt sieh rein rechnerisch ein Nettobe
trag von DM 36,5 Mio., der im Jahre 
1991 den Beschaftigten des DRW fak
tisch an Einkommen zugeflossen ist. 

Zur naheren Untersuchung der in 
Punkt (b) formulierten Frage nach dem 
Anteil der Personalausgaben, die als 
konsumtive Ausgaben in den umlie
genden Wirtschaftsraum geflossen 
sind, wurde eine schriftliehe Befra
gung der Beschaftigten durchgefUhrt. 
Die Auswertung der Befragungsergeb
nisse erbrachte, daB die Beschaftigten 
des DRW rund 80 % des monatlich 
verfUgbaren Nettoeinkommens wieder 
ausgegeben hatten. Die Ausgaben ftir 
Wohnen und den taglichen Bedarf 
maehten dabei tiber 50 % aus. Dies ist 
insofern ein wichtiges Ergebnis, da 
beide Ausgabenarten erfahmngsge
maB lokalen Versorgungscharakter ha
ben und damit bedeutsame Ausgaben
effekte III Ursberg und dem 
umliegenden Wirtschaftsraum im en
geren Sinne induzieren, Fur den ge
samten Personalbestand des DRW 
wurde unter Zugrundelegung von 
1 519 Beschaftigten und einem dureh
schnittliehen monatlichen Ausgaben
volumen von DM 1 596 fUr das Jahr 
1991 ein konsumtives Nachfragepo
tential von mnd DM 29,1 Mio. ermit
telt. Die regionalen Verteilungsanaly
sen erbraehten einen Ausgabenanteil 
von 59,2 % (OM 17,2 Mio.) filr den 
UWE. Auf den UWW entfielen knapp 
70 % (20,3 Mio.). Der Regierungsbe
zirk Schwaben konnte insgesamt fast 
92 % (DM 26,7 Mio.) der Konsumaus
gaben der Besehaftigten im Jahr 1991 
auf sich vereinigen. 

3.4.4 Ebene der Konsumausgaben 
der Heimbewohner 

Den im DRW betreuten Behinderten 
standen im Untersuchungsjahr finanzi
elle Mittel aus versehiedenen Quellen 

zur VerfUgung. Der uberwiegende Teil 
entfiel auf die sogenannten Barbetra
ge, die nach § 21 Abs. 3 Bundessozial
hilfegesetz Teil der Hilfe zum Lebens
unterhalt darstellen. Die Barbetrage 
machten auf aIle Heimbewohner bezo
gen DM 1,9 Mio. aus. Hinzu kamen die 
Gehalter fUr Ta.tigkeiten in der Werk
statt fUr Behinderte in Hohe von DM 
0,8 Mio. Unter Berueksichtigung son
stiger Einnahmen (z. B. Schenkungen) 
standen den Behinderten im Jahre 
1991 insgesamt mnd DM 3 Mio. an 
Finanzmitteln zur VerfUgung, die auch 
vollstandig filr konsumtive Zwecke 
verausgabt worden sind. 

Als Ergebnis der raumliehen Vertei
lungsanalysen zeigte sich, daB von den 
konsumtiven Ausgaben der betreuten 
Heimbewohner im Jahr 1991 insge
samt 44 % (DM 1,35 Mio.) in den 
UWE geflossen sind. Bezogen auf den 
UWW erhOht sich der Regionalanteil 
auf 47 % (DM 1,44 Mio.). Die kon
sumtiven Ausgaben lagen im Regie
rungsbezirk Sehwaben als Ganzes be
traehtet bei 59,5 % (DM 1,83 Mio.). 
Damit sind fast drei Funftel der Kon
sumausgaben der Heimbewohner des 
DRW in Betriebe, die ihren Standort 
im Regierungsbezirk Schwaben hat
ten, geflossen. 

3.4.5 Aggregation der untersuchten 
Ausgabenarten und 
Regionalisierung der 
monetiiren Gesamteffekte 

Das gesamte vom DRW induzierte 
Ausgabenvolumen wurde rein rechne
risch aus der Aggregation der ermittel
ten Investitions-, Saeh- und Personal
ausgaben sowie den konsumtiven 
Ausgaben der Heimbewohner er
mittelt. 1m Jahr 1991 wurde danach 
ein Betrag von insgesamt mnd 
DM 99,2 Mio. verausgabt. Abbildung 
4 zeigt die Ergebnisse der regionalen 
Verteilungsanalysen. 

