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Kurzfassung 

Die Abwanderung junger Erwachsener trifft landliche Raume besonderes dann, wenn sie 
nicht durch Zuwanderung in Form von Suburbanisierung oder A.hnlichem kompensiert 
werden kann. Zugleich ist diese Altersgruppe von groEer Bedeutung ftir die zukiinftige 
Entwicklung, da das demographische, okonomische und gesellschaftliche Prosperieren 
besonders von den heute jungen Bewohnern abhangt. Zugleich allerdings sind Berufseinstei
ger auf dem heutigen dynamischen Arbeitsmarkt zu verstarkter Mobilitat gezwungen. Der 
Beitrag analysiert die Motivationen von Schulabsolventen in Bezug auf ihre Wanderungs
absichten. Darauf aufbauend wird der Frage nachgegangen, welche politischen Einfluss
moglichkeiten in den Regionen „jenseits der Speckgiirtel" angemessen sind. Ausgehend 
von den lokalen Besonderheiten sind in jedem Fall MaEnahmen zu kombinieren, die 
Familienpolitik, Regionalmarketing und (Aus-)Bildungspolitik betreffen. Die empirischen 
Befunde basieren auf einer Fallstudie im nordbayerischen Landkreis HaEberge. 

Abstract 

The population of many regions in rural areas declines as mainly young adults leave. 
Simultaneously, only few people move in to these areas if processes like suburbanisation do not 
play a substantial role. In this situation, young adults must be regarded as a crucial gro up for 
the future of any region. Demographic, economic, and societal prosperity depends on them to 
a large extent. At the same time, school graduates are increasingly forced to be more and more 
mobile by changing and more volatile labo ur markets. The article focuses on the motivations 
of graduates while making their decisions to leave their home district or to stay. Based on 
this analysis, it asks which political instruments are appropriate in these regions beyond 
'commuter-belts'. Considering the local context, the authorities have to combine policies 
and instruments including family policy, regional marketing and educational aspects. The 
empirical findings are based on a case study in the Haflberge district in Northern Bavaria. 
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1 Problemstellung und konzeptioneller
Hintergrund

Der demographische Wandel wird derzeit sowohl in
den Massenmedien wie auch im wissenschaftlichen
Bereich breit diskutiert: Die Debatten, wann und wo
wir .weniger, alter und bunter werden", nehmen in
zwischen fast paradigmatische Ausmalse an. Wahrend
in den vergangenen etwa ftinf Iahren das Thema auf
die massenmediale und wissenschaftliche Agenda ge
setzt wurde, hat sich gelegentlich ein dramatischer und
defatistischer Tenor gezeigt. In der jungsten Vergan
genheit wurden dann vermehrt empirisch basierte und
anwendungsbezogene Studien publiziert (beispiels
weise Nutz 2006; Schmitz-Veltin 2006). Der vorliegende
Beitrag reiht sich hier ein, indem er eine spezifische,
aber doch zentrale Facette im Handlungsfeld "demo
graphischer Wandel" bearbeitet: Er konzentriert sich
auf Wanderungsverhalten junger Erwachsener, weil
diese tiberproportional haufig landliche Raume ver
lassen und dieses Phanornen vielerorts spatestens in
einigen Iahren zu erheblichen Problemen fuhren wird.
Dabei soll nicht auf dramatische Negativbeispiele in
klassischen ostdeutschen Abwanderungsregionen fo
kussiert werden. Im Mittelpunkt steht vielmehr das
Wanderungsverhalten von Schulabsolventen im land
lichen Raum Westdeutschlands, der einerseits keine
.Speckgurtel't-Punktion besitzt, also nicht durch eine
Lage im unmittelbaren Einflussbereich einer Agglome
ration profitiert, andererseits aber auch kein typisches
Abwanderungsgebiet darstellt.

Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage, aus wel
chen Motivationen heraus die Schulabsolventen in
ihrem Heimatlandkreis bleiben oder diesen verlassen
wollen. Das Wanderungsverhalten dieser Bevolke-

rungsgruppe entscheidet in ganz erheblichem MaBe
tiber die sozio-okonomische Zukunft entsprechender
Gebietskorperschaften. Daruber hinaus wird der Fra
ge nachgegangen, welche politischen Instrumente in
diesem Handlungsfeld angemessen sind, wenn die
Ausgangslage von Gebietskorperschaften vergleichbar
mit der hier vorgestellten Fallstudie ist. Der Beitrag ba
siert auf einer Untersuchung im Landkreis HaBberge
im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken, die im
Rahmen eines Gutachtens (Braun et al. 2007), einer Di
plomarbeit (Morhardt 2007) sowie einer Lehrveranstal
tung an der Universitat Bamberg bearbeitet wurde.

Die Bedeutung von Wanderungsbewegungen

Im massenmedialen Diskurs zum demographischen
Wandel werden haufig zwei Binflussgrofsen hervorge
hoben: die deutschlandweit sinkenden Geburtenzahlen
und die .Entleerung" von Teilraumen Ostdeutschlands
aufgrund von Abwanderung. Bei aller Berechtigung
dieser Feststellungen darf jedoch nicht tibersehen
werden, dass deutschlandweit Wanderungsbewe
gungen in der regionalen Bevolkerungsentwicklung
ein Mehrfaches der naturlichen Dynamik ausmachen
(s. Abb. 1 fur das Beispiel Bayern). Gerade im klein
raumigem Mafsstab wird die Bedeutung von Wande
rungsbewegungen haufig unterschatzt, Wahrend sich
auf Bundes- oder Landesebene die Bevolkerungsent
wicklung vergleichsweise gut vorhersagen lasst, fuh
ren Wanderungsbewegungen auf kommunaler Ebene
zum Teil zu starken und schwer prognostizierbaren
raumlichen Disparitaten. Vor allem die Alterselektivi
tat von Wanderungen beeinflusst die demographische
Struktur von Regionen massiv (vgl. Buttner 2006;
Mading 2006; Krohnert et al. 2006).
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Bevolkerungsdynamik in Bayern
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Die Konsequenzen der Mobilitat junger Erwachsener
Jilr den ldndlichen Raum

In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der Be
volkerungsgruppe junger Erwachsener, die aus stati
stischen Grunden in der Regel als die Altersgruppe der
18- bis 24-Jahrigen definiert wird, kaum zu uberschat
zen: Erstens stellt diese Gruppe wichtige Potenziale
der von ihnen bewohnten Regionen. Dies gilt fur die
zuktinftigen Geburtenzahlen, da die jungen Erwachse
nen potenziell zuktinftige Eltern sind, und auch fur die
wirtschaftliche Innovations- und Zukunftsfahigkeit der
Teilraume, Zweitens ist diese BevOlkerungsgruppe am
mobilsten, da fur Ausbildung, Berufseinstieg und be
rufliches Fortkommen Wohnortwechsel haufig unab
dingbar sind und zugleich die raumliche Flexibilitat zu
meist noch nicht durch die eigene Familiengrtindung,
insbesondere durch schulpflichtige Kinder, erschwert
ist (vgl. z. B. Bayerisches Landesamt fur Statistik und
Datenverarbeitung 2006: 23).

