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Sozialraumliche Segregation in London 
Ein methodischer Ansatz zur Messung sozialer Disparitaten in einer Global City 

Social area segregation within London 
A methodical approach of measuring social differences within a global city 

Kurzfassung 

Eine wesentliche Facette der 6konomischen Restrukturierung von Weltstadten ist die 

Diversifizierung ihrer Arbeitsmarkte. Die durch die groBen Einkommensunterschiede in

duzierte soziale Polarisierung spiegelt sich gegenwartig in einer deutlich wahrnehmbaren 

kleinraumigen Segregation vor allem in innenstadtnahen Wohngebieten wider. Das Ziel 

dieses Beitrages ist es, am Beispiel Londons eine Methode vorzustellen, die es erlaubt, die 

soziale Segregation in Stadtteilen zu messen. Die Analyse sttitzt sich auf die Zensusdaten 

von 2001. 

Abstract 

The economic restructuring of global cities is reflected by the polarisation of their labour 
markets. The huge differences of salaries result in social polarisation and in a noticeable 
segregation of quarters particularly within in ner city residential areas. The goal of this paper 
is to present a formula that measures and quantifies the degree of social segregation within 
quarters. The analysis is based on the 2001 census data. 

1 Einleitung 

Seit Beginn der 1980er Jahre hat sich die Global-City
Debatte zu einem zentralen Forschungsfeld der geo

graphischen Stadtforschung entwickelt. Als Meilen

stein der Global-City-Forschung ist eine Arbeit von 

Friedmann und Wolff (1982) anzusehen, die ais erste 

den klaren Zusammenhang zwischen 6konomischer 

Globalisierung und weltweiten Urbanisierungsprozes

sen herausarbeiteten (vgl. Gerhard 2004). Fortan stan

den hauptsachlich zwei Themenfelder im Mittelpunkt 

des Diskurses Ober den Aufstieg von Metropolen zu 

Weltstadten (Global Cities): Zum einen riickte die Re

hierarchisierung des globalen Stadtenetzes als Folge 

6konomischer Globalisierungsprozesse und entschei

dender Basisinnovationen in der Informations- und 

Kommunikationstechnologie in den Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses. Besonderes Augenmerk galt 

dabei der Liberalisierung der Finanzmarkte (Amin/ 

Graham 1997, S. 414). Pionierarbeit auf diesem For

schungsfeld leistete vor allem die Globalization and 
World Cities Study Group and Network (vgl. u. a. Taylor 

1997; Beaverstock /Smith/ Taylor/ Walker/ Lorimer 
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2000; Hall 2001; Knox 2002; Samers 2002; Taylor/ 

Catalano / Walker 2002), eine urn Hall und Beaverstock 

gegriindete internationale Forschungsgruppe, die der 
Global-City-Forschung maBgebliche Impulse ver

liehen hat 1• 

Zum anderen konzentrierten sich die Forschungen zur 

Global-City-Thematik auf die internen Strukturen und 

Entwicklungen der Stadte. Besonderes Augenmerk galt 

ihren Arbeitsmarkten (vgl. u.a. Sassen 1991; Hall 1998; 

Warf 2000; Moulaert/Rodriguez/Swyngedouw 2003; 

Hamnett 2003; Buck et al. 2003) und den damit eng ver

kniipften kulturellen und sozialen Urn- und Restruktu

rierungsprozessen. Es ist unstrittig, <lass mit dem Auf

stieg von New York, Tokyo, Paris, Los Angeles und eben 

auch London zu Global Cities massive wirtschaftliche 

Restrukturierungen verkniipft waren. Deindustriali

sierungsprozessen auf der einen Seite standen erheb

liche Wachstumstumsprozesse der sag FIRE-Sektoren 
(Finance, Insurance, Real Estate) gegeniiber. Ob bzw. 

