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Entwicklung des Berufspendelns 
in den Gemeinden Niedersachsens 1987-1998 
Wohnen und Arbeiten rticken weiter auseinander 

Developments in Commuting 
in the Municipalities of Lower Saxony 
between 1987 and 1998 
Housing and Work Move Further Apart 

Kurzfassung 

Fur Niedersachsen wurden Veriinderungen beim Berufspendeln zwischen 1987 und 1998 
untersucht. Hierbei zeigte sich, dass die durchschnittliche Pendeldistanz urn 10 % auf 
10, 7 km angestiegen ist. Regionale Unterschiede zwischen Agglomeration und liindlichem 
Raum - bzw. Oberzentren und sonstigen Gemeinden - wurden weitgehend abgebaut. Der 
durchschnittliche Zeitaufwand fur den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz liegt dage
gen seit 25 Jahren nahezu konstant bei leicht liber einer halben Stunde; d. h. es ist den Er
werbstiitigen gelungen, den Zeitaufwand konstant zu halten . Dies wurde durch eine deut
liche Steigerung des Pkw-Einsatzes erreicht. Als Folge stieg das Volumen des motorisierten 
Individualverkehrs urn 25 %. 

Abstract 

This article reports on a study of changes in commuting patterns in Lower Saxony between 
1987 and 1998. During this period the average commute increased in distance by 10 % to 
1 O. 7 km. Regional differences between agglomeration and rura! areas have largely 
disappeared. The average amount of time taken to travel between home and work has 
remained a/most constant for 25 years at slightly over half an hour; in other words, 
commuters have managed to avoid spending mare time travelling to and from work. This has 
been achieved by an unmistakable increase in private-car use, which is reflected in a rise in 
motorised private traffic levels of same 25 %.

I Einleitung 

Ein erheblicher Anteil des Verkehrs dient der Ober
briickung der Distanz zwischen Wohnung und Arbeits
platz. Diese Fahrten werden ais „Berufspendeln" be
zeichnet. Sie machen inzwischen rund ein Fiinftel der 
tiiglichen Verkehrsleistung im Individualverkehr und 
ein Viertel der Verkehrsleistung im offentlichen Verkehr 
aus. 1 Besonders problematisch ist dieser Verkehr durch 
die engen „Zeitfenster" am Morgen und Abend, in de
nen Berufspendeln stattfindet. 

Die Verkehrspolitik in Deutschland versucht seit Jahr
zehnten, den Individualverkehrsanteil beim Berufs
pendeln zu senken und den Anteil des offentlichen Ver
kehrs - und hierbei insbesondere des offentlichen 
Personennahverkehrs - zu erhohen. Gleichzeitig wird 

versucht, das Siedlungsverhalten der Bevolkerung so 
zu steuern, dass die Aufsiedlung in der Umgebung der 
Ober- und Mittelzentren moglichst entlang den Linien 
des ÓPNV erfolgt. Beim Ausbau bzw. der Erhaltung der 
StraBeninfrastruktur ist das Berufspendeln mit dem 
Pkw ais Problem erkannt. In Umkehranalogie zur Be
obachtung, dass Erweiterungen des StraBenraums und 
Verbesserungen des Verkehrsflusses das Volumen des 
Individualverkehrs steigern, wird versucht, das Ver
kehrsvolumen durch gezielte RiickbaumaEnahmen so
wie durch verkehrsflusshemmende Einrichtungen zu 
verringern. 
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Die Bevolkerung mochte zum weit iiberwiegenden Teil 
in individuellen Hiiusern mit Garten wohnen.2 Dies ist 
fur viele Haushalte zu vertretbaren Kosten jedoch nur 
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aulserhalb der Stadte moglich.' In den landlichen Re
gionen sind die Arbeitsmoglichkeiten geringer als in
den Zentren. Es besteht also eine Interessenkollision
zwischen den Wohnwiinschen der Bev61kerung auf der
einen Seite und der Konzentration von Arbeitsplatzen
in den Zentren auf der anderen Seite. Das Ideal, Woh
nen und Arbeiten an einem Ort oder doch in raurnlich
moglichst geringer Distanz vereinen zu konnen,
scheint immer schwerer erreichbar zu sein. Es besteht
die Beflirchtung, dass beide Lebensbereiche sich
raumlich immer weiter auseinander bewegen.

Folgende Hauptfragen stellen sich innerhalb dieses
Problemspektrums:

- Ist die Zu- bzw. Abnahme der Bevolkerung und der
jeweiligen Arbeitsplatze vor Ort parallel verlaufen,
oder haben sich beide GroBen auseinander ent
wickelt?

Hat die Distanz zwischen Wohnung und Arbeitsplatz
zugenommen, und wie hat sich der Zeitaufwand der
Berufspendler verandert?

Unterscheidet sich die Entwicklung in den Zentren
gegeniiber der Entwicklung in kleineren Gemeinden
bzw. im landlichen Raum?

Welche Verkehrsmittel benutzt die pendelnde Bevol
kerung vorzugsweise, und wie sind die Entwick
lungstendenzen?

Wie hat sich das durch Berufspendeln verursachte
Verkehrsvolumen entwickelt?

