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E i n l e i t u n g 

Im Sommer 196 7 e r t e i l t e das Bundeswirtschaftsministerium dem 
I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung den A u f t r a g , 
unter Verwendung b e r e i t s im I n s t i t u t vorliegenden und neu 
zu beschaffenden M a t e r i a l s eine Problemstudie "Arbeitskräfte
p o t e n t i a l i n w i r t s c h a f t l i c h schwachen Gebieten, aufgezeigt 
am Problem der Fernpendler (Wochenendpendler)" durchzuführen. 

Der vom I n s t i t u t dem Bundeswirtschaftsministerium vorgelegte 
Untersuchungsvorschlag, der unter anderem auf ei n e r S e r i e 
von q u a l i t a t i v e n Interviews und Auswertung s t a t i s t i s c h e n Ma
t e r i a l s fußte, d i e das I n s t i t u t aus eigenen M i t t e l n im Herbst 
1966 durchgeführt h a t t e , sah das Problem der Wochenendpendler 
i n e i n e r durchaus t r a d i t i o n e l l e n Perspektive i n e r s t e r L i n i e 
a l s einen verzögerten Wanderungsvorgang im Rahmen der säku
l a r e n Land-Stadt-Bewegungen, deren Beeinflußbarkeit insbeson
dere durch r e g i o n a l p o l i t i s c h e Entwicklungsmaßnahmen dringend 
der Klärung bedürfe. 

In Übereinstimmung mit den meisten b i s h e r vorliegenden wis
s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n und der Meinung der großen Mehrzahl 
der Regionalplaner und - p o l i t i k e r waren wir der A n s i c h t , 
daß das Wochenendpendeln s e l b s t i n m i t t e l f r i s t i g e r Perspek
t i v e kaum e i n Dauerzustand s e i n könnte, sondern spätestens 
im Generationswechsel wiederum i n e i n "normales" Erwerbsver
h a l t e n umschlagen müsse, b e i dem entweder e i n neuer A r b e i t s 
p l a t z i n der Nähe der Wohnung oder eine neue Wohnung i n der 
Nähe des A r b e i t s p l a t z e s gesucht würde. In den Augen der 
R e g i o n a l p o l i t i k e r s t e l l e n d i e Wochenendpendler g l e i c h z e i t i g 
den w i c h t i g s t e n I n d i k a t o r und das w i c h t i g s t e Hindernis für 
das Gelingen der Strukturverbesserung i n w i r t s c h a f t l i c h 
schwachen Gebieten dar; H i n d e r n i s , w e i l s i e , indem s i e w e i t e r 
h i n und t r o t z I n d u s t r i e a n s i e d l u n g , n i c h t b e r e i t s i n d , A r b e i t s 
plätze i n ihrem Heimatgebiet anzunehmen, eine Verstärkung 
des I n d u s t r i e b e s a t z e s erschweren, wenn n i c h t unmöglich ma
chen; I n d i k a t o r i n dem Sinn, daß d i e Fortdauer des Wochenend-
pendelns a l s Beweis dafür gelt e n kann, daß eben nach wie vor 
e i n Gefälle i n den Erwerbs- und Verdienstmöglichkeiten zwi
schen Ballungsgebieten und den sogenannten Problemgebieten 
bestünde. Deshalb f i n d e t das Problem der Wochenendpendler 
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b e i den R e g i o n a l p o l i t i k e r n i n neuester Z e i t zunehmend Be
achtung, wobei man s i c h vor allem f r a g t , durch welche Maß
nahmen man d i e Attraktivität der vorhandenen oder neu zu 
schaffenden Arbeitsplätze i n den Heimatgebieten der j e t z i 
gen Wochenendpendler so erhöhen könnte, daß s i e s i c h i n ihrem 
Erwerbsverhalten auf d i e nähere Umgebung i h r e r Wohnung um
o r i e n t i e r e n . 