Verschiedene Gebietstypen profitieren von der hohen
Mobilitat der jungen und zugleich entscheidenden Be
volkerungsgruppe, so z. B. Universitatsstadte aller Gro
Ben ahnlich wie bevorzugte Wohnstandorte junger Fa
milien im Umland von prosperierenden Oberzentren
(Stichwort: Suburbanisierung). Jenseits dieser "Speck
gurtel" aber wird die Mobilitat der jungen Erwachse
nen nicht selten als Bedrohung wahrgenommen, die
weder durch die Geburtenentwicklung noch durch
Zuwanderung kompensiert werden kann. Dies ist in
Deutschland vor allem fur die neuen Lander diskutiert
worden, die unter den massiven okonomischen Um
strukturierungen und Arbeitsplatzverlusten leiden (ftir
viele siehe Friedrich/Schulz 2007). Selten wird bislang
aber thematisiert, dass auch sozio-okonomisch (noch)
stabile landliche Raume in Westdeutschland von die
sen Entwicklungen bedroht sind. Die aktuellen Diskus
sionen urn den Fachkrafremangel deuten an, dass sich
die Brisanz dieses Themas verscharfen wird.

Aus der Perspektive der betroffenen Landkreise und
Gemeinden ist die Abwanderung junger Menschen
eine zweischneidige Angelegenheit. Nattirlich ist die
Gruppe der Schulabsolventen ein endogenes Poten
zial, das zu nutzen ist. Wenn sich die Abwanderungen
in dieser Gruppe nicht kompensieren lassen, stellt dies
zweifellos ein Problem dar. Auf der anderen Seite se
hen die Verantwortlichen in aller Regel aber auch die
personliche Zukunft der Betroffenen: In Zeiten von
Tertiarisierung, Globalisierung und Bologna-Prozess
kann es nicht gewollt sein, die Schulabsolventen zu
ortsfesten .Stubenhockern" zu machen, denen viele
Karrierewege letztlich verschlossen blieben. Vor dem
Hintergrund, dass in landlichen Raumen nicht selten
eine Abiturientenquote von deutlich tiber 20 % einer
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Akademikerquote von unter 5 % gegenubersteht, kann
ein deutlicher "mismatch" zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt kaum geleugnet wer
den (weiterftihrend Rohr-Zanker 2001).

Auf der individuellen Ebene stehen einer emotional und
sozial begrtindeten Bindung an den Wohnort oft aber
Ausbildungserfordernisse und Arbeitsmarktbedingun
gen, also harte okonomische Notwendigkeiten, gegen
tiber. Welche Rolle diese verschiedenen Faktoren im
Entscheidungsprozess von Schulabsolventen spielen
und wie sie die Bereitschaft zur Abwanderung beein
flussen, ist bislang kaum erforscht. Letztlich sind auch
deshalb kaum Politikinstrumente entwickelt, die genau
auf diese Adressatengruppe zielen und auf ihre Pro
blemlage zugeschnitten sind.

Ziele des Beitrags

In dem hier aufgezeigten Kontext verfolgt dieser Bei
trag drei Ziele: Erstens solI zunachst anhand der Fall
studie des Landkreises HaBberge in Form eines eher
"deskriptiven Zooms" die Problemlage beispielhaft
illustriert und erlautert werden, die fur landliche Rau
me jenseits der Speckgtirtel typisch ist. Zweitens sol
len die Motivationsbtindel der Schulabsolventen im
Hinblick auf Mobilitat und Ortsbindung analysiert
werden. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund,
dass innerhalb der angewandten und migrationstheo
retischen Forschung Uneinigkeit daruber besteht, wel
cher Stellenwert (raum)strukturellen Faktoren auf der
einen Seite und subjektiven Entscheidungsmomenten
auf der anderen Seite zukommt. Drittens stellt sich aus
Sicht der betroffenen Gebietskorperschaften die Frage,
welche Losungsansatze oder zumindest Handlungs
vorschlage angemessen sind. Diese Frage reicht weit
in die Politik hinein, beriihrt aber zugleich das wissen
schaftliche Erkenntnisinteresse.

2 Empirisches Vorgehen

Der Landkreis Hafsberge als Fallbeispiel

Der Landkreis HaBberge liegt im Osten des bayerischen
Regierungsbezirks Unterfranken an der ehemaligen in
nerdeutschen Grenze (Abb. 3). Siedlungsstrukturell ist
er dem Typ .Jandlicher Kreis geringer Dichte" zuzuord
nen (BBR 2006). Seine etwa 87 000 Einwohner vertei
len sich auf 26 Gemeinden, von denen die Kreisstadt
Halsfurt mit ca. 14000 Einwohnern die grofste ist.
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Abbildung 3
KumulierterWanderungssaldo Landkreis Hafsberge 2001-2006,
differenziert nach A1tersgruppen und Geschlecht

Hierzu wurden Anfang 2007 Schtilerinnen und Schtiler
aus Abschlussklassen an Realschulen und Gymnasien
mittels eines standardisierten Fragebogens befragt,
und zwar insbesondere zu ihrer Wanderungsbereit
schaft bzw. Ortsbindung, ihrer Zufriedenheit mit ihrem
Landkreis und ihren Zukunftsplanen und Wlinschen.
Erfasst wurden 440 Absolventen, was nahezu eine To
talerhebung irn Landkreis bedeutet. Parallel dazu er
folgten sekundarstatistische Auswertungen auf kom
munaler Ebene.

