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I. Regionale Disparitaten innerhalb der Europaischen

Gemeinschaft: Probleme, Zahlen, Trends*

- Zur Problemstellung

I. Bei einer Bilanz der wirtschaftlichen Entwicklung,

die die Gemeinschaft seit 1958 genommen hat, lieBen

sich zahlreiche Daten und Fakten nennen, die ein pos-

tives Gesamturteil nahelegen. Man konnte auf die

Wachstumsraten von Produktion, Einkommen oder Be-

schaftigung verweisen, die man insbesondere im ersten

Jahrzehnt des Gemeinsamen Marktes feststellen kann,

man konnte auf die AuBenhandelsentwicklung verweisen

und auf viele weitere Indikatoren, die dann genannt

werden, wenn man die Zunahme von Wohlfahrt und

Leistungsfahigkeit in einem Wirtschaftsraum beschrei-

ben will.

Verschiedene Argumente sprechen dafiir, dafi die Ent-

wicklung, die die sechs alten EG-Staaten in den sech-

ziger Jahren verzeichnen konnten, eng mit der Exi-

stenz eines gemeinsamen Marktes verkniipft ist:

Die Liberalisierung der Handelsstrome innerhalb

Europas eroffnete neue Moglichkeiten der Arbeits-

teilung; erweiterte Absatzgebiete erlaubten es, die

Kostenvorteile groBerer Serien wahrzunehmen; in Ko-

operation der Mitgliedslander konnten Entwicklungs-

und Forschungsprojekte durchgefiihrt werden, die vor-

aussichtlich die Finanzkraft oder Risikobereitschaft

einzelner Staaten tiberfordert hatten.

Allerdings bliebe eine historische Bilanz von zwanzig

Jahren EG unvollstandig, wenn man nicht auch auf der

Passivseite fallige Buchungen vornehmen wiirde. Hier

ware zu beriicksichtigen, daB die Liberalisierung im

*Der Autor dankt Carsten Thoroe fur zahlreiche kritische
Hinweise.
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Inneren - oder das Aufrechterhalten liberaler Ver-

haltnisse - teilweise erkauft wurde und - insbe-

sondere in neuerer Zeit - erkauft wird mit einer

wachsenden Diskriminierung nach auBen; weiterhin kann

man darauf verweisen, daB einiges von dem, was (immer

noch) unter dem Etikett "Gemeinsamer Markt" lauft,

langst auseinandergefalien ist und ersetzt wurde

durch ein kompliziertes System einzelstaatlicher

Regelungen. Was im Agrarbereich Tradition ist, er-

weist sich auch fur notleidende Industriebranchen

zunehmend als attraktiv. Der Ruf nach Selbstbe-

schrankungsabkommen mit wettbewerbsstarken Handels-

partnern, nach Zollen und Kontingenten, nach staat-

licher Subventionierung, nach der Kartellierung von

Binnenmarkten ertont aus vielen Richtungen, und er

ertont nicht immer vergeblich.

2. Mogen sich die MaBnahmen, die hier gefordert werden,

im Einzelfal.l auch unterscheiden, die vorgebrachten

Begrundungen stimmen zumeist iiberein: neben den (tradi-

tionellen) Autarkie-tlberlegungen ist es das Verlangen

nach interpersoneller, intersektoraler und - ha.ufig

auch - interregionaler VerteiTungsgerechtigkeit.

So sollen Transferzahlungen zugunsten von "benachteilig-

ten" Regionen einen Ausgleich fur marktferne Lage, fur

ungiinstige klimatische Verhaltnisse oder fur schwierige

topographische Bedingungen schaffen . Zwei tiberlegungen

stehen zumeist dahinter: einerseits wird angenommen, daB

von Integrationsfortschritten - dem Abbau von EG-internen

Mobilitatshemmnissen - iiberwiegend die industrialisierten,

hochagglomerierten Zentralregionen profitieren, wahrend

die Randregionen daraus keine Vorteile ziehen konnen oder -

im Extremfall - negativ davon betroffen werden. Zum anderen

Vgl. dazu z.B. die Jahresberichte des Europaischen Fonds fur
regionale Entwicklung (Luxemburg, lfd. Jgg.).
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wird befiirchtet, daB das Aufbrechen neuer Einkommens-

oder Wohlfahrtsunterschiede, wie auch das Fortbestehen

solcher Disparitaten, die weitere Entwicklung Oder sogar

den Bestand der Gemeinschaft gefahrden konnten.

Diese Sorge koirant bereits in den Vertragen von Rom zum

Ausdruck und sie gewinnt in zahlreichen nachfolgenden

Verlautbarungen von Rat, Kommission oder Parlament

der EG deutliches Profil. Bei den "Grundervatern" ist

die Rede vom "Bestreben, ihre Volkswirtschaften zu eini-

gen und deren harmonische Entwicklung zu fordern, indem

sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den

Riickstand weniger begiinstigter Gebiete verringern" .

Achtzehn Jahre spater heiBt es dagegen knapp in einer

Erklarung des Ministerrats: "Eine wirksame regionale

Strukturpolitik ist eine wesentliche Voraussetzung

fur die Verwirklichung der Wirtschafts- und Wahrungs-

union" .

- Einige Angaben zur aktuellen Lage

3. Vergleicht man zentrale wirtschaftliche Kennziffern,

so zeigen sich auch heute noch gravierende Dispari-

taten innerhalb der EG. Dabei ist es fast unerheb-

lich, ob man das internationale Leistungs- oder

Aus der Praambel des Vertrages zur Grundung der Europaischen
Wirtschaftsgemeinschaft vom 15.03.1957.

Verordnung des Rates vom 18.03.1975 iiber die Errichtung eines
Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung, Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaft Nr. L 73/1 vom 21.03.1975.



- 4 -

Wohlstandsgefalle (auf EG-Ebene) oder die internen

Disparitaten innerhalb einzelner Mitgliedstaaten

zugrundelegt . (Sofern nicht ausdriicklich erwahnt,

beziehen sich die folgenden Angaben auf das Jahr

1975) .

Pro-Kopf-Einkommen:

Innerhalb der "alten" Gemeinschaft iibersteigt das Pro-

Kopf-Einkonunen des "reichsten" Landes, der Bundesre-

publik, dasjenige des "armsten", Italiens, um mehr als

das 2,2-fache. In der EG der Neun zeigen sich noch

groBere Disparitaten: Die Durchschnittseinkoinmen liegen

in Danemark fast dreimal hoher als in Irland, das den

letzten Rang einnimmt. Bei regionaler Betrachtung

fallen die Unterschiede innerhalb Italiens auf; die

Pro-Kopf-Einkommen in der Lombardei sind (1972) 2,4-mal

hoher als in Kalabrien.

Wirtschaftsstruktur:

Der Beschaftigtenanteil in der italienischen Landwirt-

schaft - der hochste innerhalb der "alten" EG - liegt

mit 14,0 vH um mehr als das Doppelte uber dem Wert fur

die Bundesrepublik, um mehr als das Dreifache uber dem

Wert fur Belgien. An der Spitze aller (neun) Lander liegt

Vgl. Tabelle 1.
Bei einem internationalen Vergleich ist allerdings zu beachten, daB
sich die Erhebungs- und Aufbereitungsmethoden der beteiligten statis-
tischen £mter teilweise deutlich unterscheiden. Vergleicht man die
internen Disparitaten, so sollte berticksichtigt werden, daB ihr Aus-
maB im Einzelfall auch von der Wahl des IVteBkonzepts und der regio-
nalen Gliederung abhangt. (Vgl. dazu Tabelle 1* im Anhang). Je klein-
raumiger die Unterteilung eines Wirtschaftsraumes, desto starker
fallen ceteris paribus auch die Unterschiede aus, die man zwischen
den einzelnen Segmenten ermitteln kann.
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Tabelle 1 - Indikatoren zur Wirtschaftslage in LSndern und Regionen der Europaischen Gemeinscbaft (1975)

A Einkcmren und Erwerbsbeteiligung

L a n d

Bundesrepublik
Efeutschland

Frankreich

Italian

Niederlande

Belgien

Luxorburg

Vereinigtes
Konigreich

Danenark

Irland

EUR 9

Qu e 1 1 e

Pro-Kopf-Einkonrnen

Landesdurchschnitt

us 4

6 872

6 365

3 084

5 917

6 351

6 136

4 0 6 5

7 006

2 483

5 222

normiert

(EUR 9 = 100)

132

122

59

114

122

118

78

134 •

48

100

Wachstumsraten
1960-1975

(vH)

3,1

4 , 0

3,7

3 , 3

4 , 0

1,9

2 , 1

3,1

3 , 2

3 , 2

OECD

Eegionale
Spannweite '

2 , 3

2 , 4

2 , 4

1,8

1,6

-

1,5

-

-

-

SAEG

Arbeitslosenquote

Land

(VH)

4 , 1

4 , 0

3,3

4,3

4 , 2

0 , 3

3 , 4

4 , 9

8,0

t>

OECD

Regionale
Spannweite

2,7

3 , 8

4 , 7

3 ,4

2,4

-

1,9

-

-

-

SAEG

Erwerbsquote

Land Regionale Extrenwerte

(vH)

42,1

43,0
33,9

34,6

38,3

39,6

46,1

46,2

36,7

40,8

46,8 / 37,0

49,7 / 37,5

40,1 / 27,2

36,5 / 30,3
40,4 / 35,4

-

47,6 / 42,9

-

-

_ °

SAEG • .

B Sektorale Wirtschaftsstxuktur und Wanderungsbilanz

L a n d

Bundesrepublik
Deutschland

Frankreich

Italien

Jliederlande

Belgien

Luxatfourg

Vereinigtes
Konigreich

Danemark

Irlana

EUR 9

•Qu e 1 1 e

S e k t o r a l e W i r t s c h a f t
Beschaftigtenanteile

Landwirtschaft

Land Regionale Extrenwerte

(vH)

6 , 3

10,2

14,0

5,8

4,4

7,6

2 , 6

8 , 9

22,8

7 , 9

24,2 / 2,0

28,7 / 0,9

39,1 / 4,0

11,3 / 3,4

8,9 / 1,9

8,5 / 1,9

-

-

-

s s t r u k t u r

Industrie

Land Regionale Extremwerte

(vH)

45,7

38,2

44,8

37,6

41,4

41,7

43,1

32,5

32,4

42,4

55,7 / 33,8

47,1 / 24,5

56,3 / 25,4

47,0 / 31,0

53,2 / 29,9

-

54,8 / 35,6

-

-

-

SAEG

Land

Wanderuncssaldo

Regionale ExtrenMerte

(0 197O-74 j e 1CC Einwohr.er)

0 , 5

0 , 2

0 , 1

0 , 2

0 , 2

1,2

-0,1

0 , 1

0 , 1

0 , 2

O,9 / -0,2

1,3 / -0,4

0,8 / -1,1

1,0 / -0,3
0,4 / 0,0

-

1,0 / -0,6

-

-

-

SAEG

^ei den vorgenanmenen Berechnungen warden im allgemeinen Angaben fur die Ebene 2 (Gnindverwaltungseinheiten, Uab) der
itegionen der Gerreinschaft zugrundegelegt (Ausnahme: Wanderungssalden fur die Bundesrepublik lagen nur auf Ebene 1 vor) .
Bach dieser Systenatik wird die Bundesrepublik in 34 (Ebene 1: 11) Fegionen e ingete i l t , Frankreich in 21, I ta l ien in 20,
die Niederlande und das Vereinigte Konigreich in 11 und Belgien in 9 Fegionen. Die anderen Mitgliedsstaaten sind auf dieser
•Ebene der Gerreinschaftsregionen entweder nicht untergliedert Oder es lagen keine entsprechenden Angaben vor. - "Bruttoin-
landsprodukt zu Nkirktoreisen je Einwohner. - CMinimax-Relation: die hochste dividier t durch die niedriaste regionale Kenn-
ziffer. - d1972.

Belle: OECD, Labour Force Statistics, Paris 1977. OECD, National Accounts, Paris 1977. - Statistisches «mt der Europaischen
Gemeinschaften (SAEG), Rcgionalstatistik, Luxemburg 1977. - Eigene Berechnungen.
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Irland (22,8 vH), am Ende das Vereinigte Konigreich mit

weniger als 3,0 vH. GroBe interregionale Disparitaten

bestehen innerhalb Italiens, wo in Molise - der nach

Kalabrien arrasten Region - der Agraranteil (39,1 vH)

fast zehnmal hoher ist als in anderen Landesteilen

(Lombardei: 4,0 vH).

Arbeitslosigkeit:

Die meisten Lander der "alten" EG liegen hier dicht bei-

sairanen, die Arbeitslosenquoten bewegen sich um vier Pro-

zent - ein Wert, der fiir einige Staaten etwas optimistisch

erscheint. Deutliche AusreiBer bilden lediglich Luxem-

bur (0,3 vH) und, bezogen auf die Gemeinschaft der Neun,

Irland mit einer Quote von 8,0 vH. In Italien treten

wieder starke regionale Unterschiede auf; die Extrem-

positionen werden - wie bei den Einkommenskennziffern -

von Kalabrien (8,0 vH) und von der Lombardei (1,7 vH)

besetzt.

Wanderungen:

j Das EG-interne Gefalle in den Einkommens- und Be-

schaftigungschancen, das sowohl auf nationaler als auch

; . auf regionaler Ebene besteht, spiegelt sich wider in

I einem lang anhaltenden Abwanderungsstrom aus den wirt-

schaftsschwachen, zumeist peripher gelegenen Raumen der

, Gemeinschaft. Nimmt man drei Fiinf jahresperioden zwischen

1955 und 1970, so weisen - aus dem Kreis der EG der Neun -

' Irland und Italien iiber den Gesamtzeitraum ein Wanderungs-

; defizit auf. An dieser "Abstimmung per FuB" sind im

Extremfall - in Irland im Jahresdurchschnitt von 1955

bis 1959 - bis zu 1,5 vH der Wohnbevolkerung beteiligt .

Diese Angaben stiitzen sich auf: Statistisches Amt der Europaischen
Gemeinschaft (SAEG), Regionalstatistik 1975, Luxemburg 1977.
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Nach 1972, als auch in den Zuwanderungsgebieten Be-

schaftigungsprobleme auftreten, lassen die zwischenstaat-

lichen Wanderungen innerhalb der EG deutlich nach, die

aktuellen Zahlen (fur den Zeitraum von 1970 bis 1974)

weisen fur I ta l ien und Irland sogar Wanderungsgewinne

aus. Die hohen Wanderungsdefizite einzelner i ta l ienischer

Regionen bestehen allerdings for t , Basil icata ve r l i e r t

im Jahresdurchschnitt fiber ein Prozent seiner Bevolke-

rung, gefolgt von Kalabrien mit 0,9 vH.

- tiberlegungen zum Gang der Untersuchung

4. Unausgeglichene interregionale Wanderungsbilanzen sind

einersei ts ein Indikator fur bestehende raumliche Wohl-

standsunterschiede, andererseits konnen sie selbst wieder

auf diese Unterschiede einwirken. In welcher Richtung

dies erfolgt , ob Wanderungen zum Abbau oder zur Verschar-

fung raumlicher Disparitaten beitragen (oder ob sich

verschiedene EinfluBfaktoren gegenseitig aufheben), hangt

davon ab, wie die Wanderungsstrome zusammengesetzt sind

und welche Folgereaktionen sie in den bete i l ig ten Regionen

hervorrufen .