Die ersten A r b e i t s s c h r i t t e des I n s t i t u t s waren durchaus von 
d i e s e r F r a g e s t e l l u n g bestimmt; insbesondere wurde b e i einem 
zweiten Stoß von Wochenendpendlerbefragungen, der im Herbst 
1967 s t a t t f a n d , ähnlich wie b e i den ersten Interviews im 
Herbst 1966, besonderer Wert darauf g e l e g t , Größen wie B i n 
dung an den Heimatort, Umzugsbereitschaft und w i r t s c h a f t l i 
che Vor- und N a c h t e i l e des Wochenendpendelns zu e r m i t t e l n . 

Zu E i n z e l h e i t e n der Untersuchungsmethode und des i n der 
Studie v e r a r b e i t e t e n Primär- und Sekundärmaterials s e i auf 
das folgende K a p i t e l I verwiesen. 

Im Zug der i n t e n s i v e n s o z i o l o g i s c h e n Auswertung des gesam
melten M a t e r i a l s erwies s i c h jedoch diese anfängliche Frage
s t e l l u n g zunehmend a l s unbefriedigend; immer schärfer t r a t e n 
b e i der Klärung von S i t u a t i o n und Verhalten der Wochenend
pendler Faktoren i n den Vordergrund, d i e w i r zunächst nur 
t e i l w e i s e erfaßt hatten, so vor allem der s p e z i f i s c h e Cha
r a k t e r der von der Mehrzahl der Wochenendpendler besetzten 
Arbeitsplätze. Die Um d e f i n i t i o n des Problems aus einem über
wiegend r e g i o n a l e n i n e i n s p e z i f i s c h e s Problem der A r b e i t s 
kräfteforschung brachte überraschende E i n s i c h t e n . Es z e i g t e 
s i c h nämlich, daß o f f e n s i c h t l i c h d i e b e r u f l i c h e S i t u a t i o n 
der Wochenendpendler und i h r e S t e l l u n g im Wirtschaftsprozeß 
keineswegs nur unter der Annahme eines r e g i o n a l bedingten 
"Handikaps" b e t r a c h t e t werden konnten - eines Handikaps, 
das a l l e r d i n g s a l s solches u n b e s t r e i t b a r i s t und s i c h n i c h t 
nur i n den sehr v i e l längeren Distanzen zu i n d u s t r i e l l e n 
und i n d u s t r i e - o r i e n t i e r t e n Arbeitsplätzen, sondern vor allem 
auch i n den ausgesprochen schlechten Bildungs- und A u s b i l 
dungschancen niederschlägt, welche d i e Vorbereitung auf und 
den E i n t r i t t i n das Erwerbsleben der großen Mehrzahl der 
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Wochenendpendler bestimmt hatten. E i n großer, t e n d e n z i e l l 
o f f e n s i c h t l i c h steigender T e i l der Wochenendpendler hat es 
jedoch verstanden, dieses Handikap i n einen V o r t e i l umzumün
zen, Indem s i e durch i h r e F i x i e r u n g an w i r t s c h a f t l i c h schwa
che Regionen zu r e g i o n a l e r Mobilität gezwungen waren, e r 
h i e l t e n s i e einen p o t e n t i e l l e n Wert a l s r e g i o n a l mobile Ar
b e i t s k r a f t , der es v i e l e n Wochenendpendlern ermöglichte, s i c h 
Zugang zu Tätigkeiten zu ve r s c h a f f e n , d i e nach Q u a l i f i k a t i o n , 
vor a llem aber auch nach Verdienstchancen weit über dem l i e 
gen, was s i e normalerweise angesichts i h r e r Schul- und Aus
bildung und i h r e r früheren Berufserfahrung hätten erwarten 
können. 

