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Kurzfassung 

Die Untersuchung beschreibt die interregionale Mobilitat von Arbeitskraften in Deutschland, 
wobei sowohl Wandern und Pendeln ais auch das Qualifikationsniveau der Beschaftigten beriick
sichtigt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitskraftemobilitat in Deutschland wesentlich 
durch die unterschiedlichen Arbeitsmarktbedingungen in Ost- und Westdeutschland beeinflusst 
wird. Ostdeutschland ist durch die Abwanderung von Arbeitskraften und einen Auspendleriiber
schuss gegeniiber dem Westen gekennzeichnet. Bemerkenswert ist, dass diese Verluste bei den 
geringqualifizierten Arbeitskraften vergleichsweise stark ausfallen. Hingegen sind die Humanka
pitalverluste der ostdeutschen Regionen im Bereich der Hochqualifizierten gemessen an der Be
deutung dieses Qualifikationssegments eher niedrig. 

Abstract 

This article analyses interna! labour mobility within Germany, distinguishing between migration 
and commuting and between different educational levels. Our results show that mobility jlows in 
Germany are influenced mostly by differences in labour market conditions between East and West 
Germany. East Germany is characterized by net migration and net commuting losses. Remarkably, 
these mobility losses are rather serious in the lowest educational group and tend to be less pro
nozmced for the workforce with academic degrees, resulting in smaller human capital losses than 
often expected. 

1 Einleitung 

Die vorliegende Untersuchung beschreibt die interregio
nale Mobilitat von Arbeitskraften in Deutschland, wo
bei sowohl unterschiedliche Mobilitatsformen - Wandern 
und Pendeln - ais auch das Qualifikationsniveau der Be
schaftigten beriicksichtigt werden. Im Zentrum der Ana
łyse steht die Arbeitskraftemobilitat zwischen Ost- und 
Westdeutschland. Insgesamt ist das Mobilitatsverhalten 
in Deutschland seit der Wiedervereinigung sehr stark von 
einer Ost-West-Systematik gepragt. Dies gilt nicht nur fiir 
Bevolkerungsbewegungen, sondern im besonderen Ma.lse 
auch fiir die Mobilitatsstrome von Arbeitskraften. So ist 
der ostdeutsche Arbeitsmarkt seit langerem durch die Ab
wanderung von Beschaftigten und einem Auspendleriiber
schuss gekennzeichnet. 

Aus theoretischer Sicht resultiert die Dominanz dieses 
Mobilitatsmusters vor allem aus Unterschieden in den re
gionalen Arbeitsmarktbedingungen zwischen Ost- und 
Westdeutschland. Neben individuellen Faktoren spielen 
gerade regionale Arbeitsmarktbedingungen wie das Ein
kommensniveau oder die Hohe der Arbeitslosigkeit eine 
entscheidende Rolle bei Mobilitatsentscheidungen von 
Beschaftigten (Sjaastad 1962, Lee 1972). Hier zeigt sich, 
dass die Unterschiede diesbeziiglich zwischen Ost- und 
Westdeutschland auch 17 Jahre nach der Wiedervereini
gung noch erheblich sind. So schwankte im Jahresdurch
schnitt 2007 die Arbeitslosenquote1 urn rund 20 Prozent
punkte zwis chen 2,2 % in Eichstatt und 22, 1 % in Demmin. 
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Insgesamt besteht zwischen den Wanderungs- und Pen
delbewegungen von Arbeitskraften und den strukturellen 
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Bedingungen des Arbeitsmarktes eine Wechselwirkung. Ei
nerseits werden Mobilitatsentscheidungen in Abhangigkeit
von regionalen Bedingungen getroffen. Die daraus entste
henden Strome konnen aber andererseits zu einer Veran
derung der Gegebenheiten in der Ziel- und Herkunftsregi
on fiihren. Aus theoretischer Sicht ist die Frage nach dem
Effekt der Arbeitskraftemobilitat auf Unterschiede in der
Entlohnung und der Arbeitslosigkeit jedoch keineswegs
eindeutig zu beantworten. Wahrend die Aussagen traditio
neller neoklassischer Modelle einen Abbau regionaler Dis
paritaten durch geographische Mobilitat erwarten lassen,
argumentieren Ansatze der neuen okonomischen Geogra
phie, dass die Migration von Arbeitskraften auch eine Ver
tiefung bestehender Unterschiede nach sich ziehen kann
(vgl.Siidekum 2005, Epifani und Gancia 2005).

Auch selektive Wanderungsbewegungen konnen eine
Angleichung der regionalen Arbeitsmarktbedingungen
hemmen. Variiert die Mobilitatswahrscheinlichkeit von
Arbeitskraften mit der arbeitsmarktrelevanten Ressour
cenausstattung und rekrutieren sich mobile Arbeitskraf
te zum Beispiel besonders aus der Gruppe der Qualifizier
ten, ist mit einer Vertiefung der regionalen Disparitaten zu
rechnen (vgl. Burda und Wyplosz 1992).

Die Qualifikation der Erwerbspersonen ist auch als indivi
duelle Determinante von Mobilitatsentscheidungen von
zentraler Bedeutung. So sind speziell Wanderungen aber
auch das Pendlerverhalten mit Blick auf das Ausbildungs
niveau selektiv. Ein wichtiger Grund fur die iiberdurch
schnittliche Mobilitatsneigung von qualifizierten und
hochqualifizierten Beschaftigten ist in der qualifikations
spezifischen Hohe von Mobilitatsgewinnen zu sehen. 1m
Unterschied zu Arbeitskraften mit einem niedrigen Aus
bildungsniveau sollten bei den genannten Gruppen die zu
erwartenden Mobilitatsgewinne hoch genug sein, urn die
entstehenden finanziellen und sozialen Kosten (min des
tens) zu kompensieren (Wolpert 1965, Speare 1971).

Aus der theoretischen und empirischen Literatur Iasst sich
somit ableiten, dass bei einer Analyse der Arbeitskrafte
mobilitat sowohl dem Qualifikationsniveau als auch den
regionalen Arbeitsmarktbedingungen eine zentrale Rol
le zukommt. Dabei ist jedoch zu berucksichtigen, dass die
Mobilltat von Beschaftigten nicht immer beruflich moti
viert ist, was sich zum Beispiel gerade in Stadt-Umland
Strukturen von Pendler- und Wanderungsstromen wider
spiegelt.

Der vorliegende Beitrag untersucht deskriptiv, ob die Mo
bilitatsstrome von Arbeitskraften den aus theoretischer
Sicht zu erwartenden Mustern folgen: Weisen Regionen
mit giinstigen Arbeitsmarktbedingungen positive Wan
derungs- und Pendlersalden auf und sind umgekehrt ne
gative Salden in Regionen mit ungiinstigen Bedingungen
zu finden? Auch die Frage, inwieweit die Mobilitatsmus
ter von Beschaftigten in Abhangigkeit vorn Qualifikations
niveau variieren, wird untersucht. Da die Analysen sowohl
Wanderungen als auch Pendlerrnobilitat von Arbeitskraf-
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ten einbeziehen, wird zu fragen sein, ob und worin sich
diese beiden Mobilitatsformen mit Blick auf Ziel- und Her
kunftsregionen oder auf Bildungsabschlusse unterschei
den. Die deskriptive Ausrichtung der Untersuchung be
deutet gleichzeitig, dass weder die Determinanten noch
die Auswirkungen von Mobilitatsprozessen zentraler Er
klarungsgegenstand sind.