Akzeptiert man zentrale Annahmen gangiger (neo-)klassischer MDdelle
(keine Extemalitaten oder Skalenef fekte, Homogenitat der Faktoren,
vollkommene IVbbilitat und vollstandige Information), so kann man er-
warten, daB Wanderungen zu einem Abbau raumlicher Einkommens- oder
Wohlstandsunterschiede beitragen. Im Gegensatz dazu stehen die Folge-
rungen, die man aus zirkularen Wachstumsmodellen ziehen kann, in
denen sich einerseits uber "economies of scale" oder "agglomeration
economies", die in den Zuwanderungsregionen wirksam werden, kumulative
Expansionsprozesse einstellen, wahrend andererseits die Emigrations-
gebiete, in denen Wanderungen (unter anderem) zu einer cfualitativen
Erosion des Arbeitskraftepotentials: fuhren ,immer weiter hinter den
Wachstums- und Immigrationszentren zuriickbleiben. (Vgl. dazu z.B.
H.W. Richardson, Regional Growth Theory, London und Basingstone
1977, S. 22 ff).
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Im folgenden Kapitel wird ein kurzer Uberblick iiber

die zwischenstaatlichen Wanderungen innerhalb der EG

gegeben, zu denen es in den letzten beiden Jahrzehnten

kam. Mit der Bundesrepublik und Italien stehen dabei die

Lander im Vordergrund, zwischen denen diese Wanderungen

iiberwiegend abgewickelt wurden. Daran anschlieBend wird

gezeigt, wie sich parallel zu den innereuropaischen Wande-

rungsbewegungen die Wohlstandsunterschiede entwickelt

haben, die zwischen Landern und Regionen der EG bestehen.

Als WohlstandsmaB werden die jeweiligen Pro-Kopf-Ein-

kommen herangezogen.

Pro-Kopf-Einkoramen wurden deshalb gewahlt, weil sie auch -

als gebrauchlichstes eindimensionales Wohlstandsmafi - in

der politischen Diskussion eine wichtige Rolle spielen.

In den Pro-Kopf-Einkommen kumulieren sich zudexn die Ein-

fliisse zahlreicher anderer Kennziffern - wie Arbeitslosig-

keit, Erwerbsbeteiligung, Wirtschaftsstruktur -, die eben-

falls haufig genannt werden, um das Entwicklungsniveau,

die Wohlfahrt oder die Leistungsfahigkeit von Nationen

oder Regionen zu beschreiben.

Auffallend sind die zeitlichen tfbereinstimmungen, die sich

zeigen, wenn man beide Zeitreihen - fur die Wanderungs-

bewegungen einerseits und fur die Entwicklung der raum-

lichen Einkommensverteilung andererseits - vergleicht:

in Phasen starker Bevolkerungsverschiebungen haben zumei'st

auch die Einkommensdisparitaten deutlich abgenommen. Im

dritten Kapitel wird darauf naher eingegangen. Verschiedene

Hypothesen, die sich auf Zusammenhange zwischen Wanderungen

und regionalem (Pro-Kopf-)Einkommenswachstum beziehen,

sollen anhand des vorliegenden Datenmaterials uberpriift

werden. Dabei wird vor allem auf die kurzfristigen Ein-

kommens- und Produktivitatseffekte abgestellt, die sich

vermutlich auch in den Zeitreihen iiber die Entwicklung

der raumlichen Einkommensverteilung niedergeschlagen

haben.
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II. Ein Uberblick iiber die raumliche Entwicklung der

Europaischen Gemeinschaft seat ihrer Griindung

II.1. Bevolkerungsentwicklung und AuBenwanderungen

- Die Ausgangslage

5. Unter den im EG-Vertrag festgeschriebenen okonomischen

Freiheitsrechten - freier Dienstleistungs- und Kapital-

verkehr, freies Niederlassungsrecht und Freiziigigkeit

<3>er Arbeitskrafte - wurde die Freiziigigkeit der Arbeits-

krafte, verankert in den Artikeln 48 und 49, als erstes

voll verwirklicht. Nach den bilateralen Abkommen, die in

den fiinfziger Jahren geschlossen worden waren - wie etwa

das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und

Italien (1955) -, wurden die Arbeitskraftewanderungen

auf EG-Ebene seit 1961 etappenweise liberalisiert, bis

schlieBlich 1968 die voile Freiziigigkeit hergestellt

wurde .

Die zeitliche Prioritat, mit der dieses Freiheitsrecht

verwirklicht wurde, hatte seinen realen Hintergrund in

der Bevolkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung, die sich

in den EG-Landern - insbesondere in der Bundesrepublik

und Italien - gegen Ende der fiinfziger Jahre abzeichnete.

Wahrend sich die Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik

der Einprozentschwelle naherte, lag sie in Italien -
2

dem "Spitzenreiter" unter den Mitgliedstaaten - bei 6 vH .

In der Bundesrepublik waren die Fliichtlinge, die vor dem

Vgl. R. Lohrmann, Die Tatigkeit intemationaler Organisationen auf
dem Gebiet der Arbeitskraftewanderung. In: Auslanderbeschaftigung und
internationale Politik, Munschen 1974, S. 354 ff.

Vgl. Tabelle 3* im Anhang.
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Bau der Berliner Mauer (1961) zustromten, vom Arbeitsmarkt

weitgehend absorbiert worden. Es begann eine Phase der

Vollbeschaftigung, wobei schlieBlich der Zuwachs an in-

landischen Erwerbspersonen nicht mehr ausreichte, urn den

Arbeitskraftebedarf einer schnell wachsenden Wirtschaft

zu befriedigen. Ein umgekehrtes Bild dagegen in Italien:

Schon seit Jahrzehnten gelang es dort nicht, einer rasch

wachsenden Bevolkerung geniigend Beschaftigungsmoglichkeiten

zu verschaffen; AuBenwanderungen - in europaische Nach-

barlander und nach tibersee - waren das traditionelle Ven-

til, durch das der Bevolkerungsdruck gemildert wurde .

- Einzelne Entwicklungsphasen in den AuBenwanderungen

Italiens und der Bundesrepublik

6. In den AuBenwanderungen Italiens und der Bundesrepublik

kann man nach 1955 vier Entwicklungsphasen unterscheiden

(bis 1960/61, 1961-67, 1967-73, nach 1973). Im folgenden

sollen sie kurz dargestellt werden.

Die Jahre vor 1960/61:

Die gegenseitigen Wanderungsverflechtungen sind verhalt-

nismaBig unbedeutend.

In der Bundesrepublik dominiert bis zum Bau der Berliner

Mauer eindeutig der Fluchtlingszustrom aus den Ostgebieten,

Von iiber 560.000 Personen, die im Jahresdurchschnitt

zwischen 1956 und 1960 in die Bundesrepublik eingewandert

sind, entfalien zwischen 72 vH (1956) und 38 vH (1960)

Einen Uberblick iiber die historische Entwicklung der AuBenwanderungen
Italiens nach Bestimmungslandern (ab 1876) bzw. Herkunftsiandern (ab
1905) gibt die Zusammenstellung in ISTAT, Annuario di Statistiche
Demografiche, Rcma, lfd. Jgg.
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auf Ost-West-Wanderungen . Allein aufgrund dieses Wande-

rungsgewinns nimmt die Bevolkerung in diesem Zeitraum

jahrlich um 0,7 vH zu, eine Rate, die in keiner spateren

Fiinf jahresperiode mehr erreicht wird .

Fiir Italien sind dagegen, legt man die jahrlichen Ab-

wanderungen zugrunde, Frankreich und die Schweiz die

wichtigsten Wanderungspartner. Die Bundesrepublik spielt

bis 1959 nur eine unbedeutende Rolle, ihr Anteil an den

AuBenwanderungen belauft sich 1959 auf 10,5 vH (1958:

4,1 vH) 3.

Die Phase der Neuorientierung nach 1960:

1960 hat sich die Bundesrepublik - folgt man der itali-
4

enischen Statistik - mit 100.500 Abwanderungen (26,2 vH)

hinter die Schweiz (33,4 vH) an die zweite Stelle in der

Rangfolge der Wanderungsziele Italiens geschoben. Sie halt

diese Position bis 1975. Die ErschlieBung des neuen Ar-

beitsmarktes lafit nach 1959 nicht nur die Abwanderungen

aus Italien deutlich ansteigen, sondern in den Anfangs-

jahren (1960-62) auch die (negativen) Wanderungssalden,

da zunachst noch keine starken Riickwanderungen anfalien.

In der Bundesrepublik ftihrt der Bevolkerungszustrom aus

dem Siiden dazu, daB die Zuwanderungen auch nach dem Bau

der Mauer nicht zuriickgehen. Sie liegen in der Fiinf jahres-

periode 1961/65 um fast 30 vH iiber der Vorperiode. Aller-

dings nimmt der Bevolkerungsgewinn, der aus den AuBenwande-

rungen resultiert, allmahlich ab: anders als den Ost-West-

Wanderungen stehen den Siid-Nord-Wanderungen, nachdem die

erste Zuwanderungswelle abgeebbt ist, erhebliche Riick-

strome gegeniiber.

Vgl. Tabelle 5 * im Anhang.
2Vgl. Tabelle 2, S. 12.
3Vgl. Tabelle 6 * im Anhang.
4
Vgl. dazu die Anmerkungen in FuBnote 1 auf S. 32 .
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Tabelle 2 - Die Bevolkerungsentwicklung in Mitgliedsstaaten
der Europaischen Gemeinschaft zwischen 1955
und 1975

L a n d

Bundesrepublik
Deutschland

Frankreich

Italien

Niederlande

Belgien

Luxemburg

Vereinigtes
Konigreich

Danemark

Irland

EUR 9

Wohnbevolkerung

1.1.1955

(1 <

52 127

43 228

48 477

10 680

8 779

304

51 114

4 423

2 931

222 064

1.1.1975

D00)

61 992

52 610

55 646

13 599

9 788

357

56 050

5 054

3 109

258 205

Bevolkerungs-
wachstum3

1955-1975

(vH)

0,9

1,0

0,7

1,2

0,5

0,8

0,5

0,7

0,3

0,8

aDurchschnittliche jahrliche Veranderungsraten

Bevolkcrungsentwicklung in

Natiirliche
Bevolkerungsbewegung

1955
- 59

0,5

0,7

0,9

1,4

0,5

0,4

O,5

0,8

0,9

0,7

1960
- 64

0,7

0,7

1,0

1,3

0,5

0,4

0,7

O,8

1,O

0,8

1965
- 69

(in vH

0,5

0,6

O,9

1,1

0,3

0,3

0,6

0,7

1,0

0,7

1970
- 74

Teilpcricden
a

Wanderungssaldo

1955
- 59

1960
- 64

der Wohnbevolkerung

-O,0

O,6

0,7

0,8

0,2

-0,0

0,3

O,5

1,2

0,4

0,7

O,4

-O,2

-0,0

0,2

0,2

0,0

-0,1

-1,5

0,1

0,4

0,7

-0,2

0,1

0,2

0,7

0,0

0,0

-0,8

0,1

1965
- 69

0,2

0,2

-O,2

0,1

0,1

0,3

-0,1

-0,0

-0,6

0,0

1970
- 74

0,5

0,2

0,1

0,2

0,2

1,2

-0,1

0,1

0,1

0,2

Quelle: Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften, Regionalstatistik 1975, Luxemburg 1976. -
Eigene Berechnungen.

Die Phase zwischen 1967 und 1973:

Wahrend der Rezession von 1966/67 gehen in der Bundes-

republik die Einwanderungen plotzlich zuriick. Es kommt

sogar erstmals zu einer Umkehrung: 1967 wechselt der

Saldo der AuBenwanderungen das Vorzeichen. Bereits in

den Folgejahren setzt jedoch eine erneute "Gastarbeiter-

Invasion" ein. Sie erreicht 1969/70 ihren Hohepunkt und

lafit in beiden Jahren die Wanderungsgewinne in GroGen-

ordnungen (jeweils 5 70.000 Personen) vordringen, wie in

keinem anderen Jahr des Untersuchungszeitraumes.

Die Jahre 1966/67 stellen jedoch auch in anderer Hin-

sicht eine Zasur dar: die Herkunftslander der Einwan-

derer wechseln. Wahrend bisher eindeutig Italien das

starkste Wanderungskontingent stellt, rucken nun andere



Bibiiothak des Instituts
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Staaten, zunachst (1969/70) Jugoslawien und spater (1972/

73) die Tiirkei, in den Vordergrund. In Italien laBt die

Umorientierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt die (nega-

tiven) Wanderungssalden deutlich zuruckgehen.

Die Jahre nach dem Anwerbestopp:

Nach 1973 setzt eine deutliche Anderung der wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen ein, die auch auf die Wanderungs-

bilanzen durchschlagt.

Die fiinfziger und sechziger Jahre waren in den meisten

westlichen Landern durch ein schnelles Wirtschaftswachs-

tum gekennzeichnet. Konjunkturelle Krisen, die zumeist

auf einzelne Lander beschrankt blieben, konnten relativ

leicht iiberwunden werden, wie etwa 1966/67 in der Bundes-

republik. Durch eine Beschaftigungspolitik, die stark auf

die Geldillusion der Wirtschaftssubjekte vertraute, war

jedoch in vielen Industrielandern ein erhebliches Infla-

tionspotential entstanden. Die Entwicklung miindete schlieB-

lich in die Wahrungskrisen von 1973 ein, die - verstarkt

durch den Olpreisschock dieses Jahres - fast iiberall zu

heftigen wirtschaftlichen Erschiitterungen und Beschafti-

gungsproblemen fiihrten. Auch die Bundesrepublik wird davon

betroffen. Hier wird 1973 - auf dem Hohepunkt der Auslander-

beschaftigung - die Anwerbung fur die Mittelmeerlander

eingestellt.

Erste Folgen zeigen sich in den Wanderungszahlen der

Jahre 1974 und 1975: Waren allein 1973 netto noch iiber

380.000 Personen zugezogen, so ergab sich fur 1974

ein Nettoverlust von knapp 10.000, 1975 von annahernd

200.000 Personen.

Auch in der italienischen Wanderungsbilanz schlagt sich der

sch'arfe Konjunktureinbruch nieder, durch den sich die Be-

schaftigungsaussichten in den Immigrationslandern plotzlich

verschlechtert hatten. Das "klassische" Emigrationsland

kann nun erstmals einen (kleinen) ZuwanderungsiiberschuB

verzeichnen.

1 1973 befanden sich annahernd 2,6 Millionen auslandische Arbeits-
krafte in der Bundesrepublik (nach K. Hopfner, Qkonomische Alter-
nativen zur Auslanderbeschaftigung, Gottingen 1975, S. 1).



- 14 -

I I . 2 . Die Entwicklung der regionalen Einkoiranensverteilung

- uberlegungen zum MeBverfahren

7. Para l le l zu den innereuropaischen Wanderungen, die hier

darges te l l t wurdes, hat sich die Einkommensverteilung

zwischen den Landern und Regionen der Gemeinschaft ver-

andert. Um diese Entwicklung nachzuzeichnen, wurden

(mit Bevolkerungsanteilen) gewichtete Variationskoeffi-

zienten fur die (regionalen oder nationalen) Pro-Kopf-

Einkoitvmen berechnet.