Quelle: Daten des Bayerischen Landesamtes fur Statistik, eigene
Berechnung und Darstellung

Mobilitdt und die Erfassung der Motivationen

Der Begriff Mobilitat umfasst in dem hier verwandten
Sinne nicht nur die tatsachlich erfolgten raumlichen
Verlagerungen des Wohnsitzes, sondern vor allem auch
die grundsatzliche Bereitschaft hierzu. In der migrati
onstheoretischen Literatur und der angewandten For
schung finden sich zahlreiche Ansatze, die sich urn die
Erklarung von Wanderungsverhalten, Mobilitat im wei
teren Sinne und die zugrunde liegenden Motivationen
bemlihen (ausfuhrlich Haug 2001; Bahr 2004).

Vereinfacht lassen sich hierbei zwei Strange gegen
liberstellen:

Zum einen werden die objektiven Raummerkmale, die
den altersabhangigen Bedlirfnissen des Berufs- und
Privatlebens zugeordnet werden, als die zentralen
Faktoren herausgestellt (vgl. Kaiser 1993: 30). In der
Gruppe der jungen Erwachsenen werden Bildungs-,
Beschaftigungs- und Verdlenstmoglichkelten beson
ders hervorgehoben (z.B. Flothrnann 2003). Das Quali
fikationsniveau wird als ein zentraler Erklarungsfaktor
von Wanderungen gesehen. Wegen der Konzentration
gerade auch hoch qualifizierter Beschaftigungsmog-

.~.rfurt ;'

Thuring~n.

Seit der Iahrtausendwende weist der Landkreis eine
negative Bevolkerungsbilanz auf. Insbesondere bei
der Gruppe junger Erwachsener und hier vor allem
bei Frauen sind liberproportionale Einwohnerverluste
durch Abwanderungen zu verzeichnen (Braun et al.
2007; Abb. 3). Die Arbeitslosenquote kann mit 6,9 %

zum Befragungszeitraum (1. Quartal 2007) im regio
nalen Vergleich als moderat gelten. Wie viele landliche
Kreise weist HaBberge aber eine weit unterdurch
schnittliche Akademikerquote auf, was auf schlechte
berufliche Perspektiven fur diese Qualifikationsgrup
pe schlieBen lasst (Schlitt/Weimer 2005). Ein groBer
Anteil der Arbeitsplatze ist in technisch-gewerblichen
Berufen zu finden (Bertelsmann Stiftung 0.1.: 3). In ty
pischen Frauenberufen, v.a. innerhalb des Dienstleis
tungssektors, gibt es dagegen vergleichsweise wenige
Beschaftigungsmoglichkeiten.

Landliche Raume mit vergleichbaren sozio-okono
mischen Rahmenbedingungen stehen vor der Frage,
wie sie der strategisch wichtigen Gruppe junger Er
wachsener eine Zukunft in der Region bieten konnen.
Vorallem am Ende der Schullaufbahn werden Plane fur
die Zukunft geschmiedet. Mit der Wahl des nachsten
Ausbildungsschritts wird zugleich die Entscheidung
tiber den Verbleib am oder die Abwanderung vom der
zeitigen Wohnstandort getroffen.

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 2
Die raumliche Lage des Landkreises Hafsberge
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lichkeiten auf grofsere wirtschaftliche Zentren milssen
Menschen mit hoher Qualifikation raumlich mobiler
sein (Meusburger 1998:377 f.). Dem regionalen Arbeits
markt ist demnach ein entscheidender Einfluss auf die
Attraktivitat und Dynamik eines Raums zuzusprechen
(Kraufslich/Staudinger 2006: 15).Kritisch ist hier jedoch
anzumerken, dass in diesen Ansatzen gerade die Be
volkerungsgruppe der jungen Erwachsenen recht
schematisch betrachtet wird und die Entscheidungen
ftir das Gehen, Bleiben und (Nicht-)Wiederkommen
nahezu deterministisch interpretiert werden. Ein Bei
spiel hierfur ist das methodische Vorgehen der Bertels
mann Stiftung, die jedwede raumliche Mobilitat dieser
Altersgruppe als Bildungswanderung wertet, wahrend
andere Altersgruppen der familiaren Wanderung zuge
ordnet werden (z.B. Bertelsmann Stiftung o.J.).

In einem zweiten Literaturstrang werden personenbe
zogene, .weiche" Faktoren in den Mittelpunkt gestelIt,
die - vor allem unter dem Begriff der Ortsbindung 
den Wunsch zum Verbleiben an einem Ort in den Mit
telpunkt stellen. Hier wird weniger nach den .harten"
Faktoren der Vereinbarkeit von Berufszielen und Erfor
dernissen des Familienlebens gefragt als vielmehr nach
subjektiven Bewertungen, personlichen Bindungen,
raumlicher Identitat usw. (vg1. Weichhart 1990; Reuber
1993;Reinhardt 1999). Eine Gefahr dieser Ansatze wird

in der Oberbewertung der Wahlfreiheit bei Migrati
onsentscheidungen gesehen, die gerade zwischen ver
schiedenen Berufsgruppen erheblich variieren kann.

In der hier vorgestellten Befragung wurden Indikatoren
gebildet, die Argumente aus beiden StoBrichtungen
abdecken. Ein gewisser Schwerpunkt liegt allerdings
auf der Erfragung der subjektiven Komponenten, was
sichschon methodisch aus dem Befragungszeitpunkt
ergibt, der antizipierte Entscheidungen der Befragten
voraussetzt. Als wesentliche Indikatoren fur die Mobi
litatsbereitschaft wurden die maximal in Kauf genom
mene ausbildungsbedingte Umzugsbereitschaft und
der erwartete Wohnstandort in zehn Iahren erfasst
(Abb.4).

Vorliegend konnen nur ausgewahlte Indikatoren und
Ergebnisse diskutiert werden (ausftihrlicher Braun et
al. 2007). Die folgenden Ausfuhrungen konzentrieren
sich vor allem auf solche Faktoren, die entweder eine
deutlich messbare Relevanz fur die Mobilitat der Ab
solventen besitzen (v. a. arbeitsmarkspezifische As
pekte, auch Umzugserfahrung) oder entgegen den
Annahmen in der Literatur nur geringe nachweisbare
Auswirkungen haben (z.B. Grad sozialer Integration).
Diese Darstellungsform soll aber nicht darttber hin
wegtauschen, dass in der Untersuchung verschiedenste
Lebensbereiche offen abgefragt wurden.