In den vergangenen Iahren haben sich einige empirische
Studien mit der Arbeitskraftemobilitat in Deutschland be
schaftigt (z.B. Pischke et al. 1994, Alecke und Untiedt 2000,
Windzio 2004, Hunt 2006, Arntz 2006). Die meisten dieser
fruheren Studien untersuchen das qualifikationsspezifi
sche Wanderungsgeschehen auf der Grundlage von Stich
proben (SOEP, lABS), ohne Pendlerverflechtungen expli
zit zu beriicksichtigen. Dieser Analyse liegen hingegen die
Daten der Beschaftigtenhistorikdatei (BeH) des lAB zu
grunde, die Wohnortwechsel und Pendlerbewegungen al
ler sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschaftigten
umfassen. Daher basieren die Befunde auf einer breiten
Datenbasis, die eine gute Gesamtschau der Arbeitskrafte
mobilitat ermoglicht und belastbare Aussagen zur Qualifi
kationsstruktur der Mobilitat auch auf der regionalen Ebe
neerlaubt.

Die Analyse der Arbeitskraftemobilitat in Deutschland ist
wie folgt aufgebaut. 1m nachstehenden Abschnitt werden
zunachst die der Untersuchung zugrunde liegenden Da
tenquellen und die verwendeten Kennziffern beschrie
ben. Der dritte Abschnitt stellt die empirischen Resulta
te vor. Zur Einordnung unserer aktuellen Befunde werden
einleitend die grundsatzlichen Entwicklungstendenzen
des Wanderungsgeschehens und der Pendlerverflechtun
gen in Deutschland seit Anfang der 1990er Jahre kurz skiz
ziert. Anschliefsend konzentrieren wir uns auf den Zeit
raum 2000 - 2005 und die Mobilitat von Beschaftigten,
Nach einer Darstellung der Gesamtwanderungsbilanz auf
der Kreis- und Bundeslanderebene erfolgt eine detaillier
te Untersuchung des Wanderungsgeschehens und der
Pendlermobilitat fur verschiedene Qualifikationssegmen
teo Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den Unterschieden
zwischen Ost- und Westdeutschland. Betrachtet wird in
diesem Zusammenhang auch die Mobilitatsintensitat der
einzelnen Qualifikationsgruppen in den neuen und alten
Bundeslandern. Urn weiteren Aufschluss uber den mit der
Mobilitat verbundenen Humankapitalverlust Ostdeutsch
lands zu erhalten, wird auch die Qualifikation der Ost
West-Wanderer bzw. -Pendler eingehender betrachtet. 1m
vierten Abschnitt erfolgt eine Zusammenfassung der zen
tralen Ergebnisse.

2 Daten und Kennziffern

Die empirische Analyse der Arbeitskraftemobilitat ba
siert auf verschiedenen Datenquellen. Die Informationen
zum Wanderungsgeschehen und zum Beschaftigungsni
veau stammen hauptsachlich aus einer Sonderauswertung
der Beschaftigtenhistorikdatei (BeH) des lAB2

, die neben
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dem Qualifikationsniveau ebenfalls Informationen zum
Arbeits- und ab 1999 auch zum Wohnort enthalt. Ob eine
Wanderung vorliegt, wird durch einen Abgleich des Wohn
orts zum 30.06. eines jeden Jahres mit der entsprechenden
Angabe am Stichtag des Vorjahres ermittelt. Dabei werden
ausschlielslich Vollzeitbeschaftigte (ohne Auszubildende)
mit giiltigen Orts- und Qualifikationsangaben berucksich
tigt.'

Da die BeH vor 1999 keine Angaben zum Wohnort enthalt,
verwenden wir fur die Betrachtung der Entwicklung der
Ost-West-Wanderungen zwischen 1995 und 2005 im Ab
schnitt 3.1 Wanderungsdaten des Statistischen Bundesam
tes. Im Unterschied zu den BeH-Daten beziehen sich diese
Wanderungsdaten nicht auf sozialversicherungspflichtig
Beschaftigte, sondern auf die gesamte Bevolkerung. Ein
weiterer Unterschied besteht darin, dass das Statistische
Bundesamt Wanderungsdaten nicht tiber einen Stichtags
vergleich ermittelt, sondern alle Zu- und Fortzuge im Ver
lauf eines Kalenderjahres summiert.

Die Angaben zu den Pendlerverflechtungen stammen aus
einer IAB-Datenbank auf Basis der Beschaftigungssta
tistik (Pallas-Datenbank). Auch hier sind Informationen
zur Qualifikation und dem jeweiligen Wohn- und Arbeits
ort enthalten. Die Pendlerdaten resultieren aus einem Ab
gleich derWohn- und Arbeitsortangaben des gleichen Iah
res. Dabei werden wie bereits bei den Datenauszugen aus
der Grundgesamtheit der BeH ausschlielslich Vollzeitbe
schaftigte (ohne Auszubildende) mit giiltigen Orts- und
Qualifikationsangaben berucksichtigt. Abgesehen von den
Analysen im Abschnitt 3.1 umfasst der Beobachtungszeit
raum sowohl bei den Pendlerbewegungen als auch bei den
Angaben zu den Wanderungen von Beschaftigten die Jahre
zwischen 2000 und 2005. Nach Eingrenzung der Personen
gruppe und des Zeitraumes umfasst die Grundgesamtheit
der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten im Durch
schnitt noch ca. 17304 000 Personen pro Jahr.

Wandern und Pendeln sind als Mobilitat tiber Kreisgren
zen hinweg definiert, wobei Bewegungen zwischen dem
In- und Ausland keine Berucksichtigung finden. Fur 2634
Beobachtungen (439 Kreise und 6 Zeitpunkte) gehen An
gaben zur Zahl der Beschaftigten sowie der Wanderer und
Pendler in die Analyse ein. Die Gesamtzahl der beobach
teten Wanderungsbewegungen von Arbeitskraften tiber
Kreisgrenzen belauft sich auf mehr als 2,7 Millionen. Zu
dem registrieren wir im Mittel 6,9 Millionen Pendler pro
Jahr.

Urn die Mobilitatsprozesse zwischen den neuen und alten
Bundeslandern besser abbilden zu konnen, wird zusatz
lich eine Untergruppe dieser Kreisgrenzen uberschreiten
den Wanderer und Pendler untersucht. Hierbei handelt es
sich urn die sogenannten Ost-West-Wanderer bzw. -Pend
ler. Bezogen auf das Pendeln umfasst diese Gruppe Be
schaftigte, deren Wohnort in den neuen Bundeslandern
liegt, die aber in den alten Landern arbeiten (oder urnge
kehrt). Entsprechend gehoren Wanderer dieser Gruppe an,
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wenn sie ihren Wohnort von West- nach Ostdeutschland
verlegen (oder umgekehrt).

Neben der Berucksichtigung verschiedener Mobilitats
formen (Pendeln und Wandern) und -gruppen (Volurn en
insgesamt und Ost-West-Mobilitat) untersuchen wir die
Arbeitskrafte zusatzlich im Hinblick auf das Qualifikati
onsniveau. Dabei werden drei Qualifikationsgruppen un
terschieden, die wie folgt abgegrenzt sind: Hochqualifi
zierte besitzen ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder
Universitatsstudium, Qualifizierte Beschaftigte verfugen
im Unterschied zu gering qualifizierten Arbeitskraften
tiber eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Urn die Mobilitat der Beschaftigten moglichst adaquat ab
zubilden, werden verschiedene Indikatoren verwendet
und nach Qualifikationsniveau differenziert dargestellt.
Folgende Kennziffern find en dabei Eingang in die Analyse:

Der Saldo ist die Nettobilanz aus Zu- und Abstrom je Regi
onseinheit. Werden die Salden tiber alle Kreise in Ost - und
Westdeutschland aggregiert, so ergibt sich die Bilanz der
Ost-West-Mobilitat,

Nettomigrations- und Nettopendlerquoten beziehen den
jeweiligen Saldo auf die Beschaftigtenzahl der Region.