Im Folgenden werden diese Fragen, basierend auf der
Entwicklung in Niedersachsen zwischen 1987 und
1998, analysiert.

2 Verlaufen die Siedlungsentwicklung und
die Veranderung der ZOOI der Arbeitsplatze
parallel?

2.1 Veriinderung der BevOlkerungsverteilung

Niedersachsen hat seit der Volkszahlung 1987 bis Ende
1998 etwa 700000 Personen (+ 10 %) an Bevolkerung
gewonnen. Der Zugang bestand ausschliefslich aus Zu
wanderungen aus den neuen Bundeslandern, aus Ost
europa und der iibrigen Welt. Innerhalb Westdeutsch
lands (alte Bundeslander) hat Niedersachsen dagegen
Bevolkerung an Hessen, Bayern und Baden-Wurttem
berg sowie an Berlin verloren. AuBerdem iiberstiegen
die Sterbefalle die Anzahl der Geburten urn knapp
32000.

Durch den enormen Bevolkerungszuzug aus den neu
en Bundeslandern und aus dem Ausland wurde "das
Wohnen" in Niedersachsen vor allem in den flinf Iah
ren zwischen 1990 und 1995 teurer. Die Mieten und die
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Preise fur Wohneigentum stiegen erheblich schneller
als die Lebenshaltungskosten. Die Bev61kerung rea
gierte hierauf durch ein erstmals seit den 70er Jahren
wieder beobachtetes naheres Zusammenriicken (die
durchschnittliche Haushaltsgrofse stieg voriiberge
hend) und durch ein Ausweichen aus den teuren Stad
ten in das Umland. Abbildung 1 zeigt die Bevolke
rungsentwicklung in den elfJahren zwischen 1987 und
1998 auf Gemeindeebene in Niedersachsen. Danach ist

- die Bevolkerung in den acht Oberzentren des Landes
(Braunschweig, Gottingen, Hannover, Hildesheim,
Liineburg, Oldenburg, Osnabriick, und Wilhelms
haven) sowie den beiden Mittelzentren, die ober
zentrale Teilfunktionen erfiillen (Salzgitter und
Wolfsburg), weit unterdurchschnittlich urn 3,5 % ge
stiegen,

- die Bevolkerung in den 85 Mittelzentren dagegen fast
im Landesdurchschnitt mit 8,5 % und

- die Bevolkerung in den sonstigen Gemeinden am
starksten urn 13,3 % gewachsen.

Die starksten Zuwachse zeigt Abbildung 1 in denjeni
gen Gemeinden Niedersachsens, die eher landlich
strukturiert sind. Hier liegen die Zuwachse an Bevolke
rung teilweise im Bereich zwischen 35 und 50 %, ins
besondere in den Gemeinden im Umland der Ober
zentren. Besonders ausgepragt ist die Zunahme in den
Randgemeinden von Wolfsburg und Liineburg verlau
fen. Auch urn Oldenburg (vor allem an dessen sud
lichem Stadtrand) zieht sich eine breite Zone mit er
heblicher Bevolkerungszunahme. In allen Gemeinden
im westlichen Teil des Landes haben sich die relativ
hohen Kinderzahlen und die seit 1988 starken Zuwan
derungen aus Osteuropa zu hohen Zuwachsraten ad
diert.

Stagnation bzw. nur geringfiigige Zuwachsraten sind
dagegen in den meisten Gemeinden des eher stadtisch
strukturierten siidlichen Niedersachsens zu beobach
ten. Hier haben sich Sterbeiiberschuss, Fortziige der
einheimischen Bevolkerung und die Zuwanderung aus
dem Osten nur ausgeglichen.

Insgesamt bestatigt die Entwicklung in den letzten Iah
ren, dass die Bevolkerung

- zum weit iiberwiegenden Teil in individuellen Hau
sern mit Garten wohnen mochte,

- den hohen Mieten bzw. Kaufpreisen in der Stadt aus
gewichen ist und bei ihrem Siedlungsverhalten den
giinstigeren Baulandpreisen folgt.

2.2 Veriinderung der Arbeitsplatzverteilung

Zwischen 1987 und 1998liegt die Zunahme der Arbeits
platze (sozialversicherungspflichtig Beschaftigte am
Arbeitsort) in Niedersachsen mit 9,6 % fast in gleicher
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Abbildung 1
Bevolkerungsveranderung in den Gemeinden des Landes Niedersachsen zwischen 1987 und 1998

Veranderung der Zahl der Bev61kerung
zwischen 1987 und 1998 in 0/0

•D
D

Veranderung der Zahl der Bevolkerung
zwischen 1987 und 1998 in 0/0

Oberzentren 3,5
Mittelzentren 8,5
Sonstige Gemeinden 13,3
Landesdurchschnitt 9,8

unter -5

-5 bis unter 5

5 bis unter 15

15 bls unter 25

••D
25 bis unter 35

uber 35

Bremen und ge
meindefreie Gebiete

Kreisgrente

Gemeindegrenze

40km
lweee ---'
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Abbildung2
Verlinderung der Zahl der Beschliftigten in den Gemeinden des Landes Niedersachsen zwischen 1987 und 1998

Veranderungder Zahl der Beschaftigten
zwischen 1987 und 1998 in %

Oberzentren 0,0
Mittelzentren 11,5
Sonstige Gemeinden 21,0
Landesdurchschnitt 9,6

Veranderungder Zahl der Beschaftigten
zwischen 1987 und 1998 in %
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Hohe wie die Bevolkerungszunahme (9,8 %). Bis 1992
hatte die Zahl der Arbeitsplatze sogar urn 12 % zuge
nommen, wahrend die Bevolkerung bis dahin nur urn
5,6 % anstieg. Seither ist bei den Arbeitsplatzen wieder
ein leichter Riickgang auf den Ende 1998 gemessenen
Zuwachs von 9,8 % gegeniiber 1987 festzustellen.