Abbildung 4
Indikatoren fur raumliche Mobilltat und beeinflussende Faktoren aufWanderungsbereitschaft und Ortsbindung
von Schulabsolventen

(eher) subjektive
Faktoren

formale Schulbildung,
nachster angestrebter

Ausbildungsschritt

Alter, Geschlecht

Umzugserfahrungen

Perzeption und (Re-)
Konstruktion der
Lebenssituation

Quelle: eigene DarsteUung
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3 Ergebnisse der Fallstudie

Befragungsergebnisse und Wanderungsstatistik

Die Ergebnisse der standardisierten Befragung spre
chen insgesamt eine deutliche Sprache: Den Schulab
solventen gefallt es im Landkreis liberwiegend gut, und
in der Mehrheit wollen sie kurz- und auch mittelfristig
in der Region leben. So geben 84 % der Befragten an,
es gefalle Ihnen im Landkreis "gut" oder "sehr gut", nur
16 % gefallt es .riicht so gut" oder "liberhaupt nicht'".
Dementsprechend gering ausgepragt ist der Wunsch,
die Region zu verlassen. Etwa ein Viertel der befragten
Realschtiler kann sich vorstellen, fur den nachsten
Ausbildungsschritt den Freistaat Bayern zu verlassen,
und 14 % wollen auf jeden Fall im Landkreis bleiben
(Abb.5). Die befragten Gymnasiasten zeigen eine deut
lich hohere Bereitschaft zur Mobilitat, was u. a. durch
Ausbildungserfordernisse und auch das hohere Alter
zu erklaren ist. Sehr deutliche Unterschiede zeigen sich
dariiber hinaus zwischen den Geschlechtern - Frauen
sind innerhalb Deutschlands mobiler als Manner.

Personen mit mittlerer formaler Qualifikation (Real
schule) sehen ihren Lebensmittelpunkt auch in zehn
Iahren eher im naheren Umfeld des derzeitigen Wohn
standorts, hoher Qualifizierte (Gymnasium) dagegen
eher in weiter entfernten Raumen, wenn auch eine ge
wisse Bindung an Bayern deutlich wird. Insofern ist also
die hohere Mobilitat der Absolventen von Gymnasien
nicht rein durch die Verteilung der Hochschulstandorte
zu erklaren, die durchweg aufserhalb des Landkreises
und - bis auf die Universitaten Wlirzburg und Bam
berg - auch aulserhalb der Pendeldistanz liegen: Ein

klarer .Ruckkehrwille'' nach dem nachsten Ausbil
dungsschritt ist nicht erkennbar.

Insgesamt gilt auch hier, dass die weiblichen Befragten
eine grofsere Mobilitatsbereitschaft aufsern als die
mannlichen.

Diese Ergebnisse konnen allerdings nicht ohne weiteres
zur Prognose der Bev61kerungsentwicklung genutzt
werden; viele Faktoren werden das jetzige Meinungs
bild der Probanden noch verandern und differenzie
ren. Argumente fur und wider einen Ortswechsel aus
beruflichen wie auch privaten Grlinden konnen - gera
de in diesem Alter - kaum vollstandig antizipiert wer
den. Dies war auch nicht Ziel der Befragung. Vielmehr
sollten Motivationsmuster dieser Bevolkerungsgruppe
zum aktuellen Zeitpunkt erfragt werden. Dennoch ist
es aufschlussreich, die Befragungsergebnisse zu den
Wanderungsstatistiken des Landkreises aus den ver
gangenen Iahren in Beziehung zu setzen. Zwar lassen
sich auf Basis der Datengrundlage die Wanderungsbe
wegungen nicht nach Qualifikationsniveau differen
zieren, aber es lasst sich deutlich ablesen, dass junge
Frauen den Landkreis wesentlich haufiger verlassen als
junge Manner. Zudem fallt auf, dass die Abwandernden
tlberproportional haufig in Regionen ziehen, die dem
Heimatlandkreis strukturell ahnlich sind. Wahrend
sich nur etwa 25 % der bundesdeutschen Kreise als
eher landlich charakterisieren lassen (vgl. BBR 2006),
zielen 50 % der Abwanderungen aus dem Landkreis
Halsberge auf eben diese landlichen Gebietstypen.
Die Tatsache, dass der Landkreis dieser Fallstudie zum
landlichen Raum zu zahlen ist, kann insofern nicht per

Abbildung 5
Maximal in Kauf genommene Umzugsentfernung

fiir eine Ausbildung, differenziert nach Geschlecht
und angestrebtem Schulabschluss in Prozent
(100 % sind jeweils Gesamtheit der befragten

Gymnasiasten sowie der befragten Realschiller)

nur Lkr.
HAS

auBerhalb Lkr. HAS, weiter als
nicht weiter als 100 km

100 km innerhalb BY

darilber hinaus
(mehr als 100 km

aul3erhalbBY)

Ausland

Quelle: eigene Erhebung und Darstellung
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se als Nachteil im Sinne eines Push-Paktors gewertet
werden.

Bei aller methodischen Vorsicht lasst sich konstatieren,
dass die Befragungsergebnisse durchaus als Hinweise
fur zuktinftiges Wanderungsverhalten gewertet werden
konnen,

Die Bedeutung von .Zufriedenheit"

Die Zufriedenheit mit der Heimatgemeinde bzw. dem
Heimatlandkreis hat einen messbaren Einfluss: Es be
steht ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen
der Zufriedenheit mit der Lebenssituation im Land
kreis und der Einschatzung, ob man in zehn Iahren
noch im Landkreis wohnen werde.