in welchem Umfang die 6konomischen Diversifizie

rungstendenzen jedoch zu einer sozialen Polarisie-
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rung, d. h. zu einer Aufweitung der Verrnogens- und
Einkommensunterschiede zwischen den reichsten
und armsten Bevolkerungsteilen, gefuhrt haben, ist
strittig. Vor allem Sassen (1991, 1996) wies auf die Zu
nahme sozialer Disparitaten in Global Cities hin, die
sie als direkte Folge der extremen Diversifizierung
ihrer Arbeitsmarkte bewertete. Charakteristisch sei
einerseits die Zunahme von Eliten mit ausgesprochen
hohen Erwerbseinkommen, die in der postfordisti
schen Dienstleistungsokonomie, insbesondere im
Banken-, Versicherungs-, Rechts- und Beratungswesen
erzielt wilrden (vgl. Glebe/White 2001). Andererseits
finde, gewissermaBen am anderen Ende der Skala,
ein kraftiges Wachstum gering qualifizierter Erwerbs
personen mit niedrigen Einkommen statt. Sie arbei
teten, zum Teil illegal oder in prekaren, schlecht oder
unterbezahlten Beschaftigungsverhaltnissen, als Putz
krafte, Boten, als Hilfskrafte in Hotels und Restaurants
oder als Sicherheitskrafte bei privaten Wachdiensten
(vgl. u.a Hahn 2003, S. 50; Wood 2003, S. 80).
Mittlerweile jedoch gelten die Thesen Sassens als
umstritten. Buck et.al (2003) arbeiteten fur London
heraus, dass in den vergangenen beiden Jahrzehnten
sowohl in den industriellen als auch in den postindus
triellen Branchen die Zahl der gering qualifizierten
Arbeitsplatze deutlich abgenommen hat, wenngleich
der Riickgang im Industriesektor deutlieher als in den
Dienstleistungsbranchen ausfiel. Die hochsten Zu
wachsraten entfielen dagegen auf qualifizierte Arbeits
platze in den Dienstleistungsbereichen. Ihr Anteil
nahm von 9,3 % im Jahre 1979 auf 18,1 % im Jahre 2001
zu (S. 152). Auch Hamnett (2003) wies auf die quanti
tative Zunahme der oberen Mittelschieht hin, die ihr
Einkommen aus der prosperierenden Dienstleistungs
okonomie beziehe. Somit steht zumindest fur London
fest, dass die These von einer wachsenden sozialraum
lichen Polarisierung eingeschrankt werden muss.

Trotz dieser Relativierung ist davon auszugehen, dass
die okonomische Restrukturierung von Weltstadten
die soziale Polarisierung in diesen Stadten verstarkt
hat. Aus Perspektive der Stadtsoziologie hat vor allem
Haufsermann (u.a, 2003a, 2003b) die tiefe und schon
weit fortgeschrittene soziale Spaltung von Metropolen,
Megastadten und Global Cities untersucht. Neben
Armut und Ausgrenzung haben in besonderer Weise
Gentrifizierungsprozesse zu einer Heterogenisierung
der sozialraumlichen Struktur beigetragen (Smith
1996). Gleichwohl blieben ganze Stadte erfassende
empirische Untersuchungen zur sozialraumlichen
Entwicklung und Struktur im Sinne der historischen
"social area analysis" (Steinbach/Holzhauser/Neu
decker 2001) die Ausnahme. Dies uberrascht insofern,
als sich in den vergangenen Jahren Verfilgbarkeit und
Verarbeitbarkeit sekundarstatistischer Daten, die eine
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unverziehtbare Quelle fur Sozialraumanalysen darstel
len, durch Internet und Geographische Informations
systeme entscheidend verbessert haben (Zehner
2004a).

Diese Einschatzung trifft in besonderer Weise fur
Grofsbritannien zu. Mittlerweile werden die Daten
aus dem letzten Zensus 2001 auf der Homepage
des Nationalen Statistikamtes publiziert (www.

neighborhood.statistics.gov.uk). Sie konnen, nach
Raumen und Themengebieten geordnet, recherchiert
und in drei gangigen Datenforrnaten- abgespeichert
werden. Bemerkenswert ist die Tiefe der raumlichen
Gliederung. Sie reicht hinab bis zur Ebene der sog.
"output area". Als "output area" wird eine aus mehre
ren Baublocken zusammengesetzte Nachbarschaft
bezeiehnet 3.