Die geographische Verteilung der Zu- und Abnahme
von Arbeitsplatzen in dies em Zeitraum zeigt Abbil
dung 2. Gegeniiber der Bevolkerungsentwicklung (vgl.
Abb. 1) sind zwei auffallige Abweichungen zu beobach
ten:

Die Unterschiede bei der Entwicklung der Zahl der Ar
beitsplatze sind grolser als bei der Bev61kerungsent
wicklung. Es gibt Gemeinden mit Arbeitsplatzverlu
sten. Gemeinden, in denen die Zahl der Arbeitsplatze
urn fast die Halfte geschrumpft ist (Nordlechdingen,
Fiirstenau, Lemwerder), stehen Gemeinden mit Zu
wachsraten urn bis zu 150 % (Neuenkirchen, Horne
burg, Cappeln) gegeniiber.

Auch im sudlichen Niedersachsen sowie in der Kusten
region, wo die Bevolkerung stagniert, hat die uberwie
gende Zahl der Gemeinden Arbeitsplatze gewonnen.

Trotz dieser Unterschiede zeigt die grofsraumige geo
graphische Verteilung - und vor allem die Verteilung
der Veranderungen nach der Grofse der Kommunen 
eine deutliche Parallelitat zur Bevolkerungsentwick
lung. Die Oberzentren haben im Saldo keine Beschafti
gung und damit Arbeitsplatze hinzugewonnen, die
Mittelzentren dagegen 11,5 % (Bevolkerung nur 8,5 %).

Die sonstigen (kleineren) Gemeinden haben bei den
Arbeitsplatzen sogar urn 21 % zugelegt, wahrend sich
hier die Bevolkerung nur urn 13,3 % erhoht hat.

Die Ursachen fur diese unterschiedliche Entwicklung
der Zahl der Arbeitsplatze in den 90er Jahren sind

- Probleme mit Konfliktlagen und veranderte Stand
ortpraferenzen der Unternehmen u. a.: Lagegunst
im uberregionalen Strafsenverkehrsnetz, verander
ter Flachenbedarf, ebenerdige Anordnung des
Produktionsprozesses, Agglomerationsvorteile des
Standorts und Kostenreduktion sowie

ein iiberdurchschnittlicher Arbeitsplatzabbau im
produzierenden Gewerbe, insbesondere an stadti
schen Gewerbestandorten der Griinderzeit mit
Schienenanschluss.

Bevolkerung und Arbeitsplatze haben sich - angetrie
ben durch marktwirtschaftliche Krafte und durch kom
munale Planung (Bereitstellung von Gewerbe- und
Bauland, Umgang mit Konfliktlagen) - jeweils aus ihrer
inneren Logik heraus (Standortpraferenzen) in die Fla
che bewegt. Damit stellt sich die Frage, wieso die Di
stanz zwischen Wohnung und Arbeitsplatz steigt, ob-
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wohl die Zugrichtung von Bevolkerung und Arbeits
platzen weitgehend parallel verlauft,

3 Urnzugsverhalten der Bevolkerung
und Arbeitsplatzstandortwechsel
der Erwerbstatigen

Die Erwerbstatigen versuchen, u. a. durch Umziige und
Arbeitsplatzwechsel ihre Lebensqualitat zu steigern.
Hierbei ist die Verringerung von Zeitaufwand und
Stress beim Berufspendeln nur ein Kriterium unter vie
len. Urn die Ursachen fur Veranderungen bei der Zahl
der Berufspendler und den zuriickgelegten Pendlerdi
stanzen besser zu verstehen, wird im Folgenden unter
sucht, mit welcher Haufigkeit einerseits die Wohnung
und andererseits der Arbeitsplatzstandort gewechselt
werden.

Urn die unterschiedliche Haufigkeit der Veranderun
gen von Wohnung und Arbeitsplatzstandort der er
werbstatigen Bev61kerung festzustellen, miissen beim
Wohnungswechsel die Umzuge tiber die Landesgrenzen
Niedersachsens, zwischen den niedersachsischen Ge
meinden und innerhalb der niedersachsischen Ge
meinden summiert werden.

Beim hiermit zu vergleichenden Wechsel der Arbeits
platzstandorte sind die Arbeitsplatzfluktuation (Job
wechsel) der Arbeitnehmer sowie die Standortverlage
rungen der Arbeitsplatze durch die Arbeitgeber zu
beriicksichtigen. Die Haufigkeit der beiden Verande
rungen soll verglichen werden.

