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City-hinterland-migration in 
North Rhine-Westphalia - a meta-analysis

Kurzfassung 

Untersuchungen zu Stadt-Umland-Wanderungen werden seit nahezu vier Jahrzehnten in 

Nordrhein-Westfalen durchgeftihrt. Dennoch bestehen nur unzureichende Vergleiche zwi

schen den Ergebnissen verschiedener Stadte und Jahre. Mittels der Meta-Analyse werden 

nun alle dazu vorliegenden Befunde zusammengefasst und hinsichtlich relevanter Merk

małe der Studien (Erhebungsjahr, Untersuchungsmethoden etc.) und der betroffenen Stad

te (Einwohnerzahl, Dichte etc.) verglichen. Die Ergebnisse konnen zu einem genaueren 

Verstandnis der Stadt-Umland-Wanderung und zu einer Verbesserung der methodischen 

Vorgehensweise zukilnftiger Wanderungsmotivbefragungen beitragen. 

Abstract 

Although research on city-hinterland-migration has been conducted in North-Rhine

Westphalia for almost Jour decades, only insufficient comparisons of the findings for 

different cities and years are available. Using meta-analysis, this paper summarizes and 

com pares the existing studies in terms of year of data collection, research method etc. as well 

as characteristics of individual cities, such as density and population size. The results of this 

study contribute to a better understanding of city-hinterland-migration and a methodical 

improvement of future surveys about migration motives. 

I Das Problem 

Die Griinde und Folgen der Stadt-Umland-Wanderung 

beschaftigen Wissenschaftler und Planer seit Jahr

zehnten. Bei der Untersuchung der Randwanderun

gen werden oft die abwandernden Haushalte befragt, 

urn iiber deren sozialstrukturelle Zusammensetzung 

und die wichtigsten Wegzugsmotive nahere Auskunft 

zu erhalten. Aus den berichteten Wegzugsgriinden las

sen sich die Stadt-Umland-Wanderungen zwar nicht 

ganzlich erklaren, denn Wiinsche beispielsweise nach 

Wohneigentum oder einer angenehmeren Wohnum

gebung werden auch bei sesshaften Haushalten vor

liegen. Dennoch deuten die von Stadt-Umland-Wan

derern genannten Umzugsmotive haufig darauf hin, 

welche Wohndefizite eine Stadt im Vergleich zu ihrem 

Umland aufweist. Daher konnen Befunde aus derarti

gen Wanderungsstudien dazu beitragen, MaBnahmen 

zur Verringerung solcher Defizite zu begriinden. 

Im deutschsprachigen Raum wurden die ersten dieser 

Wanderungsmotivbefragungen in den Jahren 1966 und 

1967 zur Abwanderung aus den Stadten des Ruhrge

biets durchgeftihrt (Ziihlke 1967, 1968). 1 Mittlerweile 

liegen derartige Studien ftir viele Stadte und ftir viele 

Jahrgange vor. Deren Ergebnisse wurden bislang jedoch 

nur wenig systematisch und auch nicht unter Nutzung 

aller gegebenen Informationen miteinander verglichen 

(Jessen et al. 1978; Stadt Munster 20002
; Heitkamp

2002 a, 2002 b; Ismaier 2002; Blotevogel/Jeschke 20043). 

In diesem Beitrag soll untersucht werden, in welchem 

AusmaB sich die Stadt-Umland-Wanderungen im his

torischen und im Stadtevergleich unterscheiden. Da

bei werden Ergebnisse aller vergleichbaren Studien zur 

Stadt-Umland-Wanderung in Nordrhein-Westfalen be

riicksichtigt. 
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Verfahren der Meta-Analyse bieten die Moglichkeit, die
vorliegenden Einzelergebnisse zu einem gemeinsamen
Befund aller Studien zusammenzufassen sowie zum
Beispiel den Einfluss relevanter Merkmale der Studien
(Erhebungsjahr, Untersuchungsmethoden etc.) oder
der betreffenden Stadte (Einwohnerzahl, Bevolke
rungsdichte etc.) auf die Untersuchungsergebnisse zu
bestimmen. Die Ergebnisse eines solchen Vorgehens
konnen damit sowohl zu einem genaueren Verstand
nis der Stadt-Umland-Wanderung als auch zu einer
Verbesserung der methodischen Vorgehensweise bei
zukiinftigen Wanderungsmotivbefragungen beitragen.
Auch fur die Stadt- und Regionalplanung sind hieraus
wichtige Impulse abzuleiten.

2 Zur Entwicklung der Suburbanisierung

Unter "Suburbanisierung" lasst sich ein Prozess ver
stehen, in dessen Verlauf Stadte gegeniiber ihrem Um
land an Bevolkerung verlieren (Friedrichs/von Rohr
1975, S.30; eine davon etwas abweichende Definition
gibt Brake 2001, S. 15). Die historische Entwicklung der
Stadt-Umland-Wanderung ist vielfach dargestellt wor
den (u.a. Aring 1999; Brake et al. 2001; Schtinert 2001;
BBR2000, 2005). Stark vereinfacht kann dieses Phano
men mit den steigenden Flachenanspruchen seitens
der Bevolkerung wie auch von Unternehmen, mit dem
oft starken Gefalle bei den Bau-, Kauf- und Mietpreisen
sowie mit Unterschieden in der tikologischen und so
zialen Umwelt zwischen der Kernstadt und ihrem Um
land erklart werden (Friedrichs 1981, S. 173).