2 Fragestellung und Forschungsstand

Die zentrale These dieser Untersuchung lautet, dass
die Ausdifferenzierung des Londoner Arbeitsmarktes
auch eine sozialriiumliche Dimension besitzt, die an
Lage, GroBe und soziodemographischer Struktur von
Wohngebieten festgemacht werden kann. In ganz be
sondererWeise spiegelt sie sich in der Zunahme sozia
ler Disparitaten innerhalb innenstadtnaher Stadtteile
wider. In den vergangenen vier Jahrzehnten sind
ehemals grofsere und sozial homogene stadtische Teil
raume in eine Vielzahl miteinander kontrastierender
Enklaven, etwa gentrifizierte Wohngebiete, Arbeiter
viertel oder ethnische Quartiere, zersplittert. Die noch
vor einem halben Jahrhundert beobachtbare Segrega
tion auf der Makroebene der 33 Londoner Stadtbezir
ke, die etwa in deutlichen Unterschieden zwischen
dem von der oberen Mittelschicht bewohnten Westend
und dem durch die Arbeiterschicht gepragten Eastend
zum Ausdruck kam, Hat an Bedeutung verloren. Sie ist
mittlerweile durch eine auf der Mikroebene von Nach
barschaften beobachtbaren Segregation abgelost wor
den. In vielen Stadtteilen werden Gebiete des sozialen
Wohnungsbaus von gentrifizierten Quartieren nur
durch eine Stralsenbreite voneinander getrennt. Der
artige Gegensatze sind mittlerweile insbesondere fiir
Inner London typisch (Hamnett 2003, S. 13). Wissen
schaftlich nachgewiesen wurden sie jedoch bislang
nicht. Dieser Beitrag soll helfen, dieses Defizit zu ver
ringern.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Entwiek
lung, Erorterung und Anwendung einer Methode, die
es erlaubt, kleinraumig sozialraumliche Segregation zu
messen. Ziel ist es, soziale Hornogenitat und Heteroge
nitat der Londoner Stadtteile zu erfassen, die Ergebnis
se auf den Raum zu ubertragen und das sich daraus er-
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gebende Raummuster zu deuten und zu erklaren. Da
mit zahlt dieser Ansatz zur Gruppe der strukturentde
ckenden Verfahren.

Eine Durchsicht der Literatur zeigt, dass soziale Segre
gation zwar im Rahmen einzelner Fallstudien, die mit
Hilfe qualitativer Methoden durchgefuhrt wurden,
untersucht wurde (vgl. u.a. Butler/Robson 2003),
methodische Ansatze zur Messung dieses Prozesses
aber kaum entwickelt wurden. Einer der wenigen
Autoren, dereinen Ansatz zur quantitativen Erfassung
von Segregation entwickelt hat, ist Lange (2003), der
mit Hilfe einer GIS-gestiitzten Methode Fragmentie
rungsprozesse innerhalb Rio de Ianeiros nachweisen
konnte.

Allerdings konnte Langes Ansatz aus zwei Grunden
nicht auf das Beispiel London ubertragen werden.
Erstens sind die fur beide Stadte vorliegenden Daten
modelle nicht vergleichbar. Lange benicksichtigte in
seiner Untersuchung Rio de Janeiros Rasterdaten,
wahrend fur London ausschlielslich Vektordaten zur
Verfugung stehen. Diese hatten zwar im Prinzip aufge
rastert werden konnen, Durch diesen Verarbeitungs
schritt waren jedoch Unscharfen entstanden, die bei
Beibehaltung des Vektordatenmodells vermieden wer
den konnen, Zweitens wird im FaIle der vorliegenden
Untersuchung Segregation als Zustand und nicht als
Prozess aufgefasst. Wahrend Lange Zeitreihendaten
verwenden konnte, war ein zeitlicher Vergleich sozial
raumlicher Strukturen Londons nicht moglich, da die
Raumbezugssysteme, die zur Reprasentation der Zen
susdaten von 2001 und 1991 verwendet wurden, signi
fikant voneinander abweichen (Martin 1997, 1998).
Eine Anpassung beider Raumbezugssysteme ware
zwar im Prinzip moglich gewesen, harte aber mit kaum
kalkulierbaren Unscharfen erkauft werden miissen.
Daher wurde ein eigener Ansatz entwickelt, der im Fol
genden vorgestellt wird.

3 Untersuchungsdesign

Zu Beginn der Untersuchung stellte sich die Frage, wel
che raumlichen Bezugssysteme und welche Indikato
ren uberhaupt existieren, urn Segregation nachzuwei
sen.