3.1 Urnzugshaufigkeit

Die Haufigkeit des Wohnungswechsels zeigt Tabelle 1.
AlsAddition der Zuziige tiber die Landesgrenze und der
Umzuge zwischen den Gemeinden ergeben sich in den
Iahren seit 1992 jahrliche Umzugshaufigkeiten von
7 bis 8 % der Bevolkerung,

Tabelle 1
DurchschnittIicher jahrlicher Anteil der Wohnungswechsler
an der Bevolkerung in Niedersachsen 1987-1998 in %

Art des Urnzugs Antell

Zuztige tiber die Landesgrenzen 3,0

Umzuge zwischen den Gerneinden 4,0

Umzuge innerhalb der Gerneinden 3,0

Insgesamt 10,0

Quellen: Statistisches Landesarnt; Landeshauptstadt Hannover
- Amt fur Statistik:; eigene Berechnungen
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Da der mit dem Wohnungswechsel zu vergleichende
Arbeitsplatzwechsel nur durch Gesamtdaten ein
schlielslich aller innerhalb der Gemeinden erfolgten
Veranderungen darstellbar ist, muss auch noch die
Haufigkeit des Wohnungswechsels innerhalb der Ge
meinden beim Vergleich mit berucksichtigt werden.

In den me isten Gemeinden wird die Zahl der innerge
meindlichen Umzuge nicht veroffentlicht, In der Lan
deshauptstadt Hannover lag die interne Umzugshau
figkeit in den letzten elf Jahren zwischen 7 und 11 % der
Bevolkerung jahrlich. Bei dieser Zahl muss berucksich
tigt werden, dafs Hannover tiber 500 000 Einwohner
hat, ein bedeutender Hochschulstandort ist und einen
hohen Anteil an Mieterhaushalten aufweist.

Wenn man im Landesdurchschnitt etwa ein Drittel
(ca. 3 %) der Urnzugshaufigkeit Hannovers ansetzt, so
ergibt sich insgesamt - aus Summe von Zuzugen tiber
die Landesgrenze, Umzugen zwischen den Gemeinden
und Umzugen innerhalb der Gemeinden - eine Um
zugshaufigkeit der Bevolkerung von rd. 10 %; d. h. im
Verlauf eines Jahres wechselt jeder zehnte Haushalt die
Wohnung.

3.2 Haufigkeit des Arbeitsplatzstandortwechsels

In Bezug auf Veranderungen beim Berufspendeln ist,
neben dem Umzugsverhalten, die Arbeitsplatzfluktua
tion der Arbeitnehmer relevant. Als Richtgrofse fiir die
Haufigkeit des Arbeitsplatzwechsels solI die Fluktuati
on von Angestellterr' dienen. In Niedersachsen lag zwi
schen 1987 und 1998 innerhalb dieser Erwerbstatigen
gruppe die Arbeitsplatzfluktuation zwischen 20 und
28 % pro Iahr: d. h. mehr als jeder fiinfte Arbeitsplatz
wird jahrlich neu besetzt.

Wird untersteIlt, dass die Arbeitsplatzfluktuation bei
Arbeitern und Angestellten ungefahr gleich hoch ist,
was Erhebungen im Rahmen des Mikrozensus bestati
gen", so miisste der durchschnittliche Wert fiir den Ar
beitsplatzwechsel fiir alle Erwerbstatigen bei ca. 20 %

im Iahr liegen. Hierbei ist benicksichtigt, dass die
durch administrative Hiirden vom restlichen Arbeits
markt abgeschottete Gruppe der Beamten eine sehr
viel niedrigere Wechselquote hat als Arbeiter und Ange
stellte.

Wahrend beim Arbeitsplatzwechsel durch den Arbeit
nehmer auch die Veranderung des Pendelaufwands mit
abgewogen wird, spielt dieser Aspekt bei der Standort
verlagerung von Arbeitspliitzen durch den Arbeitgeber
eine geringere Rolle.

Da zu Standortverlagerungen von Arbeitsplatzen und
zu Einsatzortwechseln von Arbeitnehmern in Nieder
sachsen keine Daten vorliegen, wird hier die Summe
aus Arbeitsplatzfluktuation der Arbeitnehmer und
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Standortverlagerungen von Arbeitsplatzen durch die
Arbeitgeber vorsichtig auf 25 % pro Iahr geschatzt.