Aring und Herfert (2001, S. 50 ff.) beschreiben folgen
de neuere Tendenzen der Stadt-Umland-Wanderung:
Insbesondere in den 1990er Iahren kam es zu einer
weiteren raumlichen Ausdehnung und Verdichtung der
Umlandregionen. Starker als bisher wurden auch ent
ferntere und nicht an Verkehrsachsen gelegene Gemein
den zum Ziel von .Stadtfluchttgen", wahrend neben
den Kernstadten nun auch deren engere Umlandregio
nen nur noch ein sehr geringes Bevolkerungswachs
tum oder sogarVerluste aufwiesen (Kemper 1997, S. 93;
Wohnungsbauftirderungsanstalt NRW 2001). Gleich
zeitig veranderte sich auch die soziale Zusammenset
zung der Stadt-Umland-Wanderer. So stieg der Anteil
der Ein- und Zweipersonenhaushalte, sozial schwache
rer Gruppen wie auch der nichtdeutschen Familien.
Mit den steigenden Immobilienpreisen wohnten nach
dem Wegzug aus der Stadt immer mehr Haushalte zur
Miete. Ihr Anteil iibersteigt mittlerweile denjenigen der
Immobilienkaufer, Letztere entschieden sich vermehrt
fiir Eigentumswohnungen und - durch Vakanzen bei
Immobilien aus der ersten Suburbanisierungswelle
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(60er/70er Jahre) - fiir gebrauchte Hauser. Ferner setzt
sich die seit den 60er Iahren bestehende Suburbani
sierung von Unternehmen bis in die jiingste Zeit fort
und trug gerade in den 90er Iahren noch mehr als die
Bevtilkerungsentwicklung zum Bedeutungsverlust der
Kernstadte und -gewinn des Umlands bei. Diese Be
schaftigungsverlagerungen fiihrten zu einer verstark
ten okonornischen Unabhangigkeit des suburbanen
Raums von der Kernstadt (u.a. Karsten/Usbeck 2001;
Kulke 2001). Insgesamt muss das klassische Bild der
Mittelschicht-Wohnsuburbanisierung fiir die jiingere
Entwicklung deutlich relativiert werden (Aring/Herfert
2001, S. 49 0. Dennoch ist trotz aller Veranderungen
und auch gegenlaufiger Entwicklungen "eine weiterhin
ungebremste Suburbanisierung zu konstatieren" (Stru
belt 1998, S. 658).

Die Wanderungsmotivforschung wurde wiederholt we
gen der methodisch und inhaltlich unterschiedlichen
Vorgehensweisen der Studien kritisiert (Ismaier 2002;
Heitkamp 2002 a). Diese Vielfalt hat zur Polge, dass die
Verteilung der Wegzugsmotive zwischen den Stadten
nur schwer vergleichbar ist. Betroffen davon sind die
unterschiedlichen Kategorisierungen der Abwande
rungsmotive wie auch deren Erhebung selbst, da einige
Studien Mehrfachnennungen zulassen, andere nicht.'
Zumeist dominieren jedoch wohnungsbezogene und
personlich-familiare Motive gegeniiber solchen, die
sich auf den Beruf oder das Wohnumfeld beziehen
(Heitkamp 2002b).

2.1 Hypothesen

Auf Grundlage dieser Befunde konnen folgende Hypo
thesen fiir die Wohnsuburbanisierung aufgestellt wer
den:

• 1m historischen Zeitablauf hat der Anteil von Fami
lien mit Kindern an der Wohnsuburbanisierung ab
genommen, dagegen insbesondere der Anteil von
kinderlosen Paaren, aber auch von Einpersonen
haushalten und Alleinerziehenden deutlich zuge
nommen.

• Ein groBer Teil der Stadt-Umland-Wanderer erwirbt
Wohneigentum oder bezieht ein (Einfamilien-)Haus.
1m Laufe der letzten Jahrzehnte ist dieser Anteil je
doch zuriickgegangen.

• Es dominieren wohnungsbezogene und familia
re Motive. Aufgrund der angestiegenen Unterneh
menssuburbanisierung ist jedoch zu erwarten, dass
berufliche Motive (Wechsel des Arbeitsplatzes, na
her zum Arbeitsplatz gezogen) zugenommen haben.
Motive, die das Wohnumfeld betreffen (Luft, Larm,
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Grunflachen, aber auch Nachbarschaft, Auslander
anteil und infrastrukturelles Angebot), werden bei
einer Erfragung des (allein) wichtigsten Wegzugs
grunds nur geringe Anteile erreichen, spielen aber
fur viele Stadt-Umland-Wanderer durchaus eine
wichtige Rolle.

• Merkmale der einzelnen Stadte fuhren zu bedeut
samen Unterschieden in den Wegzugsmotiven ihrer
ins Umland abwandemden Bewohner. Mit der Oro
Be und Wohndichte einer Kernstadt wird der An
teil wohnumfeldbezogener Motive okologischer Art
(z.B. Luft, Larm) steigen. Ebenso hangt das Ausmafs
beruflicher und wohnungsbezogener Motive von der
Verfugbarkeit von Arbeitsplatzen und Wohnungen
in der Stadt ab: je grofser das stadtische Angebot,
desto geringer die Anteile der korrespondierenden
Motive.

2.2 Methode der Meta-Analyse"

Der Begriff Meta-Analyse bezeichnet Verfahren zur
quantitativen Synthese empirischer Forschungsergeb
nisse (Wagner /WeiB 2006). Es wird dabei zunachst
untersucht, ob unterschiedliche empirische Studien
im Hinblick auf eine bestimmte Forschungsfrage zu
ahnlichen Ergebnissen kommen. Wenn die einzelnen
Befunde sich nicht zu stark unterscheiden, wird man
einen mittleren Gesamtbefund berechnen, der den
Forschungsstand bestmoglich reprasentiert.s Ist die Ge
samtheit der Einzelergebnisse zu heterogen, versucht
man homogene Untergruppen zu bilden. Beispielswei
se konnte es der Fall sein, dass sich Befunde aus alte
ren und jiingeren Studien signifikant unterscheiden. In
diesem Fall ware es sinnvoller, einen mittleren Befund
fur altere und einen zweiten mittleren Befund fur die
jungeren Studien zu ermitteln.

Fur die Durchfuhrung der Meta-Analyse empfiehlt sich
die Erstellung einer Datenbank, in der die zu verglei
chenden Befunde sowie relevante Studien- und Publi
kationscharakteristika wie z. B.das Iahr der Datenerhe
bung, die Befragungsmethode oder unterschiedliche
Frageformulierungen erfasst und vercodet werden. Im
vorliegenden Fall wurden aufserdem Daten tiber die
betreffenden Stadte (Einwohnerzahl und -dichte, An
gaben zur Wohnungs- und Arbeitsmarktsituation etc.)
aufgenommen. Sie konnen als unabhangige Variablen
in die Analyse eingehen und bestehende Unterschie
de in den Zielvariablen erklaren (Lipsey/Wilson 2001,
S. 73; Wagner/WeiB 2006).
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3 Meta-Analyse von Wanderungsmotiv-
befragungen aus Nordrhein-Westfalen