Urn das Ausmals der Mobilitat zu erfassen, sind Salden
und Nettoquoten weniger geeignet, da aus hohen aber
gleichzeitig syrnmetrischen Mobilitatsstromen kleine Sal
den resultieren. Das Mobilitatsaufkommen kann besser
tiber die Betrachtung der Ein- und Auswanderungsquoten
bzw. Ein- und Auspendlerquoten abgebildet werden. Diese
Quoten setzen den Zustrom bzw. den Abstrom ins Verhalt
nis zum Beschaftigungsbestand und messen so fur jede
Richtung getrennt die Intensitat der Mobilitat,

Bei allen dargestellten Quoten und Anteilen handelt es
sich urn Mittelwerte fur die Jahre 2000 bis 2005. Die einzi
ge Ausnahme bildet hier wiederum der Abschnitt 3.1.

Bei der Berechnung der Nettomigrationsquoten und der
Ein- und Auswanderungsquoten wird die Anzahl derWan
derungen auf 1000 Beschaftigte bezogen (in %0). Bei den
entsprechenden Pendlerquoten hingegen wird die Anzahl
der Pendler pro 100 Beschaftigte ausgewiesen (in %).

Die Differenzierung der Mage nach Qualifikation ermog
licht den Vergleich der Mobilitat zwischen den Gruppen,
lasst jedoch keinen Vergleich der Qualifikationsstruktur
von mobilen Beschaftigten und Beschaftigtenbestand zu.
Deshalb wurde uberdies die qualifikationsspezifische Zu
sammensetzung der Aus- und Einwandererstrome (Aus
und Einpendlerstrome) und der Beschaftigung am Ar
beitsort berucksichtigt.

3 Empirische Befunde zur Arbeltskraftemobllltat

Urn eine Einordnung unserer Befunde zur Arbeitskrafte
mobilitat in die Entwicklung seit 1990 zu errnoglichen, be
trachten wir zunachst kurz die grundsatzlichen Tendenzen
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im Wanderungsgeschehen und den Pendlerverflechtungen
zwischen Ost- und Westdeutschland seit der Wiederverei
nigung. Danach werden die Ergebnisse unserer Untersu
chung der Arbeitskraftemobilitat fur verschiedene Qualifi
kationsgruppen im Zeitraum 2000 - 2005 vorgestellt. Diese
geben Aufschluss tiber Wanderungs- und Pendlermuster
auf unterschiedlichen regionalen Ebenen. Bin besonderer
Fokus liegt dabei auf der Ost-West-Mobilitat und der Fra
ge nach der Dimension des Verlusts von Arbeitskraften in
Ostdeutschland. Die (qualifikationsspezifischen) Strome
zwischen Ost- und Westdeutschland werden detailliert an
hand der verschiedenen im vorherigen Abschnitt darge
stellten Indikatoren beschrieben.

3.1 Mobllltlit in Deutschland seit 1990 - ein kurzer
Riickblick

Die raumliche Bev61kerungsentwicklung wird seit lange
rem in starkem Malse durch Bewegungen zwischen ost
und westdeutschen Regionen gepragt, In Folge der Wie
dervereinigung erreichten die Wanderungsstrome in
Deutschland eine neue Dimension: im Zeitraum 1989 bis
2002 wanderten knapp 2,8 Millionen Ostdeutsche in die
alten Bundeslander, Betrachtet man die Nettowanderung,
waren es 1,3 Millionen Personen mehr, die von Ost nach
West wanderten als in umgekehrter Richtung. Das ent
spricht rund 7,5 % der gesamten ostdeutschen Bev61kerung
(vgl. Heiland 2004). Aufgrund der sehr unterschiedlichen

Arbeitsmarktbedingungen in Ost - und Westdeutschland
durften diese Wanderungsbewegungen wesentlich durch
die Mobilitat von Erwerbspersonen gepragt sein, wenn
gleich zu beriicksichtigen ist, dass die Wanderungsstrome
auch Bildungs-, Familien- und Ruhestandswanderungen
enthalten.

Die Abwanderung aus Ostdeutschland verlief aber keines
wegs gleichmafsig seit Beginn der 1990er Jahre. Insgesamt
lassen sich zwei Wellen identifizieren: Die Wanderungs
strome erreichten unmittelbar nach der Wiedervereini
gung einen Hohepunkt, danach reduzierte sich das Aus
mals erheblich, nahm aber zwischen 1997 und 2001 wieder
deutlich zu. Die Abschwachung der Ost-West-Abwande
rung kann auf den zunachst rasanten Aufholprozess Ost
deutschlands und die rezessionsbedingt abnehmenden
Beschaftigungschancen im Westen nach 1993 zuruckge
fiihrt werden. Der erneute Anstieg der Abwanderung aus
dem Osten des Bundesgebiets wurde vermutlich durch die
Mitte der 1990er Jahre einsetzende Stagnation des Konver
genzprozesses und die zunehmenden Arbeitsmarktprob
leme im Osten bei gleichzeitiger Entspannung der Situati
on auf den westdeutschen Arbeitsmarkten ausgelost (vgl.
Heiland 2004, Hunt 2006).

Eine wichtige Komponente der Mobilitat stellen neben den
Wanderungsbewegungen auch die ausgepragten Pendler
verflechtungen zwischen Ost- und Westdeutschland dar.

Abbildung 1
Entwicklung der Ost -West-Mobilitiit und der Arbeitslosigkeit 1995 • 2005
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Die Wanderung von Arbeitskraften kann durch Pendlerbe
wegungen substituiert werderr', wenn die Erwartung be
steht, dass sich Arbeitsmarktdisparitaten kurz- oder mit
telfristig entscharfen, Pendeln erlaubt Erwerbspersonen
Insofern eine flexiblere Reaktion auf Veranderungen in
den regionalen Arbeitsmarktbedingungen als Wandem.
Es ist somit davon auszugehen, dass Pendlerverflechtun
gen ebenso wie Wanderungsstrtime durch die Disparitaten
in Deutschland beeinflusst werden und gleichzeitig auch
Auswirkungen auf die regionalen Disparitaten haben.

Abbildung I zeigt die Veranderung der Pendler- und Wan
derungssalden fur Ostdeutschland und die Entwicklung
der Arbeitslosigkeit in den neuen und alten Landern seit
Mitte der 1990er Jahre.

Deutlich zu erkennen ist die bereits angesprochene Zu
nahme der Abwanderung aus Ostdeutschland ab Mitte der
1990er Jahre ebenso wie eine Abnahme der Wanderungs
verluste ab 2002. Bemerkenswert sind die ahnlichen Ent
wicklungstendenzen von Wanderungen und Pendlerver
flechtungen. Die Substitutionsthese wird durch dies en
Befund nicht gestutzt - ein Riickgang der Wanderungen
schlagt sich offenbar nicht in einer entsprechenden Zu
nahme der Pendlerzahlen nieder. Auch der Auspendlerii
berschuss der neuen Bundeslander hat sich - etwas zeit
verzogert - bis zum Iahr 2001 stark erhoht und nimmt
anschlieBend leicht abo

Zudem ist ein gewisser Zusammenhang zwischen der Ar
beitskrafternobilitat und den Arbeitsmarktbedingungen,
abgebildet durch die Arbeitslosenquoten, erkennbar. AI
lerdings ist eine Korrelation lediglich fur die westdeut
sche Arbeitslosenquote zu erkennen. Parallel zu den sich
vertiefenden negativen Wanderungs- und Pendlersalden
Ostdeutschlands sinkt die Arbeitslosenquote im Westen
zwischen 1997 und 2001, wahrend der Anstieg der Arbeits
losigkeit nach 2001 die Mobilitatsverluste des Ostens zu
dampfen scheint.