Geht man davon aus, daß d i e Wochenendpendler einen ganz spe
z i f i s c h e n Bedarf der W i r t s c h a f t an Arbeitskräften decken, 
d i e keineswegs bloße Hilfsarbeitertätigkeiten si n d und d i e 
man während der Arbeitswoche ohne nennenswerte zusätzliche 
Kosten i n einem großen geographischen Streubereich wechselnd 
einsetzen kann, kompensieren s i e e i n e r s e i t s das Handikap i h r e r 
r e g i o n a l e n Herkunft und reg i o n a l e n Bindung, verschaffen s i c h 
d i e Möglichkeit, am Lebensstandard des Kerns der i n d u s t r i e l 
l e n und i n d u s t r i e - o r i e n t i e r t e n Arbeitnehmerschaft von B a l 
lungsgebieten zu p a r t i z i p i e r e n und eröffnen zum B e i s p i e l 
v i e l e n i h r e r Kinder Bildungsmöglichkeiten, d i e weit über dem 
Durchschnitt i n i h r e n Heimatgebieten l i e g e n ; hieraus e r g i b t 
s i c h nun f r e i l i c h wiederum, daß d i e Attraktivität von Ar
beitsplätzen i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler so
lange n i c h t a u s r e i c h t , i h r Erwerbsverhalten zu b e e i n f l u s s e n , 
solange n i c h t Arbeitsbedingungen ( n i c h t nur unmittelbar ma
t e r i e l l e Größen wie A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , Aufstiegsmöglich
k e i t e n , I n t e r e s s a n t h e i t der A r b e i t u.ä.) geschaffen werden, 
di e mit dem von den Großbetrieben bestimmten Niveau i n B a l 
lungszentren v e r g l e i c h b a r s i n d - wobei man s i c h wieder f r a 
gen kann, ob dies angesichts der geringen Bevölkerungsdichte 
und der hieraus r e s u l t i e r e n d e n Beschränkung von Betriebsgröße 
und Mischung des Industriebesatzes überhaupt außerhalb weni
ger z e n t r a l e r Orte jemals e r r e i c h t werden kann. 

E r s t d i e Kombination der Arbeitskräfteperspektive mit der 
reg i o n a l e n Perspektive l i e f e r t eine zureichende Erklärung für 
das tatsächliche Verhalten der Wochenendpendler, für d i e hohe 
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Konstanz i h r e s weiteren Berufswegs, mit dem s i e - i n sehr 
r e a l i s t i s c h e r Weise - rechnen, wie für d i e hohe und i n d i e 
ser Generation kaum mehr aufhebbare Bindung an den Heimatort, 
d i e s i e i n i h r e r großen Mehrheit durch den Bau eines eige
nen Hauses eingegangen sind oder demnächst eingehen werden. 
In dieses s t a b i l e Gleichgewicht werden r e g i o n a l p o l i t i s c h e 
Maßnahmen wohl auch dann n i c h t mehr i n nennenswertem Maß 
i n t e r v e n i e r e n können, wenn s i e - zum B e i s p i e l durch noch 
stärkere Konzentration auf z e n t r a l e Orte - i n ihrem Wirkungs
grad w e s e n t l i c h g e s t e i g e r t werden oder wenn s i c h der Umfang 
der eingesetzten M i t t e l nochmals s t a r k erhöhen s o l l t e . 

Offen b l e i b t dann f r e i l i c h d i e Frage nach dem, was im Gene
rati o n s w e c h s e l zu erwarten i s t , d.h. dann, wenn d i e j e t z i g e , 
überwiegend aus m i t t l e r e n Altersjahrgängen bestehende Gene
r a t i o n der Wochenendpendler aus dem Erwerbsleben ausgeschie
den s e i n w i r d . 

Eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen, zum T e i l durch
aus widersprüchlichen Entwicklungstendenzen e r g i b t a l s wahr
s c h e i n l i c h s t e Annahme, daß e i n e r s e i t s e i n e r h e b l i c h e r T e i l 
der Kinder der heutigen Wochenendpendler i n Ballungsgebiete 
abwandern w i r d , und zwar insbesondere a l s Folge des über
d u r c h s c h n i t t l i c h hohen Bildungs- und Ausbildungsniveaus, 
das ihnen i h r e E l t e r n - oftmals unter außerordentlichen 
Mühen und Belastungen für d i e Kinder wie für d i e F a m i l i e n -
zukommen ließen, daß jedoch a n d e r e r s e i t s der weitere Rück
gang der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung e i n l a n g f r i s t i g e s 
P o t e n t i a l für neue Wochenendpendler s c h a f f t , d i e s i c h i h r e r 
s e i t s i n der nächsten Generation i n ei n e r nur g r a d u e l l , 
aber n i c h t p r i n z i p i e l l verschiedenen S i t u a t i o n befinden 
werden wie d i e heutigen Wochenendpendler, a l s s i e vor 10 
oder 15 Jahren erstmals einen A r b e i t s p l a t z außerhalb der 
üblicherweise akzeptierbaren Tagespendelentfernung annahmen. 