Etwas schwacher ausgepragt ist der Zusammenhang
zwischen der Zufriedenheit mit dem Landkreis und
der ausbildungsbedingten raumlichen Mobilitat, Viele
junge Erwachsene nehmen im Rahmen eines Stu
diums oder einer Ausbildung einen Umzug in Kauf, ob
wahl sie den Wunsch hegen, in ihrer Heimatregion zu
bleiben. Dennoch erweisen sich Befragte, die mit dem
Landkreis zufrieden sind, als tendenziell ortsgebun
dener. Insofern kann die insgesamt positive Bewertung
des Wohnstandorts als Potenzial zur Eindammung
von Abwanderungen gesehen werden. Allerdings gibt
es eine ganz entscheidende Ausnahme vorn positiven
Bild des Landkreises, das v.a. auf Freizeit- und Bin
kaufsmogllchkeiten, Familienfreundlichkeit und Ver
kehrsanbindung beruht. Die beruflichen Perspektiven
werden ganz tiberwiegend negativ bewertet. Gerade
der Aspekt der beruflichen Zukunft aber hat ebenfalls
einen spurbaren Effekt auf die Wanderungsbereitschaft
- trotz grundsatzlichen Bleibewillens. Dieses Ergebnis
ist zumindest fur die Gruppe der Realschulabsolventen
iiberraschend, da weder die Arbeitslosenquote noch
die in begleitenden Experteninterviews von Schul
leitern geaulserten Einschatzungen eine so deutliche
Skepsis begrtinden konnen,

Das Gesamtbild wird bestatigt durch die Frage nach
den wiehtigsten Argumenten fur die BerufswahI. Hier
bei tibertreffen die .Berufsaussichten". "personliche
Interessen" und "Verdienstmoglichkeiten" deutlich
den Faktor .Nahe zum Wohnort".

Einfluss sozialer Kontakte

Personen mit vielfaltigen sozialen Kontakten im Wohn
umfeld wird eine starkere Ortsbindung zugesprochen
als solchen ohne diese "Verwurzelung" (Reinhardt
1999). Entgegen den Erwartungen gehen soziale Kon
takte der Befragten im Landkreis HaBberge aber nicht
zwingend mit einer hoheren Ortsbindung einher - die
statistischen Korrelationen deuten hier allenfalls eine

266

Abbildung 6
Erwarteter Wohnstandort im Landkreis HaBberge in zehn
Iahren, differenziert nach bisheriger Wanderungserfahrung
iiber Gemeindegrenzen

55 %

•••l<eioe Wlll'ideruogsertsIlflmg

QueUe: eigene Erhebung und DarsteUung

schwache Tendenz an. Eine deutliche Mehrheit der
befragten Schulabsolventen sieht sich zwar sowohl
familiar als auch hinsichtlieh des Bekanntenkreises in
ihre Gemeinde eingebunden. Auch deutet die haufige
Teilnahme an Feiern und Festen im Heimatort auf eine
recht starke soziale Verwurzelung der Untersuchungs
gruppe hin. Etwas weiter gefasst stufen sich die be
fragten Schiller zumeist als .heimatverbunden" ein.
Aber nieht jeder junge Erwachsene, dessen Familie aus
der Region stammt und der sehr viele Menschen an
seinem Wohnstandort kennt, fuhlt sich zugleich auch
ortsgebunden. Umgekehrt geht ein geringes MaB an
wahrgenommener sozialer Integration nieht zwingend
mit einer hoheren Wanderungsbereitschaft einher.

Einfluss personlicher Umzugserfahrungen

Mehr als drei Viertel der befragen Schiller sind in ihrem
bisherigen Leben noch nieht tiber Gemeindegrenzen
hinweg umgezogen. Schiller ohne Umzugserfahrung
erwarten deutlieh haufiger, dass sie dauerhaft am
derzeitigen Wohnstandort bleiben. Umgekehrt gehen
mehr junge Erwachsene mit personlichen Wande
rungserfahrungen davon aus, mittelfristig nieht mehr
in dem Landkreis zu leben, wo sie ihre Schulzeit ab
solviert haben (Abb. 6). Insofern kann die Vermutung,
wanderungserfahrene junge Erwachsene seien weniger
ortsgebunden als andere, ftir die Gruppe der Befragten
bestatigt werden.
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Die perstinliche .Jraumstadt"

Ein bereits erwahntes Resultat der wanderungssta
tistischen Analysen zeigt, dass die Mehrheit der ab
wandernden Personen wieder in den landlichen
Raum zieht. Dies deckt sich mit den Praferenzen der
befragten jungen Erwachsenen. Auch hier wird die
erfragte .Traumstadt" in einer Siedlungsgrofse gese
hen, die aus dem personlichen Wohnumfeld bekannt
ist. Dorfer, Kleinstadte und mittelgroBe Stadte werden
zumeist als ideale Siedlungsform genannt. Diese kenn
zeichnen den Heimatlandkreis und die nahere Umge
bung, wo Mittelstadte wie Bamberg oder Schweinfurt,
aber kaum grolsstadtische Agglomerationen anzutref
fen sind (vgl. auch Abb. 3).

Die Befragungsergebnisse bestatigen damit die Vermu
tung, dass junge Erwachsene vor allem dann wande
rungsbereit sind, wenn sie in einem Raumtyp leben,
der der Vorstellung ihrer .Traumstadt" widerspricht.
Befragte, die grolsere Stadte als Wohnstandorte be
vorzugen, sind sowohl im Rahmen der Ausbildung als
auch mittelfristig wanderungsbereiter.

Heimatliebe oder okonomische Rationalitiit?

Aus migrationstheoretischer Perspektive lassen sich
die Erkenntnisse aus der Befragung nicht ganz ein
deutig zuordnen. Die Befragten iiuBern zu einem er
heblichen Teil eine groBe Wertschiitzung fur den Hei
matkreis und einen ausgepragten Willen zum Bleiben
bzw. zur mittelfristigen Ruckkehr, Diese Befunde kon
nen als Argumente fur die tiberwiegende Bedeutung
von subjektiven Wertungen und auch fur das Konzept
der Ortsbindung gelesen werden. Dem widerspricht
jedoch, dass dem eher strukturellen Argument des Ar
beitsmarkts und der personlichen Berufsaussichten
eine ganz tiberwiegende Bedeutung zukommt. Zwar
ist hierbei zu berucksichtigen, dass es bei Weitem nicht
nur auf die messbaren Bedingungen auf dem Arbeits
markt ankommt, sondern gerade auch auf die subjek
tiven Wahrnehmungen und Konstruktionen der indivi
duellen Lage. Dennoch kommt in dieser Fallstudie dem
strukturellen Argument des Arbeitsmarkts erhebliches
Gewicht zu. Zugleich sind die Merkmale Geschlecht
und (angestrebtes) Qualifikationsniveau von zentraler
Bedeutung - auch dies strukturelle Merkmale.