Die Einkommensdisparitaten zwischen Landern ( internationale

Disparitaten) und zwischen Regionen innerhalb einzelner

Mitgliedsstaaten (interregionale Disparitaten) werden in

diesem Abschnitt getrennt da rges t e l l t . Gegen ein (lander-

iibergreifendes) Zxisammenfassen a l l e r 52 (Ebene 1) oder

111 (Ebene 2) EG-Regionen sprach zum einen die unbefrie-

digende Datenlage , zum anderen dlirfte diese doppelte

Berechnung auch besser dem Bezugssystem

Das statistische Amt der Gemeinschaft hat bisher nur fiir wenige
Jahre (197O-72) Einkomroensangaben nach einheitlichen Konzepten
fur die Gemeinschaftsregionen vorgelegt. Hilfsweise kann man zwar
auf Statistiken der nationalen Behorden zuriickgreifen, starke Unter-
schiede in den MeBkonzepten sprechen aber gegen eine Zusammenfas-
sung dieser Angaben.
AuGerdem kann man auf europaischer Ebene noch weniger als auf
nationaler Ebene davon ausgehen, daB die einzelnen Regionen nach
einheitlichen (okonomischen) Kriterien abgegrenzt wurden. Ergeb-
nisse, die man hier erhalten wiirde, waren noch starker durch "Zer-
schneidungseffekte" beeintrachtigt als Rechnungen fiir einzelne
Lander. ("Zerschneidungseffekte" fuhren zumeist dazu, daB man inter-
regionale Disparitaten uberschatzt. Sie treten dann auf, wenn wirt-
schaftlich zusammengehorende Funktionsraume zertrennt und unter-
schiedlichen administrativen Rautneinheiten zugerechnet werden.
(Vgl. dazu auch die Anmerkungen in FuBnote 1 auf S. 25)).
Eine kritische Auseinandersetzung mit der regionalen Einteilung
innerhalb der EG findet sich bei P.M. Schulz, Einige Bemerkungen
zu den regionalstatistischen Einheiten der Europaischen Gemein-
schaften. "Statistische Hefte", Vol. 16 (1975) Heft 1, S. 57 ff.
und bei C. Gee, P. Treuner, Zur Datenlage fiir eine europaische Raum-
ordnungspolitik. "Raumforschung und Raumordnung", Heft 3 (1976)
S. 115 ff.
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entsprechen, das die Bevolkerung in einzelnen Regionen

zugrundelegt. Einwohner in Kalabrien sind sich wahr-

scheinlich eher des Riickstands bewuBt, den ihre Region

gegenuber Piemont oder der Lombardei aufweist - und

der Unterschiede zwischen der Bundesrepublik und Italien -

aber weniger des Gefalles, das gegenuber ausgewahlten

Hocheinkommenszentren in Partnerlandern besteht.

Variationskoeffizienten wurden als VerteilungsmaS ge-

wahlt, weil sie gegenuber einfacheren MeBziffern wie

Minimax-Relationen den Vorteil bieten, daB sie die Gesamt-

heit der Unterschiede - jede Region gegenuber alien anderen

abbilden konnen. Die Gewichtung mit Bevolkerungsanteilen

sorgt auBerdem dafiir, daB die unterschiedliche Bedeutung

(GroBe) einzelner Regionen beriicksichtigt wird .

- Die Veranderung der Einkommensunterschiede zwischen

den Mitgliedslandern

}. Um die internationalen Einkommens- oder Wohlfahrtsdis-

paritaten innerhalb der EG aufzuzeigen, wurden zwei

verschiedene Einkommenskonzepte herangezogen: das Brutto-

inlandsprodukt zu Marktpreisen und das verfiigbare Netto-

volkseinkommen. Die vorliegenden Kennziffern wurden auf

die inlandische Wohnbevolkerung des jeweiligen Jahres

bezogen, sie wurden jedoch zu unterschiedlichen Kursen

umgerechnet: das Bruttoinlandsprodukt (zu aktuellen oder

konstanten) Wechselkursen, die verfiigbaren Einkommen zu

Verbrauchergeldparitaten (nach deutschem Verbrauchsschema)

1
Formal ist ein gewichteter Variationskoeffizient wie
folgt aufgebaut:

1-\ I lc3±'(y±-y
)2

V - — «\ I — — wobeig Y \\ *g;.

Mit g. = Bevolkerung und

y^ = Pro-Kopf-Einkommen der Region i.
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Hinter diesen divergierenden Konzepten und Umrechnungs-

schemata stehen teilweise unterschiedliche okonomische

Tatbestande. In das Bruttoinlandsprodukt geht direkt der

Wert der in einem Wirtschaftsraum erzeugten Giiter und

Leistungen ein, in ihm spiegelt sich die okonomische

Leistungsfahigkeit einer Region wider. Dagegen kann man

im verfiigbaren Einkommen eher eine Kennziffer sehen,

die fur das Wohlstands- oder Versorgungsniveau inner-

halb eines Wirtschaftsraumes steht. Sie umfafit die

Einkommen, die einer Region letztlich verbleiben, wenn

das Produktionspotential auf seinen alten Stand (zu

Beginn der Periode) gebracht ist und das staatliche

Umverteilungssystem - iiber Steuern, Abgaben einerseits

und Unterstiitzungsleistungen an Unternehmen oder Per-

sonen andererseits - gewirkt hat.

Analog zu dieser Unterscheidung wurde auch die Wahl der

Umrechnungsschliissel vorgenommen: Das Bruttoinlandspro-

dukt wurde umgerechnet zu den Kursen, zu denen auch der

internationale Handel abgewickelt wird - zu den offiziel-

len Wechselkursen. Neben den laufenden Kursen, die etwa

unter Wettbewerbsaspekten allein relevant sein diirften,

wurde auch eine Variante mit konstanten Wechselkursen

(und konstanten Preisen) gerechnet. Die verfiigbaren Ein-

kommen, die dem potentiellen Nachfragevolumen in einer

Region entsprechen, wurden dagegen im Verhaltnis der

KaufVraft umgerechnet, die jeweils hinter dieser Nach-

frage steht.
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9. Mehrere Varianten, die gerechnet wurden, zeigen das

folgende Entwicklungsmuster :

- zwischen 1956 und 1967 ein Trend zum Abbau der Ein-

kommensunterschiede (Nivellierungsphase),

- anschliefiend (bis 1971) nur geringfugige Veranderungen,

- nach 1971 ein deutlicher Anstieg der Disparitaten, die

- fur das Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen

und Kursen - schlieBlich fast wieder das ursprungliche

Ausma/3 (von 1956) annehmen.

Diese drei Phasen zeichnen sich sowohl in den Rechnungen

fur die alte, als auch fur die erweiterte Gemeinschaft ab.

Konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Landern spielen

anscheinend eher eine untergeordnete Rolle. Als Ausnahme

kann man vielleicht die "Taille" gelten lassen, die man

1967 erkennen kann, wenn man die auf den EG-Durchschnitt

normierten Einkommensreihen fur Deutschland und Italien
2

verfolgt . Diese beiden Lander, deren relative Position

wegen ihres hohen (Bevolkerungs-) Gewichtes einen starken

Einflufi auf das gewahlte StreuungsmaB hat, befinden sich

hier konjunkturell in entgegengerichteten Positionen:

die Bundesrepublik, das reichere Land, am Tiefpunkt der

bis dahin schwersten Rezession, Italien dagegen auf dem

Hohepunkt eines ausgepragten Booms.

Vgl. die Spalten A,B und E1 in Tabelle 3.
2Vgl. Schaubild 1.
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Tabelle 3 - Die Entwicklung der regionalen Einkonmensverteilung innerhalb der

Europaischen Gemeinschaft (auf Ebene der Mitgliedsstaaten)

Gewichtete Variationskoeffizienten fur das Bruttoinlandsprodukt
verfugbare Nettovolkseinkoimen je Einwohner in den Staaten der

1956 bis 1975

J a h r

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen je Einwohner

jeweilige Preise
und Wechselkurse

Vc

EUR 6
A

30,71

29,53

28,17

25,02

25,23

25,12

24,37

22,49

22,45

22,49

22,11

20,63

20,79

20,62

21,31

21,86

23,48

27,32

27,98

28,03

f (vH)

EUR 9
B

27,34

26,51

25,45

23,63

23,26

22,78

21,80

20,22

20,15

20,24

20,03

18,86

19,73

20,04

20,88

21,04

23,28

28,98

29,70

29,25

Preise und
Wechselkurse
von 1970

vg

EUR 6
C

24,46

24,43

23,73

23,78

24,18

23,21

22,28

21,89

23,04

23,66

22,66

20,66

20,56

21,12

21,31

21,83

22,22

21,76

21,08

22,13

(vH)

EUR 9
D

22,24

22,05

21,42

21,35

21,62

20,82

20,45

19,53

20,60

21,07

21,98

18,84

19,09

20,41

20,88

21,32

21,88

21,26

21,07

21,87

und das
EG von

Verfiigbares Nettovolkseinkoitmen
je Einwohner

jeweilige Preise und
Verbrauchergeldparitaten

V (vH)

EUR 6
E1 E2

-

-

-

-

27,60

27,28C

26,52

25,29

26,33

26,54

25,53

24,38d 22,19°

24,56 22,20

24,48 22,27

25,00 22,83

24,77 22,68

25,25 17,84°

25,56 17,90

25,85 18,44

26,76 19,45

EUR 9 b

F
-

-

-

26,63

24,70°

23,92

22,88

23,80

23,92

23,02

20,32°

20,06

20,27

20,74

20,79

16,86°

16,84

17,43

18,10

^ach deutschem Verbrauchsschema - Fur Irland wurden die Paritaten von
GroBbritannien und Nordirland zugrundegelegt - ^euberechnung der Verbrau-
chergeldparitaten: 1961 fur die Niederlande, GroBbritannien und Nordirland,
1967 fur Italien und die Niederlande, 1972 fur Frankreich, Italien, Belgien
und Luxemburg - "Fortschreibung auf der Basis des "alten" Berechnungsver-
fahrens (wie zwischen 1961 und 1966).

Quelle: Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften, Volkswirtschaftliche
GesamtgroBen ESVG, Luxemburg lfd. Jgg. - Statistisches Bundesamt, Fach-
serie M, Reihe 10, Internationaler Vergleich der Preise fur die Lebens-
haltung, Wiesbaden 1976. - Eigene Berechnungen.
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Schaubild 1 a- Die Einkommensentwicklung in den Landern
der Europaischen Gemeinschaft zwischen
1960 und 1976
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Indices des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen je Einwohner
in laufenden Preisen und Wechselkursen (EUR 9 = 100).

Quelle: Konmission der Europaischen Gemeinschaften, Europaischer Fonds
fiir regionale Entwicklung, Zweiter Jahresbericht (1976),
Briissel-Luxemburg 1977.
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10. Unter den vorgenommenen Rechnungen befinden sich auch

einige "AusreiSer", Varianten, die nicht in das skizn

zierte Entwicklungsmuster passen. Dazu gehoren einer-

seits die Rechnungen, die fur das Bruttoinlandspro-

dukt zu konstanten Preisen und Kursen durchgefiihrt

wurden (Tabelle 3, Spalte C und D) sowie andererseits

eine Version, die fur das verfiigbare Nettovolksein-

kommen gerechnet wurde (Spalte E2). Hier nimmt - wenn

man zu den jeweiligen Verbrauchergeldparitaten (auch

nach Neuberechnungen) umrechnet - die Einkommensstreuung

bis zu einem Tiefpunkt 1972 ab und steigt anschlieBend

wieder etwas an. Auffallend sind vor allem die Entwick-

lungsspriinge, die man immer dann feststellen kann, wenn

die Kaufkraftparitaten neu ermittelt wurden (1960/61,

1966/67 und 1971/72).

Was den ersten Fall anbetrifft, die Rechnung zu kon-

stanten Preisen und Kursen, so kann man bezweifeln, ob

dadurch die effektive Versorgungslage oder Leistungsfahig-

keit einer Region adaquat beriicksichtigt wird. Beiden

Gesichtspunkten, dem Wohlfahrts- und dem Wettbewerbs-

aspekt, durfte wohl eher eine Rechnung in jeweiligen

Preisen und Kursen entsprechen.

Was den zweiten "AusreiBer" anbetrifft, so scheint dieses

Ergebnis durch das spezifische Vorgehen beeinfluBt zu

sein, nach dem die Kaufkraftparitaten neu berechnet wurden,

Dabei wurde in einigen Fallen der zugrundeliegende Waren-

korb den aktuellen (deutschen) Verbrauchsgewohnheiten

angeglichen, teilweise wurden auch Wohnungsmieten, die

zuvor enthalten waren, nicht mehr beriicksichtigt und

1
Bei Italien und den Niederlanden ab 1967, bei Frankreich, Belgien

•. - und Luxemburg ab 1972.
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teilweise wurden - ohne jede Anderung des Warenkorbes -

lediglic

erhoben

lediglich die Preise in den beteiligten Landern neu
.1

Einfach zu interpretieren sind die "Spriinge", die sich

dann zeigen, wenn der Warenkorb neu zusammengestellt

wird. Die Anpassung an die laufenden Preis- und Struk-

turanderungen, die bei flexiblen Kursen kontinuier-

lich ("automatisch") erfolgt, wird hier etappen-

weise nachgeholt. Sie schlagt dann jeweils auf die Streu-

ung der Kennziffer durch, die mit diesen ("sprungfixen")

Kursen umgerechnet wurde. Nur schwer lafit sich dagegen

abschatzen, wie stark sich die Herausnahme der Wohnungs-
2

mieten auswirkt.. Deshalb wurde erganzend eine Variante

gerechnet, bei der die "alten" Warenkorbe fortgeschrie-

ben wurden. Der Verlauf der entsprechenden Zeitreihe (E1)

stiimnt weitgehend mit dem Muster iiberein, das sich bei

den Bruttoinlandsproduktwerten (zu laufenden Preisen und

Kursen) bereits gezeigt hat: Nivellierung bis 1967, ge-

ringfugige Xnderungen bis 1971, anschliefiend ein deut-

licheres Anwachsen der Disparitaten.

11. Einige Sprunge - beispielsweise 1958/59 und 1972/73 -

gibt es auch in den (zentralen) Reihen, die fur die

laufenden Bruttoinlandsproduktwerte berechnet wurden

(Spalten A und B) . Dafiir verantwortlich dtirften vor

allem die WEchselkursanpassungen sein, die im etablierten

Fixkurssystem vorgenommen wurden. Ein flexibleres

System, und damit eine lauferide Korrektur der Paritaten,

hatte hier wohl dampfend gewirkt.

Zwischen den Neuberechnungen werden die Verbrauchergeldparitaten auf
der Basis der jeweiligen nationalen Verbrauchergeldindices fortge-
schrieben (personliche Information des Statistischen Bundesamtes).

2
Entsprechende Untersuchungen wurden (nach personlicher Auskunft)
vom Statistischen Bundesamt nicht vorgenomrnen.
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Fraglich bleibt jedoch, ob es einen eindeutigen Zusammen-

hang gibt zwischen den wahrungspolitischen Rahmenbedin-

gungen der 60er Jahre und der generellen Nivellierungs-

tendenz, die man damals in den Pro-Kopf-Einkoinmen be-

obachten konnte. Einerseits diirfte die zunehmende Unter-

bewertung der D-Mark, die sich hier aufbaute, in der

Bundesrepublik ein schnelles, exportorientiertes Wachs-

tum begiinstigt haben. Andererseits kann diese Unterbe-

wertung dazu verleiten, das Einkommensniveau, das bis

Ende des letzten Jahrzehnts erreicht wurde, gegeniiber

den Partnerlandern zu unterscha'tzen. Diese Gefahr be-

steht katom mehr fur die Jahre nach 1973: Rapide Aufwer-

tungen der D-Mark und anderer Wahrungen des D-Mark-

Blocks haben zu einem starken Anstieg der Einkommens-

unterschiede - so wie sie hier gemessen werden - bei-

getragen. Inzwischen haben die Wechselkursverschiebungen

ein AusmaB erreicht, ,das .eher dazu verleiten konnte,

bestehende Disparitaten zu iiberschatzen.
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- AusmaB und Veranderungen der Disparitaten innerhalb

einzelner EG-Lander

12. Die vorliegenden Kennziffern weisen fiir I ta l ien und

Frankreich besonders groBe, fur Belgien, das Vereinigte

Konigreich und auch fiir die Bundesrepublik vergleichs-

weise geringe interregionale Einkommensunterschiede aus.