3.2.1 Ergebnis des Vergleichs von Umzugshaufigkeit
und Arbeitsplatzstandortwechsel

Eine Brklarung fiir die zunehmende Entfernung zwi
schen Wohnung und Arbeitsplatz ergibt sich aus den
hohen Anforderungen an die Mobilitat der Erwerbs
tatigen. Diese spiegeln sich in der hohen Rate der
Arbeitsplatzstandortwechsel wider. Jeder vierte Ar
beitsplatzstandort wird im Laufe des Iahres gewechselt.
Ursachen fur diese hohe Dynamik sind sowohl die
Arbeitsplatzwechsel durch die Arbeitnehmer als auch
die Verlagerung von Betrieben und damit Arbeitsplatz
standorten durch den Arbeitgeber. Aulserdem sind
noch Einsatzortwechsel von Arbeitnehmern zwischen
raumlich auseinander liegenden Unternehmensteilen
(Versetzungen) zu beachten. Die Urnzugshaufigkeit
liegt hingegen nur bei ca. 10 % jahrlich, Anders ausge
druckt, der Standort des Arbeitsplatzes wird rund zwei
einhalb Mal so haufig gewechselt wie der Standort der
Wohnung. Hinzu kommt, dass beim herrschenden
Mangel an Arbeitsplatzen auf eine Minimierung der
Distanz zum Wohnort wenig geachtet werden kann.
Das Finden eines neuen Arbeitsplatzes, der dem Spe
zialisierungsgrad des Brwerbstatigen entspricht, kann
schwierig sein, so dass auch grofsere Entfernungen
dorthin in Kauf genommen werden. Die hohe Rate der
Arbeitsstandortwechsel, Knappheit an Arbeitsplatzen
und die steigende Spezialisierung der Arbeitskrafte
treiben die Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsort in die Hohe. Das heilst, auch ohne verander
tes Siedlungsverhalten der Bevolkerung nimmt die
Distanz zum Arbeitsplatz zu.

Diese Vermutung wird gestiitzt durch die Entwicklung
der Zahl der .Einpendler" (die tiber eine Gemeinde
grenze aus anderen Gemeinden einpendeln). Die Zahl

Tabelle 2
Anteil der Ortsanslissigen und Einpendler an den
Erwerbstlitigen mit Arbeitsort in Niedersachsen 1987 und 1998
in 1000

1987 1998

Wohngemeinde =Arbeitsgemeinde 1790 1740

Einpendler tiber die Gemeindegrenze 1140 1310

Insgesamt 2930 3050

Quellen: Erwerbsratige: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung;
Aufteilung 1987: Volkszahlung: Aufteilung 1998:
Pendlerauswertung der Arbeitsverwaltung zu den
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten auf
Gemeindeebene 1998 sowie Auswertung der
Mikrozensusbefragungen; eigene Berechnungen
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Abbildung 3
Erwerbstatlge nach den benutzten Verkehrsmitteln in Niedersachsen
1987 und 1998

Erwerbstiitige insgesamt in 1 000

Motorrad
Moped/Mota

PKW-Mitfahrer

PKW-Selbstfahrer

am Arbeitsort wohnende
Erwerbstatige

1790

Eisenbahn

U·/S·/StraBenbahn

Bus
--o

QueUe: Erwerbsliltlge: Volkswirtschaflliche Gesamtrechnung:
Aufteilung1987: Volkszahlul1g; AufteUung 1998:Pendferauswertung

der Arbei!sverwallung zu den sozlalversicherungpflichtig Beschllfllg\en
auf Gemeindeebene sowie Auswertung derMikrozensusbefragungen

ausden Jahren1988,1991,1994und 1996nach benUlZlen
Verkehrsrnilleln undGeschlecht; eigeneBerechnungen

Einpendler Ober
Gemeindegrenzen

ner urn 4 % zuriickging. Die Zahl der weiblichen Ein
pendler legte sogar urn 50 % zu. Mit Blick auf das ge
wahlte Verkehrsmittel ergibt sich folgendes Bild: Im
Jahre 1998 nutzten 55 % aller berufstatigen Frauen den
eigenen Pkw fur die Fahrt zu Arbeit, elf Jahre davon wa
ren es erst 36 %. Damit glich sich ihre Verkehrsmittel
wahl weiter an die der Manner an. Diese Entwicklung

Tabelle3
Pkw-Halter-Quoten der erwerbsfahigen Bevolkerung"
in Niedersachsen 1987 und 1998 in %

1987 1998

Manner 86,7 87,2

Frauen 27,7 41,6

*J Antell der Pkw-Halter an den 18- bis 65-Jiihrigen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg; eigene Berechnungen
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der Erwerbstatigen in Niedersachsen fur
die Jahre 1987 (Volkszahlung) und 1998
zeigt Tabelle 2. Ihre Zahl ist von 2,93 auf
3,05 Mio. Personen angestiegen. Die Zahl
der Einpendler hat sich urn 170 000 erhoht,
Diese Steigerung entspricht 15 % des Be
standes von 1987. Verringert hat sich dage
gen die Zahl der Erwerbstatlgen. die am Ar
beitsort wohnen. Den grolsten Teil der
Zunahme sowohl bei den Erwerbstatigen
insgesamt als auch bei den Einpendlern
bilden Frauen (siehe hierzu Abb. 4).

4 Veranderung des Modal Split,
der raumlichen Entfernung
und des Zeitaufwands
beim Berufspendeln

4.1 Veranderung des Modal Split

Die .Einpendler" (die iiber eine Gemeinde
grenze aus anderen Gemeinden einpen-
deln) und die am Arbeitsort wohnenden Er
werbstatigen zeigt Abbildung 3 nach dem
bei der Fahrt zum Arbeitsort benutzten Ver
kehrsmittel" fiir die Jahre 1987 und 1998.
Abbildung 4 zeigt die Zahl der Einpendler
sowie der am Arbeitsort wohnenden Er
werbstatigen nach Geschlecht. Auffallig ist
die starke Zunahme der Frauen, zwischen
deren Wohn- und Arbeitsort eine Gemein-
degrenze liegt, urn 160000 (fast 50 %). Da-
gegen hat die Zahl der am Arbeitsort woh-
nenden weiblichen Erwerbstatigen nur urn
rd. 5 % zugenommen.