1m FaIle Londons konnen zwei Raumbezugssysteme
genutzt werden, die sich durch ihren Differenzierungs
grad voneinander unterscheiden. Zum einen ist dies
das grobmaschige System der Stadtteile ("wards"), das
in der Vergangenheit zumeist fur Untersuchungen
sozialraumlicher Strukturen im Sinne der "social area
analysis" genutzt wurde. Es besteht aus 633 Einheiten.
die sich 33 Stadtbezirken ("boroughs") zuordnen las
sen. Die Stadtteile werden weiter in Nachbarschaften
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Tabelle 1
Die administrative Gliederung Londons

Hierarchiestufe Inner London Outer London Gesamt

Stadtbezirke
(boroughs) 14 19 33

Stadtteile (wards) 273 360 633

Nachbarschaften
(output areas) 9759 11641 21400

Quelle: Eigene ZusammensteUung und www.statistics.gov.uk

Abbildung 1: Raumliche Bezugssysteme in London

Londoner Stadtbezirke (boroughs)

Stadtteile (wards) im Stadtbezirk
Tower Hamlets

Nachbarschaften (output areas) im Stadtteil
Wapping

Quelle: Eigener Entwurf nach www.statistics.gov.uk
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Entscheidungspfad:

Abbildung 2
Formel zur Berechnung von Homogenitiit bzw. Heterogenitiit
von Stadtteilen \

Nbs sn. := Nachbarschaften im Stadtleil i
I

Stt := Stadtleile im Stadtbezirk j, j=1...33
Stb j

VStl
Stb, )

Iv:=Varianz

Hornoqenitatsindex:
V

NbsStt .
I

raumlichen Segregation ausgegangen werden. Ist je
doch die aufsere Varianz starker ausgebildet, dann
spricht dies fur eine relativ groBe soziale Homogenitat
eines Stadtteils.

Die Entscheidung, ab welchen Unterschieden Streu
ungsunterschiede signifikant sind, unterstutzt der
F-Test. Die entsprechende Prufgrofse FSti'Stbj (s. Abb. 2)
setzt fur jeden Stadtteil i in einem Stadtbezirk j die
innere Varianz in Form eines Quotienten zur aufseren
Varianz in Beziehung. Mit anderen Worten, es wird
uberpruft, ob die sozialen Gegensatze innerhalb eines
Stadtteils groBer sind als die Disparitaten zwischen
den Stadtteilen eines Bezirks. Ist der Wert der Priif
groBe kleiner als 1 bedeutet dies, dass die sozialraum
lichen Disparitaten innerhalb eines Stadtteils relativ
gering sind; der Stadtteil ist demnach relativ homogen
und Ansatze einer sozialraumlichen Segregation sind
vernachlassigbar, Ubersteigt FSti'Stbj jedoch den Wert 1,
so gilt der Stadtteil als sozial heterogen. Zudem kann
fur ein zuvor festgelegtes Signifikanzniveau fallweise
ein kritischer F-Wert ermittelt werden. Ubersteigt
der fur einen Stadtteil errechnete F-Wert den kriti
schen F-Wert so sind die sozialen Disparitaten inner
halb des Stadtteilsals signifikant anzusehen (Abb. 2).

Ahnlichkeit bzw. Verschiedenartigkeit bezieht sich also
im Folgenden auf die soziale Lage bzw. Armut. Gemes
sen wird Armut nicht mittels entsprechender Faktor
werte, was im Prinzip auch moglich ware, sondern
tiber die Auspragungen der Leitvariable "WeiBe briti
sche Bevolkerung", die sehr hoch auf den Faktor Armut
ladt. Der Vorteil, der bei der Verwendung einer Leit
variable entsteht, ist in der grofseren inhaltlichen
Transparenz der realen Variablenwerte zu sehen, die
leichter interpretierbar sind als die dimensionslosen
Faktorwerte.

(output areas) untergliedert (Tab. 1, Abb. 1). Das Sys
tem der Nachbarschaften setzt sich aus 24140 Elemen
ten zusammen.' Die Nachbarschaft ist die kleinste sta
tistische Einheit, fur die das Office for National
Statistics (ONS) Zensusdaten zur VerfUgung stellt.

Als zentrale Pramisse dieser Untersuchung wird ange
nommen, dass eine Nachbarschaft eine weitgehend
homogene sozialraumliche Einheit bildet, deren inter
ne stadtebauliche und soziodemographische Unter
schiede vernachlassigt werden konnen.