Naturgemals kann diese Fallstudie keine wirklich belast
baren Argumente fur die Theoriedebatte liefern. Ganz
eindeutig aber spricht sie fur eine weitere Verzahnung
von klassischen und neueren Ansatzen der Migrations
forschung: Raumstrukturelle Push- und Pull-Faktoren
sowie rationale Wahlhandlungen konnen ebenso wenig
geleugnet werden wie die Bedeutung von subjektiven
Perzeptionen und (Re-)Konstruktionen.
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4 Politikinstrumente

Die Ergebnisse der Befragung lassen sich nicht leicht in
geeignete Handlungsempfehlungen zur Reaktion auf
den demographischen Wandel "tibersetzen": Junge Er
wachsene im landlichen Raum stehen in einem Span
nungsfeld. Einerseits wollen sie mehrheitlich in ihrer
Heimatregion bleiben. Zudem ist es den Verantwort
lichen der Gebietskorperschaften ein wichtiges Anlie
gen, junge und gut qualifizierte Menschen zu halten.
Andererseits ist eine gewisse Mobilitatsbereitschaft in
der heutigen Arbeitswelt unabdingbar, und dies wird
auch von den Absolventen erkannt.

Zum jetzigen, noch frtihen Zeitpunkt der wissenschaft
lichen und politischen Debatten urn den demogra
phischen Wandel lassen sich keine abschliefsenden
Rezepturen oder gar Patentrezepte fur politisch Ver
antwortliche formulieren. Vielmehr geht es urn die
Identifikation von Handlungsansatzen, die - im Sinne
einer Ubertragbarkeit auf die Problemlagen andernorts
- auf hohem Abstraktionsniveau dargestellt seien. Die
folgenden drei Politikbereiche erscheinen besonders
relevant zur Entwicklung angemessener Instrumente
(zusammenfassend s.u. Abb. 7):

• Ausbildung und Berufseinstieg

Es ist sehr wunschenswert, insbesondere denjenigen
Absolventen eine berufliche Zukunft in der Region zu
bieten, die bleiben wollen - und dies ihrem Bildungs
niveau und ihren Talenten entsprechend. Flankierende
MaBnahmen beim Ubergang von der Schule in Ausbil
dung und Beruf stehen dabei zeitlich in unmittelbarem
Zusammenhang zu Wanderungsentscheidungen der
jungen Menschen. Hier anzusetzen ist besonders viel
versprechend, urn Abwanderungen zumindest einzu
dammen,

Entscheidender Ansatzpunkt ist dabei, dass Schulen,
Hochschulen und Unternehmen gut miteinander ver
netzt sind. Arbeitsmarkte im landlichen Raum bieten
haufig durchaus vielversprechende Karrieremoglich
keiten, gerade in spezialisierten Einsatzbereichen (z.B.
spezifisch qualifizierte Techniker und Ingenieure).
Allerdings sind diese Qualifikationswege den Absol
venten hiiufig unbekannt. Entsprechende Berufsbera
tungen, Wirtschafts- und Hochschultage an den Schu
len, Betriebsbesichtigungen usw. sind hier wichtige
Ansatze.

Aus Sicht der Gebietskorperschaften ist ein umfas
sen des Aus- und Weiterbildungsangebot innerhalb der
eigenen Grenzen wiinschenswert - und in der Tat kann
tiber AuBenstellen von Fachhochschulen, Berufsaka
demien usw. selbst in peripheren Gebieten gelegent
lich ungenutztes Potenzial erschlossen werden. Dies
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ist vor allem dann sinnvoll, wenn an lokal besonders
relevante Berufswege und Karrieremoglichkeiten ange
kniipft wird.

Dariiber hinaus bestehen weitere Formen der Koope
ration von Unternehmen und (Fach-)Hochschulen in
Form von dualen Berufsausbildungen. Und selbst dort,
wo kein institutionalisiertes .Berufsstudium" instal
liert werden kann, sind vielfaltige Kooperationsformen
denkbar. Praktikurnsborsen eigens fur lokale Adressa
tengruppen sind hier nur ein Beispiel. Unter Umstan
den kann auf diesem PoIitikfeld eine systematische Ini
tiierung und Koordinierung durch die offentliche Hand
sinnvoll sein, so dass flankierende Malsnahmen letzt
lich die Ubergange zwischen den Qualifikationsphasen
innerhalb der Region erleichtern.

• Regionalmarketing

Das Politikfeld Regionalmarketing ist dazu einzuset
zen, ein - wenn vielleicht auch geringes - Potenzial an
Zuwanderung zu aktivieren; dariiber hinaus kann Mar
keting nach innen Abwanderungstendenzen entgegen
wirken.

In den vergangenen Jahren sind vielfaltige Formen des
raumbezogenen Marketings etabliert worden, die auf
verschiedenen Mafsstaben verortet sind (Region, Kreis,
Gemeinde) und sich an verschiedene Adressatengrup
pen richten (v.a. Unternehmen, Touristen, Einzelhan
delskunden). Bislang ist aber die Adressatengruppe
,,(potenzielle) Wohnbevolkerung" kaum systematisch
beriicksichtigt worden. Aktuelle Ausnahmen sind al
lenfalls grofsstadtische Angebote wie das Hamburger
"Welcome Center", das sich an Zuziehende aus dem
Ausland richtet. Gerade aber auch im landlichen Raum
kann ein effizientes Marketing nach aufsen und innen
die Bevolkerungsentwicklung positiv beeinflussen.
Wirksame Konzepte sind hier bislang kaum entwickelt
worden. Ansatzpunkte sind hier neben werbenden
Veranstaltungen und Materialien gebiindelte Service
Angebote fiir Zuzugsinteressierte, Baulandmodelle, die
Prasenz auf Immobilienmessen, .Ruckholstrategien"
ehemaliger Biirger (vgl. fiir den ostdeutschen Kontext
www.sachsekommzurueck.de) usw.

• Familienfreundlichkeit

Gerade in der friihen Familienphase ist Familien
freundlichkeit mehr als ein weicher Standortfaktor, so
dass sowohl Zu- und Abwanderung als auch - jeden
falls langfristig - die Entwicklung von Geburtenzahlen
hier potenziell positiv beeinflusst wird.