Nach dieser einleitenden Darstellung der Mobilitat zwi
schen Ost- und Westdeutschland seit Mitte der 1990er Jah
re, sollen im Folgenden die aktuellen Tendenzen zwischen
2000 und 2005 eingehender analysiert werden. Zudem
wird nunmehr ausschlielslich die Mobilitat von sozialver
sicherungspflichtig Beschaftigten untersucht, wahrend
bisher das Wanderungsgeschehen der Bevolkerung insge
samt betrachtet wurde. Auch wenn die Mobilitatsstrorne
zwischen den neuen und alten Bundeslandern weiterhin
im Mittelpunkt stehen, werden diese zunachst vor dem
Hintergrund der Strukturen auf Kreis- und Bundeslande
bene analysiert.

3.2 Arbeitskraftewanderungen - Befunde flir Kreise
und Bundeslander

Die folgenden Analysen der Arbeitskraftemobilitat auf der
Kreis- und Bundeslandebene beschranken sich auf eine
Betrachtung derWanderungsstrtime.1nsbesondere auf der
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kleinraurnigen Ebene durften die Pendlerverflechtungen
weitgehend durch siedlungsstrukturelle Gegebenheiten
dominiert werden und somit kaum zusatzliche Erkennt
nisse zur regionalen Arbeitskraftemobilitat in Deutschland
liefern."

Insgesamt haben im Zeitraum zwischen 2000 und 2005
mehr als 2,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Be
schaftigte ihren Wohnort in einen anderen Kreis ver
legt. AIlerdings war das Wanderungsvolumen im Zeitab
lauf deutlichen Veranderungen unterworfen. Die starksten
Wanderungsbewegungen sind fur das Iahr 2001 mit rund
541 000 Fallen zu beobachten. AnschlieBend hat die Zahl
der Wanderer recht kontinuierlich abgenommen - bis 2005
urn fast 27 %. Parallel zu dieser Entwicklung des absoluten
Wanderungsvolumens haben sich die regionalen Unter
schiede im Wanderungsergebnis reduziert. Die Standard
abweichung der regionalen Nettomigrationsquoten auf
der Ebene der Kreise und kreisfreien Stadte ist zwischen
2001 und 2005 stetig gesunken.

Trotz der abnehmenden Streuung der Nettomigrations
raten sind die Wanderungsbewegungen im Mittel der un-

Abbildung2
Durchschnittliche jiihrUche Nettomigrationsquote auf
Kreisebene 2000-2005

Quelle : BeH, eigene Berechnungen.
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tersuchten Jahre durch deutliehe regionale Unterschiede
gekennzeiehnet (Abbildung 2). Wiihrend der uberwiegen
de Teil der westdeutschen Kreise einen positiven Wande
rungssaldo aufweist, trifft dies in Ostdeutschland auf nieht
einmal jeden funften Kreis zu. Ein regionaler Vergleich
zeigt auch, dass die Spannweite der Wanderungsverluste
in den neuen Bundeslandern starker ausgepragt ist als in
den alten Landern. Die groEte negative Nettornigrations
quote in Ostdeutschland betragt -34,4%0 (Hoyerswerda),
wahrend der Maximalwert im Westen bei -11,8%0 (Bremer
haven) liegt. Die Spannweiten der Nettogewinne liegen
dagegen in Ost und West fast gleieh auf (tiber 27%0 in den
Kreisen Havelland und Harburg).

Die Mehrheit der ostdeutschen Kreise hat also zwischen
2000 und 2005 mehr Beschaftigte durch Wanderung ver
loren als hinzugewonnen. Allerdings weicht die Entwick
lung vor allem in Brandenburg auffallig von dieser ge
nerellen Tendenz abo In den landlichen Kreisen rund urn
Berlin ubertrifft die Zahl der Einwanderer die Zahl der
Auswanderer sehr deutlieh. Die Wanderungsgewinne hier
zahlen bundesweit zu den hochsten. Zunickzufuhren sind
diese ausgepragten Gewinne sieherlich auf Suburbanisie
rungsprozesse, die im Berliner Agglomerationsraum ver
starkt stattfinden. So weist auch der ausgepragte negative
Saldo Berlins auf die enge Wanderungsverflechtung zwi
schen Kernstadt und den umliegenden Kreisen hin (vgl.
Maretzke 2004). Einige Regionen im Nordwesten Mecklen
burg-Vorpommerns zeichnen sich ebenfalls durch Wan
derungsgewinne aus. Speziell die Kreise Bad Doberan und
Nordwestmecklenburg, die jeweils die Kreisstadte Rostock
bzw. Wismar umschliefsen, konnen von Stadt-Umland
Wanderungen profitieren. Auch in Sachsen, Sachsen-An
halt und Thuringen grenzen fast alle Kreise mit positivem
Wanderungssaldo an Kernstadte oder umschliefsen die
se sogar fast vollstandig. Besonders der Saalkreis, der die
Stadt Halle umgibt, hat seit 2000 erhebliche Wanderungs
uberschtlsse erzielt,"

Neben diesen Umlandregionen haben lediglich einige Ge
biete entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze in
Ostdeutschland mehr Zu- als Fortzuge verbuchen konnen.
Zu den Grenzregionen mit einer positiven Entwicklung
zahlt der Ohre-Kreis im Westen Sachsen-Anhalts sowie
Gebiete im westliehen Mecklenburg-Vorpommern. Aile
Grenzregionen diirften neben ihrer Grenzlage auch nieht
unwesentlieh von Suburbanisierung profitieren. Daneben
wird aber gerade im Westen Mecklenburg-Vorpommems
auch die Nahe Westdeutschlands von Bedeutung sein. Vor
allem von der Erreiehbarkeit der dynamischen Agglomera
tion Hamburg und der Stadt Lubeck durfte aufgrund der
bestehenden Verflechtungsbeziehungen ein stabilisieren
der Effekt auf die Wirtschaft und die demographische Ent
wicklung ilhden Grenzregionen ausgehen (vgl. Niebuhr
2007, Schlomer 2004). In Grenzregionen werden also ne
ben Wanderungen auch Pendlerverflechtungen eine we
sentliehe Rolle spielen, denn die Mobilitatskosten ftir die
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Arbeitsaufnahme im Westen sind vergleichsweise gering,
und der in der Regel gilnstigere Wohnort im Osten kann
beibehalten werden (vgl.Barjak 2001).

In Ostdeutschland resultieren Wanderungsgewinne somit
hauptsachlich aus Stadt-Umland-Verflechtungen, In West
·deutschland ist zwar ebenfalls zu erkennen, dass die Be
schaftigten aus den Stadten ins Umland wandem, allerdings
gibt es hier Ausnahmen: in einige westdeutsche Kemstad
te (z.B. Furth, Ingolstadt und Leverkusen) sind mehr Be
schaftigte ein- als ausgewandert. Die Stadtstaaten Hamburg
und Bremen weisen dagegen negative Wanderungssalden
auf, wahrend in den umliegenden Kreisen Schleswig-Hol
steins und Niedersachsens die Anzahl der eingewanderten
Beschaftigten die der ausgewanderten deutlich ubertrifft.
In Bayern finden sich ebenfalls vergleiehsweise viele Kreise
mit Wanderungsgewinnen. vor allem der erweiterte Grofs
mum Mtinchen bietet offenbar attraktive Standorte fur mo
bile Arbeitskrafte, Abgesehen von den Stadten weisen hier
nur einige wenige Kreise an den Grenzen zu Tschechien
und Thiiringen negative Wanderungsbilanzen auf. In West
deutschland insgesamt finden sich Regionen mit einer Net
toabwanderung von Arbeitskraften gehauft im stidlichen
Niedersachsen und in der Grenzregion zwischen Nord
rhein-Westfalen und Hessen.