Bei diesem Vergleich sol l te man allerdings beriicksich-

tigen, daB sich sowohl die verwendeten Einkommenskon-

zepte unterscheiden als auch die Kriterien, nach denen

die einzelnen Wirtschaftsraume regional untergliedert

wurden . Die fiir ein Land gemessenen regionalen Einkom-

mensunterschiede werden im allgemeinen umso deutlicher

ausfalien, je weniger die zugrundeliegende Einkommens-

ziffer bereits s taat l iche - Oder andere nivellierend

wirkende - Umverteilungsaktivitaten widerspiegelt, je

kleinraumiger die gewahlte regionale Untergliederung

ausfallt und je haufiger wirtschaftlich
zusammengehorende Funktionsraume durch (politische)

Abgesehen von diesen prinzipiellen Erwagungen erschweren noch einige
andere Besonderheiten der jeweiligen nationalen Statistiken solche
Vergleiche. So konnten beispielswiese fur Italien Zeitreihen der
regionalen Prô Kopf-Einkoitimen nur aus Inlandsprodukt sov/ie der ge-
setzlich gemeldeten - und nicht der tatsachlich anwesenden - Wohnbe-
volkerung berechnet werden. Angaben uber die tatsachlich Anwesenden
liegen aus jiingerer Zeit nur fiir 1971 (Volkszahlung) vor. Da die
Differenz zwischen geneldeter und anwesender Bevolkerung regional
unterschiedlich ausfallt und ausgerechnet dort am hochsten ist , wo
die geringsten Einkommen anfalien, im Siiden (wegen der starken Ab-
wanderung), werden Einkomnensabstande (und Einkommensstreuung) in
Italien iiberschatzt. Vergleichsrechnungen ergaben fur 1971 folgen-
des Bild:

Einkomroanskonzept Vg(vH)
Bruttowertschopfung - je Kopf der gemeldeten Bsvolkerung 25,47

- j e Kopf der anwesenden Bevolkerung 24,25

Quelle: G. Tagliacarne, 11 reddito prodotto nel le province i ta l iane
1951-1971, Milano 1973. - Eigene Berechnungen.
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Tabelle 4

Die Entwicklung der regionalen Einkommensverteilung innerhalb einzelner Mitgliedsstaaten der

Europaischen Gemeinschaft

Land

Einkannens-
konzept

Zahl d e r a

Regionen

Jahr

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Bundesrepublik
Deutschland Niederlande

Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen

11 11

Italian Belgien
Vereinigtes
Konigreich

Bruttoinlandsprodukt zu
Faktorkosten

20 9 11

Frankreich

Direktes Ein-
kommen der
privaten Haus-

halte

21

Irland

Personliches
Einkommen

9

Gewichteter Variationskoeffizient (in vH) fur das Regionalprodukt je Einrohner
(in jeweiligen Preisen)

15,13

15,08

14,85

14,50

14,11

14,05

14,25

15,63

15,01

' 14/46

14,97

13,77

13,96

13,77

13,79

13,49

13,15

11,26

-

-

-

-

11,84

-

-

-

13,10

-

-

13,48

-

-

-

34,27

32,65

32,60

32,24

30,24

28,02

28,24

26,90

27,22

26,35

27,02

25,11d

26,O6

25,37

25,82

25,04

-

18,52

18,20

19,05

18,79C

17,85

17,74

16,67

16,96

17,15

15,29

14,83

14,72

14,17

13,35

14,01

-

-

-

-

-

-

-

12,20

12,20

12,55

12,26

11,78

11,82e

11,83

11,47

11,82C

-

-

23,12b

-

21,78

21,09

20,83

19,93

19,11

18,63

19,59

19,84

19,25

20,96

20,35

19,31

-

-

-

17,26

-

-

-

-

18,11

-

-

-

18,39

-

-

-

-

-

-

-

uie regionale Abgrenzung e n t s p r i c h t fiir d i e Bundesrepublik (Bundeslander) der Ebene 1 de r EG-Ftegionen (Gsneinschaftsre-
gionen), fur d i e anderen Staaten - mit Ausnahme von I r l and - der Ebene 2 der EG-Kegionen (Grundverwaltungseinheiten). Fiir
Irland, das im Fahmen der Systematik der Gebietseir iheiten der EG n i c h t r eg iona l u n t e r g l i e d e r t i s t , wurde auf de r Basis
der nationalen "Planning Regions" gerechnet . - Berechnet aufgrund uns icherer Schatzungen.- Die req iona le Abgrenzung
wurde gegenuber den Vorjahren geandert . - flndere Datenquelle (bis 1970: EG-Regiona ls ta t i s t ik ; danach: Bo l l e t ino Mensile
di S t a t i s t i c a ) . - eGeandertes Schatzverfahren zur Pegional is ierung de r Einkonmensdaten (Vergleich mit den Vorjahren vrixd
dadurch b e e i n t r a c h t i g t ) .

Quelle: S t a t i s t i s c h e s Amt der Europaischen Geneinschaften, R e q i o n a l s t a t i s t i k , Luxemburg, l f d . Jgq . - S t a t i s t i s c h e s Bundes-
amt, Bevolkerungsstruktur und Wir tschaf tskraf t der Bundeslander, Wiesbaden, l f d . Jgg . - Central Bureau voor de
S t a t i s t i e k (cbs) , Pegionale Rekeningen 1960; dasse lbe , Regional S t a t i s t i s c h Zakboek, 's-Gravenhage, d iv J g g . -
Istituto Centrale di Statistica, Bolletino Mensile di Statistica, Nov. 1976, Roma 1976. - Institut National de
Statistique, Bulletin de Statistique, Bruxelles, lfd. Jgg.- Central Statistical Office, Economic Trends, Nov. 1976
London 1976. - INSEE, Serie R, Statistiques et indicateurs des regions franfaises, Paris,lfd.Jgg.; sowie unver-
offentlichtes Datenmaterial des INSEE. - Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Bericht iiber die regionalen
Probleme in der erweiterten Geireinschaf t , Brtissel 1973. - Eigene Berechnungen.
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Gebietsgrenzen zerschni t ten werden ("Zerschneidungs-

e f fok t " ) 1 .

Solche Einwande ve r l i e r en dann an Gewicht, wenn man

die vorliegenden Zahlen nicht fur Querschni t tsvergleiche

heranzieht , sondern ihre Entwicklung fiir e inzelne Lander

im Zeitablauf ver fo lg t . Dabei zeigen sich folgende uber-

einstimmungen:

- In I t a l i e n und Frankreich nehmen die in te r reg ionalen

Einkonunensunterschiede zwischen 19 60 und 19 67 fas t

regelmaBig ab, danach laBt sich kein e indeut iger

Trend mehr f e s t s t e l l e n .

Mit zunehmender RegionengroSe nimmt beispielsweise die Eedeutung von
grenzuberschreitenden Pendlerverflechtungen ab. Esi solchen Ver-
f lechtungen wird das Pro-Kopf- Einkoinmen der Einpendlerregion ten-
denziell zu hoch ausgewiesen, wenn man - wie hier - das Eirikoirmsn,
das in einer Region erzielt v;ird, lediglich auf die einheimische
Wohnbevolkerung bezieht und nicFit auf die Gesamtbevolkerung (Wohn-
bevolkerung zuziiglich der Einpendler mit Angehorigen), auf die das
Eipkonwen tatsachlich entfallt. Urn solche Verzerrungen zu vermeiden,
bietet es sich an, nicht die Wohn-, sondern die Wirtschaftstovolkerung
einer Region bei der Berechnung der Pro-Kopf-Einkoronen ziigrunde zu
legen (die WirtschaftEbevolkerung unterscheidet sich von d^r Wohnbe-
volkerung durch den Pendlersaldo, zusatzlich mit einem Faktor inulti-
pliziert, der der Personenzahl entspricht, die im Eundesdurchschaitt
auf einen Erwerbstatigen entfallt). Entsprechende Angaben ].iegen je-
doch. weder fiir die Bundesrepublik noch fiir andere EG-Lexider fur den
gesatnten Untersuchungszeitraum zwischen 1960 und 1975 vo". Au.Gerdem
verrnag bei diesem Verfabren die schematische Umrechnung des Pendler-
saldos, bei der von durchschnittlichen Erwerbsquoten ausgegangen v;ird,
nicht zu befriediqen.
Ein anderes Verfahren, um die geschilderten Verzerrungen auszuschalten,
kcnnte darin bestehen, nicht vom Inlandsprodukt, sondern vom (auf die
Wohnbevolkerung bezoger̂ en) Sozialprodukt auszugehen. Sozialprodukt-
v/erte v;erden nach dsin Inlanderkonzept ermittelt; di.es be^eutet, daS
Einkommen nicht am Entstehungsort, sondern am Wohnort dec Ernof angers
er.fa.6t werden. Fur die ir^isten EG-Lander liegen entsprechende Zeit-
reihen auf regionaler Ebene jedoch nicht vor.
AuBerdem hatte man sel-bst dann, wenn man bei der Wahl von Einkoirroens-
konzept oder regionaler Untsrgliederung Pendlerverflechtungen starker
berticksichtigen wiirde, itTimer noch nicht das Gesamtg^biet erfeBt, fur
das eine Skonomische Kenxregion - wie etwa Hamburg oder Erussel -
zentrale Funktionen ubernimmt. (In Tabelle 1* im Arihang wird
wie sich die Wahl von Emkommenskonzept und raumlicher Abgrenzung
auf die Streuung der Pro-Kopf-Einkomntisn auswirken kann).
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- In der Bundesrepublik und im Vereinigten Konigreich

haben sich die regionalen Disparitaten kaum ver-

andert.

- Fiir die Niederlande und fur Irland weisen die

(wenigen) vorliegenden Streuungskennziffern auf ein

geringfiigiges Ansteigen des regionalen Einkommens-

gefalles im Zeitablauf hin.

Lediglich in einem der untersuchten Lander, in Belgien,

haben sich die regionalen Einkommensunterschiede an-

scheinend iiber den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg

verringert.

13. Die Entwicklung in Frankreich und vor allem in Italien

zeigt, daB es den Landern, in denen besonders groBe inter-

regionale Einkommensunterschiede bestanden, offensichtlich

lange Zeit gelungen ist, diese Unterschiede deutlich ab-

zubauen. Dabei kann man bemerkenswerte Parallelen zu den

Wanderungsbewegungen innerhalb der Gemeinschaft erkennen:

Als die Emigrationen aus Italien ihren Hohepunkt erreich-

ten - in der ersten Halfte der 60er Jahre - konnten die

interregionalen Disparitaten dort am starksten abgebaut

werden. Dies gilt auch fur die Einkommensunterschiede

zwischen den Mitgliedslandern. Spater (nach 1967), als die

Wanderungsstrome deutlich abflauten, haben sich dagegen

weder auf regionaler Ebene in Italien noch auf nationaler

Ebene innerhalb der EG die Pro-Kopf-Einkommen v/eiter ange-

glichen, Eine neue Entv/icklungsphase setzte dann 1971

ein: Die Bundesrepublik erschloB neue Arbeitsmarkte

auSerhalb der EG, die Zuwanderungen aus Italien verloren

(quantitativ) stark an Bedeutung und die Einkommensunter-

schiede zwischen den Mitgliedslandern erreichten v/ieder

GroBenordnungen wie in den Anfangsjahren der Gemeinschaft.

1
Weqen einer Unstellung in der Datenguelle konnen die regionalen Ein-
konroensangaben in Italien, die fiir die Jahre nach 1970 vorliegen,
nicht mit den Werten far die Vor jahre verglidien werden.



III. Zu den okonomischen Wirkungen von Arbeitskrafte-

wanderungen in den beteiligten Landern

III.1. Mogliche Auswirkungen von Arbeitskraftewanderungen auf

das Wachstum der regionalen Pro-Kopf-Einkommen

14. Die Faktorwanderungen innerhalb der EG haben anscheinend

- zumindest auf kurze Sicht - dazu beigetragen, raumliche

Einkommensdisparitaten abzubauen. Irraner dann, wenn es zu

starken Bevolkerungsverschiebungen kam, sind die inter-

nationalen und - zumindest in Italien - die interregiona-

len Einkoramensunterschiede deutlich zurvickgegangen. In

diesem Abschnitt soil darauf naher eingegangen werden.

Bei optimistischer Betrachtung kann man in internationalen

oder interregionalen Arbeitskraftewanderungen ein "positive

sum game" sehen, einen Prozess, der Vorteile fur alle Be-

teiligten verspricht oder bei dem zumindest die Gewinne,

die an einer Stelle (Region) entstehen, nicht mit Ver-

lusten anderswo erkauft werden . Gemessen an den Pro-Kopf-

Einkommen gehen von den Wanderungen insbesondere dann posi-

tive Impulse (auf mindestens eine der betroffenen Regionen)

ans, wenn sie dazu beitragen, die Erwerbsbeteiligung zu

erhohen, den regionalen oder sektoralen Strukturwandel zu

beschleunigen oder Ressourcen, die bisher brachlagen oder

nur wenig genutzt warden, besser einzusetzen.

"When conditions are right .. large scale migration can
contribute to the best of all economic worlds: rapid growth
in the country of immigration, based on the unlimited
supplies of labor, end rapid growth in the country of origin,
where the elimination of labor contributes to more effective
resource allocation". C.P. Kindleberger, Emigration and
Economic Growth. "Banca Nazionale del Lavoro", Nr. 74 (1955)
S. 235 ff.
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So kann man fur die Heirkunftslander erwarten, da/3

parallel zu den Wanderungen

- die Arbeitslosigkeit zuriickgeht, da/3

- produktivitatsschwache, personell iiberbesetzte Betriebe

und Wirtschaftszweige schrumpfen, daB

- ein Wandel der internen Standortstruktur (und die

passive Sanierung von "Problemregionen") eingeleitet

wird und daB schlieBlich

~ zusatzliche Kapitalstrome - die Riickiiberweisungen der

Gastarbeiter - fur Investitionen (moglicherweise in an-

deren Regionen oder Sektoren) bereitstehen.

Omgekehrt konnen sich die Bestinvmungslander von den

Zuwanderungen versprechen, daB sie dazu beitragen,

- wachstumsheiranende Engpasse auf dem Arbeitsmarkt aufzu-

brechen, die auf die Immobilitat der Inlander zuriick-

2ii fiihren sind,

- Skaleneffekte und Agglomerationsvorteile schneller zu

realisieren, als es sonst moglich ware,

~ Erziehungs- und Ausbildungskosten einzusparen, die an-

. dernfalls (bei einer Ausbildung im Zuv/anderungsland)

anf alien wiirden '.

Die meisten genannten Effekte wirken sich sowohl auf die

(statistisch ausgewiesenen) Pro-Kopf-Einkommen als auch

auf die Produktivitat oder die Versorgungslage - und somit

auf das Wohlstandsniveau - der Bevolkerung e.u.s- Daneben

kann es allerdings auch wanderungsbegleitende (monetare)

1
Aus Sicht der Bundesrepublik konnte riian zwar dj.e Djrchschnittspro-
duktivitat und Humsakapitalausstattung von Einv-anderem s.us Mittel-
ireerlandern gering eir-schatzen - verglichen mit d"-n i.nlendischen
En-7erbspersonen oder mit den Fliichtlingen, die ens dem Osten zu~
v.'anderten. Dabei wird aber iibersehen, daB von dierem Eevolkerunos-'
zustram auch indirekte Prpd.uktivitatseffeJcte ausg^b^n hcnnen: ei.n-
heimische Arbeitskrafte, deren Potential bisher nich'- vol.1 axisge-
schopft wurde, lassen sich nun fur anspruchs^'Ol] ere Tetj.gkeiten ein-
setzen. AuBerdem Jionnen Arbeitsplatze leichter besetzt wsrdan, die
ai.ifgrund ihres geringen Sozialprestiges oder ihrer hohen korperlichen
Anforderungen von Inlandern gemieden werden.



— 2 9 ~

Einkommenssteigerungen geben, die entweder zu keinen

entsprechenden Wohlstandsgewinnen fiihren oder die so-

gar mit EinbuSen bei anderen, nicht-monetaren Ein-

kommensbestandteilen erkauft werden.

Urn ein rein statistisches Phanomen vriirde es sich etwa

dann handeln, wenn die Pro-Kopf-Einkommen in der Zu-

wanderungsregion (bei konstanter Produktivitat) mir des-

halb ansteigen, weil der Erwerbspersonenanteil unter den

Immigranten wesentlich hoher als unter den Inlandern ist,

Dagegen waren solche Einkoirmensgewinne, die auf die

weitere Expansion bestehender Ballungszentren zuriickzu-

fiihren sind ("agglomeration economies") um die sozialen

(Netto-) Kosten zu bereinigen, die hier voraussichtlich

anfallen und die i.nnerhalb des Systems der volkswirt-

schaf tlichen Gesamtrechnung nicht adaquat erfaBt v/erden.