Im klassischen Planungsverstandnis meint dies die
Schaffung von attraktivem, familienfreundlichem
Wohnraum. In den hier angesprochenen Gebietstypen
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Abbildung 7
Einflussmogllchkelten von Politik und Verwaltung, urn eine
iiberproportionale Ahwanderung von jungen Erwachsenen
zumindest ahzumildern

Handlungsfeld Potenzielle Ma8nahmen

Ausbildung & • Verstlirkte Kooperation zwischen
Bemfseinstieg Schulen, Hochschulen und

ortlichen Unternehmen
(PraktikumsbOrsen, Hochschul-
und Wirtschaftstage an Schulen
usw.)

• SchlieBen von Angebotsliicken im
Ausbildungsangebot unter beson-
derer Beriicksichtigung der vor
Ott aussichtsreichen Karrierewege
(z.B. dutch duale Studienglinge,
AuBenstellen von FHs)

Regionalmarketing • Ansprechen der Adressatengruppe
,,(potenziellelJ3evolkerung" im
raumbezogenen Marketing (neben
deni.d.R. etablietten Adressaten
Unternehmen, Touristen und
EinzeIhandelskunden)

• Service-Angebote flir Zuzugswillige
in die Region Cc

Familienfreundlichkeit • Plancerisch~ BereitsteUung und
Vermittlung von familienfreund-
lichemWohnraum

• Schaffung bedarfsgerechter
Betreuungsmoglichkeiten filr
(Klein-lKinder

• Kommunikation undVermarktung
familienbezogener Stlirken des
Raums

• Hinwirken auf eine familien-
gerechte Arbeitswelt

Quelle: eigener Entwurf

kann dies zu Zeiten des demographischen Wandels
jedoch nur selten die Neuausweisung von Wohnge
bieten meinen, Zumindest erganzend muss die fa
milienfreundliche Sanierung und Umnutzung von
Bestandsimmobilien und deren Vermarktung systema
tisch ausgelotet werden.

In der aktuellen politischen Diskussion nehmen die
(frtihjkindlichen Betreuungsmoglichkeiten als Ele
ment der Familienfreundlichkeit eine prominente
Rolle ein. Dabei stehen gerade landliche Raume in
einschlagigen Statistiken in einem wenig glanzenden
Licht dar. Dies ist allerdings nicht selten auf statis
tische Effekte zuriickzufiihren - beispielsweise beste
hen Betreuungsangebote hier haufiger in nicht institu
tionalisierter und damit .zahlbarer" Form (Krippe vs.
Grofseltern). Gerade vor diesem Hintergrund miissen
aber die familienbezogenen Angebote aktiv vernetzt
werden (z.B. auch durch Familienbiindnisse). Zudem
fiihrt erst die Wahrnehmung familienfreundlicher
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Strukturen durch tatsachliche und potenzielle Bewoh
ner zu einem familienfreundlichen Profil, das Voraus
setzung fur eine positive Bevolkerungsentwicklung ist.
Selbstverstandlich ist dieser Politikbereich aber nicht
als reine Vermarktungsangelegenheit zu sehen. Viel
mehr hat immer die Schaffung bedarfsgerechter Ange
botsstrukturen im Vordergrund zu stehen.

Zweifellos sehr wiinschenswert ist daniber hinaus eine
familiengerechte Arbeitswelt, wenn auch hier die poli
tischen Einflussmoglichkeiten der kommunalen Ebene
eher gering sind. Immerhin jedoch kann der offent
liche Dienst als Arbeitgeber selbst hier Akzente setzen
und daruber hinaus z. B. Pilotprojekte anstofsen, urn
ortsansassige Unternehmen zu inspirieren.

5 Fazit

Die vorgestellte Fallstudie schildert exemplarisch die
Problemlage eines vom demographischen Wandel
zunehmend bedrohten landlichen Raums, der sozio
okonomisch derzeit (noch) weitgehend stabil ist, aber
nicht spiirbar durch die raumliche Nahe zu Agglomera
tionsraumen profitieren kann. Die Erkenntnisse dieser
Einzelfallstudie sind bedingt ubertragbar auf ahnliche
Raume, was sowohl im Hinblick auf die Problemstel
lung als auch auf die "StoBrichtung" der Losungsansat
ze gilt.

Zusammenfassend lassen sich insofern drei wesent
liche Befunde festhalten:

Erstens wird deutlich, dass gerade das Zu- und Fort
zugsverhalten der jungen Erwachsenen wesentlichen
Einfluss auf die sozio-okonomische Zukunft der land
lichen Kreise wie Regionen hat. Dies begrundet sich
sowohl durch den quantitativen Anteil dieser Gruppe
am aktuellen Migrationsgeschehen als auch durch die
mittelfristige Bedeutung ftlr die Entwicklung der Ge
burtenzahl und die wirtschaftliche Innovations- und
Zukunftsfahigkeit.

Die Befragung dieser Bevolkerungsgruppe zeigt zwei
tens, dass der deutlich ausgepragte Wunsch zum Ver
bleiben in der Region in einem gewissen Gegensatz
zur Wanderungsstatistik steht, nach der gerade die
jungeren Menschen verstarkt abwandern. Ein naherer
Blick auf die Motive der Mobilitatsbereitschaft zeigt,
dass .weiche" Argumente wie die Identifikation mit
der Region und die individuellen siedlungsstrukturellen
Praferenzen eine messbare Rolle spielen. Diese Prafe
renzen stellen aus Sicht der Gebietskorperschaften im
landlichen Raum ein grofses Potenzial dar, das aber oft
nicht vollstandig genutzt werden kann. Hierzu stellt
insbesondere der quantitativ und qualitativ enge Ar-
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beitsmarkt - bzw. der als problematisch wahrgenom
mene Arbeitsmarkt - eine zentrale Hemmschwelle dar.

Im Hinblick aufpolitische Konsequenzen gibt es - drit
tens - keine einfachen Ratschlage, Urn eine uberpro
portionale Abwanderung (tendenziell ortsgebundener)
junger Erwachsener zu verhindern, mussen die jewel
ligen ortlichen Gegebenheiten berucksichtigt werden.
Dabei ist die Vernetzung von zumindest drei Politik
bereichen unabdingbar: Regionalmarketing, Familien
politik und Mafsnamen, die den Berufseinstieg flankie
ren. Indem hier innovative Konzepte entwickelt wer
den, konnen die Eigenschaften des landlichen Raums
auch jenseits der .Speckgurtel" als Potenzial genutzt
werden und miissen eben nicht mehr (nur) als struktu
relle Nachteile gesehen werden.