Wahrend 1998 bei den am Arbeitsort woh-
nenden Erwerbstatigen der Anteil der Pkw-Nutzer bei
44 % liegt (allerdings mit steigender Tendenz seit 1987),
beherrscht der motorisierte Individualverkehr bei den
Einpendlern die Verkehrsmittelstruktur nahezu total.
Wahrend der Anteil der iibrigen Verkehrstrager 1987
noch bei 26 % lag, ist er bis 1998 auf 16 % geschrumpft.
Die Zahl der Einpendler, die den Pkw benutzen, ist urn
iiber 270000 (33 %) angestiegen. Hinzu kommt, dass
bei den Erwerbstatigen, die am Arbeitsort wohnen, die
Zahl der Pkw-Benutzer ebenfalls urn no 000 (17 %) zu
genommen hat.

Differenziert man die Entwicklung nach dem Ge
schlecht, werden die Fortschritte bei der Emanzipation
der Frauen in der Arbeitswelt deutlich (vgl.Abb. 4), die
inzwischen 43 % aller Erwerbstatigen stellen. Im Be
trachtungszeitraum stieg die Zahl der berufstatigen
Frauen urn 18 %, wahrend die der berufstatigen Man-
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Abbildung 4
Erwerbstiitige nach Geschlecht und benutzten Verkehrsmitteln
in Niedersachsen 1987 und 1998

4.2 Veranderung der Distanz zwischen
Wohnung und Arbeitsplatz und
des Verkehrsvolumens
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Basierend auf der deutlich hoheren Haufig
keit des Standortwechsels von Arbeitsplat
zen gegenuber dem Standortwechsel der
Wohnungen wurde die Hypothese aufge
stellt, dass die Distanz zwischen Wohnung
und Arbeitsplatz zugenommen hat. Abbil
dung 5 zeigt, dass zwischen 1987 und 1998
vor allem die Zahl der Erwerbstatigen zuge
nommen hat, die sich in einer Pendelent
fernung von 10 bis 40 km zwischen Woh
nung und Arbeitsplatz bewegen.' Bei den
ubrigen Distanzen ist die Zahl der Berufs
pendler in geringerem Umfang gewachsen.
Insgesamt nahm die mittlere Entfernung
zwischen 1987 und 1998 urn 10 % von 9,7
auf 10,7 km zu.
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Als durchschnittliche Entfernung zwischen
Wohnung und Arbeitsplatz ergibt sich fur
die Gruppe der Pkw-Selbstfahrer im Iahr
1987 ein Wert von 15,2 km. Bis zum Jahre
1998 hat sich die durchschnittliche Entfer
nung minimal auf 15,5 km erhoht,

Zwischen 1987 und 1998 ist die durch
schnittliche Zahl der Arbeitstage von 211
auf 209 zurlickgegangen. Die zurlickgelegte
durchschnittliche Distanz bei den Pkw
Selbstfahrern hat sich geringfugig urn
0,3 km (2 %) erhoht, Durch die hohere Zahl
der Erwerbstatigen und die wesentlich ho
heren Anteile von Pkw-Selbstfahrern ist da
gegen das Volumen des motorisierten Indi
vidualverkehrs in Niedersachsen von
9,34 Mrd. Pkw-krn im Jahre 1987 auf
11,64 Mrd. Pkw-km im Jahre 1998 (urn
25 %) angestiegen.

QueUe: Erwerbslillige:VolkswirtschaltUche Gesamlrechnung;
Aufteilung1987:Volkszahlung; Aulteilung1998:Pendler

auswertungder Arbeitsverwaltung ZU den sozlalversicherung
pfljchtlgl3eschaftiglen aut Gemelndeebene sowleAuswertung

der MlkrQzensUSbefragungenaus den Jahren1988,1991, 1994,
1996nachbenutzlenVerkehrsmitleln undGeschlechlsowle 1998

zur Aulleilungder Erwerbsliltlgen insgesamt;elgeneBerechnungen

4.3 Regionale Unterschiede
beim Berufspendeln

wird auch durch die Pkw-Halterquoten nach Ge
schlecht bestatigt, die in Tabelle 3 fur die Jahre 1987
und 1998 dargestellt sind. Bei den 18- bis 65-jahrigen
Mannern ist nahezu eine Vollversorgung gegeben (Hal
terquote 1998 = 87,8 %). Stark ansteigend ist die Halter
quote bei den Frauen, die sich zwischen 1987 und 1998
von 27,7 auf 41,6 % urn 50 % erhoht hat.