Daß auch l a n g f r i s t i g e i n solches P o t e n t i a l der Wochenend
pendler bestehen w i r d , e r g i b t s i c h insbesondere aus den 
Grenzen, d i e ei n e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g der Problemgebiete, 
i n denen nahezu a l l e Wochenendpendler beheimatet s i n d , ge
zogen sind - Grenzen, d i e n i c h t so sehr i n der Schaffung 
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eines q u a n t i t a t i v ausreichenden I n d u s t r i e b e s a t z e s a l s i n der 
Ausbildung e i n e r nach i h r e n Arbeitsbedingungen und der A t t r a k 
tivität i h r e r Arbeitsplätze gegenüber den Ballungszentren kon
kurrenzfähigen I n d u s t r i e s t r u k t u r l i e g e n . 

Manches s p r i c h t dafür - ohne daß w i r hierfür aus unserem Mate
r i a l w i r k l i c h s t i c h h a l t i g e Belege anbieten können -, daß unter 
den s k i z z i e r t e n und im B e r i c h t sehr v i e l näher auszuführenden 
Umständen d i e heutigen wie auch d i e zukünftigen Wochenendpend
l e r keine negative Auslese aus der Bevölkerung i h r e r Heimatge
b i e t e d a r s t e l l e n . Der e i n d r u c k s v o l l e b e r u f l i c h e A u f s t i e g v i e 
l e r Wochenendpendler mit besonders schlechten Startbedingungen 
oder der hohe Bildungsgrad der Kinder b e i bestimmten Gruppen 
von Wochenendpendlern zeigen, daß d i e Chancen, d ie s i c h an v i e 
l e n Arbeitsplätzen i n den Ballungszentren b i e t e n , auch genutzt 
werden. 

Es war n i c h t d i e Aufgabe d i e s e r "Problemstudie''', endgültige und 
i n a l l e n E i n z e l h e i t e n schlüssig belegte Aussagen zu machen. 
Ihre Absicht bestand, wie schon der B e g r i f f der Problemstudie 
besagt, d a r i n , e i n Problem r i c h t i g zu d e f i n i e r e n und aufzuhel
l e n , das scheinbar (wegen der r e l a t i v geringen Zahl der b e t e i 
l i g t e n Personen) marginale Bedeutung b e s i t z t , i n W i r k l i c h k e i t 
jedoch mit z e n t r a l e n Fragen sowohl der R e g i o n a l p o l i t i k wie der 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k und der ihnen zugeordneten w i s s e n s c h a f t l i 
chen D i s z i p l i n e n verknüpft i s t . 