Sehr markant ist die starke raumliehe 
Konzentration der vom DRW indu
zierten Gesamtausgaben auf den um
liegenden Wirtsehaftsraum im engeren 
Sinne. 1m untersuchten Haushaltsjahr 
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flossen 44,9 % der Gesamtausgaben 
nach Ursberg, Thannhausen und 
Krumbach, was einem Nachfragepo
tential von DM 44,6 Mio. entsprach. 
Nimmt man den Rest des Landkreises 
Glinzburg hinzu, dann erhoht sich der 
Regionalanteil ftir den umliegenden 
Wirtschaftsraum im weiteren Sinne 
auf 63,6 % (DM 63,1 Mio.). Flir den 
gesamten Regierungsbezirk Schwaben 
wurde ein Anteil von 85,0 % ermittelt, 
was einem Finanzvolumen von 
DM 84,3 Mio. entspricht. Die regiona
len Verteilungsmuster unterstreichen 
in eindrucksvoller Weise die besonde
re Rolle des DRW als regionaler Wirt
schaftsfaktor . 

3.5 Multiplikatoranalyse der 
induzierten Einkommenseffekte 

Die bislang vorgenommenen Abschat
zungen der regionalen Primiireffekte 
des DRW - also der direkten Einkom
menseffekte - erfolgten auf der Basis 
formaler Ausgabeninzidenzanalysen. 
Hierdurch konnten die dargestellten 
und regional sehr bedeutsamen Ver
flechtungsmuster zwischen DRW und 
umliegendem Wirtschaftsraum heraus
gearbeitet werden. 1m Mittelpunkt der 
weiteren AusfUhrungen steht die Be
stimmung der einkommensinduzierten 
Regionaleffekte in den nachfolgenden 
Wirkungsrunden - also der entspre-

AbbiIdung4 

chenden Sekundiir-, Tertiiireffekte 
USW. 19 

Sekundar-, Tertiareffekte usw. resul
tieren daraus, daB die Ausgaben des 
DRW fUr Lieferanten, Beschiiftigte 
usw. Einnahmen darstellen, die wie
derum verausgabt werden und damit 
bei weiteren Wirtschaftssubjekten zur 
Einkommensbildung beitragen. Diese 
auch als indirekte Einkommenseffekte 
zu bezeichnenden Wirkungen setzen 
sich tiber weitergehende Inzidenzstu
fen fort (Multiplikatoreffekte )20 und 
entfalten ihre regionale Bedeutsamkeit 
in Abhangigkeit der Hohe der jeweils 
raumwirksamen Ausgaben einerseits 
und Merkmalen der regionalen Wirt
schaftsstruktur andererseits. Das Kon
zept der regionalen Multiplikatorana
lyse21 stellt hierbei eine Moglichkeit 
dar, die vom DRW induzierten Ein
kommenseffekte in ihrer gesamten 
raumlichen Bedeutsamkeit zu bestim
men. Der dabei zu errechnende Multi
plikatorwert drtickt das Verhaltnis der 
induzierten Gesamtveranderungen der 
regionalen Einkommen zu den Ausga
ben des DRW auf der Ebene der 
Primareffekte aus. Interregionale 
N achfrageinterdependenzen konnen 
allerdings so nicht erfaBt werden. Die
se entstehen dadurch, daB die durch die 
Ausgaben des DRW in anderen Regio
nen enrstehenden Einkommen zu 
Rtickfltissen in den umliegenden Wirt
schaftsraum fUhren. Zur Erfassung sol
cher komplexer Transferstrome miis-

Regionalisierung der fiir das Jahr 1991 ermittelten Gesamtausgaben -AnteiIe in % 

15,1 % 

44,9% 

Quelle: eigene Darstellung 
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D Umliegender Wirtschaftsraum 
im engeren Sinne 

• Rest Landkreis Gunzburg 

• 
Rest Regierungsbezirk 
Schwaben 

• 
Raumeinheiten auBerhalb 
Schwabens 

sen regionale Input-Output-Analysen 
durchgefUhrt werden22 , was aber im 
vorliegenden Fall aufgrund der unzu
reichenden Datenlage nicht zu realisie
ren war. Gleiches gilt fUr die Abschat
zung der sich aus den Rtickfltissen von 
Steuergeldern und Sozialversiche
rungsbeitragen in die Region einstel
lenden Effekte. 

Die von den Gesamtausgaben des 
DRW im untersuchten Haushaltsjahr 
1991 induzierten regionalen Einkom
menseffekte lassen sich wie folgt be
rechnen: 

1 
Y = ·A 
r l-c(1-t

d 
-sb)(l-t

i 
-m) 

mit: 

Y, 

C 

td 

sb 

ti := 

m := 

A := 

Veranderung des regionalen 
Einkommens, 

marginale Konsumquote, 

durchschnittlicher Steuersatz 
der direkten Steuern, 

durchschnittlicher Beitragssatz 
zur Sozialversicherung, 

durchschnittliche Steuersatz der 
indirekten Steuern23

, 

marginale Importquote, 

Niveau der auf der Ebene der 
Primareffekte in die Region 
flieBenden Ausgaben. 