15. Beurteilt man die Einkommensentwicklung in den beteiligten

Regionen vor dem Hintergrund alternativer Wachstumspfade,

so ergeben sich weitere Einwande. Auf langere Sicht kann

man nicht nur bezweifeln, ob die Einkommensimpulse, mit

denen hier argumentiert wurde, auch immer korrekt ver-

bucht werden (im Sinne eines "Measure of Economic Welfare"),

sondern auch, ob die positiven Wirkungen, die (kurzfristig)

von Wanderungsbewegungen ausgehen (konnen), nicht gegen

Verluste aufzurechnen sind, die sich erst in spateren

Perioden einstellen-

So konnte es sich in den Enigrationsgebieten zeigen, daB

durch den Export von Arbeitskraften einerseite zv?ar akute

Beschaftigungs- oder Zahlungsbilanzprobleme abgemildert

wurden, dafi andererseits aber Entwicklungschancen nicht

mehr voll aufgegriffen werden konnen, weil

- vor allem qualifizierte jiingere Arbeitskrafte abgewan-

dert sind, vieil

- die Kenntnisse und Fahigkeiten, die die Rvickwanderer im



Ausland erworben haben, nur schwer in Regionen an-

zuwenden sind, die sich auf einem niedrigeren Ent-

wicklungsniveau befinden, oder weil

- die Riickuberweisungen der Gastarbeiter iiberwiegend

konsumiert und nicht investiert wurden (zumindest nicht

in dem Ausmafi, wie es bei anderen Devisenzufliissen -

beispielsweise bei Exporterlosen - der Fall ware).

Auch aus Sicht der Iiranigrationsgebiete wird man umso skep-

tischer urteilen, je langer der Zeithorizont ist, den

man zugrundlegt. Dafiir sprechen die folgenden uberlegungen:

- Dtirch die Zuwanderungen andern sich die Knappheits-

relationen auf den Faktormarkten (ungelernte Arbeitskrafte

sind relativ reichlicher vorhanden), was sich wahrschein-

lich sowohl auf die Produktionsstruktur als auch auf die

Richtung des technischen Fortschritts auswirkt. Pro-

dukte und Produktionsprozesse, die unter diesen Bedingungen

entwickelt werden, diirften - weil nicht optimal auf die

Ausstattung mit heimischen Faktoren zugeschnitten - ge-

ringere Einkommenszuwachse (pro Kopf der Inlander) ermog-

lichen als man es bei alternativen Entwicklungsmustern

(ohne Immigrationen) erwarten konnte .

- Je starker die Wanderungsstrome sind und je langer sich

die Immigranten im Bestimmungsland aufhalten, desto grofier

ist die Wahrscheinlichkeit, dai3 die Inlander iiber das

System der offentlichen Finanzen allmahlich in eine Ver-

liererposition geraten: durch Familienangehorige, die den

Immigranten spater nachfolgen, wird die offentliche In-

frastruktur (Schulen, Kindergarten) stark beansprucht,

Sozialversicherungsanspriiche werden haufiger geltend ge-

macht, Integrationsprobleme werden starker spiirbar (und

Vgl. dazu V. Hiemenz, K.-W. Schatz, Internationale Arbeitsteilung
als Alternative zur Auslanderbeschaftigung - der Fall der Bundes-
republik Deutschland. "Die Waltwirtschaft", Heft 1 (1977), S. 35 ff.



schlagen sich auch in offentlichen Ausgaben nieder)

16. Einerseits spricht zwar vieles dafiir - folgt man der

Argumentation dieses Abschnitts - , dafi mit den inner-

europaischen (Arbeitskrafte-)Wanderungen, die in den

letzten zwanzig Jahren stattfanden, ein Schritt in
2

Richtung auf "die beste al ler okonomischen Welten"

getan wurde. Dies g i l t zumindest dann, wenn man an die

kurzfristig moglichen Einkommens- und Produktivitats-

effekte denkt. Auf der anderen Seite kann man aber be-

zweifeln, ob man mit diesem Schritt in einen (Entwick-

lungs-) Pfad eingebogen i s t , der auch auf lange Sicht

s tei ler verlauft (fiir Herkunfts- und Bestimmungsland)

als jeder alternative Pfad , den man hatte realisieren

konnen. Die kurzfristigen Einkommens- und Produktivi-

tatsgewinne, die in diesem Kapitel noch diskutiert werden,

waren demnach mit Opportunitatskosten behaftet, die umso

schwerer wiegen, je langer der relevante Zeithorizont

ausfallt und je grofier die Wahrscheinlichkeit i s t , da/3

es ohne Wanderungen tatsachlich auch gelungen ware, bes-

sere Alternativen durchzusetzen.

Dies fuhrt nicht unbedingt zu (Wachstums-)EinbuBen beim Brutto-
inlandsprodukt (sieht man einmal davon ab, daB die hohere Staats-
quote, zu der es voraussichtlich kommt, Wachstumsimpulse lahxn-
legen kann) sondem vor allem beim verfiigbaren Einkoinmen.

2Vgl. Fui3note 1 auf S. 27,
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i l l . 2 . Wanderungen und die Entwicklung von Erwerbsbeteiligung

rand Produktivitat

Im folgenden wird - getrennt fur Abwanderungs- und Be-

s t iramungs land - naher auf einige der un te r s t e l l t en

Zusammenhange zwischen Wanderungen und (kurzfr is t iger)

Einkoininensentwicklung eingegangen. Dabei werden zunachst

die Wirkungen behandelt, die sich jeweils fur den Ge-

samtraum zeigen. In einem weiteren Abschnitt geht es dann

um die regionalen Uroschichtungsprozesse, die pa ra l l e l zu

den Wanderungsbewegungen abgelaufen sind.

- Wirkungen im Abwanderungsland:

Abbau der Arbei ts losigkei t und Beschleunigung des Struk-

turwandels

17. Welche Bedeutung die Abwanderungen fur die Arbeitsmarkt-

entwicklung in I t a l i en hat ten, zeigen die folgenden Zahlen:

Nach vorsichtigen Schatzungen sind a l l e in zwischen 1960

und 1965 iiber 860.000 Erwerbspersonen emigriert ,

Dabei wurde wie folgt gerechnet: Die italienische Statistic weist fur
den betreffenden Zeitraum einen Wanderungsverlust (Abwanderungssaldo)
von 716 000 Personen aus. Legt man daran eine Erwerbsquote von 75 vH
an - dies entspricht ungefahr der Quote fiir die zwischen 196Ô und 1970
in die Bundesrepublik einwandernden Auslander (vgl. Tabelle 4 *' im An-
hang) - , errechnet sich ein Erwerbspersonenverlust von 537 000-

Die deutschen und italienischen Statistiken unterscheiden sich ailer-
dings deutlich in ihren Angaben iiber die zwischenstaatlichen Wande-
rungen (vgl. dazu Tabelle 6;> im Anhang). Niimtt man. an, daB die deut-
schen Angaben realitatsnaher sind, da Wanderungen beim "Arbeitskrafte-
importeur" praziser registriert werden als beim Exporteur, so sind -
wenn man zusatzlich unterstellt, da6 diese Differenzen auch gegeniiber
alien anderen Wanderungspartnern auftreten - die vorliegenden (j.tali-
enischen) Zahlen noch entsprechend zu korrigieren. Fur den Zeitraijm
1960 bis 1965 errechnet sich dafiir ein Faktor von 1,60 (der Wandsrungs-
gewinn, der in der deutschen Statistic gegenuber Italien ausgewiesen
wird, liegt um 60 vH iiber den entsprechenden italienischen Anga-oen) .
Rechnet man den in der italienischen Statistik ausgewiesenen Wancte-
nmgsverlust entsprechend hoch, ergibt sich ein Dsfizit in Hohe von
860 0O0 Erwerbspersonen - cder, anders ausgedrdckt, von annahernd
4 vH (des Erwerbspersonenbestands von 1960).
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was einem Verlust von ungefahr 4 vH (des Erwerbspersonen-

bentands von 1960) entspricht. In der gleichen Gro.Gen-

ordnung bewegt sich auch der Riickgang der Arbeitslosig-

keit, der damals eingetreten ist. Die Arbeitslosenquote

ist in der ersten Halfte der sechziger Jahre (1961 -65)

gegenuber dem Durchschnitt der Vorperiode (1956 - 60) um

3,2 vH gesunken.

Man kann somit davon ausgehen, daB die Emigration iiber-

wiegend aus dem Arbeitslosenbestand bestritten wurde -

entweder durch die direkte Abwanderung der Arbeitssuchen-

den oder dadurch, daB sie auf freigewordene Stellen nach-

riickten. GrSBere ProduktionseinbuBen waren demnach ausge-

blieben und auch die Versorgungslage der Inlander hatte

sich entsprechend verbessert, da sie nun einen Teil der

Leistungen, mit denen bisher die Arbeitslosen unterstiitzt

wurden, fur andere Zwecke (fur den eigenen Konsum oder

fur Investitionen) einsetzen konnen.

18. Parallel zu den Abwanderungen gelang es jedoch nicht nur,

die (offene) Arbeitslosigkeit abzubauen, die sich direkt

in den entsprechenden Statistiken niederschlagt. Verschie-

dene Anzeichen deuten daraufhin, daB es au.Berdem zu einem

schnellen Wandel uberkommener regionaler und sektoraler

Strukturmuster kam, wobei auch zahlreiche Arbeitskrafte

aus den traditionellen, personell iiberbesetzten wirt-

schaftsbereichen ausgeschieden sind (Riickgang der ver-

steckten Arbeitslosigkeit). Auch hier ist kaum anzunehmen,

daB diese personellen Verluste zu entsprechenden Produk-

tionsausfalien fiihrten: mit dem Abbau der Beschaftigung

war es vielfach wohl erst moglich, modernere Produktions-

verfahren anzuwenden, auf groBere Betriebseinheiten uber-

zugehen und die vorhandenen Ressourcen effizienter ein-

zusetzen. Hinzu komint, daB in den schrumpfenden Bereichen -

vor allem in der Landwirtschaft - Arbeitskrafte stark
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vertreten waren (altere Beschaftigte, mithelfende
1

Familienangehorige) , deren Leistungsfahigkeit ohne-

hin gering zu\eranschlagen ist (auch in alternativen

Berufen). Man kann davon ausgehen, daB gerade diese

Arbeitskrafte, deren Beschaftigung haufig kaum mehr als

ein Substitut fur andere Formen der Sozialversicherung

gewesen sein diirfte, in groBem Umfang freigesetzt wurden,

nachdem die (komplementaren) Vollarbeitskrafte in andere

Regionen oder Sektoren abgewandert waren.

Diese Uberlegungen werden auch durch die Beobachtung

gestiitzt, dafi gerade dann, als die landwirtschaftliche

Beschaftigung am starksten zuriickging, in diesem Bereich

die hochsten Produktivitatszuwachse erzielt wurden (im

Vergleich von vier Fiinf jahresperioden zwischen 1955 und

1975)2.

19. Weitere Produktivitatsgewinne - neben diesen sektor-

internen Produktivitatssteigerungen - waren von dem

intersektoralen UmschichtungsprozeB zu erwarten, der

zugunsten von produktivitatsstarkeren Wirtschaftsbe-

reichen ablief. Auch dieser ProzeB steht anscheinend

in engem Zusammenhang mit der Abwanderungsbewegung ins

So betrug 1960 der Anteil der Beschaftigten, die iiber 65 Jahre
alt waren, in der Landwirtschaft 6,4 vH, im gewerblichen Sektor
0,9 vH und in der iibrigen Wirtschaft 2,3 vH. (Berechnet nach
ISTAT, Annuario di Statistiche del Lavoro, Eoira 1965).

2Vgl. Tabelle 5.
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Tabelle 5 - Die Entwicklung von Beschaftigung und Produktivitat in
der Landwirtschaft in Italien im Vergleich mit anderen
Wirtschaftsbereichen

Zeitraum

Veranderungen der Beschaftigten-
zahl

Landwirtschaft

(1000) (vH)

Obrige Sektoren

(1000) (vH)

Produktivitatsentwicklung

(Wachstumsraten

der ArbeitsproduktivitSt)a

Landwirtschaft ubrige Sektoren

1955-1960

1960-1965

1965-1970

1970-1975

-1397

(-684)b

-1669

-1285

- 649

-17,5

(-9,4)h

-25,4

-26,2

-18,0

+2064

(+1763)1

+ 483

+ 983

+ 250

+18,2

(+15,1)1

+ 3,6

+ 7,1

+ 6,0

5,57

8,87

8,07

3,99"-

2,55

(2,59)*

4,32

4,92

2,61

au konstanten Preisen.

Veranderungen zwischen 1956 und 1960. Zwischen den Angaben fiir 1955 (und Vorjahren) so-
wie 1956 ff weist die Beschaftigtenstatistik einen Sprung auf (Beschaftigtenrlickgang in
der Landwirtschaft von iiber 700.000), der kaum anders ais durch eine Umstellung des
Berechnungsverfahrens (oder andere methodi'sche Gruhde) zu erklaren sein diirfte.

C1970-1974.

Quelle: UN, Yearbook of National Accounts S t a t i s t i c s , New York, l fd . Jgg. - OECD,
Labour Force S t a t i s t i c s , Par i s , l fd . Jgg. - Eigene Berechnungen.

Ausland: Wie die vorliegenden Statistiken zeigen, sind •

nachdem sich die erste Abwanderungswelle abgeschwacht

hatte - unter den Emigranten nicht mehr die landv/irt-

schaftlichen Erwerbspersonen, sondern die Industriebe-

schaftigten iiberreprasentiert . Der Sog, der von der

Arbeitskraftenachfrage in den Zuwanderungsregionen aus-

ging, hat demnach primar die gewerblichen Arbeitskrafte

Vgl. Tabelle 6.
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Tabelle 6 - aDie Erwerbsstruktur der Auswanderer Italiens1" itn
Vergleich mit der Struktur der inlandischen Erwerbs-
tatigen 1960, 1965 und 1969

Wirtschaftsbereich

Landwirtschaft

Industrie

Sonstige

Erwerbsstruktur (in vH)

1960

Ab Ic

37,4 32,6

46,9 36,7

15,7 30,6

1965

A I

18,9 25,8

60,9 40,3

20,2 33,9

1969

A I

20,8 21,2

60,0 42,8

19,2 36,0

Die Beschaftigtenanteile der Auswanderer wurden aufgrund der
Abmeldungen ("cancellati") in den Heimatregionen berechnet.
Temporare Abwanderungen in das Ausland bleiben dabei unberuck-
sichtigt. Hatte man sie mit einbezogen und die gesamten Aus-
wanderungen ("espatriati") zugrundegelegt, so ware voraussicht-
lich - wie Vergleichsrechnungen fur spatere Jahre zeigen, fur
die es diese Angaben gibt - der Agraranteil geringer ausgefal-
len. - Auswanderer. - C Inlandische Erwerbstatige.

Quelle: ISTAT, Annuario di Statistiche del Lavaro, Roma 1971 und
1974.- ISTAT, Annurio di Statistiche Deitografiche, Roma
1960 und 1965.- ISTAT, Popolazione e MDvimento Anagrafico
dei Gomuni, Roma 1971.- Eigene Berechnungen.

der Emigrationsgebiete erfaBt. Auf deren Platze konnten

dann - in einer zweiten Phase - die Beschaftigten nach-

riicken, die aus anderen (produktivitatsschwachen) Branchen

freigesetzt wurden und nun - anders als die Emigranten

oder der Personenkreis, der sich aus der Erwerbstatigkeit

zuriickzog - auf dem regionalen Arbeitsmarkt verfiigbar

waren.