Literatur

Bayerisches Landesamt fur Statistik und Datenverarbeitung
(2006): Wanderungen in Bayern 2005. Nach Regierungsbezirken,
kreisfreien Stadten und Landkreisen. Mtinchen.

Bahr, I. (2004): Bevolkerungsgeographte. Stuttgart.

Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung (2006): Indika
toren, Karten und Graphiken zur Raum- und Stadtentwicklung
in Deutschland und in Europa. CD Rom. Bonn.

Bertelsmann Stiftung (o.I.): Demographiebericht. Ein Baustein
des Wegweisers Demographischer Wandel - Hafsfurt. www.weg
weiserdemographie.de.

Buttner, T. (2006): Demographischer Wandel und regionale Ar
beitsmarkte, In: Cans, P.; Schmitz-Veltin, A. (Hrsg.): Raumliche
Konsequenzen des demographischen Wandels - Teil6: Demogra
phische Trends in Deutschland. Folgen fur Stadte und Regionen.
Hannover, S. 56-64.

Braun, B.; Chilla, T.; Morhardt, T. (2007): Bev61kerungsentwick
lung im Landkreis Halsberge. Bevolkerungsstatistische Analysen
und Schtilerbefragung zur Ortsbindung. Gutachten im Auftrage
des Landkreises Hafsberge. Lehrstuhl fur Geographie I, Otto
Friedrich-Universitat Bamberg.

Flothmann, J. (2003): Migration - eine Hauptdeterminante ost
und westdeutscher Bevolkerungsentwicklung, In: Hutter, G.;
Iwanow, I.; Muller, B. (Hrsg.): Demographischer Wandel und
Strategien der Bestandsentwicklung in Stadten und Regionen.
Dresden 2003. =IOR-Schriften 41, S. 31-52.

Friedrich, K.; Schultz, A. (2007): Abwanderungsregion Mittel
deutschland. Demographischer Wandel im Fokus von Migration,
Humankapitalverlust und Rtickwanderung. Geographische
Rundschau 59, 6, S. 28-33

Haug, S. (2000): Klassische und neuere Theorien der Migration;
Mannheimer Zentrum fur Europaische Sozialforschung, Arbeits
bericht Nr. 30. www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/
wp-30.pdf.

269



Tobias Chilla, Tobias Morhardt, Boris Braun: Jenseits der Speckgurtel: Wanderungsabsichten
von Schulabsolventen und der demographische Wandel im landlichen Raum

Kaiser, E (1993): Mobilitat als Wohnproblem - Ortsbindung im
Licht der emotionalen Regulation. Bern.

Kraufslich, B.; Staudinger, T. (2006): Der Einfluss des demogra
phischen Wandels auf regionale Arbeitsmarkte - Ein deskriptive
Analyse am Beispiel des Agenturbezirks Hof. BiB-Mitteilungen
H. 2, S. 14-22.

Krohnert, S., Medicus, E; Klingholz, R. (2006): Die demogra
phische Lage der Nation. Wie zukunftsfiihig sind Deutschlands
Regionen? Munchen,

Mading, H. (2006): Demographischer Wandel als Herausforde
rung fur die Kommunen. In: Gans, P.; Schmitz-Veltin, A. (Hrsg.):
Raumliche Konsequenzen des demographischen Wandels - Teil
6: Demographische Trends in Deutschland. Folgen fiir Stadte und
Regionen. Hannover, S. 338-354.

Meusburger, P. (1998): Bildungsgeographie - Wissen und Ausbil
dung in der raumlichen Dimension. Heidelberg.

Morhardt, T. (2007): Raumliche Mobilitat von Schulabsolventen
- Ortsbindungen, Wanderungsmotive und ihre Auswirkungen auf
den demographischen Wandel im Landkreis Hafsberge, Unverof

fentlichte Diplomarbeit im StudiengangWirtschaftspiidagogik an
der Otto-Friedrich-Universitiit Bamberg.

Nutz, M. (2006): Demographischer Wandel und Wohnungs
marktentwicklung. Berichte zur Deutschen Landeskunde 80, 3,

S. 257-274.

Reinhardt, C. (1999): Die Richardstralse gibt es nicht - Ein kon
struktivistischer Versuch tiber lokale Identitat und Ortsbindung.
Frankfurt a.M., New York.

Reuber, P. (1993): Heimat in der Grolsstadt. Eine sozialgeogra
phische Studie zu Raumbezug und Entstehung von Ortsbindung
am Beispiel Kolns und seiner Stadtvierte!. Koln 1993. = Kolner
Geographische Arbeiten, H. 58.

Rohr-Zanker, R. (2001): Wie attraktiv ist die Peripherie fur Fuh
rungskraftei Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 45, 2, S. 85
102.

270

Schmitz-Veltin, A. (2006): Lebensbedingungen im demogra
phischen Wandel. Konsequenzen von Alterung und Schrumpfung
fur Bildungschancen und medizinische Versorgung in landlichen
Raumen, Raumforschung und Raumordnung 64, 5, S. 343-354.

Schlitt, P.; Weimer, S. (2005): Auswirkungen der demographischen
Entwicklung auf den Arbeitsmarkt in der Region Main-Rhon.
Gutachten ISF Mtmchen. www.kooperationswerkstatt.de.

Weichhart, P. (1990): Raumbezogene Identitat, Bausteine zu einer
Theorie raumlich-sozlaler Kognition und Identifikation. Stutt
gart.

Dr. Tobias Chilla
Universite du Luxembourg
Unite de Recherche IPSE
Laboratoire de Geographic et Amenagernent du Territoire
Campus Walferdange
Route de Diekirch (B.P.2)
7201 Walferdange
Luxemburg
E-Mail: tobias.chilla@uni.lu

Dip!. Hd!. Tobias Morhardt
Am Schorenbach 16
86807 Honsolgen
E-Mail: tobias_morhardt@web.de

Prof. Dr. Boris Braun
Universitiit zu Koln

Geographisches Institut
Albertus-Magnus-Platz
50923 xetn
E-Mail: boris.braun@uni-koeln.de

RuR3/2008