3.1 Literatur- und Datenrecherche

Fur die Suche und Auswahl relevanter Studien bestan
den zwei Kriterien. Entscheidend war, dass sie sich
auf Befragungen wegziehender Haushalte mindestens
einer nordrhein-westfalischen Stadt stutzen und Er
gebnisse fur die Gruppe der Stadt-Umland-Wanderer
enthalten.' Eine umfassende Recherche erbrachte 24
entsprechende Studien." Fur neun der relevanten Stu
dien konnten die Originaldaten seitens der Stadte oder
Institute zur Verfugung gestellt werden." lwei dieser
Datensatze (Stadt Munster 2000; BlotevogellJeschke
2004) sowie eine Publikation (Stadt Essen 1971) ent
halten Angaben fiir mehrere unterscheidbare Stichpro
ben (verschiedene Stadte oder Wegzugsjahre). Diese
konnen als unabhangig gelten und daher getrennt in
die Meta-Analyse eingehen. Insgesamt ergibt sich da
mit eine Zahl von 37 verwendbaren Einzelstichproben
mit zusammen knapp 40 000 befragten Haushalten aus
24 verschiedenen Stadten Nordrhein-Westfalens. Die
alteste Studie richtet sich auf Abwanderungen aus
Essen, die zwischen 1968 und 1970 stattfanden, die
neueste untersucht Abwanderungen aus Krefeld im
Iahr 2002 (Tab. 1).

3.2 Ergebnisse

Merkmale der Haushalte

Trotz uneinheitlicher Kategorisierungen lassen sich
aus 18 Stichproben Angaben zu den vier Haushalts
typen Einpersonenhaushalt, Alleinerziehende/r, (Ehe-)
Paar ohne Kind und (Ehe-)Paar mit Kind/em machen.
So bestehen die ins Umland ziehenden Haushalte in
etwa zu je einem Drittel aus (Ehe-)Paaren mit Kind/
em (37 %), kinderlosen (Ehe-)Paaren (34 %) und allen
iibrigen Haushaltstypen. Unter Letzteren nehmen Ein
zelpersonen mit 20 % (11 % Frauen, 9 % Manner) den
groBten Anteil ein; Alleinerziehende spielen mit 3,3 %
(2,5 % Frauen, 0,8 % Manner) kaum eine Rolle."

Da die verwendeten Einzelbefunde in sich heterogen
sind, ware eine weitere Unterscheidung zum Beispiel
nach abgrenzbaren Erhebungszeitraumen (1968-1984
vs. 1992-2002) notwendig. Allerdings wurde vor 1985
der Anteil von Einpersonenhaushalten und Paaren
ohne Kinder jeweils nur zweimal, von Paaren mit Kin
dem nur einmal und der Anteil von Alleinerziehenden
gar nicht erhoben, weshalb ein verallgemeinerbarer
Vergleich nicht moglich ist. Der nicht erhobene Anteil
von Alleinerziehenden deutet jedoch darauf hin, dass
diese zuvor kaum zu den Stadt-Umland-Wanderern ge
horten.
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ID tadt Publlkalionen Orlglnaldaten umme

I ,\ r",twrg 1999 I

2 Bochum 2000-2 001 I

3 Bonn 1978 I

I Ilo ttro I' 2000-2 001 I

s Dort mund \992-1997. 1998-2000 2000-2 001 3

6 Duisburg 1979-1980 1998-1999,2000-2001 :1

7 Dti" l'Idor f 1975- 1976 I

8 E' 'l'n 1968. 1969. 1970, 1999 2000-2001 5

9 Gelscnkirrhcn 2000-2 001 I

10 Hagen 1996-1998 I

I I Herford 2002 I

12 Herne 2000-2001 I

13 I:oln 1978, 2001-2002 2

I I Krefeld 1976- 1977 2001-2002 2

15 l.e\ erkusen 1999 I

16 Marl 1983- 1981 I

17 Millheim/Ruhr 2000- 2001 I

18 MOnsler 1996, 1997. 1998. 1999 4

19 • · l 'U ·S 1981 I

20 Ob erhausen 2000- 2001 I

21 Paderhorn 1978 I

22 Rem cheid 199 \998 I

2:1 lJnna 2000-2001 I

2·1 wuppertal 1996-1998 I

Erhebungszeltraum 1968- 2002 1996-2002

Summe der tudien 15 9 24

Summ • der Stddte 12 16 24

Summe der tichprobcn 17 20 37

Untcrsuchtc Einzel falle " 29440 9747 39187

Tahelle 1
Stichpr ohen der Meta-Analyse
(Jahr, in dem die Wegziige stattfanden) I

I Nicht im me r sind die wegziehenden
Hau shalte des gesam ten Jahres befrag t
worde n.

2 Nur der Stadt- Um land-Wanderer

Bezuglich der hier nicht im Einzelnen dargestellten de
mographischen Variablen Alter, Familienstand, Haus
ha ltstyp un d -grofse (dazu ausfuhrlicher Bleck 2005) ist
die in der Literatur beschriebene Diversifizierung der
Stadt-Umland-Wanderer nachvollziehbar, kann jedoch
wegen einer zu geringen Anzahl fruherer Studien nicht
sicher belegt werden. Die grofste Gruppe in der Sub
urbanisierung stellen allerdings nach wie vor Famili
en (zumeist verheiratete Paare mit oder ohne Kinder),
deren Haushaltsvorstand zwischen 30 und 44 Jahren
alt ist.

veranderungen in Wohnform und Wohnstatus

Zum Verstandnis der Stadt-Umland-Wanderung kam
dem Bezug von Wohneigentum bislang eine grofse Be
deutung zu. Mit den vorliegenden Daten konnen wir
uberprufen, ob sich an diesem Sachverhalt etwas ge
andert hat. Hierzu liegen un s bezuglich der Wohnform
(Haus oder Wohnung) Angaben aus 19 und bezuglich
des Wohnstatus (Miete oder Eigentum) Angaben aus 24
Stich proben vor.

HuH2/ 2006

Die Meta-Analyse zeigt, dass sich im Zuge der Rand
wanderung im Hinblick auf Wohnform un d Wohn 
status tatsachlich sehr deutliche und hoch signifikan 
te Verschiebungen ergeben. Der Anteil der in einer
Wohnung lebenden Haushalte nimmt im Vergleich zur
Wohnsituation vor und nach der Wanderung urn gut 30
Prozentpunkte von 78 % auf 46 % ab, wahrend der An
teil derer, die ein Haus bewohnen, von 21 % auf 52 %
steigt (Tab. 2).