Die Grundthese der vorliegenden Untersuchung ist
die, dass ein Stadtteil dann und nur dann als homogen
bezeichnet werden kann, wenn er sich aus ahnlichen
Nachbarschaften zusammensetzt. Wie aber ist "Ahn
lichkeit" definiert? Ahnlichkeit kann sich im Prinzip
auf jede Dimension, die einen Beitrag zur Erklarung
sozialraumlicher Strukturen zu leisten imstande ist,
beziehen. Im Rahmen einer Voruntersuchung wurde
daher versucht, signifikante Dimensionen bzw. Fakto
ren der sozialraumlichen Struktur Londons zu identifi
zieren. Dazu wurde eine Hauptkomponentenanalyse
durchgeftihrt. In die Hauptkomponentenanalyse flos
sen 128 Variable ein, die sich zu neun signifikanten
Faktoren verdichten lieBen. Den hochsten Erklarungs
anteil (25,48 % erklarte Varianz) lieferte ein Faktor, auf
den u.a. die Variablen "WeiBe britische Bevolkerung",
.Haushalte ohne PKW", .Arbeitslosenquote", "Ge
trennt lebende Paare" und .Kommunale Wohnungen"
hoch laden. Diese Variablen beschreiben prekare sozi
ale Lagen. Daher wurde der entsprechende Faktor, der
diese Variablen reprasentiert, verkurzt mit dem Etikett
.Arrnut" versehen.

Stadtteil i im Stadtbezirk j
ist heterogen

Unter Berilcksichtigung der beiden Raumbezugssyste
me "Stadtteile" und "Nachbarschaften" wird fiir jeden
der 33 Londoner Stadtbezirke und fur jeden Stadtteil in
diesen Stadtbezirken untersucht, ob die Unterschiede
der Anteile weiBer britischer Einwohner innerhalb
eines Stadtteils (innere Varianz) groBer sind als die
Unterschiede zwischen dem Stadtteil und seinen
Nachbarn (auBere Varianz). Uberwiegt die innere
Varianz, so ist dies ein deutliches Anzeichen fur soziale
Heterogenitat, In dies em Fall muss von einer sozial-

Stadtteil i im Stadtbezirk j
ist homogen

F >1
Stl j ,Stb j

F > F • Stadtteil i im Stadtbezirk j
Stt. , Stb: kri--. ist signifikant heterogen

I J

Quelle: Eigener Entwurf
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4 Untersuchungsergebnisse

Das Ergebnis der oben skizzierten Berechnungen zeigt,
dass 369 der insgesamt 633 Stadtteile (58 %) eine rela
tive Hornogenitat aufweisen. Ihre inneren sozialen
Unterschiede sind so gering, dass sie vernachlassigt
werden konnen, Die iibrigen 264 Stadtteile (42 %)

allerdings sind als inhomogen zu bezeichnen. Hier
sind die inneren grofser als die aufseren Varianzen.
In 101 Fallen (16 %) sind diese Unterschiede sagar bei
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,5 % signifikant
(Tab. 2, Abb. 3).

Die raumbezogene Analyse der Verbreitung homoge
ner und heterogener Stadtteile fi:irdertvor allem Unter
schiede zwischen Inner und Outer London zu Tage
(Tab. 3, Abb. 4). Ein hohes MaB an innerer Homogeni
tat weisen die Stadtteile an der Peripherie auf. Dies gilt
insbesondere fur den siidlichen und i:istlichen Stadt-

Tabelle 2
Homogene und heterogene Stadtteile inLondoner Stadtbezirken

Zone Stadtbezirk Homogene Heterogene Signifikant
Stadtteile Stadtteile heterogene

Stadtteile

City of London 6 3 0
Camden 0 12 6
Hackney 0 0 19
Hammersmith 1 12 3

= Haringey 19 0 0
0 Islington 0 5 11
""= Kensington and Chelsea 1 14 30
..J Lambeth 0 9 12.. Lewisham 15 3 0III

= Newham 19 1 0=.... Redbridge 21 0 0
Southwark 14 6 1
Tower Hamlets 1 15 1
Wandsworth 11 6 3
Westminster 2 16 2

Inner 110 102 61
London
insgesamt

Barking and Dagenham 15 2 0
Barnet 14 7 0
Bexley 16 4 1
Brent 13 8 0
Bromley 20 2 0
Croydon 24 0 0

= Ealing 23 0 00-e Enfield 21 0 0=0 Greenwich 9 8 0..J.. Harrow 21 0 0
III

Havering 0 7 11....
=0 Hillingdon 16 5 1

Hounslow 19 1 0
Kingston upon Thames 9 7 0
Merton 18 2 0
Richmond upon Thames 1 12 5
Sutton 0 5 13
Waltham Forest 20 0 0