Gravierende Unterschiede zwischen den Nettomigrati
onsquoten sind aber nieht nur auf der Kreisebene zu be
obachten. Auch bei einem Bundeslandervergleich sind
erhebliche Disparitaten erkennbar, die wiederum in star
kern Malse einer Ost-West-Systernatlk folgen (Abbil
dung 3). Im Mittel fallen die Wanderungssalden zwischen
2000 und 2005 fur die alten Hinder positiv aus. Bezogen
auf aIle Beschaftigten in Westdeutschland ist der Wande
rungsuberschuss aber mit 1%0 nieht besonders stark aus
gepragt, Ganz anders sieht die Lage in den ostdeutschen
Landern aus. Hier liegt der Wanderungsverlust immerhin
bei durchschnittlich 4,2%0 pro Iahr, Unter den neuen Lan
dern konnte nur Brandenburg infolge der Nahe zum Ag
glomerationszentrum Berlin und den damit einherge
henden Suburbanisierungsprozessen netto Beschaftigte
hinzugewinnen. Besonders in Berlin aber auch in Meek
lenburg-Vorpommem und Sachsen-Anhalt sind die Wan
derungsverluste - gemessen am Beschaftigungsstand 
vergleiehsweise hoch.

In Westdeutschland erleiden erwartungsgemafs vor allem
die Stadtstaaten Wanderungsverluste. wobei hier aber ein
deutlicher Niveauunterschied zwischen Bremen (-5,6%0)
und Hamburg (-1,4%0) besteht. Auch das Saarland und
Nordrhein-Westfalen weisen (leieht) negative Salden auf.
Schleswig-Holstein, Bayem und Niedersachsen verzeich
nen die gr6Bten positiven Nettomigrationsquoten im Wes
ten. Wie auch Brandenburg dtirften Niedersachsen und
besonders Schleswig-Holstein dabei von ihrer Nahe zu
den Ballungszentren Hamburg und Bremen profitieren.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Wanderungsbe
wegungen auf der Kreis- und Bundeslandebene, dass sieh

RuR 1/2009



Nadia Granato, Anette Haas, Silke Hamann und Annekatrin Niebuhr:
Arbeitskrafternobilitat in Deutschland - Qualifikationsspezifische Befunde regionalerWanderungs- und Pendlerstrorne

Abbildung3
Durchschnittliche jahrllche Nettomigrationsquoten der Bundeslander 2000 - 2005
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die Unterschiede in den regionalen Arbeitsmarktbedin
gungen deutlich in der Mobilitat der Arbeitskrafte nieder
schlagen. Westdeutsche Regionen mit gunstigen Arbeits
marktbedingungen zeichnen sich im Allgemeinen durch
eine Nettozuwanderung von Arbeitskraften aus, wahrend
Regionen, die durch eine hohe Arbeitslosigkeit und ein re
lativ niedriges Lohnniveau gekennzeichnet sind, in der Re
gel negative Wanderungssalden aufweisen. Zumeist han
delt es sich hierbei urn ostdeutsche Regionen. Allerdings
lasst sich das Wanderungsgeschehen der Beschaftigten
keineswegs auf eine Ost -West-Systematik reduzieren. Auch
siedlungsstrukturelle Gegebenheiten uben - im Osten wie
im Westen - einen erheblichen Einfluss auf das Wande
rungsergebnis aus.

3.3 Mobilitiitsmuster in unterschiedlichen
Qualifikationssegmenten

Die bisherigen Analysen verdeutlichen, dass speziell in
den neuen Bundeslandern Beschaftigte eher ab- als zu
wandern. Die Befunde eriauben allerdings noch keine kon
kreten Schlussfolgerungen mit Blick auf den befiirchteten
Humankapitalveriust Ostdeutschlands und damit verbun
dene Effekte auf die wirtschaftlichen Entwicklungsaussich
ten der neuen Lander. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem
Zusammenhang, ob die von politischer Seite stets thema
tisierte Befiirchtung zutrifft, dass gerade gut ausgebilde
te Arbeitskrafte den Osten verlassen und diese selektiven
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Wanderungen eine weitere Vertiefung der Ost-West-Dispa
ritaten nach sich ziehen (z.B. Schneider 2005). Zu beruck
sichtigen ist hierbei, dass neben Wanderungsprozessen
auch Pendlerstr6me das Arbeitsangebot vor Ort beeinflus
sen. So ist es beispielsweise denkbar, dass Wanderungsver
luste der neuen Bundeslander teilweise durch entgegen
gesetzte Pendlerstr6me ausgeglichen werden. Abbildung
4 zeigt hingegen, dass dies nicht der Fall ist. Die Netto
quoten in Ostdeutschland sind sowohl beim Wandern als
auch beim Pendeln tiber alle drei betrachteten Qualifika
tionsstufen hinweg negativ, und die Bilanz fallt beim Pen
deln sagar noch etwas ungunstiger aus als bei den Wande
rungsbewegungen.

Somit kann der Verlust von Arbeitskraften infolge von Ab
wanderung nieht durch Pendlerstrome kompensiert wer
den. Mit Blick auf das Qualifikationsniveau wird allerdings
deutlich, dass die hochqualifizierten Beschaftigten in Ost
deutschland nicht die starksten Wanderungsverluste zei
gen. 1m Zeitraum zwischen 2000 und 2005 ist der negati
ve Wanderungssaldo bei den Hochqualifizierten - bezogen
auf die Beschaftigtenzahl gleicher Qualifikation - schwa
cher ausgepragt als bei den anderen beiden Qualifikati
onsgruppen. Die hochste negative Nettomigrationsquote
ist sogar bei den geringqualifizierten Beschaftigten zu fin
den. Die gleichen qualifikationsspezifischen Unterschiede
kennzeichnen die Pendlerverflechtungen zwischen Ost
und Westdeutschland. Diese Qualifikationsstrukturen sind
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Abbildung4
Nettomigrations- und Nettopendlerquoten nach Qualifikation a)
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umso erstaunlicher, als aus theoretischer Perspektive gera
de gut ausgebildete Beschaftigte bessere Chancen haben,
hohe Mobilitatsgewinne zu realisieren als Geringqualifi
zierte und daher eine hohere Mobilitatsneigung aufweisen
sollten (Chiswick 2000).

Urn der Frage nachzugehen, inwieweit die qualifikations
spezifischen Unterschiede der Nettomigrations- und Net
topendlerquote Unterschiede in der Mobilitatsneigung
widerspiegeln, betrachten wir im Folgenden statt der Sal
den die Intensitaten von Wandern und Pendeln. Auf diese
Weise kann nachvollzogen werden, ob die relativ geringen
Mobilitatsverluste Ostdeutschlands bei den Hochqualifi
zierten tatsachlich darauf zuruckzufuhren sind, dass die
Mobilitat der Hochqualifizierten niedriger ist als die der
anderen Qualifikationsgruppen. 1m Unterschied zu den
Nettomigrations- und -pendlerquoten liegt der Fokus bei
der Analyse der Intensitaten auf dem gesamten Mobili
tatsvolumen, d.h. auf allen iiber Kreisgrenzen hinweg be
stehenden Wanderungs- und Pendlerverflechtungen. Wir
betrachten die Ein- bzw. Auswanderungsstrome (Ein- und
Auspendlerstrome) in Relation zum jeweiligen Beschafti
gungsstand. Es wird also z. B. bei der Auswanderungsquo
te die Anzahl der Auswanderer ins Verhaltnis zur Anzahl
der Beschafrrgten im Kreis gesetzt.'