Ftir die Ermittlung des jeweils maB
geblichen Multiplikatorwertes, der 
tiber den Quotienten auf der rechten 
Seite der Gleichung definiert ist, wur
den verschiedene Datenquellen heran
gezogen. So konnte ftir die marginale 
Konsumquote auf den bei der Beschaf
tigtenbefragung ermittelten Wert von 
0,8 zurtickgegriffen werden. Dieser 
Wert ist nahezu identisch mit der bei 
der Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe (EVS) aus dem Jahre 1993 
fUr die westlichen Bundeslander ermit
telten Konsumquote von 0,81.24 Die 
Werte fUr den durchschnittlichen Steu
ersatz der direkten Steuern (18,4 %) 
sowie fUr den durchschnittlichen 
Beitragssatz zur Sozialversicherung 
(28,4 %) wurden den Unterlagen der 
Finanzbuchhaltung des DRW entnom
men. Auch diese Werte liegen sehr 
nahe an den in den amtlichen Statisti
ken ausgewiesenen Durchschnittswer
ten. 25 
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Die Werte flir die margin ale Import
quote konnten, differenziert nach 
Ausgabenarten, aus den Ergebnissen 
der sekundarstatistischen Analysen ab
geleitet werden, eben so wie der durch
schnittliche Steuersatz flir die indirek
ten Steuern. Auf der kleinraumlichen 
Analyseebene lagen aber keine detail
lierten Informationen zur marginalen 
Importquote vor. Deshalb wurde von 
der vereinfachenden Annahme ausge
gangen, daB die Wirtschaftssubjekte, 
die Empfanger der vom DRW getatig
ten Ausgaben waren, ahnliche Nach
fragestrukturen wie das DRW hatten. 
Da die Betriebe im wirtschaftlichen 
Umfeld ebenso wie das DRW in Er
mangelung eines adaquaten Angebots 
Giiter und Dienstleistungen z.T. iiber
regional nachgefragt haben miissen, 
scheint diese Annahme plausibel zu 
sein. Die zugrundegelegten Werte 
konnten so als ReferenzgroBen zur Er
mittlung der regionalen Einkommens
multiplikatoren herangezogen werden. 
Der schlieBlich zu errechnende Ge
samtmultiplikator wurde als gewoge
ner Durchschnitt aus den ermittelten 
Einzelwerten gebildet. 

In Tabelle 2 sind die regionalen Multi
plikatorwerte - differenziert nach den 
untersuchten raumlichen Bezugsebe
nen - flir die einzelnen Ausgabenarten 
und flir die Gesamtausgaben des DRW 
des Jahres 1991 zusammengestellt. Es 
zeigt sich, daB die regionalen Multipli
katorwerte mit der Hohe der Aggrega
tionsebene zunehmen. 

Die Werte fiir den jeweiligen Gesamt
multiplikator bringen die zum Teil er
heblichen Unterschiede zwischen den 
betrachteten Raumeinheiten zum Aus
druck. So haben Ausgaben des DRW 
in Hohe von DM 1 Mio., die im Jahre 
1991 in den umliegenden Wirtschafts
raum im engeren Sinne geflossen sind, 
im Rahmen der weiteren Wirkungs
runden zu einem zusatzlichen Einkom
men von insgesamt DM 1,19 Mio. ge
flihrt. Bezogen auf den umliegenden 
Wirtschaftsraum im weiteren Sinne 
konnte rein rechnerisch ein Wert von 
DM 1,25 Mio. ermittelt werden. Der 
entsprechende Betrag flir den Regie
rungsbezirk Schwaben bewegte sich in 
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Tabelle 2 
Regionale Multiplikatorwerte fUr die untersuchten Ausgaben( -arten) des DRW 
im Jahre 1991 

Ausgaben( -arten) Umliegender Wirt- Umliegender Wirt- Regierungsbezirk 
schaftsraum im schaftsraum im Schwaben 

engeren Sinne (UWE) weiteren Sinne (UWW) 

Investitionsausgaben 1,05 1,08 1,30 
Sachausgaben 1,05 1,08 1,29 
Personalausgaben 1,26 1,34 1,54 
Ausgaben 
der Heimbewohner 1,15 1,16 1,24 

Gesamtausgaben 1,19 1,25 1,46 

QueUe: eigene Berechnungen 

Tabelle 3 
Einkommensbezogene Primiireffekte und Gesamteffekte der vom DRW 
im Jahr 1991 getiitigten Ausgaben 

Effekte Umliegender Wirt- Umliegender Wirt- Regierungsbezirk 
schaftsraum im schaftsraum im Schwaben 

engeren Sinne (UWE) weiteren Sinne (UWW) 

Einkommensbezogene 
Primareffekte in DM Mio. 44,6 

Ermittelte 
Multiplikatorwerte 1,19 

Einkommensbezogene 
Gesamteffekte in DM Mio. 53,1 

QueUe: eigene Berechnungen 

einer GroBenordnung von fast 
DM 1,5 Mio. 