Ahnlich stark verandert sich das Verhaltnis von Mieter
zu Eigentumerhaushalten. Vor ihrem Wegzug wohnten
84 % zur Miete und nur 12 % im Eigentum; im Umland
dagegen wohnen von den abgewanderten Haushalten
nur noch 60 % zur Miete und fast 40 % im Eigentum.
Damit fuhren Umland-Wanderungen nicht mehrheit
lich zum Erwerb von Wohneigentum (Tab. 2). Betrach
tet man das Haus der Wohnung und das Eigentum der
Miete gegentiber als hoherwertig, so bringt die Abwan
derung fur etwa 56 % eine Verbesserung, fur 10 % eine
Verschlechterung mit sich .
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Tabelle2
Wohnform und -status vor

und nach dem Wegzug'

VorWegzug I 'ach Wegzug Heterogenlr ISle I

.' % I
, % Q- P.

\\lIhllllll~ I!I 7K.:! 1'1 IlU 1011.7 0 .000

11"11 19 :!O .7 1'1 :')2 .2 !ll.li 0.000
...

~l i"Il' 24 ilL:! 2.'") :i!I. 1 ~Ui.' 0,000 ...
l ·i~t.'l1 tlllll 2·1 12 .0 " e :111,4 151,1 O.IKIU ...

_ .J

... p <= 0,0 1; .. P <= 0,05; • p <= 0,1

1 In einigen Studien linden sich weitere Unterscheidungen, die hier entweder unberucksichtigt od er ZII den
genann ten zusammengefasst wurden. Folglich ad dieren sich die einzelnen Katego rien nicht imrn er zu 100 %.
Nicht beru cksichtigt wurd e beim Wohnsta tus z. B. d ie Kategorie .Jm Elternhaus wo h nend". Bei der Wohnform
wurden Anga ben wie ..Einfam ilienhaus". .D oppel ha usha lfte" , "Wohn ung im MehrfamiJienh aus mit bis zu
sechs Stockwerken " zu . Haus" oder "Wohnung" zusa rnme ngefasst .

Abbildung 1 verdeutlicht, dass in den Stadten, die hier
fur den Zeitvergieich herangezogen werden konnen,
sehr unterschiedliche Entwieklungen stattgefunden
haben, W1ihrend fur Munster der Anteil der Wohn
eigentiimer nach dem Wegzug innerhalb der hetrach
teten vier Jahre (1996-1999) stark zuruckging, stieg
ihr Anteil in Dortmund und Duisburg innerhalb der
90er Jahre. Fur Krefeld und Koln liegen jeweils Stu
dien fur zwei sehr weit auseinander liegende Zeitpunkte
(1976-77 bzw. 1978 und 2001-02) vor, die - wenngleich
auf unterschiedlichem Niveau - nahezu identische
Werte erbrachten . Von einer fiir alle Stadte ahnllchen
Entwicklung kann daher nicht ausgegangen werden.

Wanderungsmotive

Bei der Analyse der Wanderungsmotive muss zwischen
Studien unterschieden werden, die nur einen einzigen
und damit wichtigsten Wegzugsgrund erfragen und
solchen, die mehrere ausschlaggebende Griinde zulas-

sen (Tab. 3). Bin Heterogenitatstest ergibt, dass die se
Unterscheidung fiir alle Einzelmotive zwei in sich ho
mogene, dagegen zueinander (fast immer) heterogene
Gruppen erzeugt (vgl. Bleck 2005). Dieser rnethodische
Aspekt erklart also die grofsten Differenzen zwischen
den Studien,

Allgemein zeigt sich, dass farniliare und wohnungsbe
zogene Motive (vor allern eine zu kleine Wohnflache,
ein zu hoher Mietpreis oder geringer Komfo rt der bis 
herigen Wohnung sowie der Erwcrb von Wohneigen
tum) dominieren. Der Erwerb von Wohncigentum wird
von erwa 25 % der Umland-Wanderer als ausschlag
gebendes Motiv genannt. Weniger herausragend, aber
dennoch bedeutend erscheinen mit jeweils rund 15 %

berufliche und einige der auf das Wohnumfeld bezo
genen okologischen Gnlnde (Wohnen irn Grtinen, sau
bere Luft/weniger Larrn). Es folgen Aspekte der sozia
len und infrastrukturellen Wohnumgebung mit weni
ger als 10 % fur die einzelnen Motive.

6O r-- - - - - - - - - - - -

Abblldung 1
Anteil derWohneigentiimer

oach der Stadt-Umland-Wanderung
fiir ausgewiihlte Stiidte I

50
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I Bei Slichproben tiber mehrere Jahre gibt
der horizon tale Balken den Zeitraum an.

o+--~--~-~-~~---~-~-~~---~-<
lml~lml~I~I~I~l~I~lml~lmlm~l~

Jahr
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Tabelle 3
Meta-Analyse fiir ausgewiihlte Motive

Ge ami ohne IF " mit .IF, ' Differenz Hetero -
genitat '

Iotlve (Auswa hl) % I N % ab . %' zwischen innerhalb

"e"(lIIl1 ch·familiarl' ~IOli\l'

allg . personlich -fam ilian-r Grund :15 34.0 U 27.~) 24 38 .2 10.3 37 + -

Berufltclrc MOli,,·

herufliche Grilnde (a llg.) 3 1 15 .3 13 13.0 2:1 \li.!i 3,(; 28 -
tneucn) Arhl'ilsplal/. gefunden II i 7.·1 I 3.7 l:i 1O.11 6.4 17:1 + -
nilhcr zum Arheilsplall gelOgen 15 8.!! 3 6.3 12 9.7 3.4 54 + -

\\'ohnungshelOgene ~ Ioli\'l'

al lg, wohnungsbezogener Grund 311 36 .6 I I 311.!! 19 -10. 2 9 .2 :Ill - -
wu nsch narh Wohneigl'lllum 30 25.1 8 11.9 25 31>.:1 15,3 1113 t -

vorherige wohnung III klein 22 2·l.3 3 9.5 2 1 2R.1 18,6 197 t -
vorherige Wohnuug IU reuer 2:1 10.0 4 5.·1 22 12.5 7, 1 131 t -
vorh , wohnuug III \\l'nig Komfor l 22 an 2. 1 21 10.3 7,9 32 ·1 t -
Kund igun]; durch Vermieter 22 3.3 5 2 .) 20 l.ll 1.8 116 t -
vorherige Wohnung IU groR 16 .,- I n.o III 2.7 2,7 - t~ .I