Die Aus- und Einwanderungsquoten in Tabelle 1 weisen
auf eine hohe Mobilitatsnelgung der Beschaftigten mit
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Fachhochschul- oder Universitatsabschluss hin. Fiir die
Hochqualifizierten liegt die Zahl der mobilen Arbeitskrafte
bezogen auf die Beschaftigtenzahl deutlich iiber den Rela
tionen, die sich fur die anderen beiden Qualifikationsgrup
pen ergeben. Dies gilt fur Ost- wie fur Westdeutschland.
Weiterhin fallt aber auf, dass westdeutsche Hochqualifi
zierte eine wesentlich hohere Mobilitatsneigung aufwei
sen als ostdeutsche - abgeschwacht gilt das auch fur das
mittlere Qualifikationssegment. Das Ergebnis fur die Ge
ringqualifizierten weicht von dies em Schema ab: hier
iibertrifft die Auswanderungsquote im Osten die entspre
chende Westquote, wahrend die Einwanderungsquoten
nicht signifikant voneinander abweichen. Insgesamt sind
also die Ungelernten in Ostdeutschland - getragen durch
die relativ hohe Auswanderungsquote - durch eine hohere
Mobilitatsneigung als geringqualifizierte Arbeitskrafte im
Westen des Bundesgebietes gekennzeichnet.

In Westdeutschland besteht damit ein eindeutiger Zu
sammenhang zwischen der Mobilitatsneigung und dem
Qualifikationsniveau der Beschaftigten: Mit zunehmen
der Qualifikation nimmt die Wanderungsintensitat zu. In
Ostdeutschland stellt sich dieser Zusammenhang weniger
deutlich dar. Zwar weisen auch hier die Erwerbspersonen
mit einem Universitats- oder Fachhochschulabschluss die
hochste Wanderungsneigung auf, die mittlere Qualifikati
onsebene scheint aber im Osten in geringerem Mage be-
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TabeUe 1
Wanderungs- und Pendlerquoten nach Qualifikation aJ

Hochqualifizierte Qualifizierte Geringqualifizierte Gesamt

Ost Wandern aus dem Kreis 30.6 22,0 26,4 23,4

(in %0) in den Kreis 27.9 17,8 18,2 19.2
Pendeln aus dem Kreis 37.1 32,7 31,6 33,3

(in%) in den Kreis 35,1 28.7 23.5 29.3

West Wandern aus dem Kreis 51,1 25.1 17.8 26.7
(in %o) in den Kreis 51.9 26,2 18.6 27.7

Pendeln aus dem Kreis 55.2 38,5 29,5 38,9

(In%) In den Kreis 55.7 39,4 30,2 39.8

Quelle: BeH, Pallas-Datenbank des IAB, eigene Berechnungen.
Anmerkung: a) Durchschnittliche jiihrliche Quoten 2000 - 2005;Wanderungsquoten: in %0;Pendlerquoten: in %.

reit zu sein ihren Wohnort in einen anderen Kreis zu verle
gen als die geringqualifizierten Arbeitskrafte,

Fur das Pendeln zeigen sich in Ost- und Westdeutschland
ahnliche qualifikationsspezifische Befunde wie beim Wan
demo So ist die Pendelintensitat bei den Hochqualifizier
ten starker ausgepragt als bei den weniger qualifizierten
Beschaftigten. Ein Vergleich der alten und neuen Bundes
lander zeigt, dass hochqualifizierte und qualifizierte Ar
beitskrafte in Westdeutschland eine hohere Pendelintensi
tat besitzen als die entsprechenden Qualifikationsgruppen
im Osten. Bei den Geringqualifizierten unterscheidet sich
die Auspendlerquote zwischen Ost und West hingegen
kaum. Allerdings liegt die Einpendlerquote im Osten unter
der entsprechenden Quote im Westen.

Die qualifikationsspezifische Analyse der Intensitat von
Wanderungs- und Pendlerbewegungen verdeutlicht, dass
Beschaftigte mit einem Hochschulabschluss in Ost und
West die hochste Mobilitatsneigung aufweisen. Die .un
erwarteten' Niveauunterschiede in den Nettoquoten
zwischen den Hoch- und den Geringqualifizierten (vgl.
Abbildung 4) im Osten resultieren also nicht aus einer ge
ringeren Mobilitatsneigung der Beschaftigten mit Hoch
schulabschluss. Einen Hinweis auf die mogliche Ursache
liefert ein Vergleich der Ein- und Auswanderungsquoten
sowie der entsprechenden Pendlerkennziffern. Ftir West
deutschland weichen weder die Ein- und Auswanderungs
quoten noch die Pendlerquoten signifikant voneinander
abo In Ostdeutschland liegen dagegen die Auswanderungs
und Auspendlerquote auf allen Qualifikationsebenen
mehr oder weniger deutlich tiber den einwarts gerichteten
Relationen. Zugleich ist ersichtlich, dass die Differenz zwi
schen Ein- und Auswanderungsquote, die entscheidend
ftir die Hohe der Nettomigrationsquote ist, bei den Unge
lernten im Osten am grofsten ist. Dies deutet darauf hin,
dass asymmetrische Wanderungsstrome zwischen Ost
und Westdeutschland den vergleichsweise ausgepragten
Mobilitatsverlusten des Ostens im unteren Qualifikations
segment zugrunde liegen. Naheren Aufschluss hieriiber
soll die folgende Analyse der zwischen Ost- und West
deutschland verlaufenden Mobilitatsstrorne liefern.
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3.4 Qualifikationsstruktur
der Ost-West-Mobllitat

Die bisherigen Ergebnisse haben zum einen gezeigt, dass
der ostdeutsche Arbeitsmarkt zwischen 2000 und 2005 so
wohl durch Wanderungs- als auch durch Pendlerbewe
gungen Arbeitskrafte verloren hat. Zum anderen haben sie
verdeutlicht, dass die relativen Verluste bei den Hochqualifi
zierten weniger stark ausgepragt sind als bei den geringqua
lifizierten Beschaftigten, Ein direkterVergleich der zwischen
Ost- und Westdeutschland verlaufenden Mobilitatsstrome
auf verschiedenen Qualifikationsebenen zeigt, dass die auf
den ersten Blick unerwarteten qualifikationsspezifischen
Ergebnisse durch stark asymmetrische Strome im unteren
Qualifikationssegment hervorgerufen werden.

Insgesamt haben zwischen 2000 und 2005 mehr als 33000
hochqualifizierte Beschaftigte die ostdeutschen Bundes
lander in Richtung Westdeutschland verlassen. Der entge
gengesetzte Strom ist allerdings ebenfalls beachtlich. Fast
26000 Arbeitskrafte mit einem Hochschulabschluss haben
ihren Wohnsitz aus einem westdeutschen Kreis nach Ost
deutschland verlegt, so dass sich netto ein Wanderungs
verlust von etwa 7000 Hochqualifizierten fur den ostdeut
schen Arbeitsmarkt ergibt. Die Wanderungsbewegungen
der geringqualifizierten Arbeitskrafte zwischen Ost- und
Westdeutschland sind dagegen durch eine deutliche
Asymmetrie gekennzeichnet. Mehr als 16000 Beschaftigte
ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung haben im Un
tersuchungszeitraum ihren Wohnsitz von Ost- nach West
deutschland verlagert. Der gegenlaufige Wanderungsstrom
belauft sich dagegen auf nicht einmal 7000 Erwerbsperso
nen. Der Wanderungsverlust Ostdeutschlands ist daher so
wohl absolut als auch relativ im unteren Qualifikationsseg
ment starker ausgepragt als unter den Hochqualifizierten,
obwohl die Arbeitskrafte mit Hochschulabschluss eine ho
here Mobilitatsneigung aufweisen. Entsprechende Struk
turen sind auch fur die Pendlerverflechtungen zwischen
beiden Teilen Deutschlands festzustellen.