Nur unter diesen Einschränkungen dürfen d i e Aussagen des f o l 
genden B e r i c h t s bewertet werden, was f r e i l i c h , so möchten w i r 
meinen, n i c h t daran h i n d e r t , daß s i e dringend dazu Anlaß geben, 
e i n i g e , insbesondere r e g i o n a l p o l i t i s c h e , aber möglicherweise 
auch bildungs- und a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e sowie arbeitsmarkt
p o l i t i s c h e Konzepte neu durchzudenken, d i e man b i s h e r v i e l l e i c h t 
zu s c h n e l l a l s g e s i c h e r t betrachtet hat. Im übrigen müßte jeder 
e r n s t h a f t e Z w e i f e l an der R i c h t i g k e i t und der Tragweite unserer 
Thesen wie auch jeder Wunsch nach genaueren, s t a r k q u a n t i f i 
z i e r t e n Informationen unmittelbar Anstoß zu weiteren, i n t e n s i 
veren Untersuchungen geben, d i e dann auch eine b r e i t e r e Bevöl
kerung erfassen können. 
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Unser Dank g i l t a l l den z a h l r e i c h e n Personen und S t e l l e n , 
deren Unterstützung zum Gelingen der Untersuchung b e i g e t r a 
gen hat. An e r s t e r S t e l l e möchten w i r h i e r b e i neben den be
f r a g t e n Wochenendpendlern und i h r e n Frauen, d i e uns manchmal 
mehrere Stunden i h r e r knappen Wochenendfreizeit zur Verfü
gung g e s t e l l t h a t t e n , d i e Bürgermeister und Gemeindesekre
täre i n den Untersuchungsgemeinden erwähnen, d i e überall i n 
v o r b i l d l i c h e r Weise a l l e Informationen zusammensuchten, d i e 
wi r brauchten, und uns i n vielfältiger Weise durch Ratschläge 
und Hinweise b e h i l f l i c h waren; d i e Herren Dr. von Kretschmar 
und Geiger, L e i t e r der zuständigen B e z i r k s p l a n u n g s s t e l l e 
Oberpfalz und Niederbayern, bezeugten i h r hohes Int e r e s s e 
an der Untersuchung, indem s i e uns i n vielfältiger Weise, 
vor allem auch durch Vermittlung z a h l r e i c h e r notwendiger Kon 
t a k t e , zur Hand gingen. Unser besonderer Dank g i l t dem Bun
desministerium für W i r t s c h a f t , dessen f i n a n z i e l l e Unterstüt
zung uns den Abschluß der Erhebungen und d i e E r s t e l l u n g des 
vorliegenden B e r i c h t s möglich gemacht hat. 

München, im Frühjahr 1968 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 

Burkart Lutz D i e t e r Kreuz 
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I. Zum Untersuchungsgegenstand und zur Methode 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



1. Zur D e f i n i t i o n der Wochenendpendler 

a) Zum B e g r i f f der Wochenendpendler 

Eine größere, im einzelnen aber kaum abschätzbare Zahl von 
Personen l e b t i n der BRD während eines größeren T e i l s der 
Z e i t n i c h t am Heimatwohnort, d.h. am 1. Wohnsitz, sondern 
am Ort der Berufstätigkeit bzw. Ausbildung. Diese Personen 
werden - mit r e l a t i v k l e i n e n d e f i n i t o r i s c h e n Abweichungen -
im allgemeinen a l s "Wochenendpendler" bezeichnet. 

Im Mikrozensus 19 64 des S t a t i s t i s c h e n Bundesamts wurden 
d i e Wochenendpendler b e i s p i e l s w e i s e a l s " d i e j e n i g e n Perso
nen mit 2. Wohnsitz am A r b e i t s - und Ausbildungsort..." d i e 
wöchentlich, vierzehntägig, monatlich oder i n noch längeren 
Abständen - meist über das Wochenende - an den Heimatwohn
s i t z zu i h r e r F a m i l i e , entweder zum Ehegatten oder zu den 
E l t e r n , f a h r e n . " 1 ) 

In d i e s e r Gruppe von Personen wurden b e i dem obenerwähnten 
Mikrozensus 1964 rund 420 000 Personen gezählt. Diese, nach 
r e i n formalen, s t a t i s t i s c h e n Gesichtspunkten angegrenzte 
Gruppe, läßt s i c h etwas d i f f e r e n z i e r e n , wobei dann - nach 
j e w e i l s s p e z i f i s c h e n D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i e n - v e r s c h i e 
dene k l e i n e r e Gruppen i s o l i e r t werden können. 

Von Bedeutung i s t h i e r vor a l l e m d i e Untersuchung der Wo
chenendpendler nach i h r e r S t e l l u n g im Beruf; es la s s e n s i c h 
d r e i verschiedene Gruppen abgrenzen: 

o Die e r s t e Gruppe besteht aus Personen, d i e im Augenblick 
noch ke i n e r Erwerbstätigkeit nachgehen, sondern s i c h i n 
Ausbildung befinden. Es si n d d i e s im wesentlichen Schüler 
und Studenten. 

o Eine weitere Gruppe wird g e b i l d e t aus A n g e s t e l l t e n und 
Beamten. 