\\'ohnumfl'ldhe/ogene Motive

wunsch im Griinen IU wohnen 20 15.3 3 6.3 19 17.6 11.2 177 t -
sau berere l.uft rweuigcr LInn 16 14.6 I 4.7 16 17.1 12,4 264 t -
Riic kehr in Heimat 19 9 .11 I 2.5 III 111.5 8,0 321 - -
. chlechrerungeelguete wohnlage 17 29 .5 4 6.1 13 3R.4 32,0 500 t -
mehr Spiehnilglichla. fijr Kinder I!! 10.2 2 2.5 III 12.3 9 .7 3R5 t -
Umlllg in die ;'\ahe von lreundcn 25 9.0 I 6.2 21 9.9 :1.7 59 t -
Verbcsserung des snz . Umfl'ld es 13 7.-1 ·1 3 .·1 12 11.2 7.8 233 t -
he . SCIl" Schul · /KiGa -t\ugebol 18 2.1 I 0.9 18 2,5 1.6 182 - -

1 MFN = Mehrfac hne nnunge n
2 in % von .nhne MFN"

3 1m Heterogenita tstcs t kann die Herer ogeni tat zwischen und innerh alb der Gruppen getestet werde n. Il ler wird
dargestellt, Db di eser Test auf dem 5 %-Niveau positi v (= het ero gen ) oder ne gativ (= ho mo gen) ausgefallen ist ,

1m Vergleich der Angaben aus Befragungen mit und
ohne Mehrfachnennungen (MFN) ergeben sich deut
liche und signifikante Unterschiede. Dabei lassen sich
aus den prozentualen Differenzen einige interessante
Aspekte herauslesen. So werden bei der Moglichkeit zu
MFN besonders solche Motive bedeutsam , die weniger
einen gegebenen Zwang ("hart e" Motive wie Kiindi
gung, neuer Arbeitsplatz, Haushaltsveranderungen) als
ehe r einen personli chen Wunsch wiedergeben ("wei-

che" Motive wie Nahe zum Arbeitsplatz, mehr Wohn
kornfort, angenehmeres Wohnumfeld).

Will man das Verhaltnis der Motivgruppen familia 
re, berufliche, wohnungs- und wohnumfeldbezogene
Griinde zueinander noch besser einschatzen, konnen
die Einzelmotive diesen Grupp en zugeordnet und zu 
sammengefasst werden.I I Bei ihrer Gegeniiberstellung
zeigt sich (Abb.2), dass wohnumfeldbezogene Motive
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Abbildung3
Wanderungsmotive (ohne Mehr

fachnennungen) im Zeitvergleich
(1968-1984 versus 1992-2002) 1
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in ca. 35 % bis 55 % aller Wegzugsentscheidungen eine
sehr wichtige Rolle spielen und damit vordere oder so
gar vorderste Platze im Vergleich mit anderen Motiv
gruppen einnehmen.

Bei der Frage nach einer zeitlichen Entwicklung der
Wanderungsmotive kann ein Vergleich der zwei so
deutlich abzugrenzenden Untersuchungszeitraume
(1968-1984, 1992-2002) weiterhelfen. Dabei offenbart
sich vor allem ein deutlicher Riickgang wohnungsbe
zogener Motive (vgl.Abb. 3, ohne MFN). Die Zuwachse
verteilen sich dagegen auf viele einzelne Motive, von
denen jedoch nur das Motiv "Verbesserung des so
zialen Umfelds" signifikant steigt. Dies kann als Hin
weis auf die auch mit der Stadt-Umland-Wanderung
zunehmend einhergehende soziale Segregation gese
hen werden. In den Angaben mit MFN nehmen auch
berufliche ("Arbeitsplatz gefunden") und wohnumfeld
bezogene Griinde ("Wunsch im Griinen zu wohnen")
signifikant zu. Insgesamt - also auch unter Einbezie
hung nicht signifikanter Veranderungen - scheinen die

.harten" Motive zugunsten der .weichen" an Gewicht
zu verlieren.

Neben dieser deskriptiven Analyse der Wanderungs
motive kann deren Zusammenhang mit Merkmalen
der Stadte nahere Hinweise auf ihre Entstehung lie
fern. Hinsichtlich eines Einflusses auf wohnurnfeld
bezogene Motive sollen die Merkmale Einwohnerzahl
und Bevolkerungsdichte der jeweiligen Kernstadt ge
testet werden. Die Verfiigbarkeit von Wohnungen bzw.
Arbeitsplatzen sowie die Eigentiimerquote werden im
Zusammenhang mit wohnungsbezogenen und berufli
chen Wegzugsgriinden betrachtet.

Soweit sie signifikant sind, stimmen die Ergebnisse
mit den angenommenen Zusammenhangen zwischen
ausgewahlten Motiven des okologischen Wohnumfelds
(weniger Larm/sauberere Luft und Wohnen im Cru
nen) und der Einwohnerzahl und Bevolkerungsdichte
der Wegzugsstadte iiberein (Tab. 4). Empfundene Man
gel der okologischen Wohnumwelt haugen offenbar

Tabelle 4
Ausgewahlte wohnumfeldbezogene Motive in Abhiingigkeit von Stadtemerkmalen 1

• littlere II ufigkeit R' Bela
de s Motlv s (In %)

Weniger l.a rm . vaulx-re l.uft 16 l i .1

Einwo h ne rza hl 0,5:15 0,731 ...
Ik\'illkl'rlIng,dirh l" 0.277 0,526 ..

w unvch im Criinen ZII \\ oluu -n 18 18,.l

l.in« nhm-rza hl 0.130 0,36 1

Ill'\'iilh'run l:,d i, hu 0,024 -0, 155

*** P <= 0,01; .. p <= 0,05; * p <= 0,1

1 Es handelt sich hierbei (wie auch in den Tabellen 5 und 6) urn Meta-Regressionen zwischen jeweils einer abhangigen (AV) und einer unabhangigen
Variable (UV). Bei dies em der OLS-Regression vergleichbaren Verfahren gehen die Einzelbefunde gewichtet in die Analyse ein. R' liegt zwischen 0 und 1
und beschreibt den Anteil der durch die UV (z.B, Einwohnerzahl) erklarbaren Unterschiede in der AV(hier: einzelne Motive). Beta gibt in standardisierter
und damit vergleichbarer Weise die Starke und Richtung des Einflusses der UV auf die AVan.
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Tabelle 5
Ausgewlihlte wohnungsbezogene Motive in Abhangfgkelt von Stadtemerkmalen

