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1. Einleitung

Unternehmensneugriindungen werden eine Reihe positiver okonomischer Wir
kungen zugeschrieben1. Da Neugriindungen in der Regel in der naheren Umgebung 
des Wohnsitzes des Griinders stattfmden, ist die Kenntnis regionaler Einflussfakto- 
ren auf das Griindungsgeschehen von hoher (regional-) wirtschaftlicher Bedeutung.

Dem Mtinsterland wird in der aktuellen Studie des Global Entrepreneurship 
Monitor 2002 (GEM) in einem interregionalen Vergleich unter 20 deutschen 
Raumordnungsregionen (ROR) das schwachste Griindungsgeschehen (gemessen an 
der TEA) zugewiesen1 2. Die leitende Frage dieses Beitrags ist, ob sich dieses Er- 
gebnis anhand von in der Literatur bekannten regionalokonomischen Einflussfakto- 
ren erklaren lasst, oder ob nicht weitere, explorativ zu bestimmende Einfltisse auf 
das Griindungsgeschehen zu ermitteln sind.

Hierzu werden zunachst auf regionalokonomischen Daten basierende Erkla- 
rungsansatze der Griindungsaktivitat vorgestellt und in einer konfirmatorischen 
Analyse iiberpriift. Dariiber hinaus wird mit Hilfe einer explorativen Analyse die 
Situation des lokalen Griindungsumfeldes in Hinblick auf weitere, eventuell beein- 
flussbarere Faktoren naher beschrieben.

1 Vgl. beispielhaft Koch und Zacharias (2001), S. 31 sowie Albert (1994), S. 254.
2 Vgl. Sternberg und Bergmann (2003), S. 38 ff. Die sog. „Total Entrepreneurial Activity" ist ein MaB fdr 

Grilndungsaktivitaten des GEM, weiche zum einen Personen mit Grtindungsabsicht und zum anderen Untemeh- 
mer umfasst, die vor nicht mehr als 3,5 Jahren ein Untemehmen gegrilndet haben.
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2. Theorie und Methode

Ansatze zur Erklarung von Griindungsaktivitaten gliedem sich in zwei Berei- 
che: Angebots- bzw. personenorientierte Ansatze beziehen sich auf die Person des 
Grunders bzw. auf das Angebot unternehmerischer Talente und dereń Ausschóp- 
fung (z.B. Humankapital, Traits, Griindungsmotive)3, wahrend nachfrage- bzw. 
umweltorientierte Ansatze den Schwerpunkt auf den Einfluss struktureller Bedin
gungen legen4. Diese lassen sich weiter in makro- und mikrosoziale Faktoren un- 
terteilen, wobei letztere die soziale und berufliche Herkunft des Griinders beleuch- 
ten und makrosoziale Faktoren ein weit gefasstes Spektrum spezifischer Rahmen
bedingungen der Griindung beschreiben. Hierzu zahlen bspw. die regionale Wirt- 
schafts-, Raum- und Siedlungsstruktur sowie kulturelle, gesellschaftliche und poli- 
tische Rahmenbedingungen.

Da sich die Auspragungen dieser Faktoren je nach Region unterscheiden, kann 
angenommen werden, dass dies unterschiedliche Griindungsaktivitaten teilweise 
erklart5. Dabei sind einige dieser Faktoren als (untemehmens-) demographische 
Faktoren schwer beeinflussbar und stellen somit zumindest mittelfristig die Rah
menbedingungen fiir wirtschaftspolitisches Handeln dar. Ginge beispielsweise ein 
relativ niedriges Griindungsgeschehen mit relativ nachteiligen demographischen 
Faktoren einher, so kdnnte dies als erste Begriindung angesehen werden. Ein rela
tiv niedriges Griindungsgeschehen bei vorteilhaften demographischen Faktoren 
allerdings deutet darauf hin, dass eine Region weit hinter ihrem Potential zuriick- 
bleibt. Vor allem im letzteren Falle miisste nach weiteren Faktoren, beispielsweise 
auf Basis einer Primarerhebung, gesucht werden.