240

Betrachtet man ausschliefslich die Ein
pendler, so bestanden, wie Tabelle 4 zeigt, noch 1987
zwischen Oberzentren, Mittelzentren und sonstigen
Gemeinden erhebliche Unterschiede. Wahrend in den
sonstigen Gemeinden lediglich 30 % der dort Beschaf
tigten von anderen Gemeinden her einpendelten, wa
ren es auch seinerzeit in Mittelzentren schon 36 % und
in Oberzentren 41 %.
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Abbildung 5
Veriinderung der Zahl der Erwerbstiitigen nach Fahrstrecken zwischen
Arbeitsplatz und Wohnung in Niedersachsen zwischen 1987 und 1998

Inzwischen haben sieh diese regionaIen
Unterschiede fast nivelliert. Der Anteil der
Einpendler in den Oberzentren ist von 41
auf 46 % gestiegen. In den Mittelzentren
hat der Anteil der Einpendler von 36 auf
42 % und in den kleinen Gemeinden von 30
auf 41 % zugenommen. Damit war der rela
tive Anstieg in den kleinen Gemeinden am
hochsten.

Die in Tabelle 4 dargestellte Entwicklung
zeigt, dass inzwischen - unabhangig von
der Gemeindegrofse - tiber 40 % der
Erwerbstatigen tiber Gemeindegrenzen
hinweg pendeln.

Tabelle 4
Antell der Einpendler an den Erwerbstlitigen jewells in
den niederslichsichen Ober- und Mittelzentren sowie in
den sonstigen Gemeinden 1987 und 1998 in %
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Quellen: Erwerbstlitige:
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung;
Aufteilung 1987: Volkszahlung;
Aufteilung 1998: Pendlerauswertung der
Arbeitsverwaltung zu den soziaJversicherungs
pflichtig Beschaftigten auf Gemeindeebene
1998; eigene Berechnungen

1987 1998

Oberzentren 40,6 46,3

Mittelzentren 36,0 42,4

Sonstige Gemeinden 29,9 41,3

In den landlichen Kreisen laEt sich fur den
Zeitraum zwischen 1987 und 1998 eine
weitgehende Angleiehung der Pendeldi
stanzen zwischen Wohnung und Arbeits
platz an die anderen Raumtypen feststellen
(Abb, 6). Wahrend im Jahre 1987 die mittIe
re Distanz zwischen Wohnung und Arbeits
platz in den landlichen Kreisen nur bei
6,5 km lag (bzw, 67 % des Landesdurch
schnitts), stieg sie bis 1998 urn fast 40 % auf
9,0 kIn an (76 % des Landesdurchschnitts).

4.4 Veranderung des Zeitaufwands
beim Berufspendeln

Betrachtungen zur Mobilitatsentwicklung
der Bevolkerung zeigen, dass sieh die taglich pro Ein
wohner im Verkehr aufgewendete Zeit kaum erhoht
hat." Seit 25 Jahren liegt dieser Zeitaufwand konstant
bei ca. 75 Minuten pro Tag. Pur 1991/92 zeigt Tabelle 5
die Aufteilung der Wegzeiten nach Aktivitaten fur Er
wsrbstatige und Nieht-Erwerbstatige nach Geschlecht.
Interessanterweise ist der Aufwand weitgehend unab
hangig von der Erwerbstatlgkeit.

QueUe: Erwerbstatige:Votkswirtschaftliche GesamtrllQhnung;
Aulteilung1987:VolkszAhlung; Aulteilung 1998:Penqler.

auswertung der Arbeitsverwaflung zu densozialversicherung
pflichflgBeschafligten auf Gemeindeebene sowle Auswertung

der Mikrozensusbefragungenaus denJahren1988,1991,1994,
1996nachbenulZlenVerkehrsmillein undGeschlechlsowie1998

zur AUfteilung der Erwerbstliligeninsgesamt: eigeneBerechnungen

Basierend auf den KONTIV-Erhebungen9
, den AnaIysen

des DIW zur Verkehrsentwicklung'? und der Aus
wertung des Pestel Instituts zum Berufspendeln in
Niedersachsen" wurde die durchschnittlich zur Uber
bruckung der Distanz zwischen Wohnung und Arbeits
platz benotigte Zeit ermittelt. Hierbei zeigte sieh, dass
dieser Zeitaufwand seit 25 Iahren weitgehend konstant
bei leieht tiber einer haIben Stunde liegt; d.h. den Er-

RuR 2-3/2000 241



Joey Schaffner: Entwicklung des Berufspendelns in den Gemeinden Niedersachsens 1987-1998

Quelle:Erwerbstitige:Volkswirtschaltliche Gesamtrechnung: Aulteilung1987:Volkszl;Nung; Aulteilung
1998:Pendlerauswertung der Arbeitsverwallung zu densoziatversicherungpllichlig Beschiiltigtenauf
Gemeindeebene 1998sowieAuswertung der Mikrozensusbelragungen aus denJahren1988,1991,
1994und 1996nachbenutztenVerkehrsmitleln; eigeneBerechnungen

Abbildung6
Angleichung der Fahrstrecken zwischen Arbeitsplatz und Wohnung
in den landlichen Kreisen in Niedersachsen zwischen 1987 und 1998

5 Zusammenfassung und Ausblick

Damit kann als Ergebnis der Entwicklung zwischen
1987 und 1998 festgehalten werden:

- Wahrend in den Oberzentren die Zahl der Arbeits
platze stagnierte, hat sich deren Zahl in den kleine
ren Gemeinden in Niedersachsen urn 21 % erhoht.