Eine Einordnung der ermittelten Mul
tiplikatorwerte im Verhaltnis zu den 
Ergebnissen anderer regionalOkonomi
scher Untersuchungen ist schwer mog
lich, wei I - wie eingangs schon er
wahnt - vergleichbare Studien aus dem 
Bereich der sozialen Infrastruktur 
nicht vorliegen. Generell kann aber 
festgestellt werden, daB die ermittelten 
Werte geringfligig unter den Werten 
liegen, die flir den Bereich der 
Bildungsinfrastruktur (Universitaten, 
Fachhochschulen usw.) ermittelt wor
den sind.26 

In Tabelle 3 finden sich die Ergebnisse 
der Monetarisierung der regionalen 
Einkommenseffekte, die von den Ge
samtausgaben des DRW imJahre 1991 
in der ersten Wirkungsstufe und weite
ren Wirkungsstufen bis zur regionalen 
Versickerung induziert worden sind. 

63,1 84,3 

1,25 1,46 

78,9 123,1 

Es zeigt sich, daB die Veranderungen 
der regionalen Einkommensniveaus 
nach allen Wirkungsrunden deutlich 
hoher ausfallen als die ermittelten Pri
mareffekte. Durch Sekundar-, Tertiar
effekte usw. ist in Ursberg, Thann
hausen und Krumbach (UWE) ein 
zusiitzliches Einkommen in Hohe von 
DM 8,5 Mio. entstanden. Fiir den 
Landkreis Giinzburg als Ganzes 
(UWW) lag der zusatzliche Einkom
menseffekt bei DM 15,8 Mio. Die im 
Jahre 1991 vom DRW getiitigten Aus
gaben haben im Regierungsbezirk 
Schwaben zu einer Zunahme der 
regionalen Einkommen von fast 
DM 40 Mio. geflihrt. 

4 Zusammenfassung und Fazit 

Die regionalen Verteilungsanalysen 
haben in eindrucksvoller Weise aufzei
gen konnen, daB vom DRW als der 
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groBten siiddeutschen Behindertenein
richtung wichtige Ausgaben-, Nach
frage- bzw. Beschaftigungseffekte auf 
den umliegenden Wirtschaftsraum im 
engeren und weiteren Sinne ausgehen. 
Uber die Nachfrage nach Giitem und 
Dienstleistungen werden regional be
deutsame Effekte induziert. In Tabel
Ie 4 sind die ermittelten Regionalantei
Ie fiir das untersuchte Haushaltsjahr 
1991, differenziert nach Ausgaben
arten, in komprimierter Form zusam
mengestellt. 

Wahrend von den Investitions- und 
Sachausgaben im Jahre 1991 im 
Durchschnitt lediglich rund 2 % nach 
Ursberg gefiossen sind, entfielen auf 
die Personalausgaben und die konsum
tiven Ausgaben der Heimbewohner fiir 
Ursberg Anteilswerte von rund 22 %. 
Bezogen auf den umliegenden Wirt
schaftsraum im engeren Sinne als Gan
zes zeigten sich ahnliche raumliche 
Verteilungsmuster in etwas modifi
zierter Form: Bei den Personalausga
ben und den konsumtiven Ausgaben 
der Heimbewohner ist im Jahre 1991 
im Durchschnitt die HaIfte des Ausga
benvolumens nach Ursberg, Thann
hausen und Krumbach gefiossen, wah
rend die errechneten Anteile des 
umliegenden Wirtschaftsraumes im 
engeren Sinne bei den Investitions
und Sachausgaben bei durchschnittlich 
23 % lagen. Dies ist angesichts des 
personalintensiven Dienstleistungs
charakters des DRW und des daher 
sehr hohen Personalausgabenanteils an 
den untersuchten Gesamtausgaben 
(65,8 %) von besonderer Bedeutung. 

Uber 80 % der gesamten im Jahre 1991 
in den UWE gefiossenen Ausgaben 
sind Personalausgaben gewesen, was 
die herausragende Stellung des Wer
kes als regionaler Arbeitgeber unter
streicht. Das DRW war 1991 nahezu 
der einzige Arbeitgeber in Ursberg. 
Die dominante Stellung als kommuna
ler Arbeitgeber erkliirt auch den hohen 
Anteil von beschaftigten Frauen. Die 
Forderung, Betreuung und Pfiege be
hinderter Menschen gilt auch heute 
noch traditionell als klassisches Be
rufsfeld fiir weibliche Beschiiftigte. 