Bayern i n Zahlen, Heft 9, Sept. 1967, S. 359 f 
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o Eine l e t z t e Gruppe schließlich b i l d e n d i e A r b e i t e r . 

Eine andere Differenzierungsmöglichkeit i s t d i e nach dem 
Geschlecht; Männer und Frauen s i n d i n der Gruppe der Wochen
endpendler i n s p e z i f i s c h e n Proportionen v e r t r e t e n . 

Untersucht man d i e St r u k t u r der beim Mikrozensus 1964 e r 
faßten Wochenendpendler etwa für Bayern, so e r g i b t s i c h f o l 
gendes B i l d : 

Insgesamt wurden 19 64 i n Bayern 62 000 Wochenendpendler ge
zählt. Davon s i n d knapp 12 % Schüler und Studenten, so daß 
s i c h d i e Zahl der erwerbstätigen Wochenendpendler auf ca. 
55 000 vermindert. Von diesen 55 000 Wochenendpendlern s i n d 
über 50 % Beamte und A n g e s t e l l t e , etwas weniger a l s 40 % 
si n d A r b e i t e r . Interessant i s t f e r n e r , daß von den gesamten 
Wochenendpendlern i n Bayern etwa 30 % Frauen s i n d . 

Diese Zahlen, d i e sich aus der formalen Abgrenzung der Wo
chenendpendler i n der Amtlichen S t a t i s t i k ergeben, erlauben 
keine weitere und stärker d i f f e r e n z i e r t e n Aussagen, etwa 
über d i e Ursachen des Wochenendpendelns. 

Es kommt al s o h i e r vor allem darauf an, aus d i e s e r forma
l e n s t a t i s t i s c h e n Kategorie der Wochenendpendler s o z i o l o 
g i s c h i n t e r e s s a n t e Gruppen abzuspalten und näher zu unter
suchen. Wir gehen dabei von folgenden Vorstellungen aus: 

o Schüler und Studenten sind für uns im weiteren nur von 
ei n e r r e l a t i v untergeordneten Bedeutung. Sie befinden 
s i c h i n ei n e r b e r u f l i c h e n wie auch zum T e i l r e g i o nalen 
Übergangsphase, d i e zwar i n t e r e s s a n t s e i n kann, der w i r 
aber im Augenblick n i c h t nachgehen werden. 

o A n g e s t e l l t e und Beamte, deren hoher A n t e i l an den Wochen
endpendlern zunächst überrascht, dürften s i c h e b e n f a l l s 
zu einem großen T e i l i n e i n e r ganz s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n 
befinden; Wochenendpendeln wäre hier entweder e b e n f a l l s 
eine Überganssituation, oder es handelt s i c h dabei um 
s p e z i f i s c h e Berufssituationen, d i e r e g i o n a l e Mobilität 
voraussetzen. B e i s p i e l hierfür wären etwa Handelsvertreter 
bzw. Lokomotivführer oder Schaffner b e i der Bundesbahn. 
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Eine Übergangssituation, d i e für einen weiteren T e i l d i e 
ser Personen r e l e v a n t zu s e i n s c h e i n t , i s t entweder aus
gelöst durch den Übergang von e i n e r Arbeitsstätte zur an
deren ( F l u k t u a t i o n ) oder durch eine Versetzung a l s Folge 
e i n e r s p e z i f i s c h e n Laufbahn, wie etwa b e i Beamten, oder 
schließlich eine Folge verzögerter Familienumsiedlung 
b e i Ortswechsel. 
A l l e d i e s e Fälle scheinen uns aber Fälle von Wochenend-
pendeln zu s e i n , d i e n i c h t aus der s p e z i f i s c h e n S t r u k t u r 
eines bestimmten Gebiets und der damit gegebenen s p e z i f i 
schen Q u a l i f i k a t i o n e n und des Ausbildungsniveaus der Be
völkerung erklärbar s i n d . 