Die ROR Miinsterland soli im Folgenden mit der ROR Mittelrhein-Westerwald 
(Koblenz) verglichen werden6. Bei ahnlicher siedlungsstruktureller Regionstypolo- 
gie7 unterscheiden sich die Regionen im Griindungsgeschehen deutlich voneinan- 
der. Die Region Mittelrhein-Westerwald weiBt mit einer TEA-Quote von 5,45 % 
ein deutlich hoheres Griindungsgeschehen als Munster (TEA-Quote von 3,03 %) 
auf8.

1 Vgl. Backes-Gellneret al. (2002), S. 81 ff.
4 Vgl. Preisendórfer (1996), S. 12 f. sowie fiir eine interdisziplinare Betrachtung dieser Ansatze Thornton 

(1999), S. 22 ff.
5 Vgl. Backes-Gellner et al. (2002), S. 82f.
6 Die beiden flachengróBten ROR in Westdeutschland waren Teilnehmer am inteiTegionalen Vergleich des 

GEM, und werden von einer GroBstadt im Zentrum gepragt. Beide Teilraume grenzen an Ballungsgebiete und sind 
damit tendenziell den gleichen Einfllissen ausgesetzt, die Agglomerationen auf angrenzende Regionen ausilben. 
Vgl. dazu Fritsch und Falk (2003), S. 18 ff.

7 Vgl. Fritsch und Falk (2003), S. 6. Das weitgehende Konstanthalten von Einflussfaktoren, die durch die 
raumliche Struktur impliziert sind, erlaubt erst einen sinnvollen Vergleich.

8 Vgl. Sternberg und Bergmann (2003), S. 38.
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Im konfirmatorischen Teil der Analyse stehen Einflussfaktoren im Vorder- 
grund, die sich auf Basis von Sekundardaten relativ leicht erheben lassen9. Die 
Analyse erfolgt auf Basis bivariater Vergleiche dieser Indikatoren. Dabei bleiben 
zwar Interdependenzen zwischen einzelnen Merkmalen unberiicksichtigt. Aller- 
dings kann ein erster Hinweis darauf gewonnen werden, welche Faktoren fiir die 
regionale Griindungsdisparitat verantwortlich sein kbnnten. Letztlich werden in 
einer explorativen Analyse weitere Bestimmungsfaktoren des Griindungsgesche- 
hens im Mtinsterland ermittelt.

3. Konfirmatorische Analyse auf Basis von Sekundardaten

3.1. Raum- und Siedlungsstruktur

Trotz der vermuteten Ahnlichkeit der strukturellen Bedingungen sollen diese 
Faktoren dennoch explizit iiberpriift werden. Der empirisch nachgewiesene Ein- 
fluss der Raum- und Siedlungsstruktur bzw. Agglomeration auf die regionale 
Griindungsdynamik liegt in Lokalisations- bzw. Urbanisationsvorteilen begriin- 
det10 *. Beispielsweise zeichnen sich Verdichtungsraume durch eine gut ausgebaute 
Infrastruktur und eine hohe lokale Nachfrage aus11. Die raumliche Konzentration 
von wirtschaftlichen Aktivitaten manifestiert sich in branchenspezifischen Qualifi- 
kationen, Wissenstransfer, und der GróBe und Dynamik des lokalen Marktes. Letz- 
tere ist dabei insbesondere fiir Dienstleister von Relevanz, die den GroBteil der 
Grundungen ausmachen12.