Die raumlichen Verteilungsmuster der 
ermittelten Gesamtausgaben fiir das 
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J ahr 1991 spiegeln ebenfalls die be
sondere Rolle des DRW als regionaler 
Wirtschaftsfaktor wider. 1m Untersu
chungsjahr fiossen - ohne Berucksich
tigung der empirisch schwer abzu
schatzenden Steuerrtickfiiisse - rund 
45 % der Gesamtausgaben und damit 
DM 44,6 Mio. nach Ursberg, Thann
hausen und Krumbach. Bezogen auf 
den umliegenden Wirtschaftsraum 
im weiteren Sinne wurde ein Regio
nalanteil von insgesamt 63,6 % 
(DM 63,1 Mio.) ermittelt. Der gesamte 
Regierungsbezirk Schwaben konnte 
einen Ausgabenanteil von rund 85 % 
auf sich vereinigen (DM 84,3 Mio.). 

Wie in Kapitel 3.3. dargelegt, lag das 
Bruttoinlandsprodukt im Jahre 1991 
im UWE bei rund DM 1,2 Mrd. Die 
sonstigen Dienstleistungsbereiche 
deckten immerhin mehr als DM 
405 Mio. abo Vor diesem Hintergrund 
lassen sich fiir die vom DRW induzier
ten primaren Ausgabenstrome folgen
de Regionalanteile angeben: 8,8 % des 
Bruttoinlandsproduktes sowie 24,5 % 
der sektorspezifischen Bruttowert-

Tabelle 4 

schopfung des UWE waren im Jahre 
1991 direkt - ohne Berucksichtigung 
von Multiplikatoreffekten in der Wert
schopfungskette - auf die wirtschaftli
chen Aktivitaten des Werkes zuruck
zufiihren. Damit war immerhin fast ein 
Zehntel der gesamten regionalen Wirt
schaftskraft des UWE unmittelbar mit 
den wirtschaftlichen Tatigkeiten des 
DRW in Verbindung zu bringen. 

Die Monetarisierung der regionalen 
Einkommenseffekte, die von den Ge
samtausgaben des DRW im Jahre 1991 
in den weiteren Wirkungsstufen indu
ziert worden sind, erbrachte Verande
rungen der regionalen Einkommens
niveaus, die deutlich hoher lagen als 
die Effekte, die sich in der ersten Wir
kungsstufe eingestellt haben. Durch 
die Sekundar-, Tertiareffekte uSW. ist 
im UWE ein zusiitzliches Einkommen 
in Hohe von DM 8,5 Mio. entstanden. 
1m UWW lag der zusatzliche Einkom
menseffekt bei DM 15,8 Mio. 

Mit der vorliegenden Studie konnte 
erstmals in dieser Form der empirisch 
fundierte Nachweis des besonderen 

Raumliche Verteilung der fiir das Jahr 1991 ermittelten Ausgaben 
differenziert nach Ausgabenarten - Anteile in % 

Raumeinheiten Investitions- Sach- PersonaI- Ausgaben der Aggregiertes 
ausgaben ausgaben ausgaben Heimbewohner Ausgabenvolumen 

Ursberg 2.2 1,7 21,7 21,9 15,5 
Thannhausen 12,9 6,9 20,3 8,6 16,4 
Krumbach 9,2 12,6 13,7 13,5 13,0 

UEW insgesamt 24,3 2/,2 55,7 44,0 44,9 

Rest Landkreis Giinzburg 7,9 6,6 25,0 3,0 18,7 
UWW insgesamt 32,2 27,8 80,7 47,0 63,6 