o Etwas anders l i e g t der F a l l b e i den A r b e i t e r n , b e i denen 
zwar auch Wochenendpendeln a l s Übergangsphase a u f t r e t e n 
kann, wo s i c h aber s p e z i f i s c h e Gebiete und damit s p e z i f i 
sche Gruppen von Wochenendpendlern abgrenzen l a s s e n und 
damit e i n wesentlicher Auslöser für das Wochenendpendeln 
die S t r u k t u r des Gebiets, d.h. d i e Besetzung mit A r b e i t s 
plätzen i n den verschiedenen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n , d i e 
v o r i n d u s t r i e l l e bzw. i n d u s t r i e l l e O r i e n t i e r u n g des Ge
b i e t s und schließlich d i e Größe und Entwicklung der Be
völkerung i s t . 

Grundlegend für d i e Analyse des Phänomens des Wochenend-
pendelns scheinen uns d i e oben schon angesprochene ''ökolo
gische" Dimension, d.h. d i e r e g i o n a l e D i f f e r e n z i e r u n g von 
Gruppen von Wochenendpendlern, sowie d i e e b e n f a l l s r e g i o 
n a l d i f f e r e n z i e r t e n und s p e z i f i s c h e n Auslösefaktoren und 
Mechanismen zu s e i n . 

b) Abgrenzung der h i e r untersuchten Gruppen von Wochenend-
pendlern 

Aus der Gruppe der Wochenendpendler, d i e s i c h , wie oben 
gezeigt wurde, aus sehr v i e l e n e inzelnen Gruppierungen und 
S o z i a l k a t e g o r i e n zusammensetzt, i n t e r e s s i e r t uns h i e r im 
folgenden e i n ganz s p e z i f i s c h e r Typ, der auf zwei Ebenen 
d e f i n i e r t werden kann: 
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o Einmal zeichnen s i c h diese Wochenendpendler dadurch aus, 
daß s i e kaum andere Q u a l i f i k a t i o n s k a t e g o r i e n a l s A r b e i t e r 
umfassen, 

o zum anderen l i e g t d i e Ursache für das Wochenendpendeln 
d i e s e r Personengruppen im wesentlichen i n der u n d i f f e r e n 
z i e r t e n , v o r i n d u s t r i e l l e n W i r t s c h a f t s s t r u k t u r sowie i n 
der Bevölkerungsstruktur i h r e s Wohngebiets begründet. 

Während A n g e s t e l l t e und Beamte unter den Wochenendpendlern 
s i c h r e l a t i v gleichmäßig über d i e einzelnen Stadt- und Land
k r e i s e v e r t e i l e n und der Pendelvorgang b e i d i e s e r Gruppe 
nicht durch s p e z i f i s c h e , r e g i o n a l d i f f e r e n z i e r t e Mechanis
men ausgelöst w i r d , e r g i b t s i c h d i e Notwendigkeit, einen 
vom Wohnort sehr weit e n t f e r n t e n A r b e i t s p l a t z zu suchen, 
t y p i s c h e r w e i s e i n ganz bestimmten Gebieten. 

Wenn im folgenden von "Wochenendpendlern" d ie Rede i s t , so 
meinen w i r damit d i e s p e z i f i s c h e Gruppe von Wochenendpend
l e r n , d i e aufgrund r e g i o n a l e r s t r u k t u r e l l e r Komponenten 
( u n d i f f e r e n z i e r t e , v o r i n d u s t r i e l l e W i r t s c h a f t s s t r u k t u r ) ge
zwungen w i r d , s i c h i n stärker i n d u s t r i a l i s i e r t e n Gebieten 
einen A r b e i t s p l a t z zu suchen und damit aus dem heimischen, 
v o r i n d u s t r i e l l e n Arbeitsmarkt auszubrechen und an indu
striell-städtischen Arbeitsmärkten zu p a r t i z i p i e r e n . 