Auch wenn der Einfluss der genannten Faktoren branchenspezifisch variiert13, 
ist die Griindungsdynamik in Verdichtungsraumen eindeutig hbher als in landlich 
gepragten Regionen14. Die empirische Evidenz beziiglich der Bevolkerungsent- 
wicklung ist zwar geringer, aber ebenfalls grundsatzlich positiv15. Eine Zunahme 
der Bruttowertschopfung als Indikator von Dynamik spricht fiir eine erhohte Nach
frage der Untemehmen nach Vorleistungen und damit fiir starkere Eintrittsanreize
von Griindern16.________________________________________________________
Hypothese HI: Eine hohe Bevolkerungsdichte und eine positive Bevolkerungs- 
entwicklung wirken sich positiv auf das Griindungsgeschehen aus.
Hypothese H2: Eine positive Entwicklung der Bruttowertschopfung wirkt sich 
positiv auf das Griindungsgeschehen aus.

9 Als Datenquellen fungierten hier vor allem die statistischen Bundes- und Landesamter.
l0Vgl. fur eine intemationale GegenUberstellung Reynolds et al. (1994), S. 449 ff.
" Vgl. Stahl (1995), S. 14 ff.
12 Vgl. Fritsch et al. (2002), S. 10. Je nach Grilndungsstatistik hatte dieser Sektor in dem Zeitraum von 1996- 

1998 einen jshrlichen Anteil von 69% -75% an alien Grtlndungen.
Fiir technologieorientierte Grilndungen vgl. z.B. Bade und Nerlinger (2000), S. 165 ff.

14 Vgl. fiir das Griindungsgeschehen in deutschen ROR Fritsch und Niese (1999), S. 5 ff.
15 Vgl. Steil (1999), S. 117 sowie die dort angegebene Literatur.
16 Vgl. MaaB (2000), S. 26 ff.
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3 .2 .  A r b e it s lo s ig k e it

Der potentielle Einfluss von Arbeitslosigkeit auf das Griindungsgeschehen ist 
ambivalent und erfordert eine differenzierte Betrachtung sowohl auf der personli- 
chen wie auch auf der regionalen Ebene17.

Von der personlichen Ebene aus betrachtet bietet die Selbststandigkeit bei man- 
gelndem Angebot an abhangiger Beschaftigung aufgrund geringer Opportunitats- 
kosten eine Alternative. Die Arbeitslosigkeit kann daher als sog. ,,push“-Faktor 
fungieren und wird sich somit positiv auf das Griindungsgeschehen auswirken18. 
Fiir eine hohere Griindungswahrscheinlichkeit von Arbeitslosen gegeniiber abhan- 
gig Beschaftigten liegt in der Literatur keine gesicherte empirische Evidenz vor19. 
Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass in Folge verstarkter FordermaB- 
nahmen mit erhohten Griindungsaktivitaten der Gruppe der Arbeitslosen zu rech- 
nen und somit eine positive Wirkung von Arbeitslosigkeit gegeben ist20.

Auch auf regionaler Ebene ist der Einfluss der Arbeitslosigkeit auf das Griin
dungsgeschehen nicht eindeutig empirisch belegt21. Eine positive Wirkung wird der 
Arbeitslosigkeit in dem Kontext zugesprochen, dass potentiellen Unternehmern in 
Folge hoher regionaler Arbeitslosigkeit tendenziell vermehrt preiswerte Ressour- 
cen zur Verfiigung stehen22. Jedoch deutet eine hohe regionale Arbeitslosigkeit 
auch auf grundsatzliche Strukturprobleme der Region hin und impliziert eine ver
gleichsweise geringe und stagnierende lokale Nachfrage nach Giitern und Dienst- 
leistungen, was sich abschwachend auf Neugriindungen auswirken diirfte23. Nach 
MaaB wirkt sich jedoch erst eine hohe Arbeitslosigkeit hemmend auf das Griin
dungsgeschehen aus24.

Trotz der ambivalenten Wirkungen soil im Rahmen dieser Arbeit davon ausge
gangen werden, dass sich vor allem aufgrund der neuen Instrumente der Arbeits- 
marktpolitik die Arbeitslosenquote positiv auf das Griindungsgeschehen auswirkt. 
Zudem ist die Arbeitslosenquote dem Niveau nach in beiden Regionen relativ ge-
ring, so dass die Argumentation von Maas nicht einschlagig sein wird25.__________
Hypothese H3: Ein hohes MaB an Arbeitslosigkeit hat einen positiven Effekt auf 
das Griindungsgeschehen.