Landkreis Neu-Ulm 3,0 1,3 1,6 2,1 1,7 

Landkreis Dillingen 1,6 0,4 0,4 2,3 0,6 

Landkreis Augsburg/ 
Stadt Augsburg 24,8 24,2 6,8 4,4 12,2 

Landkreis Unterallgiiu/ 
Stadt Memmingen 6,7 5,7 5,2 3,6 5,5 

Rest Regierungsbezirk 
Schwaben 0,7 3,2 1,0 0,1 1,4 

Rest Bundesland Bayem 18,4 20,0 2,5 27,6 8,5 

Bundesland Baden-
Wiirttemberg 4,0 10,8 1,2 6,6 3,6 

Rest Bundesrepublik 
Deutschland 8,6 6,1 0,6 3,3 2,7 

Ausland - 0,5 - 3,0 0,2 

Summe 100 100 100 100 100 

QueUe: eigene Berechnungen 
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Stellenwertes groBerer Behinderten
einrichtungen als Wirtschaftsfaktor fUr 
die umliegende Region erbracht wer
den. Gerade Hindlich strukturierte 
Wirtschaftsdiume konnen bei den 
bestehenden Problemen auf dem Ar
beitsmarkt und den sich zunehmend 
verscharfenden Defiziten der kommu
nalen Haushalte von den kontinuier
lichen und stabilisierenden Ausgaben-, 
Nachfrage- bzw. Besch1i.ftigteneffek
ten groBerer Sozialeinrichtungen in be
sonderer Weise profitieren. Es bleibt 
weitergehenden Arbeiten vorbehalten, 
die gewonnenen Erkenntnisse aufzu
greifen und vertiefende Analysen 
durchzufUhren. Eine starkere, empi
risch fundierte Besch1i.ftigung mit Fra
gen der regionalOkonomischen Bedeu
tung groBerer Sozialeinrichtungen ist 
gerade auch vor dem Hintergrund der 
Diskussionen tiber die Kosten des 
Systems der sozialen Sicherung im 
Zusammenhang mit Pflege- bzw. Re
habilitationsmaBnahmen dringend ge
boten.27 Verstilrkte Forschungsaktivi
tilten in diesem Gebiet konnen dazu 
beitragen, sowohl bei den Trilgern als 
auch in der Offentlichkeit ein klareres 
BewuBtsein dahingehend zu schaffen, 
daB soziale Infrastruktureinrichtungen 
nicht nur zum Teil erhebliche Kosten 
verursachen, sondern ein wichtiger re
gionaler Wirtschaftsfaktor sind - und 
dies auf vielfilltige Weise. 

Anmerkungen 

(1) 
Vgl. dazu z.B. Staatsinstitut fiir Friihpadagogik 
und Familienforschung (Hrsg.): Handbuch der 
integrativen Erziehung behinderter und nicht
behinderter Kinder. - Miinchen, Basel 1990; 
Ellger-Riittgardt, Sieglind (Hrsg.): Bildungs
und Sozialpolitik fiir Behinderte. - Miinchen, 
Basel 1990; Speck, Otto: System Heilpadago
gik. - Miinchen, Basel 1996; Eberwein, Hans 
(Hrsg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen 
gemeinsam. Handbuch der Integrationspadago
gik. - Weinheim, Basel 1990 

(2) 

So haben entsprechende Recherchen in ver
schiedenen, u.a. auch EDV-gestiitzten For
schungs- bzw. Literaturdokumentationen zu 
keinem positiven Ergebnis gefiihrt. 
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(3) 
Vgl. dazu z.B. Becker, Wolfgang: Okonomi
sche Bedeutung der Universitat Augsburg fiir 
Stadt und Region. In: Beitrage zur Hochschul
forschung (1992) H. 3, S. 255 ff.; Benson, Lutz: 
Regionalwirtschaftliche Effekte der Universitat 
Trier. Eine Untersuchung oor· Auswirkungen 
auf die regionale Wirtschaft wahrend der Lei
stungserstellung. - Trier 1997. = Materialien 
zur Planung, Nr. 6; Blum, Ulrich: Regionale 
Wirkungen von Infrastrukturinvestitionen. -
Karlsruhe 1982; Engelbrech, Gerhard; Kiippers, 
Georg; Sonntag, Joachim: Regionale Wirkung 
von Hochschulen. - Bonn 1978; Fischer, Josef: 
Regionalwirtschaftliche Wirkungen iiffent
licher Ausgaben. - Frankfurt a.M. 1979; Fiirst, 
Dietrich: Die Wirkung von Hochschulen auf 
ihre Region. In: Akademie fiir Raumforschung 
und Landesplanung (Hrsg.): Wirkungsanalyse 
und Erfolgskontrollen in der Raumordnung. -
Hannover 1984, S. 135 ff.; Hahn, Werner: Die 
regionalwirtschaftliche Bedeutung ausgewahl
ter FernstraBenprojekte. - Miinchen 1987. 
= IFO-Studien zur Verkehrswirtschaft, Nr. 17; 
Seeber, Jobst: Regionalwirtschaftliche Wirkun
gen von Hochschulen. - Oldenburg 1985; 
Willauschus, Axel: Wirtschaftliche Verflech
tungen zwischen Hochschulen und Stadt. Eine 
empirische Analyse am Beispiel der Stadt Miin
ster und ihren Hochschulen. - Baden-Baden 
1979 