Dazu ist beispielsweise ein Teil der alteren Beschaftigten oder der
abhangigen Familienangehorigen zu rechnen, die bisher in der Land-
wirtschaft tatig waren.
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Dies bedeutet aber auch, da8 vor allem solche Arbeits-

krafte (Industriebeschaftigte) emigriert sind, die -

gemessen an den Verhaltnissen in der Herkunftsregion -

als iiberdurchschnittlich qual i f iz ier t gelten konnen .

Man kann in der Erosion des regionalen Arbeitskrafte-

potent ials , die hier eingelei tet wurde, vor allem dann

einen Nachteil sehen, wenn man an die langerfristigen

Entwicklungsaussichten dieser Regionen denkt und an

(personelle) Engpasse - insbesondere bei qual if izier ten,

innovationsfreudigen Arbeitskraften - die sich spater
2

wachstumshemmend auswirken konnen . Dieser Einwand fa l l t

umso starker ins Gewicht - wie auch einige andere Ee-

denken, die man hier vorbringen konnte - je weiter man

iiber den (kurzen) Zeitabschnitt hinausblickt, in den die

Produktivitats- und Einkommensimpulse fal len, die sich

den Emigrationen unmittelbar zurechnen lassen.

1
Zu dieser Feststellung konmt auch eine vorliegende Untersuchung, bei
der auf die Qualifikationsstruktur der Arbeitskrafte eingegangen
wird, die (zwischen 1952 und 1967) vom Siiden in den Norden Italiens
wanderten. Vgl. D. Salvatore, The Operation of the Market Mechanism
and Regional Inequality. "Kyklos", Vol. 25 (1972) Nr. 3, S. 518 ff.

dazu auch die Entgegnung auf den erwahnten Artikel von D.
Salvatore: N.M. Genovese, G. Sobbrio, Regional Inequality and the
Market Mechanism - A Garment. "Kyklos", Vol. 26 (1973) Nr. 3, S, 621 ff,
(Salvatore kam (unter anderem) deshalb zu einem positiven Gesamturteil
iiber die Abwanderungen aus Siiditalien, veil er unterstellte, daI3
es dort auch auf lange Sicht nicht gelungen ware, die Eniigranten
adaquat (entsprechend ihrer Ausbildung) zu beschaftigen).
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- Erfahrungen im Zuwanderungsland: Anstieg der Erwerbsbe-

teiligung und Vorteile groflerer Produktionsserien

20. Von den iiber 860.000 Erwerbspersonen, die Italien zwischen

1960 und 1965 verliefien, wanderte etwa ein Drittel (290.000

Personen) in die Bundesrepublik ein. Man kann annehmen,

dafl deshalb das Produktionsvolumen dort hoher ausfiel, als

man es andernfalls hatte erwarten konnen. Ob dies auch fur

das Produkt je Einwohner (Pro-Kopf-Einkommen) gilt, hangt

(definitionsgemaB) von der Produktivitatsentwicklung und

der Entwicklung der Erwerbsbeteiligung ab. Auf beide As-

pekte soil im folgenden kurz eingegangen werden.

In den 60er Jahren lag der Anteil der Erwerbspersonen

unter den Immigranten urn ungefahr 30 Prozentpunkte iiber
1

der Erwerbspersonenquote der Inlander' . Die Erwerbsbetei-

ligung - genauer die Erwerbspersonenquote der Gesamtbe-

volkerung - wurde somit duirch die Zuwanderungen tenden-

z ie l l angehoben . Rein rechnerisch r e s u l t i e r t daraus -

fa l l s es keine kompensierende (negative) Entwicklung der

Durchschnittsproduktivitat gibt - ein hoheres Pro-Kopf-

Einkommen. lin diesem Einkommenszuwachs sind die Inlander

allerdings nur dann b e t e i l i g t , wenn von der Immigration

auch positive externe Effekte (auf die Produktivitat der

Inlander) ausgehen.

1
Die Erwerbspersonenquote unter den Zuwanderern belief sich beispiels-
weise 1965 auf 77,5 vH geaenuber 46,1 vH bei der inlandischen Wohnbe-
volkerung (vgl. Tabelle 4* im Anhang).

Eine hypothetische Erwerbspersonenquote, die sich ohne die Zuwanderungen
nach 1961 ergaben hatte, liegt 1973, auf dem Hohepunkt der Auslander-
beschaftigung, urn 1,7 Prozentpunkte unter der tatsachlichen Quote von
43,5 vH (dahinter steht allerdings die (sehr rigorose) ceteris-paribus-
Annahme, daB die Zuwanderungen keinen EinfluS auf dj.e Erwerbsbeteiligung
der inlandischen Bevolkerung ausiiben).
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Es gibt einige Indizien, die fur solche Produktivitats-

wirkungen sprechen. So kann man annehmen, daB die flexi-

bleren Immigranten dazu beigetragen haben, mogliche

Skalenertrage (und damit Produktivitatsfortschritte)

schneller zu realisieren, als es sonst moglich gewesen

ware. Dafiir spricht etwa die Beobachtung, daB Gastarbeiter

in GroBunternehmen mit Massenfertigung iiberreprasentiert

sind, wobei dies vor allem fiir die Branchen zutrifft, die

in den 60er Jahren besonders schnell expandiert sind:

StraBenfahrzeugbau, Elektrotechnik, Kunststoffverarbeitung,

sowie Guirani- und Asbestverarbeitung .

Ohne die Beteiligung von Immigranten waren Anpassungs-

prozesse im letzten Jahrzehnt voraussichtlich lang-

samer abgelaufen, mit anfangs starkeren Belastungen und

(im Durchschnitt) geringeren Produktivitatsgev/innen fiir

die Inlander. Es spricht jedoch vieles dafiir - folgt

man den Bedenken, die hier vorgebracht werden -, daB

sich aus diesen Anpassungsprozessen andere Struktur-

muster herausgebildet hatten - Muster, die voraussicht-

lich besser geeignet gewesen waren, auch auf langere

Sicht die spezifischen Standortvorteile auszuschopfen,

iiber die die Bundesrepublik verfiigt.

Vgl. K. Hopfner, Skonomische Alternativen zur Auslanderbeschaftigung,
GSttingen 1975, S. 38 ff.
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III.3. Wanderungen und regionaler Strukturwandel

- Entwicklungen im Abwanderungsland

21. AuBenwanderungen hatten fur den Siiden Italiens schon

seit Jahrzehnten die Funktion eines Ventils ubernom-

raen, durch das der hohe Bevolkerungsdruck - das na-

tiirliche Bevolkerungswachstum liegt hier urn bis zu

70 vH iiber dem nationalen Durchschnitt - abgebaut

werden konnte. Im Zuge der europaischen Integration

wurde dieses Ventil weiter geoffnet. Einige siiditalie-

nische Regionen konnten nun, nach 19 60, bis zu 2 vH

ihrer Bevolkerung (im Jahresdurchschnitt) an andere

Landesteile, vor allem aber an das Ausland,abgeben.

Die Bevolkerungsgewichte haben sich dadurch deutlich

zugunsten des italienischen Nordens verschoben .

Fur die Entwicklung der regionalen und nationalen Ein-

kommen in Italien wurden nun die beiden folgenden

Punkte relevant:

- kurzfristige Wanderungseffekte (Abbau von offener

und versteckter Arbeitslosigkeit, uberproportionales

Schrunpfen personell iiberbesetzter, produktivitats-

schwacher Betriebe), die das Wachstum der nationalen

Durchschnittseinkoitimen beschleunigen, schlagen sich

vor allem in der Einkommensentwicklung von "Abwande-

rungsregionen" nieder. Da es sich dabei um die armsten

Landesteile handelt, ist zu erwarten, daB die interre-

gionalen Disparitaten abnehmen.

- Die groBraumigen Emigrationen begiinstigen zusatzliche

Verschiebungen in der internen Standortstruktur. Durch

Binnenwanderungen, die - wie sich zeigen laBt - eng mit den

Emigrationen zusammenhangen, nimmt das Bevolkerungs-

gewicht der einkommensstarken norditalienischen Regionen

Vgl. Tabelle 7.
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T&belle 7 - Die Entwicklung der regionalen Standortstruktur (Bevolke-
rungsverteilung) in Italien zwischen 1960 und 1975

Region

1 Piemonte

2 Valle d'Aosta

3 Liguria

4 Lombardia

5 Trentino-
Alto Adige

6 Veneto

7 Friuli-
Venezia Giulia

8 Emilia-Romagna

9 Ibscana

10 Utibria

11 JV&rche

12 Lazio

13 Campania

14 Abnizzi

15 Mblise

16 Puglia

17 Basilicata

18 Calabria

19 Sicilia

20 Sardegna

"Problemregionen"a

insgesamt

Italien

Bevolkerungs-
verteilung

1960 1975

(in vH)

7,6

0,2

3,4

14,4

1,6

7,7

2,4

7,3

6,5

1,6

2,7

7,6

9,4

2,5

0,7

6,8

1,3

4,1

9,4

2,8

41,3

100

Alle Regionen, in denen das
durchschnitt lag (es handelt

8,1

0,2

3,4

15,8

1,6

7,6

2,2

7,0

6,4

1,4

2,5

8,8

9,4

2,2

0,6

6,7

1,1

3,6

8,7

2,7

38,9

100

Bevolkerungsentwicklung in Teilpsrioden
(Jahresdurchschnitte)

1960
natiirliche
Bevolke- •
rungsbe-
wegungen

(in

0,2

0,4

0,2

0,7

1,0

0,9

0,3

0,5

0,4

0,6

0,7

1,2

1,7

0,8

0,9

1,6

1,5

1,6

1,4

1,6

1,4

1,0

1-1964
Wanderungen

1965-
natiirliche
Bevolke-
rungsbe-
wegungen

vH der Wbhnbevolkerung)

1,4'

0,1

1,1

1,0

-0,3

-0,7

-0,2

-0,1

0,0

-1,0

-0,9

0,9

-1,0

-1,3

-1,7

-1,2

-2,O

-1,9

-1,3

-1,3

-1,3

-0,2

0,3

0,4

0,1

0,7

1,0

0,9

O,2

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

1,6

0,8

0,7

1,6

1,3

1,4

1,2

1,4

1,3

0,9

-1969
Wande-
rungen

0,8

O,5

0,2

0,6

-0,3

-0,2

-0,2

0,0

O,2

-0,7

-0,4

0,3

-0,9

-1,1

-2,1

-1,O

-1,9

-1,6

-1,3

-0,9

-1,1

-0,2

Pro-Kopf-Einkoimen 1973 um rrehr als 10 vH unter dem landes-
sich um die Regionen Nr. 10, 11 scwie 13 - 20).

Quelle: Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaft, Regionalstatistik 1975,

Luxemburg 1977. - Eigene Berechnungen.
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starker zu, als es ohnehin schon, aufgrund ihrer gerin-

geren Beteiligung an den AuBenwanderungen, der Fall ge-

wesen ware.

22. Die iiberproportionalen Einkommens- und Produktivitats-

gewlnne, die man fur die Regionen mit hohen Wanderungs-

verlusten erwarten kann, werden durch empirische Tests

bestatigt. Man erhalt fiir Italien einen statistisch gut

gesicherten Zusammenhang zwischen dem Wachstum der re-

gionalen Pro-Kopf-Einkommen und dem Wanderungssaldo der

einzelnen Regionen . Es fallt auf, daB der Erklarungs-

wert bei diesen Rechnungen hSher ist als bei alternativen

Schatzungen, fiir die die regionalen Gesamteinkommen her-

angezogen wurden. Dies deutet daraufhin, daB zwar die kurz-

fristigen Wanderungsfolgen, die hier skizziert wurden,

auf einen Abbau des interregionalen Einkommensgefalles

hingewirkt haben, daB es aber nicht gelungen ist, wirt-

schaftliche Aktivitaten nachhaltig zugunsten der "Problem-

regionen" zu verlagern .

Aus Sicht des Gesamtraumes braucht dies allerdings kein

Nachteil zu sein: falls die Wachstumschancen in nord-

italienischen Regionen - aufgrund spezifischer Standort-

faktoren, die dort vorliegen - groBer sein sollten als

im Siiden, miiBten raumplanerische Leitvorstellungen, die

eine gegebene Bevolkerungsverteilung weitgehend erhalten

wollen, mit gesamtwirtschaftlichen Wachstumsverzichten

erkauft werden.

Vgl. Tabelle 8 auf S. 43.
2
Dies stimmt auch mit der Beobachtung iiberein, daB sich die Rentabili-
tatsposition der siiditalienischen Regionen - ihre Lohn-Produktivitats-
relation - gegenuber den nordlichen Landesteilen im Zeitablauf (zwj.-
schen 1960 und 1969) verschlechtert hat. Vgl. H.M. Stabl, Regionalpo-
litische Implikationen einer EWG-Wahrungsunion, Tiibingen 1974,
S. 135 ff.



Tabella 8 - Regressionen iiber den. Zusairaenhang zwischen (regicmalem)
Wachstumund Wanderungssaldo fur deutsche ur.d i tal ienische
Hegionen (im Jahresdurchschnitt von 1960 - 1964)

Tabelle 9 - Regresslonen iiter den Zusammenhar.g zwischen fluBenwarxlerungen
und Binnenwanderungen fiir die Bundesrepublik und I ta l i en in
den Jahren von I960 - 1975

ITALIEN (20 Regianen)

WY/K = 1 O ' 5 4 " 1 '

(-4,38)

= 11,32 - 0,47 S

(-2,18)
M

= 0,52

0,21

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (11 Bundeslander)

WY/R = 7 ,00 + 0 , 4 8 SM

(0,46)

= 7 , 5 2 + 1 , 5 5

(1,68)

R = 0,02

R = 0,16

Symbole:
W Durchschnittliche jahrliche Veranderungsraten (196O-64)

Y Bruttoinlandsprodukt (in nationaler Wahrung, zu
laufenden Preisen)

Y/K Bruttoinlandsprodukt je Einwohner

S a
M Wanderunssaldo einer Region (im Jahresdurchschnitt

von 1960 - 1964, je 100 Einwohner)

Salcto der Gesamtwanderungen (AuBen- und Binnenwanderungen)

Quelle: S t a t i s t i s c h e s Amt der Europaischen Gemeinschaften, Regional-
s t a t i s t i k 1972. - S t a t i s t i s c h e s Bundesamt, Bevolkerungsstruk-
tur und Wirtschaft der Bundeslander, div. Jgg.

S c h a

ITALIEN

Bt =

B t "

B t =

BUNDESREPUBLIK

B t =

B t "

B t =

Symbole:

B t

E t
Jt

t z g l e i c h u n g

12,89 + 1,27 E t .
( 2 , 7 1 )

1 1 , 7 8 + 1 , 6 7 E t - 1

(3,89)

11 ,62 + 1,69 E t _ 2

( 3 , 2 9 )

DEUTSCHLAND

3 0 , 1 0 + 0 , 6 9 I f c

(3,50)

31,80 + 0,69 I t - 1

(1,97)

34,86 + 0,06 I t _ 2

(0,24)

R2

0,34

0,52

0,45

0,47

0,22

0,00

n

16

16

1 5 C

.16

16

16

DW

1 , - 3 a

1 ,36 a

1 , 0 1 b

O,82b

O,59b

O,58b

Surmre der Binnenwanderungen eines Jahres t (in Italien
wurden die vranderuncen von Region zu Region erfafit, in
der Bundesrepublik samtliche Ortsveranderungen)
Abwanderungen (Emigration)
Zuwanderungen in t

im Jahr t

DurbinrWatson-Test auf Autokorrelation der Pesiduen f a l l t nicht eindeutig
aus. - Residuen sind autokorreliert nach Durbin-Watson (bei 5 vH Irrtums-
wahrscheinlichkeit). - 1961 - 1975.