- Eine parallele Entwicklung zeigt sich bei der Bev61
kerung, die in den Oberzentren nur urn 3,5 % zu
nahm, wahrend die kleineren Gemeinden urn 13,3 %

zulegten.

- Im Durchschnitt zogen jahrlich 10 % der Bevolke
rung urn. Die Umschichtung der Arbeitsplatzstand
orte erfolgte mit einer Rate von rd. 25 % pro Iahr
wesentlich dynamischer. Damit war ein Wechsel des
Arbeitsplatzstandorts etwa 2Vz-mal wahrscheinli
cher als ein Wechsel des Wohnstandorts.

- 1m Saldo fiihrten diese Verschiebungen
dazu, dass bei einer zunehmenden Zahl
der Erwerbstatigen Wohn- und Arbeitsge
meinde auseinander fallen. Hierdurch ist
die Gesamtzahl der Einpendler (die tiber
eine Gemeindegrenze aus anderen Ge
meinden einpendeln) urn 15 % gestiegen.
Die starkste Zunahme wird bei Frauen be
obachtet (+ 47 %).

- Der Anteil der Einpendler nahm besonders
stark in den kleineren Gemeinden zu. In
zwischen liegt der Anteil der Einpendler an
den Erwerbstatigen in diesen Gemeinden
mit 41 % fast gleich hoch wie in den Ober
zentren (46%).

- Der Anteil des Pkw an den beim Einpen
deln benutzten Verkehrsmitteln ist weiter
gestiegen und liegt inzwischen bei 84 %

(1987: 74 %). Bei den Erwerbstatigen mit
Arbeitsplatz in der Wohngemeinde ist er
ebenfalls weiter von 37 auf 44 % gestiegen.

- Die durchschnittliche Entfernung zwi
schen Wohnung und Arbeitsplatz hat sich
von 9,7 auf 10,7 km urn 10 % erhoht,

- Erwerbstatige mit Arbeitsplatz in landlich
gepragten Regionen wohnten noch Ende
der 80er Jahre deutlich naher an ihrem Ar
beitsplatz (durchschnittliche Entfernung
6,5 km). Bis zum Jahre 1998 erfolgte eine
deutliche Angleichung an den Landes-
durchschnitt (durchschnittliche Entfer
nung 9,0 km).

- Die gestiegene Zahl der Erwerbstatigen und die
wesentlich hoheren Anteile von Pkw-Selbstfahrern
bewirkten, dass das Volumen des motorisierten Indivi
dualverkehrs urn 25 % angestiegen ist.
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Tabelle 5
Durchschnittliche Wegzeiten nach ausgewlihlten Aktivitaten
und Bevdlkerungsgruppen in Deutschland 1991/92 in Minuten
pro Person und Tag

Aktivitat Erwerbtatige Nicht-
Erwerbstatige"

Erwerbstatigkeit
und Arbeitssuche 35 26 2 2
Qualifikaiton, Bildung 1 1 13 7
Hauswirtschaftliche und
handwerkliche Tatigkeiten, Pflege
und Betreuung von Personen 16 19 23 32
Sonstiges (Preizeit, Kontakte,
Regeneration) 26 25 37 32

Wegzeiten insgesarnt 78 71 74 73

*) 16- und 65-jlihrige (Jugendliche bis 16 J. und Altere ab 65 J.)

Quelle: Statistisches Jahrbuch fur die Bundesrepublik
Deutschland. - Wiesbaden 1997, Tab. 21.11; eigene
Berechnungen

werbstatigen ist es gelungen, den durchschnittlichen
Zeitaufwand fur Berufspendeln konstant zu halten in
einem Umfeld, welches durch Dezentralisierung der
Wohn- und Arbeitsplatzstandorte und durch hohe
Arbeitsplatzstandortfluktuation gepragt ist.
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- Bei den Pkw-Selbstfahrern blieb dagegen die
Distanz zwischen Wohnung und Arbeitsplatz weitge
hend konstant und lag 1998 bei 15,5 km.

- Der durchschnittliche Zeitaufwand fur den Weg zwi
schen Wohnung und Arbeitsplatz liegt seit 25 Iahren
ebenfalls nahezu konstant bei leicht tiber einer halben
Stunde.

Der derzeit mit hohen Zuwachsraten vorzugsweise in
den kleinen Gemeinden des Landes stattfindende Bau
von Ein-ZZweifamilienhausern wird dazu fuhren, dass
sich der Anteil der Einpendler an den Erwerbstatigen
weiter erhoht, Diese Erhohung betrifft vor allern die
Mittelzentren sowie den landlichen Raum. Durch das
fortdauernde hohe Tempo des Arbeitsplatzwechsels
wird sich der Anteil der Einpendler, insbesondere in die
kleineren Gemeinden, ebenfalls weiter erhohen. Vor
allem jedoch ist mit einem weiteren Anstieg der Ein
pendler bei den weiblichen Erwerbstatigen zu rechnen.
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