17 Vgl. Ritsila und Tervo (2002), S. 32 f.
18 Vgl. Nerlinger (1998), S. 98 sowie die don angegebene Literatur zu den sog. ,,pull“- bzw. „push- 

Hypoihesen".
19 Vgl. Steil (1999), S. 119.
30 Vgl. beispielsweise 1AB (2004), S. 1, ftlrerste Zahlen zur Wirkung der Ich-AG’s
31 Vgl. Steil (1999), 286 ff.
33 Vgl. Audretsch und Fritsch (1994), S. 360.

Vgl. Ritsila und Tervo (2002), S. 32 f.
3,1 Nach MaaB ist dies erst ab einer Arbeitslosenquote von ca. 12% der Fall. Vgl. MaaB (2000), S. 157 f.
28 Im niichstmbglichen Referenzjahr 2001 lag die Arbeitslosenquote im Milnsterland bei 6,8% und in Mittel

rhein-Westerwald bei 6,6%, jeweils bei schwacher Entwicklungsdynamik. Vgl. Bundesamt ftlr Bauwesen und 
Raumordnung (2002)
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3 .3 . B r a n c h e n s tr u k tu r

Der sektoralen Wirtschaftsstruktur einer Region wird in der Literatur ein bedeu- 
tender Einfluss auf die regionale Griindungsaktivitat bescheinigt . Vor allem Lo- 
kalisationseffekte und die Hohe von Markteintrittsbarrieren werden in diesem Kon- 
text thematisiert26 27.

Die regionale Branchenzusammensetzung kann sich auf das Griindungsgesche- 
hen auswirken, indem die raumliche Konzentration einer Branche als Basis fiir 
weitere Griindungen in der selben Branche dient28. Porter spricht in diesem Zu- 
sammenhang von Clustern, die eine selbstverstarkende Branchendynamik entfal- 
ten29.

Ferner wird die herausragende Rolle der Branchenstruktur fiir das regionale 
Griindungsgeschehen durch industriespezifische Markteintrittsbarrieren begriin- 
det30. Dabei fiihren niedrigere Markteintrittsbarrieren zu verbesserten Griindungs- 
chancen31. Vor allem der Dienstleistungsbereich ist infolge vergleichsweise niedri- 
ger Markteintrittsbarrieren durch hohe Griindungsraten gekennzeichnet. Liegt nun 
der maGgebliche Anteil an Beschaftigten in einer Branche mit hohen Grundungsra- 
ten, wie bspw. dem Dienstleistungssektor, diirfte aufgrund der geringen sektoralen 
Mobilitat der Existenzgriinder32 auch die Griindungsaktivitat insgesamt ver-
gleichsweise hoch sein. Daher wird die folgende Hypothese vermutet:___________
Hypothese H4: Ein hoher Anteil an Beschaftigten im Dienstleistungssektor hat 
einen positiven Effekt auf das Griindungsgeschehen.

3.4. Groftenstruktur der Untemehmen

In zahlreichen empirischen Studien ergeben sich fiir eine UnternehmensgroGen- 
struktur, die durch einen hohen Anteil von kleinen und mittleren Untemehmen 
(KMU) gekennzeichnet ist, Hinweise auf eine stark positive Wirkung auf das regi
onale Griindungsgeschehen33. Beispielsweise kann die BetriebsgroGe als Indikator 
fiir die Hohe der Markteintrittsbarrieren bzw. fiir die minimal effiziente Betriebs-

26 Vgl. beispielhaft Audretsch und Fritsch (1999), S. 248 ff., Fritsch et al. (2002), S. 12 ff. sowie Davidsson et 
al. (1994), S. 400 f.