Quelle: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, Itona, Ifd. Jgg. - Statistisches
Bundesamt, Statistisches Jahrbuch fiir die Bundesrepublik Deutschland,
Wiesbaden, Ifd. Jgg.
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Was die Beziehungen zwischen AuBenwanderungen und Binnen-

wanderungen anbetrifft, so wird die These, nach der die

Emigrationswelien auch zu einem Wandel der internen Stand-

ortstruktur beigetragen haben, durch Regressionsschatzungen

bestatigt . Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwi-

schen den Binnenwanderungen und den Emigrationen einzel-

ner Jahre. Das vermutete Wanderungsmuster - der "Nachruck-

effekt" siiditalienischer Arbeitskrafte nach Norden - laBt

sich durch die vorgenommenen Rechnungen insoweit belegen,

als die Ergebnisse dann am besten gesichert sind,. wenn die

Binnenwanderungen einer Periode durch die Emigrationen

der Vorperiode erklart werden sollen.

Man kann somit davon ausgehen, da8 der schnelle sekto-

rale Strukturwandel, auf den bereits hingewiesen wurde,

eng mit einem Wandel der Regionalstruktur verkniipft ist:

die AuBenwanderungsverluste der industrialisierten Nord-

provinzen wurden ausgeglichen (oder sogar iiberkompensiert)

durch den Bevolkerungszustrom aus (siidlichen) Regionen

mit einem vergleichsweise hohen Agraranteil. Solche inter-

regionalen Verschiebungen (zwischen "Agrar-" und "Industrie-

regionen") diirfte mit dazu beigetragen haben, daB Industrie-

beschaftigte unter den Emigranten iiberreprasentiert sind.

Die Produktivitatsgewinne, die aus einem beschleunigten

sektoralen Strukturwandel resultieren, waren demnach glei-

chermaBen dem parallelen Wandel der internen Standort-

struktur zuzurechnen.

23. Auf der einen Seite hat der Abwanderungsboom der frvihen

sechziger Jahre fiir Italien die Chance eroffnet, iiberkommene

sektorale und regionale Strukturmuster schneller zu iiber-

winden, als es andernfalls moglich gewesen ware. Die Ent-

wicklung nach 1967 weist andererseits daraufhin, daB diese

Chance nicht nachhaltig genutzt wurde - vielleicht, weil

man darauf vertraute, daB sich auf auslandischen Arbeits-

markte auch in Zukunft (attraktive) Beschaftigungsalterna-

Vgl. Tabelle 9 auf S. 43.
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tiven bieten wurden. Als es sich dann zeigte (nach 1967,

vor allem aber nach 1973), daB diese Erwartungen falsch

waren, brachen alte Probleme wieder auf: die Arbeitslosen-

quote, die in der ersten Halfte der sechziger Jahre gegen-

iiber dem Stand der Vor jahre halbiert werden konnte, stieg

an, der Einkommensruckstand gegeniiber den "reichen" EG-

Mitgliedern nahm zu, die internen Disparitaten konnten

nicht weiter - iiber den Stand von 1967 hinaus - abgebaut

werden.

- Wirkungen im Zuwanderungsland

24., Fur die Bundesrepublik wurden ebenfalls Regressionen be-

rechnet, urn abzuschatzen, wie sich die AuBenwanderungen

auf die regionale Einkonunensentwicklung und die interre-

gionale Mobilitat ausgewirkt haben.

Fur den Zusammenhang zwischen AuBenwanderungen und Binnen-

wanderungen wurde nun - beim Zuwanderungsland - von den

Inunigrationen (und nicht, wie bei Italien, von den Emigra-

tionen) ausgegangen. Hierbei zeigte sich eine signifikante

positive Beziehung zwischen den Binnenwanderungen und den

Zuwanderungen derselben Periode, wobei auffMilt , daB dieses

Ergebnis offensichtlich stark durch Trendfaktoren beein-
2

fluBt wurde . Substitionsbeziehungen zwischen Binnenwande-

rungen und Inunigrationen - es wurde an anderer Stelle ar-

gumentiert, daB man uber Zuwanderungen einen erheblichen

Teil des regionalen und sektoralen Strukturwandels abwickeln

konnte - werden somit durch die Schatzergebnisse nicht be-

s t a t ig t . Dies mag damit zusammenhangen, daB diese Beziehung

hier von Konjunktureinfliissen iiberlagert wurde, die verraut-

lich auf den Verlauf beider GroBen (Binnenwanderungen und

AuBenwanderungen) eingewirkt haben.

Vgl. die Tabellen 8 und 9.
2
Der Durbin-Watson-Test weist daraufhin, daB die Residuen (bei 5 vH
Irrtumswahrscheinlichkeit) autokorreliert sind (vgl. Tabelle 9).
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Auch die Hypothese, nach der die regionalen ungebundenen,

flexibleren Gastarbeiter dazu beitragen, zusatzliche

Wachstumsspielraume auszuschopfen, lieBen sich durch die

Testrechnungen - Einfachregressionen zwischen dem Wande-

rungssaldo und dem (Pro-Kopf-) Einkommensanstieg der

Bundeslander - nicht belegen. Zumindest auf Landerebene

zeigt sich (bei Querschnittsuntersuchungen) kein ge-

sicherter Zusammenhang zwischen Einkommenswachstum und

Zuwanderungen.

Man konnte hier zwar Branchenstudien anfiihren, die darauf

hindeuten, dafi das (Beschaftigungs-) Wachstum einzelner

Wirtschaftszweige eng mit der Beteiligung von Auslandern

zusammenhSngt. Dieser Hinweis geht aber an der Fragestel-

lung - (Pro-Kopf-) Einkoiranensgewinne durch Emigrationen? -

vorbei. Er ist zumindest solange verfehlt, wie man in der

Mehrung von Wohlstand (oder Einkommen je Einwohner) ein

Hauptziel wirtschaftlicher Betatigung sieht und wie man

nicht (primar) auf die Entwicklung der Gesamteinkommen

(Einkommen je Flacheneinheit) oder die Zahl der geschaf-

fenen Arbeitsplatze abstellt.

Auch vorliegende Rechnungen, in denen der Humankapitalge-

winn abgeschatzt wird, den die Bundesrepublik dadurch ver-

zeichnen konnte, daJ3 die Erziehungs- und Ausbildungskosten

der Gastarbeiter von den jeweiligen Heimatlandern getragen

wurden , helfen hier nicht weiter. Von der Tatsache, daB

diese Kosten anderswo aufgebracht wurden, kann man noch

nicht darauf schliefien, daB sich diese Ersparnis auch posi-

tiv auf die Einkommensentwicklung der inlandischen Bevolke-

rung ausgewirkt hat. Es bleibt offen, ob etwa allein dadurch,

daB in der Bundesrepublik Hunderttausende leben und arbeiten,

die nicht hier ausgebildet wurden, die deutschen Arbeit-

nehmer mehr verdienen als unter Status-quo-Bedingungen.

Vgl. z.B. R.C. Bitz, A Benefit-Cost Analysis of Foreign Workers in
Vfest Germany, 1957 - 1973. "Kyklos", Vol.30 (1977) Heft 3, S. 35 ff.
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IV. SchluBbemerkungen: Neue Probleme durch eine Erweiterung

der Gemeinschaft?

25. In den nachsten Jahren wird sich die Gemeinschaft der

Neun erneut - zu einer Gemeinschaft der Zwolf - er-

weitern. Angesichts der Wirtschaftslage in den Beitritts-

landern - vor allem in Griechenland und Portugal - be-

deutet dies gleichzeitig, daB die EG-internen Einkommens-

und Beschaftigungsunterschiede weiter anwachsen werden.

Auch aus Sicht der Beitrittslander konnte es sich als

attraktiv. erweisen, bestehende Beschaftigungs- und

Zahlungsbilanzprobleme dadurch zu entscharfen, daB man

Arbeitskrafte - sobald die voile Freiziigikeit hergestellt

ist - in andere Mitgliedslander abgibt (Strategie A) . Es

ist allerdings wenig wahrscheinlich, daB es dabei wieder

zu Abwanderungswellen kommt, wie man sie in den sechziger

Jahren beobachten konnte: Aufgrund der geanderten Rahmen-

bedingungen - die potentiellen Immigrationslander kampfen

heute selbst mit Beschaftigungschwierigkeiten -, diirften

auf absehbare Zeit starke Emigrationen entweder nicht mog-

lich oder (politisch) nicht durchsetzbar sein. Abgesehen

davon stellt sich die Frage, ob solche Abwanderungsbewe-

gungen, wiirden sie tatsachlich stattfinden, auch den lang-

fristigen Interessen von Herkunfts- und Bestimmungsland

entsprachen. Erfahrungen, die man in der bisherigen Ge-

meinschaft machen konnte, lassen zwar auf kurze Sicht Ge-

winne erwarten, sie lassen aber auch befiirchten, daB diese

Gewinne mit Hypotheken belastet sind, die man spater ein-

mal abzutragen hat.

Es kame demnach darauf an, in den Beitrittslandern die

Arbeitslosigkeit dadurch zu bekampfen, daB man dort selbst

die Voraussetzungen fur eine starkere wirtschaftliche

Expansion schafft,(Strategie B). Fur die inlandischen Ein-

kommensbezieher konnte dies allerdings bedeuten - sollen

neue, rentable Produktionsmoglichkeiten erschlossen werden



- 48 -

daB sie in ihren Anspriichen (zunachst) hinter Erwar-

tungen zuriickbleiben miiBten, die sie bisher hatten und

in denen sie moglicherweise durch den Bei t r i t t zur Ge-

meinschaft bestarkt wurden. Es i s t fraglich, ob man zu

diesen Zugestandnissen bereit sein wird.

26. Je weniger es aber gelingt, eine dieser beiden Strategien

zu implementieren - und auf nationaler oder internationa-

ler Ebene Anpassungsprozesse zu vollziehen - desto gro-

Ber i s t die Wahrscheinlichkeit, daB schlieBlich mit protek-

tionistischen MaBnahmen versucht wird, Beschaftigungs-

politik zu betreiben. Prazedenzfalle, auf die man dabei

verweisen ko.nnte, gibt es viele (in anderen Landern oder

in anderen Branchen innerhalb der EG, die schon friiher

gegen Importkonkurrenz geschiitzt wurden) . Es i s t anzu-

nehmen, daB die MaBnahmen, die nun ergriffen wurden -

zugeschnitten auf Produzenten in den Beitrittslandern - ,

vor allem gegen Entwicklungslander und junge Industrie-

lander gerichtet waren.

27. Eine recht pessimistische, aber vielleicht doch nicht

unrealistische Zukunftsschau: die Erweiterung der EG und

weitere Integrationsfortschritte innerhalb der Gemein-

schaft - oder das Aufrechterhalten des erreichten Inte-

grationsgrades - werden erkauft mit einer zunehmenden

Diskriminierung nach auBen.

Im ersten Fall (Strategie A) sollen die Beschaftigungsprobleme der
Emigrationsgebiete dadurch abgebaut werden, daB man - bei gegebenen
Faktorpreisrelationen - Arbeitskrafte abgibt und die Regionalstruktur
verandert. Die zweite Strategie (B) beruht darauf, daB sich - bei gj-
gebener Regionalstruktur die Faktorpreisrelationen verschieben, um
iiber zusatzliche Investitionen einen hoheren Beschaftigungsstand zu
erreichen.
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Diese Strategie konnte sich allerdings als Scheinlosung

erweisen. Es ist zu befiirchten, daB die kurzfristigen

Beschaftigungseffekte, die man sich von handelspolitischen

Eingriffen erhofft, mit erheblichen Wohlfahrtsverlusten

(fiir den Gesamtraum) verbunden sind. Selbst aus der Sicht

der Regionen und Produzenten, auf die einzelne Eingriffe

zugeschnitten werden, kann man fragen ob

es langfristig nicht besser ware, marktkonforme Losungen

zuzulassen. Es ist ohnehin nicht auszuschlieBen, daB die

Schutzsysteme, die man aufbaut, eines Tages nicht mehr

(wegen ihrer exzessiven Kosten) aufrechtzuerhalten sind.

Statt eines langeren Anpassungsprozesses, den man nicht

zulassen wollte, konnten dann wesentlich schnellere und

schmerzhaftere Aktionen notwendig werden. AuBerdem besteht

die Gefahr, daB die Interventionssysteme, die sich heraus-

bilden - ist erst einmal ein Anfang gemacht -, in ihren

(Netto-)Wirkungen bald nicht mehr zu iiberschauen sind.

(Dies gilt vor allem dann, wenn damit zu rechnen ist, daB

Handelspartner zu RetorsionsmaBnahmen greifen. Im Rahmen

einer Gesamtbilanz waren die Wirkungen dieser MaBnahmen

ebenfalls einzelnen Regionen oder Sektoren zuzuordnen.)

Wenn aber auf der einen Seite die Kosten, die dirigistische

Regelungen verursachen, immer starker anwachsen und schlieB-

lich auch einem breiten Publikum bewuBt werden und wenn

andererseits die Begiinstigten solcher MaBnahmen kaum mehr

zu identifizieren sind, machen sich leicht Aversionen

breit - Aversionen, die sich aicht-nur gegen

einzelne Regelungen wenden, sondern auch gegen Institutionen,

die man damit identifiziert. Fiir die Gemeinschaft insge-

samt konnte dies bedeuten, daB allmahlich der politische

Konsens verlorengeht, auf den sie sich urspriinglich griindete.
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A n h a n g

Tabelle 1*- 6*
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Tabelle 1 - Die Streuung der regionalen Pro-Kopf-Einkonnen in der Bundes-
republik 1974, berechnet fur alternative Einkoimenskonzepte
und regionale Gliederungen

Einkoimenskonzept

Bruttoinlandsprodukt

zu Marktpreisen

je Einwohner

Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen je Kopf der
Wirtschaftsbevolkerung

Bruttoinlandsprodukt zur
Faktorkosten je Einwohner

Nettoinlandsprodukt zu
Faktorkosten je Einwohner

Nettoinlandsprodukt zu
Faktorkosten je Erwerbs-
tatigen

Nettosozialprodukt zu
Faktorkosten je Einwohner

Lohn- und Gehaltssumme je

Beschaf tigten in der

Industrie

Regionale
Gliederung

Ebene 1 der EG-Regionen
(11 Bundeslander)

Bundeslander ohne Stadt-
staaten (8)

Ebene 2 der EG-Regionena

11

Bundeslander

11 Bundeslander

Bundeslander ohne Stadt-
staaten

Gewichteter Variations-
koeffizient der Pro-
Kopf-Einkanmen (vH)

15,03

7,51

18,09

14,31

12,11

11,62

11,39

9,91

6,95

6,80

29 Regierungsbezirke, Schleswig-Holstein, Saarland, Harnburg, Bremen, Berlin

Qaelle; Statistisches Bundesamt, Bevolkerungsstruktur und Wirtschaftskraft der Bundes-
lander 1976, Wiesbaden 1977. - Gemeinschaftsarbeit der Statistischen Landes-
amter, Das Bruttoinlandsprodukt der kreisfreien Stadte und Kreise 1974,
Diisseldorf, o. Jahresangabe. - Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein,
Statistisches Jahrbuch 1976, Kiel 1977. - Eigene Berechnungen.