. tlulere II uflgkeit R' Bela
de loll (In %)

W(lhll ulI~,lll'/(l~"lIe CrUllde (allg.) I II :19,!1

Anzah) 1I1'U felli!: gl"It'iIIl-r \\'lIhIlUlIgl'1I O,OIl~ ·0 ,2!10

\'orhl-ri!:1' \\ 'lIhIlUlIg wa r zu kh-in 20 211,:1

Anzah l lll'U fellig g","'III,'r \\ 'lIhllulIgl'lI O,IH · 0 ,3110

Erwerb ' " 11 \\ 'lIh,wigI'IIIUIll ( ~ l lI l i\') 22 :10,11

Anzah l lll'U fl'llig ~e'I,'III1'r \\ 'lIhIlUII!:1'1I 0,072 · 0 ,2611

Erwvrb ' " 11 WlIhlWig" lIlu lll ( ~ l lI t i\' 1 7 :15, :1

\\ 'lI hll l' i ~" lI l li IIIer q uuu- o.ssa ·0 .750 ...

••• P <= 0,01; •• p <= 0,05; • p <= 0,1; vgl. Fufsnote I, Tabelle 4

I Pro 1 000 Einwohner im Durchschnill de r untersuchten Wegzugsjahre; Quelle: Land esdatenbank NRW

2 1m April 2002; Quelle: Wohnungsbaufiirderungsanstalt NRW (personliche Mitteilung)

starker von der Einwohnerzahl der Stadte als von der
Besiedlungsdichte abo

Auch wohnungsbezogene Griinde (hier wurden die am
haufigsten vorkommenden Motive "Wohnungsgrund
allgemein", .vorherlge Wohnung zu klein" und .Er
werb von Eigentum" ausgewahlt) werden - wenngleich
kaum signifikant - in der angenommenen Richtung
von den Variablen des stadtischen Wohnungsmarkts
beeinflusst (Tab. 5). FUr das Motiv des Eigentums
erwerbs ist die Eigentiimerquote der Wegzugsstadt
eine sehr starke und signifikante Erklarungsgrofse: Ie
hoher der Anteil von Eigentiimern, desto geringer ist
der Anteil der WegzUge mit dem Wunsch nach Wohn
eigentum.

Schlielslich werden auch die beruflichen Wegzugsmoti
ve vom stadtischen Arbeitsmarkt gepragt (Tab. 6). Tat
sachlich nehmen die Stadt-Umland-Wanderungen hin
zu einem bereits im Umland liegenden Arbeitsplatz in
Iahren vermehrter gewerblicher Abmeldungen zu. Der
angenommene Zusammenhang gilt jedoch nicht fur
die Wegziige aufgrund eines neu gefundenen Arbeits 
platzes. Griinde dafur konnten U. a. sein : die in solchen

Tabelle 6
Berufliche Motive in Abhangtgkeit von Stadtemerkmalen

Zeiten allgemein schlechte wirtschaftliche Lage der Re
gion , die finanzielle Situation der Haushalte oder auch
die Annahme, im Zweifelsfall eher innerhalb der Stadt
neue Arbeitsmoglichkeiten zu find en. Die beiden Mo
tive, naher zum bereits bestehenden Arbeitsplatz und
im Zuge einer neuen Anstellung umzuziehen, besetzen
offenbar gegensatzllche Pole, wahrend die allgemeinen
beruflichen Motive, die sowohl das eine als auch das
andere beinhalten konnen, eine mittlere Stellung be
zuglich ihres Effekts einnehmen.

4 Resiimee

Erstmals wurden die Ergebnisse von Studien zu den
Motiven von Stadt-Umland-Wanderern in Nordrhein
Westfalen mittels einer Meta-Analyse zusammenge
fasst. Somit konnte die Haufigkeit von subjektiven Ab
wanderungsgrUnden unter Nutzung aller vorhandenen
Studien und mittels quantitativer Verfahren ermittelt
und damit gegeniiber fruheren Vergleichen deutlich
praziser dargestellt werden. Die Angaben der ins Um
land abwandernden Haushalte zeichnen dabei ein ins
gesamt heterogenes Bild der Wohnsuburbanisierung.

IIttlere II uflgkelt R' Bel
des totlvs (In 'l{,)

Ilerun ich,' MOli\'e (a llg.) 22 16,9

nzahl gcwerbllchcr Abmeldungen 0,138 0,3/2

• • her Will Arbeirsplatz gezogen II 10,8

Anzahl ge\\'l'rblicher Abmeldungen ' 0,621 0,788 ...
(1I" lIt' lI) Arheit spl atz gefunden II 10,1

II/ahlg"\\'l'rhlicher Ahmeldungcu ' 0,032 ·0.563 ..

••• P <= 0,01; •• p <= 0,05; • p <= 0,1; vgl. Fulinote I, Tabelle 4

I Pro I 000 Einwohner im Durchschrii tt de r unrersuchten Wegzugsjahre; Quelle: Land esdatenbank NRW
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Auch die zeitliche Entwicklung der Suburbanisierung
darf nicht als ein gleichlaufiger Prozess aller betroffe
nen Stadte verstanden werden. Dies lenkt den Blick auf
die Abhangigkeit von lokalen Gegebenheiten, welche
in den Regressionsanalysen zu Merkrnalen der Stadte
naher untersucht wurden.

Aufgrund der recht unterschiedlichen Erhebungs- und
Publikationspraxis mussten jedoch auch immer wieder
Teile der vorliegenden Studien aus den vergleichenden
Analysen ausgeschlossen werden, was auch durch den
Zugriff auf alle Originaldaten nicht vollstandig hatte
behoben werden konnen. Dies betrifft auch gerade den
Vergleich verschiedener Suburbanisierungsphasen, so
dass einige Fragestellungen noch nicht befriedigend
beantwortet werden konnten.

Wo jedoch auf breiterer Datenbasis altere und neuere
Studien gegenubergestellt werden konnten, ergaben
sich einige wichtige Ergebnisse:

1. Die demographischen Variablen (Alter, Familien
stand, Haushaltstyp und -grolse) lassen eine Diversifi
zierung der Umland-Wanderer annehmen, zeigen aber
auch die im Durchschnitt aller Studien nach wie vor
bestehende Dominanz verheirateter Paare mit oder
ohne Kinder im Alter zwischen 30 und 44 Iahren,

2. Der Anteil der Wohneigentumer steigt im Zuge der
Umland-Wanderung deutlich an, wobei ihr Prozentsatz
zwischen den Stadten deutlich variiert und im Durch
schnitt unter 50 % bleibt. Im Zeitvergleich einzelner
Stadte sind sehr unterschiedliche Entwicklungen zu
beobachten. Wahrend in Koln und Krefeld die Verhalt
nisse stabil bleiben, ist in Munster ein deutlicher Ruck
gang und in Dortmund und Duisburg ein Anstieg von
ins Eigentum ziehenden Umland-Wanderern zu beob
achten.