27 Vgl. fiir weitere EinflUsse Steil (1999), S. 111.
28 Vgl. MaaB (2000), S. 30.
29 Vgl. Porter (1999). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es bei steigenden Konzentrations- bzw. Ag- 

glomerationsraten zu Engpasseffekten kommen kann.
10 Vgl. Audretsch und Fritsch (1999), S. 248 ff. sowie allgemein zu Markteintrittsbarrieren Tirole (1999), S. 

67 Iff.
71 Nach Albert lassen sich Existenzgriinder weniger von Markt- und Konkurrenzanalysen als von subjektiven 

Erfolgsaussichten leiten, wobei diese Meinung nicht unumstritten ist. Vgl. Albert (1994), S. 96 sowie die dort 
angegebene Literatur.

72 Vgl. MaaB (2000), S. 156, Fritsch und Falk (2003), S. 9 f.
77 Vgl. beispielhaft Reynolds et al. (1994), S. 446 ff., Egeln et al. (1997), S. 141 f.
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gróBe einer Branche angesehen werden, was fiir eine hohere Griindungsintensitat 
spricht34. Dieser Zusammenhang konnte empirisch bestatigt werden35.

Erklaren lasst sich die Bedeutung eines regional hohen Anteils an KMU als 
„Saatbeet"36 fiir Untemehmensgriindungen unter anderem dadurch, dass viele 
Griinder vor ihrem Schritt in die Selbststandigkeit in KMU Management- 
Erfahrungen gewonnen haben und sich dadurch in die Lage versetzt fiihlen, selbst 
ein Untemehmen zu leiten. Weiterhin spricht fur eine kleinbetriebliche Struktur als 
Inkubator37 die vergleichsweise geringe Arbeitsplatzsicherheit aufgrund eines er- 
hohten Insolvenzrisikos von KMU, ein durchschnittlich niedrigeres Lohnniveau 
sowie tendenziell geringere Aufstiegschancen in KMU, wodurch deren Beschaftig- 
te starkere Anreize fiir die Selbststandigkeit haben als Beschaftigte von GroBunter- 
nehmen38. Daher wird die folgende Hypothese vermutet:
Hypothese H5: Ein hoher Anteil an KMU in einer Region wirkt sich positiv auf 
das Griindungsgeschehen aus.

3.5. Personenbezogene Faktoren

Demographischen, die Griinderperson betreffende Faktoren konnten in einer 
Reihe von empirischen Studien ein signifikanter Einfluss auf die Griindungsnei- 
gung und damit auf das Griindungsgeschehen attestiert werden39.

Hinsichtlich des Geschlechts ist empirisch belegt, dass Frauen seltener griinden 
als Manner40. Obschon der Anteil der selbststandigen Frauen an den Erwerbstati- 
gen in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist41, betragt das Verhaltnis 
mannlicher zu weiblicher „Nascent Entrepreneurs" in der aktuellen GEM-Studie 
immer noch 2,07:142. Auch wenn Frauen zukunftig ein groBes Griinderpotential 
darstellen, ist davon auszugehen, dass sich ein hoher Anteil von Frauen an den 
Erwerbspersonen in einer Region tendenziell in niedrigeren Griindungsraten nie- 
derschlagt.

Ebenso einflussreich wie das Geschlecht auf die Griindungsneigung ist das Al
ter. Der Anteil an Existenzgriindem steigt bis zu einem Alter zwischen 35 und 40 
Jahren kontinuierlich an und fallt dann wieder ab. Ab einem Alter von ungefahr 55 
Jahren wird der Schritt in die Selbststandigkeit nur noch selten gewagt43. Ursach- 
lich hierfiir sind mit dem Alter variierende Auspragungen bzgl. der Risikoneigung

34 Vgl. Steil (1999), S. 109.
35 Vgl. Sternberg (2000), S. 32 sowie beispielhaft fiir branchenspezifische Studien Nerlinger (1998), S. 179, 