Tabelle 2*

Die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung in den Landem der EuropSischen Gemeinschaft zwischen

1955 und 1975

Jahr

1955

1960

1965

1970

1975

Bundesrepublik
Deutschland

I

24 165b

26 51S

27 034

26 817

26 424

Frankreich

II

19 638

19 792

20 381

21 465

22 229

Italien

III

Niederlandea

IV

Belgien

V
- Zahl der Erwerbspersonen (in 1.000

21 102

22 210

19 925d

19 505

19 802

4 118C

4 232

4 538

4 752

4 845

3 629

3 675

3 786

3 83Od

4 003

Luxemburg

VI
-

_ •

134

133

135

150

Vereinigtes
Konigreich

VII

24 547

25 101

25 498

25 300

25 834

Irland

VIII

1 208

1 118

1 120

1 118

1 132

-ErwerbspersonenTUote der Wbhnbevalkerung (vH) -

1955

1960

1965

1970

1975

1955

1960

1965

1970

1975

48,1b

47,8

46,1

44,2

42,7

70,5

70,5

69,5

66,7

45,2

43,3

41,8

42,3

42,1

44,7

43,3

39,2d

37,0

36,0

37,8C

36,8

36,9

36,4

35,5

40,9

40,1

40,0

39,7d

40,8

- Erwerbspersonenquote der Bevolkerung im Alter von

70,7

69,9

67,1

67,8

67,3

-

64,1

58,4d

55,6

54,6

61,5C

60,4

59,4

58,3

55,5

^ie Angaben far die Niederlande erfolgen in Mann-Jahren. -

bOhne West-Berlin. - C1956. •- Kevidierte Werte, die mit den Vorjahrer

Die fiir Italien ausgewiesenen Werte beziehen sich auf die Gruppe der

61,4

62,2

63,0

63,Od

64,0

-

42,5

40,2

39,9

41,9

15-64 Jahren

-

62,6

60,9

61,0

63,3f

47,9

47,8

46,8

45,3

46,1

41,4

39,4

38,9

37,9

36,2

Daneirark

IX

2 120

2 094

2 252

2 380

2 486

47,8

45,7

47,3

48,3

49,1

(vH)e -

72,7

73,4

72,2

71,7

73,5

nicht uninittelbar zu vergleichen sind.

14- bis 64-Jahrigen. - 1974.

69,7

67,3

67,3

65,8

62,6

_

75,0

71,2

73,0

74,9

76,8

Quelle: OECD, Manpower Statistics 1954-1964, Paris 1965 (fur 1955). - OECD, Labour Force Statistics, Paris, div. Jgg. (fiir die
ubrigen Jahre). - Eigene Berechnungen.



Tabelle 3*

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Landern der Europaischen Geroeinschaft zwischen

1955 und 1975

(Mehrjahresdurchschnitte)

Jahr

1956-60

1961-65

1966-70

1971-75

1975

Bundesrepublik
Deutschland

I

2,3a

0,6

1,0

1,8

4,1

Frankreich

II

Italien

III

Niederlande

IV

Belgien

V
- Arbeitslosenauoten (vH) -

1,1

1,2

1,9

2,9

4,0

6,2

3,0

3,5

3,3

3,3

1,5

0,8

1,5

2,7

4,3

3,1

1,9

2,2

2,5b

4,2

Ohne West-Berlin. - Umstellungen in der amtlichen Statistik beeintrachtigen den

Luxemburg

VI

-

-

0,3

0,3

0,3

Vereiriigtes
Konigreich

VII

Irland

VIII

1,3

1,4

1,8

2,8

3,4

6,0

4,8

5,2

6,4

8,0

Vergleich mit den Vorjahren.

Danemark

IX

4,0

1,6

1,2

2,3

4,9

<

Quelle: Vgl. Tabelle - > • *
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Tabelle 4* - Die Erwerbspersonenquote der Wohnbevolkerung im
Vergleich mit der Erwerbspersonenquote der Wan-
derungen fur die Bundesrepublik in ausgewahlten
Jahren

Jahr

1957

1960

1965

1970

1975

Erwerbspersonenquotea

Wohnbevolkerung

48,6b

47,8

46,1

44,2

42,7

AuBenwanderungen
(Zuwanderungen)

62,OC/62,6d

79,7C/71,3d

77,5d

74,5d

39,4d

aAnteil der Erwerbspersonen (in vH) an der
bzw. an den Wanderungen. -

Ohne West-Berlin. -

cZuwanderungen aus dem Ausland. -

Binnenwanderungen

67,7

66,4

65,1

62,4

57,5

Wohnbevolkerung

Zuwanderungen insgesamt (einschlieBlich Zuwanderungen aus
den Ostgebieten, Berlin und der DDR) .

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch fiir
die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden, lfd. Jgg.
OECD, Labour Force Statistics, Paris, lfd. Jgg. -
Eigene Berechnungen.
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Sbelle 5* - Die Wanderungsbilanz der Bundesrepublik zwischen 1955 und 1975a

A Jahrliche Angaben (in 1.000 Personen)

I

Jahr

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

i 1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968
1

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

Ostgebiete
DDR .

Berlin0

I

377,9

407,6

455,3

334,6

215,1

237,1

250,7

91'3 c(23,4)C

99,2
(41,6)c

44,2

43,2

41,1

31,0

26,6

29,5

25,9

17,3

30,0

17,3

16,2

20,3

Zuwanderungen nach Herkunftsgebieten

Italien

II

5,9

17,2

22,9

30,6

50,7

145,3

180,9

203,1

189,8

212,1

271,6

239,4

107,8

180,5

192,8

186,2

169,8

149,6

154,9

88,1

53,1

A u

e u r o p a i s c h

Jugoslawien

III

12,9

12,1

14,6 ,

13,4

12,1

9,8

15,6

35,7

30,0

32,7

52,5

75,7

38,9

96,2

223,8

239,5

160,1

134,8

151,7

72,8

46,1

Griechen-
land

IV

-

-

-

-

-

27,5

38,0

53,3

64,9

82,1

78,7

55,8

21,1

53,6

88,6

94,8

71,5

51,5

36,6

30,5

18,6

s 1 a n

e s A

Turkei

V

-

-

-

-

-

1.2

9,1

17,9

31,4

71,8

72,9

60,9

33,6

80,2

155,8

177,6

187,7

185,1

250,3

161,4

99,2

d

u s 1 a n

Spanien
Portugal

VI

-

-

-

-

-

32,9

56,4

65,1

65,4

88,0

85,7

66,9

22,7

48,4

75,0

75,8

78,2

71,3

87,6

29,5

18,7

d

EUR 6

VII

27,0

37,4

44,2

55,9

77,4

179,7

221,9

244,2

229,3

252,8

314,2

275,5

137,6

214,4

230,9

229,5

214,1

214,4

193,7

120,8

80,5

Europa
insgesamt

VIII

94,7

122,4

155,2

162,7

178,7

336,7

420,1

493,1

500,3

623,7

716,9

629,9

335,9

593,0

905,9

950,7

834,6

754,5

839,1

515,1

351,5

Auslanc
insge-
samt

DC

123,8

154,3

192,9

205,1

219,8

386,8

482,0

557,9

566,4

698,6

791,7

702,3

398,4

657,5

980,7

1042,8

936,3

852,5

932,6

601,0

429,1

Zuvrande-

insge-
samt

X

501,7

561,9

648,2

539,6

434,8

623,9

732,7

649,2

665,6

732,0

839,9

745,7

431,8

686,1

1012,2

1072,4

980,7

903,1

967,9

629,8

456,1

Abwande-
rungen
insge-
samt

XI

190,9

222,5

231,5

210,7

224,1

259,9

301,6

364,6

467,1

455,5

496,2

614,1

608,7

407,9

439,9

498,4

557,0

572,3

583,9

639,1

653,0

Saldo der

AuCenwan-

derungen

XII

+310,8

+339,5

+416,6

+329,0

+210,7

+364,O

+431,1

+284,5

+198,5

+276,5

+343,8

+131,6

-176,9

+278,1

+572,3

+574,O

+43O,7

+33O,8

+384,0

- 9,4

-199,2

1955 und 1956 ohne Saarland und West-Berlin, t957 bis 1963 ohne West-Berlin. - \tor 1964 einschliefilich der Zuwanderungen
aus Ifest-Berlin sowie der Zuwanderungen ohne Ortsangabe, von Personen auf See und ohne festen Wohnsitz. Der letztgenannte
Personenkreis (Zuwanderungen ohne Ortsangabe ...) ist ab 1964 nur noch in der Gesamtsunme der Zuwanderungen enthalten und
nicht mahr in den Angaben fur einzelne Herkunftsgebiete. - cOhne West-Berlin und den unter b genannten Personenkreis
(wie Etslgejahre).



noch Tabelle 5

B Mehrjahresdurchschnitte {in 1.000 Personen)

Zeit-
rauni

1956
- 6Oa

1961.
- 63b

1964
- 65C

1961,
- 65d

1966
- 70

1971
- 75

Zuwanderungen nach Kerkunftsgebieten

Ostgebiete
DDR

Berlin

I

329,9

147,1

43,7

80,6

30,8

20,2

A u s l a n d

e u r o p a i s c h e s A u s l a n d

Italien

II

53,3

191,3

241,9

211,5

181,3

123,1

Jugoslawien

III

12,4

26,8

42,6

33,3

134,8

113,1

Griechenland

IV

52,1

80,4

63,4

62,8

41,7

Tiirkei

V

19,5

72,4

40,6

101,6

176,7

Spanien
Portugal

VI

62,3

86,9

72,1

57,8

57,1

EUR 6

VII

78,9

231,8

283,5

252,5

217,6

164,7

Europa
insgesamt

VIII

191,1

471,2

670,3

550,8

683,1

659,0

Ausland
insge-
samt

IX

251,1

535,4

745,2

619,3

756,3

750,3

Zuwande-
rungen
insge-
samt

X

561,7

682,5

786,0

723,9

789,6

787,5

Abwande-
rungen
insge-
samt

XI

229,7

, 377,8

475,9

417,0

513,8

601,1

Saldo der

AuBenwan-

derungen

XII

+332,0

+304,7

+310,1

+306,9

+275,8

+186,4

aSaarland wird 1956 wie europaisches Ausland behandelt, Zuwanderungen aus West-Berlin sind in Spalte I enthalten, die Abwande-
rungen in Spalte XI (vgl. ruflnofcena und b in Tabellenteil A). -

Die Zurechnung der Wanderungen von und nach West-Berlin sowie der Zuwanderungen ohne Ortsangabe, von Personen auf See und ohne
festen Wohnsitz erfolgt wie in den Vorjahren. -

Abgrenzung wie in den Folgeperioden (vgl. FuBnoten zu Teil A). -

TKir 1961 wurde wie in den Vorjahren abgegrenzt, anschlieBend wurden die oben beschriebenen Umstellungen vorgenomnen.

I

<

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch fiir die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden, lfd. Jgg.



- VIII -

Tabelle 6* - Die Wanderungsbilanz Italiens zwischen 1955 und 1975

A Jahrliche Angaben (in 1.000 Personen)

Jahr

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1S62

1963

1964

1965

1966

1967

1968 I

1969

1970

1971

1972

1973 |

1974

1975

^ a c h

Zuwande-
rungen

insgesamt

I

118,6

155,3

163,3

139,0

156,1

192,2

210,2

229,1

221,2

190,2

196,4

206,5

169,3

150,0

153,3

142,5

128,6

138,3

125,2

116,7

112,8

Bundesi
Deutsc

(SBA)a

I I

3,5

17,2

22,9

30,6

50,7

145,3

180,9

203,1

189,8

212,1

271,6

239,4

107,8

180,5

192,8

186,2

169,8

149,6

154,9

88,1

53,1

£bwanderungen nach

-epublik
inland

(ISTAT)b

I I I

1,2

10,9

7,7

10,5

28,4

100,5

114,0

117,4

81,3

75,2

90,9

78,3

47,2

51,2

47,6

42,8

54,1

43,9

41,4

33,5

28,2

Schweiz

IV

71,7

75,6

78,9

57,5

82,5

128,3

142,1

143,1

122,0

119,9

103,2

104,9

89,4

81,2

69,7

53,7

59,4

51,0

43,4

38,2

30,4

EUR 9

V

75,3

128,9

155,1

99,9

109,8

180,7

186,3

171,3

112,3

103,1

127,0

111,8

73,9

74,3

66,9

59,2

71,1

58,8

53,7

46,5

39,7

Angaben des Statistischen Bundesamtes. -

Zielregionen

Europa

insgesamt

VI

149,0

207,6

236,0

157,8

192,8

309,9

329,6

315,8

235,1

216,5

232,4

219,4

166,7

158,5

139,1

115,1

133,1

111,9

99,0

87,1

72,0

Abwande-
rungen

msgesamt

VII

296,8

344,8

341,7

255,5

268,5

383,9

387,1

365,6

277,6

258,5

282,6

296,5

229,3

215,7

182,2

151,9

167,7

141,9

123,8

112,0

92,7

Saldo der AuGenwanderungen

Bundesi
Deutsc

(SBA)a

VIII

- 2,4

- 7,8

-10,0

-12,7

-21,7

-86,1

-86,7

-70,2

- 2,5

-42,1

-94,1

-16,5

+69,4

-55,8

-57,4

-46,4

-28,4

-19,6

-30,7

+34,8

+53,7

epublik
hiand

(ISTAT)b

DC

- 1,2

- 2,0

- 3,0

- 4,3

-13,1

-66,4

-66,0

-47,5

- 8,0

-16,3

-21,4

- 0,6

+ 9,1

- 7,8

- 7,1

- 6,0

-17,9

- 2,6

- 3,6

+ 3,3

+ 8,6

Schweiz

X

-16,9

- 8,0

- 9,5

-15,5

-21,9

-38,1

-45,4

-37,1

-15,7

-17,9

-11,6

-10,8

- 9,0

- 7,9

- 3,0

+ 1,4

- 8,2

+ 1,2

+ 3,7

+ 5,7

+10,7

EUR 9

XI

- 44,2

- 78,4

- 98,1

- 44,2

- 38,5

-104,9

-101,2

- 67,7

- 12,7

- 23,8

- 32,6

- 7,2

+ 5,3

- 7,9

- 5,3

- 3,7

- 18,5

+ O,3

- 1,3

+ 4,0

+ 10,4

Europa

insgesamt

XII

- 62,7

- 87,4

-108,0

- 59,8

- 60,5

-143,5

-147,1

-105,2

- 28,4

- 42,3

- 44,5

- 18,5

- 4,4

- 16,0

- 8,5

- 2,2

- 27,2

+ 1,8

+ 2,8

+ 9,3

+ 29,9

Wande-
rungen

insgesamt

XIII

-178,2

-189,5

-178,4

-116,5

-112,4

-191,7

-176,9

-136,5

- 56,4

- 68,3

- 86,2

- 90,0

- 59,9

- 65,7

- 28,9

- 9,4

- 39,1

- 3,6

+ 1,4

+ 4,7

+ 30,1

Tfech Angaben der i tal ienischen S t a t i s t i k (wie auch a l le anderen Angaben) .



noch Tabelle 6*

B Mehrjahresdurchschnitte (in 1.000 Personen)

Jahr

1956
- 60

1961
- 65

1966
- 70

1971
- 75

Zuwanderungen
insgesamt

I

161,2

209,4

164,3

124,3

Abwanderungen nach Zielregionen

Bundesrepublik
Deutschland

(SBA)a

II

53,3

211,5

181,3

123,1

(ISTAT)b

III

31,6

95,8

53,4

40,2

Schweiz

IV

84,6

126,1

79,8

44,5

EUR 9

V

134,9

140,0

77,2

54,0

Europa
insgesamt

VI

220,8

265,9

159,8

100,6

Abwanderungen
insgesamt

VII

318,9

314,3

215,1

127,6

Saldo der AuBenwanderungen

Bundesrepublik
Deutschland

(SBA)a

VIII

-27,7

-59,1

-21,3

+33,4

(ISTAT)b

IX

-17,8

-31,8

- 6,1

- 2,4

Schweiz

X

-18,6

-25,5

- 6,4

+ 5,9

EUR 9

XI

-72,8

-47,6

- 5,9

- 6,9

Europa
insgesamt

XII

-91,8

-73,5

- 9,9

+ 3,3

Wanderungen
insgesamt

XIII

-157,7

-104,9

- 50,8

- 3,3

^ach Angaben des Statistischen Bundesamtes. - Ttech Angaben der italienischen Statistik (wie auch alle anderen Angaben).

X
I

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jalu-buch fiir die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden, lfd. Jan. - ISTAT, Annuario
di Statistiche Denografiche, Roma 1975. - ISTAT, Annuario Statistico Italiano, Roma 1976. - Eigene Berechnungen.