Da sich die Ost-West-Mobilitat der Hochqualifizierten
durch signifikante Strome in beide Richtungen auszeich
net, fallen die entsprechenden Salden vergleichsweise
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Tabelle2
Ost-West-Mobilitlit nach Qualifikation a)

Hochqualifizierte Qualifizierte Geringqualifizierte Gesamt

Wanderer aus Ostdeutschland 18,0 73,1 8,9 100

nach Ostdeutschland 27,0 65,8 7,2 100

Pendler aus Ostdeutschland 11,2 78,1 10,6 100

nach Ostdeutschland 27,6 64,7 7,6 100

SVPBbl am Ostdeutschland 13,7 80,9 5,5 100

Arbeitsort Westdeutschland 10,6 74,0 15,4 100

Quelle: BeH, Pallas-Datenbank des lAB, eigene Berechnungen.
Anmerkung: a) Durchschnittliche Anteile der Qualifikationsgruppen in %, 2000 - 2005,
b) SVPB: Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte.

niedrig aus. Bei den Geringqualifizierten verlauft die Mo
bilitat dagegen hauptsachlich von den neuen in die alten
Bundeslander, so dass sich relativ groEe Salden ergeben,
obwohl die Zahl der Ungelernten auf dem ostdeutschen Ar
beitsmarkt erheblich hinter der Zahl der Hochqualifizier
ten zuriickbleibt. Die asymmetrischen Mobilitatsstrome
der Geringqualifizierten spiegeln die sehr differenzierten
Arbeitsmarktbedingungen ftir diese Qualifikationsgruppe
in Ost- und Westdeutschland wider. Die Beschaftigungs
moglichkeiten fur geringqualifizierte Erwerbspersonen
sind in den neuen Bundeslandern wesentlich starker be
grenzt als in den alten Landern, Darauf weist der niedrige
Beschaftigungsanteil der geringqualifizierten Arbeitskraf
te in Ostdeutschland hin, der deutlich unter dem entspre
chenden Anteil im Westen liegt (vgl.Tabelle 2). Unterschie
de in den qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten
unterstreichen diesen Befund. Nach Analysen von Rein
berg und Hummel (2007) liegt die Arbeitslosenquote der
geringqualifizierten Erwerbspersonen in Ostdeutschland
bei mehr als 40 %. In den westdeutschen Landern stellen
sich ihre Arbeitsmarktchancen ebenfalls ungiinstig, bei ei
ner Quote von rund 24 % aber deutlich besser als im Os
ten dar. In den neuen Bundeslandern diirfte die anhaltend
hohe Arbeitslosigkeit die Beschaftigungschancen spezi
ell der Ungelernten aufgrund von Verdrangungsprozessen
durch hoher qualifizierte Arbeitskrafte (vgl. Blossfeld 1983,
Hand11996) verringert haben.

Abschlielsend solI eine Analyse der Qualifikationsstruktur
der Ost-West-Mobilitat Erkenntnisse dariiber liefern, ob je
nach Qualifikationsebene eine bestimmte Mobilitatsform
praferiert wird. Durch einen Vergleich mit der Qualifikati
onsstruktur der Beschaftigung in beiden Teilen Deutsch
lands wird zudem ermittelt, welche Qualifikationsgruppen
in den Mobilitatsstromen zwischen Ost- und Westdeutsch
land tiber- oder unterproportional vertreten sind und ob
sich die qualifikationsspezifischen Muster von Wanderun
gen und Pendeln diesbeziiglich unterscheiden.

Die Qualifikationsstruktur der Ost-West-Wanderer (und
-Pendler) unterscheidet sich erheblich von der Qualifikati
onsstruktur auf dem ost- bzw. westdeutschen Arbeitsmarkt
insgesamt. Unter den ostdeutschen Beschaftigten, die zwi
schen 2000 und 2005 in den Westen gewandert sind, be-
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tragt der Anteil der Hochqualifizierten 18%. Dieser Anteil
Iiegt mehr als 4 Prozentpunkte iiber dem entsprechen
den Anteil unter den ostdeutschen Beschaftigten (Tabelle
2). Allerdings zeigt sich, dass nicht nur die hochste Qua
lifikationsgruppe iiberproportional vertreten ist, sondern
auch die Geringqualifizierten einen hoheren Anteil unter
den ostdeutschen Auswanderern stellen als unter den Be
schaftigten insgesamt. Unter den Pendlern, die im Osten
wohnen und im Westen arbeiten, sind die Hochqualifizier
ten hingegen unterreprasentiert, wahrend die Geringqua
lifizierten erneut und diesmal noch deutlicher uberrepra
sentiert sind.

Die Qualifikationsstrukturen der von West- nach Ost
deutschland verlaufenden Wanderungs- und Pendlerstro
me unterschieden sich hingegen nicht signifikant vonein
ander. Die Qualifikationsverteilungen der westdeutschen
Einwanderer und Einpendler nach Ostdeutschland sind
erstaunlich ahnlich. Bemerkenswert ist zudem, dass die
Beschaftigten mit Hochschulabschluss in beiden Mobi
litatsgruppen mehr als ein Viertel ausmachen und damit
- gemessen an ihrer Bedeutung auf dem westdeutschen
Arbeitsmarkt - deutlich uberreprasentiert sind. Dies iIlus
triert noch einmal, dass zumindest ein Teil der ostdeut
schen Abwanderungsverluste bei den Hochqualifizierten
durch Einwanderung aus dem Westen kompensiert wird.
Beschaftigte aus dem mittleren Qualifikationssegment,
insbesondere aber Geringqualifizierte finden sich im Ge
gensatz dazu nur vergleichsweise selten unter den west
deutschen Arbeitskraften, die nach Ostdeutschland pen
deln oder wandern. Angesichts der aulserst begrenzten
Beschaftigungsmoglichkeiten fur Ungelernte im Osten des
Bundesgebiets ist dies kaum iiberraschend.

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die Abwanderung aus
Ostdeutschland weit iiberproportional aus dem obe
ren und dem unteren Qualifikationssegment speist, wah
rend der negative Pendlersaldo in starkerem Malse von der
niedrigsten Qualifikationsstufe getragen wird. Die Wan
derungsstrorne sind also durch eine gewisse Polarisie
rung an beiden Enden der Qualifikationsskala gekenn
zeichnet. Das Pendeln in den westdeutschen Arbeitsmarkt
scheint dagegen vor allem fur geringqualifizierte Arbeits
krafte in Ostdeutschland eine wichtige Option darzustel-
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len. Der Vergleich der Mobilitatsarten zeigt, dass fur das
mittlere und untere Qualifikationssegment Pendeln ge
geniiber der Wanderung die attraktivere Mobilitatsform zu
sein scheint. Fiir Hochqualifizierte verhalt es sich genau
andersherum. Diese Differenzen sind aber nur fur die von
Ost- nach Westdeutschland verlaufende Mobilitat charak
teristisch. Die Qualifikationsstrukturen der in entgegenge
setzter Richtung verlaufenden Pendler- und Wanderungs
strorne weisen keine systematischen Unterschiede auf,
die auf qualifikationsspezifische Praferenzen fur eine be
stimmte Mobilitatsform hinweisen konnten.

Offenbar ist das Pendeln in den westdeutschen Arbeits
markt fur ostdeutsche Arbeitskrafte insbesondere aus dem
unteren Qualifikationssegment attraktiver als den Wohnort
zu verlagern. Dies konnte zum einen daraus resultieren,
dass sich Geringqualifizierten aufgrund ihrer vergleichs
weise schwach ausgepragten beruflichen Spezialisierung
haufiger Beschaftigungsmogllchkelten bieten, die inner
halb eines begrenzten raumlichen Radius liegen, als das
beispielsweise bei hoch spezialisierten Akademikern der
Fall ist. Insofern sind geringqualifizierte Arbeitskrafte aus
Ostdeutschland moglicherweise eher als Hochqualifizierte
in der Lage einen adaquaten Arbeitsplatz in Westdeutsch
land zu finden, der noch in einer zumutbaren Pendeldis
tanz zum ostdeutschen Wohnort liegt. Zum anderen konn
te sich in dies em Zusammenhang auswirken, dass die mit
einer Wanderung verbundenen Kosten im Vergleich zu den
erzielbaren Wanderungsgewinnen fur die Ungelernten re
lativ hoch ausfallen. Das Pendeln kann durch die Kombi
nation eines niedrigen Mietniveaus im Osten und relativ
hohen Lohnen im Westen insbesondere fur geringquali
fizierte Erwerbspersonen eine attraktive Alternative zum
Umzug darstellen (Pischke et al. 1994).