Outer 259 70 31
London
insgesamr

London
Insgesamt 369 172 92

Quelle: Eigene Berechnungen
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Tabelle 3
Lage und Homogenitat Londoner Stadtteile

Homogene Inhomogene
Stadtteile Stadtteile Randsumme

Inner London 110 163 273

Outer London 259 101 360

Randsumme 369 264 633

X' =63,13

C =0,301

Cko" =0,425

rand. Die dortigen Stadtteile, deren stadtebauliche
Struktur erheblich durch das Leitbild der Gartenstadt
gepragt wird, wurden iiberwiegend in der Zwischen
kriegszeit geplant und gebaut. Sie bilden in der Regel
zusamrnenhangende stadtebauliche Einheiten, so
dass ihre aus verwaltungstechnischen Grunden vorge
nommene Aufteilung in Nachbarschaften kaum ins
Gewicht fallt.

Inner London erweist sich dagegen auf der Mikroebe
ne von Stadtteilen als stark segregiert. Insbesondere
der Stadtbezirk Wandswarth im Siidwesten des inne
ren Stadtgebietes und die Docklands im Osten der
Stadt sind durch grofse interne Kontraste gekennzeich
net (Abb. 4).

Die massiven sozialen Gegensatze, die in Inner London
aufeinander zu prallen scheinen, lassen sich auch an
anderen Indikatoren festmachen. Auf der einen Seite
liegen die drei i:ikonomisch und sozial benachteilig
ten Bezirke ganz GroBbritanniens, Newham, Hackney
und Tower Hamlets in diesem Giirtel (Butler/Robson
2003, S. 8). Auch die meisten ethnischen Minderhei
ten (mit Ausnahme der Inder) konzentrieren sich auf
Inner London.

Auf der anderen Seite jedoch ist Inner London die
reichste Region (Nuts-2-Ebene) in der Europaischen
Union. Ungefahr ein Fiinftel der Einwohner Inner Lon
dons gehi:irt mittlerweile zur neuen urbanen Mittel
klasse, deren mittleres jahrliches Haushaltseinkom
men iiber 70000 Pfund liegt, Die Mitglieder dieser
Haushalte zahlen zu den Gewinnern des Strukturwan
dels und Aufstiegs Londons zu einer der Global Cities
hi:ichster Stufe. Dies belegt der iiberdurchschnittliche
Anteil der hier lebenden, gut verdienenden Singles und
Doppelverdiener. Insbesondere diese beiden Lebens
stilgruppen sind die Akteure einer seit Anfang der
1970er Jahre nachweisbaren baulichen und sozialen
Gentrifizierung verschiedener Stadtteile Inner Lon
dons. Zunachst erfasste die Gentrification die an den
nordlichen Innenstadtrand grenzenden Stadtteile
Camden und Islington, in den 1980er Iahren ent-
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Abbildung 3
Homogene und heterogene Stadtteile
in Londoner Stadtbezirken

~
~ homogene Stadtteile

c=:J heterogene Stadtteile

~signifikant heterogene Stadtteile

Abbildung 4
Segregierte und homogene Stadtteile in London

•

•
Kartographie: K. Zehner '04

Quelle: Eigener Entwurf

Varianzen der "weiBen britischen Bev6lkerung" in Londoner Stadtteilen
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Kartographie: K. Zehner '03
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wickelten sich die Docklands zu den nachgefragtesten
Wohngebieten der neuen stadtischen Eliten, wahrend
in jiingerer Zeit Stadtteile in Sud- und Siidwest
London, vor allem in Wandsworth, transformiert wur
den.

Grundsatzlich ist zwar das Phanornen sozialer Gegen
satze in Inner London nichts Neues. Neu ist aber, dass
sich die sozialen Gegensatze nicht mehr -:- wie noch bis
in die 1970er Jahre - in den zwei raumlich diametralen
Polen Westend und Eastend widerspiegeln. Vielmehr
zeigt sich, dass die einstige soziale Polarisierung der
Themsemetropole in einen reichen Westen und einen
armen Osten durch ein kleinraumliches Mosaik sozial
mitunter sehr gegensatzlicher Stadtraume ersetzt wor
den ist, Armutsgebiete und gentrifizierte Quartiere lie
gen heute nicht mehr diametral zueinander, sondern
sind stark durchmischt. Gentrifizierte Quartiere und
Armutsgebiete liegen hier oft nur einen Strafsenzug
auseinander. Insbesondere langs der Themse erstreckt
sich ein Band bevorzugter Wohnstandorte, iiberwie
gend konvertierte Lagerhauser, wahrend in weniger
begiinstigten Lagen Quartiere des sozialen Wohnungs
baus und neue Mittelschichtwohngebiete kontrastie
reno Das einst sozial benachteiligte Eastend zeigt sich
dem Betrachter heute als ein mosaikartiges Konglome
rat ethnisch, kulturell und sozial fragmentierter Stadt
raume (vgl. Zehner 2004b).