(4) 
Vgl. dazu z.B. Giischel, Albrecht; Kunert
Schroth, Heidrun; Mittag, Klaus: Revision der 
sozialen Infrastruktur. Ein Riickblick auf die 
80er Jahre. - Berlin 1992; Hedtkamp, Giinter: 
Die Bedeutung der Infrastruktur in makroiiko
nomischer Sicht. In: Oberhauser, Alois (Hrsg.): 
Finanzierungsprobleme der deutschen Einheit 
III: Ausbau der Infrastruktur und kommunaler 
Finanzausgleich. - Berlin 1995, S. 9 ff.; 
Schulze, Thomas: Infrastruktur als politische 
Aufgabe. - Frankfurt a.M. u.a. 1992; Simonis, 
Udo Ernst (Hrsg.): Infrastruktur. Theorie und 
Politik. - Kiiln, Giitersloh 1977 

(5) 
Vgl. dazu auch Becker, Wolfgang: Zur iikono
mischen Bedeutung von Behinderteneinrich
tungen fiir die umliegende Region. In: Zwier
lein, Eduard (Hrsg.): Handbuch Integration und 
Ausgrenzung. Zur Lage der behinderten Men
schen in der Gegenwart. - Neuwied, Berlin 
1996, S. 503 ff. 

(6) 
Generell gilt, daB im Rahmen des vertikalen 
Finanzausgleiches das Aufkommen der Lohn
bzw. Einkommensteuer zu IS % den Gemein
den und zu je 42,5 % Bund und Landern zu
flieBt. 

(7) 
Vgl. dazu im einzelnen auch Becker, Wolfgang; 
Rothenberger, Dieter: Okonomische Bedeutung 
des DRW Ursberg fiir den umliegenden Wirt
schaftsraum. Forschungsbericht der Universitat 
Augsburg. - Augsburg 1997 

(8) 
Der Universitat Augsburg (Forschungsmittel im 
Rahmen der Typ-B-Forschung) und dem DRW 
sei an dieser Stelle fiir die Bereitstellung ent
sprechender Projektmittel gedankt. 

(9) 
Diese Vorgehensweise findet sich auch bei Un
tersuchungen zu den regionaliikonomischen 
Wirkungen von Hochschulen, bei denen in der 
Regel die regionalen Effekte der Konsumausga
ben der Studierenden ebenfalls Beriicksichti
gung finden. Vgl. hierzu z.B. Voigt, Eva: Die 
Universitat als Wirtschaftsfaktor am Beispiel 
der TU Ilmenau. In: Raumforschung und Raum
ordnung, 54. Jg. (1996) H. 4, S. 283 ff. 

(10) 
Bei den sozialversicherungspflichtig Beschaf
tigten in Ursberg und Krumbach sind aus daten
schutzrechtlichen Griinden fiir die Wirtschafts
bereiche Produzierendes Gewerbe sowie Han
del und Verkehr bestimmte Werte in den amtli
chen Statistiken nicht ausgewiesen worden. 
Dies fiihrt zu gewissen Abweichungen bei der 
Addition der sektoralen Werte. 

(II) 
Bayerisches Landesamt fiir Statistik und Daten
verarbeitung (Hrsg.): Gemeindedaten 1992. -
Mtinchen 1992, S. 370 ff.; IHK fiir Augsburg 
und Schwaben (Hrsg.): Landkreis Giinzburg: 
Wirtschaftsdaten. - Augsburg 1997. = IHK
Analysen 2 (1997) Nr. 4, S. 5 ff. 

(12) 
1m folgenden werden die sozial versicherungs
pflichtig Beschaftigten durchgehend als Refe
renzgriiBe herangezogen. 

(13) 
Da das Bruttoinlandsprodukt auf Landkreisebe
ne generell nur im Zwei-Jahres-Rhythmus erho
ben wird, lagen Angaben fiir das Untersu
chungsjahr 1991 nicht vor. Urn dennoch iiber 
eine Berechnungsgrundlage zu verfiigen, wurde 
fiir das Jahr 1991 der Mittelwert aus den Jahren 
1990 und 1992 als Naherungswert verwendet. 

(14) 
Zu beachten ist hierbei, daB es sich bei den so 
gewonnenen Zahlen urn Naherungswerte han
delt, da nicht grundsatzlich davon ausgegangen 
werden kann, daB sich die Wirtschaftskraft 
einer Gemeinde genau proportional zur Zahl der 
Beschaftigten verhalt. 

(15) 
Vgl. hierzu und den folgenden Vergleichsdaten: 
Bayerisches Staatsministerium fiir Wirtschaft 
und Verkehr (Hrsg.): Die Arbeitsmarktregion 
Giinzburg - Beschreibung und Analyse der re
gionalen Wirtschaft. - Miinchen 1994, S. 1 ff. 