4 Fazit

Nach wie vor sind die Arbeitsmarktbedingungen in den
ostdeutschen Regionen wesentlich ungiinstiger als in
Westdeutschland. Die Arbeitskrafternobilitat in Deutsch
land wird in erheblichem Umfang durch diese Disparita
ten beeinflusst. Seit derWiedervereinigung ist Ostdeutsch
land durch die Abwanderung von Arbeitskraften und
einen Auspendleriiberschuss gegeniiber dem Westen ge
kennzeichnet. Zwar sind im Osten wie im Westen des Bun
desgebietes auch siedlungsstrukturelle Aspekte von Be
deutung. Uberlagert werden diese aber durch die Strome
zwischen den alten und neuen Bundeslandern. Die Un
terschiede in den regionalen Arbeitsmarktbedingungen
schlagen sich also deutlich in der Mobilitat der Arbeits
krafte nieder. Die Intensitat der Arbeitskraftemobilitat zwi
schen Ost- und Westdeutschland war aber im Zeitablauf
erheblichen Schwankungen unterworfen.

Zwischen 2000 und 2005 hat Ostdeutschland in <1Ilen Qua
lifikationssegmenten Arbeitskrafte durch Abwanderung
verloren. Bemerkenswert ist, dass diese Verluste bei den
geringqualifizierten Arbeitskraften vergleichsweise stark
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ausfallen. Die gleichen Befunde sind fur die Pendlerver
flechtungen zwischen Ost- und Westdeutschland festzu
stellen. Dass die Verluste des Ostens vor allem in den un
teren Qualifikationssegmenten relativ ausgepragt sind, ist
nicht auf eine iiberdurchschnittliche Mobilitatsneigung
der Ungelernten, sondern vielmehr auf die asymmetri
schen Strome zwischen Ost und West zuruckzufuhren, Auf
dem westdeutschen Arbeitsmarkt besitzen geringqualifi
zierte, ostdeutsche Arbeitskrafte noch nennenswerte Be
schaftigungschancen. Der ostdeutsche Arbeitsmarkt kann
hingegen aufgrund der dramatischen Unterbeschaftigung,
insbesondere unter den Arbeitskraften ohne abgeschlosse
ne Berufsausbildung, und vermutlich wirksamen Verdran
gungseffekten seitens besser ausgebildeter Erwerbsperso
nen Ungelernten keine Perspektive bieten. So weist auch
Maretzke (2004) darauf hin, dass es infolge der durchgan
gig vorhandenen Problemlagen in Ostdeutschland fur Ar
beitskrafte kaum attraktive Wanderungsziele in ostdeut
schen Regionen gibt. Da fast ausschliefslich westdeutsche
Regionen interessante Zielgebiete darstellen diirften, auch
fur die Geringqualifizierten in Westdeutschland, besteht
eine signifikante Abwanderung aus dern Osten, der kein
entsprechender Strom in Gegenrichtung entgegensteht.

Die Konstellation der Mobilitatsstrorne weist fur die Er
werbspersonen mit Hochschulabschluss ein deutlich an
deres Muster auf. Da der ostdeutsche Arbeitsmarkt fur Ar
beitskrafte mit einem Hochschulabschluss offenbar in
nicht unwesentlichem Malse noch Beschaftigungsopti
onen bieten kann, sind die neuen Bundeslander fur die
se Gruppe als Zielregionen nicht zu vernachlassigen. Die
Wanderungsbewegungen und Pendlerverflechtungen der
Hochqualifizierten zwischen Ost- und Westdeutschland
sind deshalb durch einen hoheren Grad an Symmetrie ge
pragt. Dies hat zur Folge, dass die Humankapitalverluste
fur den Osten, gemessen an der Bedeutung des Hochqua
lifiziertensegments am Arbeitsmarkt, eher niedrig ausfal
len.

Die erhebliche Bedeutung des unteren Qualifikationsseg
ments fur die Abwanderung aus Ostdeutschland deckt sich
mit den Ergebnissen von Kempe (2001) und Schneider
(2005). Allerdings fiihren die Autoren das Resultat auf Bil
dungswanderungen zuriick, d.h. junge ostdeutsche Schul
absolventen, die zum Erwerb eines Berufsabschlusses in
die alten Bundeslander abwandern. Unsere Analysen zei
gen, dass Bildungswanderungen allein das vergleichswei
se grotse Gewicht der Ungelernten an der Abwanderung
nicht erklaren konnen, da aus dem hier untersuchten Da
tensatz die Auszubildenden ausgeschlossen wurden. Zu
dem weisen die Pendlerverflechtungen zwischen Ost- und
Westdeutschland eine ganz ahnliche Qualifikationsstruk
tur auf.

Welche Schliisse lassen sich aus den Ergebnissen mit Blick
auf den befurchteten Humankapitalverlust Ostdeutsch
lands und die damit verbundenen WachstumseinbuEen
ziehen? Legt man eine sehr einfache Definition zugrunde,
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muss von einem Humankapitalverlust in Ostdeutschland
gesprochen werden, weil mehr qualifizierte Arbeitskrafte
ab- als zuwandern und entsprechende Befunde auch fur
die Pendlerverflechtungen zu beobachten sind. Uberpro
portionale Mobilitatsverluste im Segment der Hochqua
lifizierten sind dagegen nicht festzustellen. Vor allem die
Mobilitat der geringqualifizierten Arbeitskrafte sollte auf
grund der entlastenden Wirkungen in den entsprechen
den ostdeutschen Arbeitsmarktsegmenten und dem zu
nehmenden Arbeitsangebot im Westen zu einem Abbau
von Arbeitsmarktungleichgewichten in Deutschland bei
tragen.
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Anmerkungen
0)
Bezogen auf aile zivilen Erwerbspersonen. Die Kreise Sachs en
Anhalts konnten aufgrund der Gebietsreform in 2007 hier nicht
beriicksichtigt werden.

(2)

Wir danken dem Service-Bereich IT und Informationsmanage
ment (ITM) am lAB fur die komplexen Datenaufbereitungen und
insbesondere Markus Kohler, Melanie Stamm und Steffen Kaimer
auch fur die konstruktiven Hinweise und die Unterstiitzung.

(3)

Nicht beriicksichtigt werden zudem Personen ohne eine plausible
Entgeltangabe.

(4)

In der vorliegenden Analyse wird das Verhaltnis von Pendeln und
Wandern vor allem unter dem Aspekt der Substitution betrachtet.
Es sind jedoch auch andere theoretische Zusammenhange zwi
schen den beiden Formen raumlicher Mobilitat moglich. Neben
der Ersatzfunktion kann das Pendeln Vorbotenfunktion fiir eine
geplante Wanderung haben (Kalter 1994) oder dieser auch zeitlich
nachfolgen.

(5)

Zur Entwicklung der Pendlerverflechtungen in Deutschland siehe
Haas/Hamann (2008).

(6)

Es ist allerdings festzustellen, dass die Suburbanisierung in Ost
deutschland in den vergangenen Iahren erheblich an Dynamik
eingebufst hat - in Mecklenburg-Vorpommern mit einer gewissen
Zeitverzogerung (vgl.Herfert 2007).

(7)

Eine ausftihrliche Darstellung der unterschiedlichen Konzepte fin
det sich im Abschnitt 2.
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