Die Ursachen der Gentrification sind planerischer,
okonornischer und sozialer Natur. Ein entscheidender
wirtschaftlicher Grund ist die Zunahme der Mittel
schicht als Folge des Aufstiegs London zu einer Global
City. In den 1980er und 1990er Jahren hat die neue
Mittelschicht zu einer massiven stadtebaulichen, so
zialen und kulturellen Transformation grofser Teile
Inner Londons beigetragen. Die drastische Zunahme
der durchschnittlichen Hauspreise von 5000 £ (1970)
auf 220000 £ spiegelt den Aufwertungsprozess ein
drucksvoll wider (Hamnett 2003, S. 12). Das fragmen
tierte raumliche Muster der Gentrification ist eine Fol
ge der Ausdifferenzierung von Wohnidealen, die in
den zuriickliegenden 30 Iahren stattgefunden hat und
mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert ist. Sie hat
zur Folge, dass es heute keine allgemein anerkannte
bzw. intersubjektiv akzeptierte Hierarchie von Stadt
quartieren und Wohnstandorten mehr gibt, wie sie
etwa Burgess in seinem Modell postulierte (HermannI
Leuthold 2002, S. 237).

Akteure der Gentrification sind aber nicht nur die
urbanen Eliten selbst, sondern auch Planer und Inves
toren, die vorausschauend wichtige Vorleistungen
erbringen, d. h. eine leistungsfahige Verkehrsinfra
struktur entwickeln, alte Gebaude umwandeln bzw.
sanieren und neue Wohngebiete errichten. Das Mus
terbeispiel hierfur liefern die London Docklands.
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5 Fazit

Fiir das Beispiel London konnte auf der Grundlage
kleinraurniger Zensusdaten von 2001 nachgewiesen
werden, dass die sozialraumliche Struktur durch er
hebliche Fragmentierungsprozesse gepragt ist, In ganz
besonderer Weise trifft dies fur die sog. Inner-City
Gebiete zu, die in Teilen durch klare soziale, demogra
phische und ethnische Disparitaten gekennzeichnet
sind, wahrend vor allem die Stadtrandgebiete als
homogen zu bezeichnen sind. Ob dieses Ergebnis
allerdings auf andere Global Cities iibertragbar ist,
muss angezweifelt werden. Zumindest fur Global
Cities in Schwellenlandern sind abweichende Ergeb
nisse zu erwarten, da hier der Ausbau der Dienstleis
tungsokonomie nicht mit Deindustrialisierungspro
zessen einherging. Kiinftige Forschungen tiber Global
Cities sollten sich daher auch dem Thema "Segrega
tion" verstarkt widmen.

Anmerkungen

(1)

Vgl. www.lboro.ac.uk/gawc

(2)

CSV,XLSund IVT

(3)

Der Download der Sachdaten ist im iibrigen kostenlos. Auch die
entsprechenden Geometriedaten der Output Areas und hoherer
Verwaltungseinheiten sind nicht kostenpflichtig. Sie werden als
hochauflosende Vektorgraphiken vom Office for National Statis
tics auf Anfrage abgegeben. Schon alleine aufgrund dieser her
vorragenden Datenlage bietet sich das Beispiel London fur die
Untersuchung sozialraumlicher Entwicklungen und Strukturen
in Global Cities an.

(4)

Im Mittel entfallen also auf einen Stadtteil 38 Nachbarschaften;
jedoch ist die Spannweite betrachtlich: Es gibt sogar vier Stadt
teile, die nicht weiter untergliedert sind; sie liegen ausnahmslos
in der City of London. Die starkste Untergliederung weist der
Stadtteil Copers Cope im sudostlichen Stadtteil Bromley auf, der
in 61 Nachbarschaften unterteilt ist.
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