3. Wichtigste Grtinde fur die Stadt-Umland-Wande
rungen bilden familiare und wohnungsbezogene Mo
tive. Berufliche und wohnumfeldbezogene Motive sind
dagegen sehr viel seltener. Im Zeitvergleich wie auch
in Befragungen mit Mehrfachnennungen verschieben
sich die Gewichte jedoch zu ihren Gunsten. Insgesamt
werden wohnumfeldbezogene Motive aufgrund ihrer
zumeist geringen Einzelnennungen unterschatzt. Sie
spielen zusammengenommen - wie mit den Daten
der KVR-Studie gezeigt - jedoch fur etwa jeden zwei
ten ins Umland ziehenden Haushalt eine sehr wichtige
Rolle. Man kann vermuten, dass sie zwar nicht der ei
gentliche Grund fur den Wohnungswechsel sind, wohl
aber meist die zu treffende Standortwahl beeinflussen.
Denn viele Umlandgemeinden weisen hinsichtlich des
Wohnumfelds Vorteile gegenuber der Kernstadt auf.
Gerade in der gezielten Aufwertung des Wohnumfelds
kann daher eine wichtige (zusatzliche) Strategie der
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Stadte bei der Eindammung der nahraumlichen Ab
wanderungsstr6me liegen.

4. Die Haufigkeit, mit der bestimmte Wanderungsmo
tive berichtet werden, hangt signifikant mit ausgewahl
ten Merkmalen der Stadte zusammen. Also konnen
die Kommunen durch Veranderungen der stadtischen
Wohn- und Lebenssituation die Stadt-Umland-Wande
rungen beeinflussen.

Fur die zukunftige Wanderungsmotivforschung ist es
notwendig, die Studien noch gezielter aufeinander ab
zustimmen. Hier konnen zunachst folgende Empfeh
lungen zur Verbesserung der Wanderungsmotivbefra
gungen gegeben werden:

(1) Erstaunlicherweise wird gerade das eigentliche
Ziel der Studien - eine Klarung der Frage, warum die
betreffenden Haushalte die Stadt verlassen - in den al
lermeisten Fallen nicht oder nur implizit erreicht. Eine
explizite Unterscheidung zwischen dem Wegzugsgrund
(z.B.Wunsch nach einer grolseren Wohnung) und dem
in dieser Situation entscheidenden Grund, nicht inner
halb der Stadt umzuziehen, ist nur in einer einzigen
Studie (Stadt Dusseldorf 2003) erfolgt." Von den Mo
tiven, die in Umfragen ermittelt werden, informieren
nur wenige tiber die Gninde fur die Standortwahl im
Umland. Dazu zahlen Motive, die eine Auskunft tiber
Merkmale des Zielgebiets geben (z.B. Nahe von Freun
den/Bekannten, grofsere Nahe zum Arbeitsplatz sowie
einige wohnumfeldbezogene Grunde).

(2) Grundsatzlich muss auch die gleichzeitige Befra
gung einer Kontrollgruppe (z.B. stadtische Haushalte)
erwogen werden. Denn erst dadurch kann die Frage
geklart werden, was bei vergleichbaren Haushalten mit
ahnlichen Wohnwiinschen in dem einen Fall zu einer
Wanderung und im anderen Fall zum Verbleiben bei
tragt.

(3) Urn eine Wanderungsentscheidung realitatsnah
abzubilden, sollte es den Befragten uberlassen bleiben,
die Anzahl der fur sie wichtigen Wanderungsgrunde
zu bestimmen. Eine Erhebung von wichtigen Wande
rungsmotiven mit Mehrfachnennungen erscheint da
her am sinnvollsten. Allein aus Grunden der Vergleich
barkeit mit allen anderen Studien empfiehlt es sich
aber, zusatzlich einen .wichtigsten" Wanderungsgrund
zu erheben.

(4) Des Weiteren kann zwischen Wanderungsanlassen
(z.B. Geburt eines Kindes, berufliche Versetzung, guns
tiges Wohnangebot) und den an eine Wanderung ge
koppelten Wohnwunschen (z.B. grofsere Wohnflache,
andere Nachbarschaft, billigere Miete) unterschieden
werden. Die Wanderungsmotivstudien unterscheiden
nicht zwischen diesen beiden Gruppen, erfragen aber
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hauptsachlich die umzugsrelevanten Wohnwunsche
der Stadt-Umland-Wanderer. Tatsachlich sind Um
zugsanlasse durch die Stadte kaum zu beeinflussen,
wahrend sie aus der Kenntnis der entscheidenden
Wtinsche Mafsnahmen zur Bindung ihrer Einwohner
ableiten konnen. Ein zukunftig wichtiges Ziel konnte
daher die Unterscheidung zwischen durch die Stadte
unbeeinflussbaren Umzugsanlassen und beeinflussba
ren Wohnwtinschen sein.

(5) Am haufigsten werden familiare und wohnungs
bezogene Motive genannt. Da sich die farniliaren Um
zugsgrunde jedoch vielfach auf Veranderungen in der
Haushaltsgrofse beziehen (Heirat, Geburt eines Kindes
etc.) und daher unmittelbar mit dem Wohnflachenbe
darf der Haushalte zusarnmenhangen, erscheinen sie
zumindest teilweise deckungsgleich. Eine zweifache
Angabe fur eigentlich nur einen Umzugsgrund verzerrt
aber die Ergebnisse."

Fazit: Die Angaben der ins Umland gewanderten (ehe
maligen) Stadtbewohner liefern wichtige Hinweise
zum Verstandnis der Suburbanisierung und der da
mit verbundenen Einwohnerverluste vieler deutscher
Grolsstadte, Mit den Verfahren der Meta-Analyse konn
ten die hierzu vorhandenen Informationen gebundelt
und miteinander verglichen werden. In Zukunft sollten
die entsprechenden Studien jedoch besser aufeinander
abgestimmt und in ihrer methodischen Anlage verbes
sert werden.