(16) 
Die Investitionsausgaben setzten sich im einzel
nen aus den Ausgaben fiir NeubaumaBnahmen, 
Einrichtung und Ausstattung, den Ausgaben fiir 
Instandhaltungs-, RenovierungsmaBnahmen 
u.a. sowie den Ausgaben fiir nicht-aktivierungs
pflichtige Anschaffungen zusammen. 
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(17) 
Hierbei sind die investitionsguterspezifischen 
Besonderheiten in landlichen Gebieten, was 
z.B. das regionale Angebot von Firmen etwa im 
Baugewerbe anbelangt, zu beachten. So war ein 
adaquater Lieferant der nachgefragten Leistun
gen (z.B. zum Bau von Aufzugen und deren 
Wartung) im wirtschaftlichen Umfeld des DRW 
haufig nicht vorhanden. Daraus resultierten 
dann entsprechende Verschiebungen der Inve
stitionsausgaben hin zu anderen Regionen, und 
zwar in der Regel in dichter besiedelte Gebiete 
wie z.B. den Augsburger Wirtschaftsraum. 

(18) 
Die raumliche Zuordnung der yom DRW im 
Jahre 1991 gezahlten Liihne und Gehalter er
folgte anhand der Wohnorte der Beschaftigten. 

(19) 
Zu dieser Unterscheidung vgl. Freund, Ulrich; 
Zabel, Gerhard: Regionale Wirkungen der 
Wirtschaftsstrukturfiirderung. - Bonn 1978. In: 
Schriftenreihe "Raumordnung" des Bundes
ministers fUr Raumordnung, Bauwesen und 
Stadtebau, H. 23, S. 26 

(20) 
Zu regionalen Multiplikatoreffekten allgemein 
vgl.: Regionalisierung raumwirksamer Mittel. 
Themenheft. = Informationen zur Raument
wicklung, Bonn (1995) H. 4/5; Comes, Stefan: 
Zur raumlichen Inzidenz ausgewahlter iiffentli
cher Ausgaben. In: Raumforschung und Raum
ordnung, 39. Jg. (1981) H. 5/6, S. 235 ff.; Grote, 
Birgit; Holthoff-Frank, Klaus: Regionale Ein
kommens- und Beschaftigungseffekte der Uni
versitat-Gesamthochschule-Siegen. - Siegen 
1990. = Schriften zur Wirtschaftsforschung, 
Nr.l 

(21) 
V gl. dazu im einzelnen Biehl, Dieter; Ullrich, 
Heinz; Wolf, Waltraud: Regionalisierung raum
wirksamer Einnahmen und Ausgaben von 
Bund, Landern und Gemeinden. - Hannover 
1988; Willauschus, Axel: Wirtschaftliche Ver
flechtungen zwischen Hochschulen und Stadt, 
a.a.O. [siehe Anm. (3)], S. 93 ff.; Zimmermann, 
Horst: Regionale Inzidenz der iiffentlichen Fi
nanzstriime. Methodische Probleme einer zu
sammenfassenden Analyse fUr einzelne Regio
nen. - Baden-Baden 1981 

(22) 
Zur Methodik regionaler Input-Output-Analy
sen vgl. Hewings, Geoffrey J.; Jensen, Rodney 
c.: Regional, interregional and multi regional 
input-output analysis. In: Nijkamp, Peter (Ed.): 
Handbook of Regional and Urban Economics. 
Vol. I: Regional Economics. - Amsterdam u.a. 
1986, S. 257 ff.; Muller, Heinz J.: Methoden zur 
regionalen Analyse und Prognose. - Hannover 
1976; Kaufmann, Lothar: Wechselwirkungen 
zwischen Hochschule und Hochschulregion. 
Fallstudie Justus-Liebig-Universitat, Bd. II. -
GieSen 1982, S. 19 ff. 

(23) 
In erster Linie bezieht sich dies auf die U msatz
steuer (Mehrwertsteuer). 
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(24) 
Vgl. dazu Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 
Wirtschaftsrechnungen - Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1993. - Wiesbaden 
1993. = Fachserie 15, H. 4 

(25) 
Vgl. dazu ebenda; Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.): Wirtschaftsrechnungen - Finanzen und 
Steuern. - Wiesbaden 1989. = Fachserie 14, 
Reihe 7.1 

(26) 
Vgl. dazu Anm. (3) 

(27) 
V gl. dazu Knappe, Eckhard; Hammerschmidt, 
Markus; Walger, Martin (Hrsg.): Behinderte 
und Rehabilitation. - Frankfurt a.M., New York 
1991; Lampert, Heinz: Krise unq Reform des 
Sozialstaates. Frankfurt a.M. 1997; Schmahl, 
Wilfried: Finanzierung sozialer Sicherung in 
Deutschland unter veranderten gesellschaftli
chen und iikonomischen Bedingungen. In: 
Deutsche Rentenversicherung (1994) H. 6, 
S. 357 ff. 
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