Johnson und Cathcart (1979) und Almus et al. (1999), S. 25.
36 Vgl. zur sog. ,,seedbed“-Funktion von KMU beispielhaft Nerlinger (1998), S. 96 ff.
37 Vgl. zur sog. Inkubator-Hypothese beispielhaft Bathelt und Gliickler (2002), S. 204 f.
38 Vgl. Fritsch (1994), S. 24.
39 Vgl. beispielhaft Reynolds (1991), S. 62 f. sowie Wagner und Sternberg (2002), S. 3 f.
40 Vgl. Verheul und Thurik (2001), S. 330 ff.
41 Vgl. Frick et al. (1998), S. 248 ff.
42 Vgl. Sternberg und Bergmann (2003), S. 12 ff.
43 Vgl. Wagner und Sternberg (2002), S. 3 f. sowie Reynolds (1997), S. 456 ff.
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des Griinders, seiner beruflichen Erfahrung sowie seines finanziellen und sozialen 
Status. Hierbei konnen zwei gegenlaufige Einfliisse beobachtet werden. Zum einen 
wachst mit dem Alter die berufliche Erfahrung und die finanziellen Ressourcen, es 
sinkt jedoch aufgrund der beruflichen Etablierung die Mobilitat,44 was eine umge- 
kehrt u-formige Beziehung zwischen Griindungsneigung und Alter begriindet. Die 
Altersstruktur einer Region lasst demnach Riickschlusse auf die Griindungsintensi- 
tat zu. Ein positiver Einfluss auf das Griindungsgeschehen diirfte insbesondere von
der Gruppe der 25-50 jahrigen ausgehen.___________________________________
Hypothese H6: Ein hoher Anteil an Frauen in der erwerbstatigen Bevolkerung 
einer Region wirkt sich negativ auf das Griindungsgeschehen aus.
Hypothese H7: Ein hoher Anteil der 25-50jahrigen wirkt sich positiv auf das 
Griindungsgeschehen aus.______________________________________________

3.6. Ergebnisse des interregionalen Vergleichs

Auf Basis von Sekundardaten wurden Vergleiche zwischen den demographischen 
Faktoren erstellt, die in der Tabelle eins ersichtlich sind:

Tabelle 1: Ergebnisse der demographischen Analyse. Legende: ML = Milnsterland, MW = Mitlelrhein -  Wester- 
wald

Faktor Vergleich Erklarung des niedrigeren Grilndungs- 
geschehens des ML

Bevolkerungsdichte ML > MW Nein, da eher Vorteil fiir ML
Bevolkerungsentwicklung ML > MW Nein, da eher Vorteil fiir ML
Entw. der Wertschopfung ML > MW Nein, da eher Vorteil fiir ML
Arbeitslosigkeit ML = MW Nein, da Paritat
Dienstleistung M L sM W Nein, da Paritat
GroBenstruktur M L< MW Ja, da Vorteil fiir MW
Frauenanteil M L sM W Nein, da Paritat
Alterstruktur M L< MW Nein, da eher Vorteil fiir ML

Da die Mehrzahl der wesentlichen Bestimmungsfaktoren des regionalen Griin- 
dungsgeschehens eher vorteilhaft fiir das Mtinsterland ist, liegt die Schlussfolge- 
rung nahe, dass andere Griinde fiir das relativ schlechte Abschneiden vorliegen 
miissen. Eine weitergehende Analyse des Griindungsumfeldes im Mtinsterland 
kann hierzu weitere Erkenntnisse liefem.

4. Explorative Analyse auf Basis von Primardaten

Da auf Basis von Sekundardaten keine zufriedenstellende Begriindung fiir das 
schlechte Abschneiden des Miinsterlandes gewonnen werden konnte, sollen nun 
durch eine Primarerhebung im lokalen Griindungsumfeld des Miinsterlandes Hin-

u  Vgl. Lageman et al. (1999), S. 49.
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weise auf die Ursachen der regionsinharenten Griindungsschwache gewonnen wer
den. Dazu wurden durch einen standardisierten Fragebogen Griinder und jungę 
Unternehmer befragt. Experteninterviews mit Institutionen, welche als Ansprech- 
partner fur (potentielle) Griinder zur Verfiigung stehen, dienten zur naheren Ein- 
schatzung des regionalen Grundungsumfeldes.