Anmerkungen
(l)

Jessen et al. (1978) sehen den Beginn dieser Forschung Anfang
der 1970er Jahre, so dass die beiden Studien als friiheste ihrer Art
gelten konnen, Sie konnten allerdings aufgrund mangelnderVer
gleichbarkeit nicht in die Meta-Analyse aufgenommen werden.

(2)

Werden Studien wie hier als Quellennachweis genannt, ist (wenn
moglich) das Veroffentlichungsjahr angegeben. Hiervon sind die
Entstehungszeiten (Iahr der Durchftihrung) der Studien und die
dabei untersuchten Wegzugsjahre zu unterscheiden.

(3)

Diese Studie wird an anderen Stellen auch als KVR-Studie be
zeichnet. Seit dem 1. Oktober 2004 ist der Regionalverband Ruhr
(RVR) Nachfolger des Kommunalverbandes Ruhrgebiet (KVR).

(4)

Wanderungsmotive werden den Befragten in der Regel in einer
Itemliste vorgegeben und sind von diesen anhand von Katego
rien (z.B. sehr wichtig, eher wichtig, eher unwichtig, gar nicht
wichtig) in eine Rangreihe zu bringen. Von uns untersucht wer
den jeweils nur die Angaben in der obersten Kategorie. Hierbei
wurden Mehrfachnennungen (MFN) teilweise zugelassen, teil
weise ausgeschlossen (vgl. ausfuhrlicher Bleck 2005).
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(5)

Ausfuhrliche Darstellungen der Meta-Analyse geben Lipsey/Wil
son (2001), Cooper/Hedges (1994) und Fricke/Treinies (1985),
Einfuhrungen geben Tweedie (2001) und Wagner/WeiB (2006)

(6)

Gewichtet wird mit der inversen Fehlervarianz - einer Funktion
der Stichprobengrolse (Shadish/Haddock 1994, S. 263 f; Lipsey/
Wilson 2001, S. 105 ff). Ais Beispiel seien die unabhangigen Ein
zelbefunde 25 % (verwendet wird p = 0,25; N = 500), 22 % (N =
1000) und 14 % (N =250) gegeben. Fiir Prozentangaben berech
net sich w nach w =np(1-p). Die so ermittelten Gewichte 93,75,
171,6 und 30,1 werden mit den logarithmierten Einzelbefunden
(lntp/.l-p)) multipliziert. Die Summe der gewichteten Einzelan
gaben geteilt durch die Summe der Gewichte ergibt den gewich
teten mittleren Gesamtbefund, der entlogarithmiert (p = e1ogit

/

(e1ogit + 1)) P =0,219 betragt,

(7)

Dies erforderte eine Abgrenzung sowohl zu Wanderungen, die
iiber das Gebiet des stadtischen Umlands hinausgehen, als auch
zu innerstadtischen Umziigen. Die Entscheidung, welche Orte
dem Umland einer Stadt zuzurechnen sind, erfolgte durch die
Stadte oder studienleitenden Institutionen selbst.

(8)

Fiir die Hilfe bei der Sammlung der Ergebnisberichte der Studien
danken wir ausdriicklich Frank Osterhage vom Institut fur Lan
des- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Lan
des Nordrhein-Westfalen (ILS NRW2003). Viele Ergebnisberichte
sind auf den Internetseiten des ILS NRW verfugbar (www.demo
grafie-und-raum.nrw.de/infothek/studien.htmlJ.

(9)

Wegen der teilweise sehr unterschiedlichen Erhebungs- und Pu
blikationspraxis wurden die Stadte bzw. durchftihrenden Institu
te gebeten, die Originaldaten bereitzustellen. Da fur altere Stu
dien eine elektronische Speicherung der Daten ausgeschlossen
werden kann, beschrankte sich dies auf Erhebungen der letzten
Dekade. Unser Dank gilt all denen, die dies errnoglicht haben.

(10)

Aufschlussreich ware der Vergleich dieser Ergebnisse mit ent
sprechenden Zahlen der Gesamtbevolkerung der Stadte, damit
die Selektivitat der Stadt-Umland-Wanderer untersucht werden
konnte, Entsprechende Zahlen fur die einzelnen Stadte (und
Jahre) sind unseres Wissens jedoch nicht zentral verfugbar, 1m
Vergleich mit den entsprechenden Anteilen an allen Haushalten
in Westdeutschland 2002 sind Einpersonenhaushalte (20 % vs.
37 %) und Alleinerziehende (3,3 % vs. 5,6 %) unterreprasentiert
und (Ehe-)Paare (ohne Kinder: 34 % vs. 24,7 %; mit Kindem: 37 %

vs. 25,7 %) deutlich uberreprasentiert (Institut der deutschen
Wirtschaft Koln 2004).

(11)

Dabei wird einer Befragungsperson ein personliches, berufliches,
wohnungs- oder wohnumfeldbezogenes Motiv zugeschrieben,
wenn ihr mindestens eines der jeweiligen Einzelmotive "sehr
wichtig" war. Dies ist jedoch - gerade bei Angaben mit MFN 
nur mittels Originaldaten moglich. Die folgenden Angaben stilt
zen sich daher auf Auswertungen der KVR-Studie, die insgesamt
neun Stadte des Ruhrgebiets untersucht und aus methodischer
Sicht direkt vergleichbar macht.
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(12)
Der generellen Frage nach dem aktuellen Anlass fur den Woh
nungswechsel wird die Frage angehangt, weshalb kein Umzug
innerhalb der Stadt in Frage kam. Allerdings unterscheidet diese
Studie nicht die Gruppe der Stadt-Umland-Wanderer, weshalb
ihre Ergebnisse nicht Teil der Meta-Analyse sind. Andere Studien
erfragen dies nur in Bezug auf den Erwerb von Wohneigentum
(Stadt Krefeld 1979; Stadt Remscheid 1998; Stadt Wuppertal1998)
oder durch die Zusatzfrage, unter welchen Umstanden ein Ver
bleib denkbar gewesen ware (Stadt Herford 2004).

(13)
Zwei Drittel derjenigen, die eine Veranderung der Haushaltsgro
Be bzw. -zusammensetzung als sehr wichtigen Grund nannten,
geben auch mindestens einen der folgenden Griinde als sehr
wichtig an: .vorherlge Wohnung war zu klein", .vorherige Woh
nung war zu grofs", .vorherige Wohnung war zu teuer", .Erwerb
von Eigentum" (KVR-Studie, eigene Berechnungen).
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