Auf diese Weise konnten fur das Munsterland DeFizite des Griinderumfeldes i- 
dentifiziert werden, die Erklarungen der Griindungsschwache der Region liefem, 
wenn zugleich in anderen Regionen diese Fehler vermieden werden. Exemplarisch 
kann neben Hemmnissen wie Kapitalmangel, Steuerkomplexitat bzw. -hóhe und 
Biirokratie, die auch in anderen Regionen Grundern den Schritt in die Selbststan
digkeit erschweren diirften, eine nicht ausreichenden Unterstiitzung seitens der 
regionalen Politik, und die einseitige Óffentlichkeitsarbeit der Griindungseinrich- 
tungen genannt werden, die zu sehr auf bereits zur Griindung entschlossenen Per- 
sonen bzw. Grundern ausgerichtet ist und so zur Schaffung eines regionalen Griin- 
derklimas vergleichsweise wenig beitragt.

Der interregionale Vergleich lasst vermuten, dass sich in der Referenzregion 
eher eine gewisse „Kultur der Selbststandigkeit**45 etabliert hat, die sich letztlich in 
hoheren Grundungsraten niederschlagt. Das Munsterland scheint in diesem Punkt 
gegeniiber anderen Regionen noch im Riickstand zu sein.

5. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Gegenstand dieses Beitrags ist die methodische Analyse des regionalen Griin- 
dungsgeschehens. Am Beispiel des Miinsterlandes, welchem in der interregionalen 
Studie des GEM 2002 eine auffallend schwache Griindungsintensitat bescheinigt 
wurde, ist ein Verfahren vorgestellt worden, welches Hinweise auf regionalspezifi- 
sche Griindungshemmnisse liefert. Die konfirmatorische Analyse auf Basis von 
Sekundardaten stellt dabei einen ersten wichtigen Schritt zur Analyse der regiona
len Griindungsbedingungen dar. Dariiber hinaus kann eine explorative Analyse auf 
Basis einer Primarerhebung im lokalen Griindungsumfeld notwendig sein, sollten 
aufgrund der relativ groben ersten Analyse keine Anhaltspunkte auf inharente Star- 
ken und Schwachen der Region identifiziert werden kdnnen. Ein móglicher Grund 
dafiir kónnte sein, dass noch weitere Sekundarindikatoren hatten herangezogen 
werden kdnnen. Zudem ist noch anzumerken, dass die exteme Validitat der TEA, 
die in diesem Fall Ausgangspunkt der interregionalen Analyse des Miinsterlandes 
und der Region Mittelrhein-Westerwald war, noch nicht bestatigt wurde. Abgese- 
hen davon ist die vorgestellte Methodik jedoch in der Lage, die Ergebnisse ver- 
schiedener Griindungsstatistiken (in diesem Fall des GEM) durch Hinweise auf 
mogliche Ursachen zu explizieren und darauf aufbauend praktische MaBnahmen 
zur Verbesserung der regionalen Grundungssituation zu identifizieren.

45 Vgl. zu dem Begriff der „Kultur der Selbststandigkeit" Frick et al. (1998), S. 24 ff.
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ANALIZA REGIONALNYCH WARUNKÓW ZAKŁADANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE WTÓRNYCH I PIERWOTNYCH 

DANYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA MUNSTER

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy czynników wpływających na tworzenie nowych przedsię
biorstw: gęstości zaludnienia, rozwoju przestrzennego, bezrobocia, struktury branżowej. Następnie 
przedstawiono związek między wielkością przedsiębiorstwa a czynnikami personalnymi. W końco
wej części artykułu autor zaprezentował wyniki międzyregionalnej analizy porównawczej problemu.
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