Es g i b t i n der BRD eine ganze Reihe von d e r a r t i g e n , w i r t 
s c h a f t l i c h schwachen Gebieten, i n denen das Problem der 
Wochenendpendler eine gewisse Relevanz b e s i t z t . Im I n t e r 
esse möglichst ökonomischen Einsatzes der Forschungsmittel 
haben w i r die Untersuchung auf e i n Gebiet beschränkt, das 
a l s das " k l a s s i s c h e " Gebiet der Wochenendpendler bezeichnet 
werden kann, nämlich das ostbayerische Zonenrandgebiet. Der 
im folgenden a l s "inneres Untersuchungsgebiet'' bezeichnete 
T e i l besteht aus den d r e i Landkreisen Grafenau, Viechtach 
und Cham, d i e zu dem vom I n s t i t u t für Raumforschung i n Bad 
Godesberg abgegrenzten " w i r t s c h a f t l i c h e n Notstandsgebiet" 
gehören. 
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C h a r a k t e r i s t i s c h für dieses Gebiet scheinen uns zwei Fakto
ren zu s e i n : 

o einmal d i e unzureichende Ausstattung mit i n d u s t r i e l l e n , 
modernen Arbeitsplätzen, 

o zum anderen d i e r e l a t i v e Nähe dieses Gebiets zu i n d u s t r i e l 
l e n Ballungsräumen, wie im vorliegenden F a l l etwa Nürnberg, 
S t u t t g a r t und insbesondere München. 

Es g i b t i n der BRD noch eine ganze Reihe von Gebieten, d i e 
dies e Bedingungen e b e n f a l l s erfüllen. Gedacht i s t h i e r vor 
a l l e n Dingen an e i n i g e Gebiete im Landkreis Flensburg im 
Norden, an das Emsland, d i e E i f e l , den Hunnsrück und T e i l e 
im Westen der P f a l z . A l l e d iese Gebiete - zusammen mit dem 
Bayerischen Wald - s i n d p o t e n t i e l l und zum T e i l a k u e l l "Pend
l e r g e b i e t e " , i h r Arbeitskräftepotential wird nur zum T e i l 
im unmittelbaren Wohngebiet genutzt. Wochenendpendeln i s t 
i n a l l e n diesen Gebieten e i n Mechanismus, der zumindest 
eine t e i l w e i s e Nutzung dieses sonst brachliegenden A r b e i t s 
kräftereservoirs ermöglicht. 

c) Zahl und A n t e i l der Wochenendpendler an den Beschäftigten 

Wie schon oben angedeutet, können zwar mit H i l f e der A m t l i 
chen S t a t i s t i k Globalzahlen für d i e Wochenendpendler ange
geben werden, es i s t aber n i c h t möglich, diese Zahlen r e g i o 
n a l zu d i f f e r e n z i e r e n . Um eine ungefähre Größenordnung an
zugeben: Es wurden im Jahr 19 64 (Mikrozensus) i n der BRD 
insgesamt 420 000 Wochenendpendler gezählt, wovon etwa 
100 000 Schüler und Studenten s i n d , so daß etwa 300 000 er
werbstätige Wochenendpendler vorhanden s e i n dürften. Etwas 

weniger a l s d i e Hälfte davon, a l s o ca. 150 000, s i n d Arbeiter, a l s o d i e Gruppe, die uns h i e r besonders i n t e r e s s i e r t . 

Für das Gebiet des Bayerischen Walds, auf das w i r uns h i e r 
k onzentrieren werden, g i b t es e i n i g e Untersuchungen über 
di e Zahl der Wochenendpendler, d i e a l s ungefährer Maßstab 

Wi r t s c h a f t und S t a t i s t i k 1966, Heft 8, S. 435 f 
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für d i e Größenordnung dieses Problems dienen können. In 

e i n e r Veröffentlichung der Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und A g r a r s o z i o l o g i e mit M a t e r i a l i e n zur regiona
l e n W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g im Bayerischen und Oberpfälzer 
Wald werden für d i e 16 Landkreise dieses Gebiets insgesamt 
über 16 500 "Fernpendler" gezählt, d i e im wesentlichen mit 
den von uns d e f i n i e r t e n Wochenendpendlern i d e n t i s c h s i n d . 

Diese Zahlen beruhen auf Erhebungen b e i den zuständigen Ar
beitsämtern. 

Die für uns verfügbaren Zahlen stammen a l l e r d i n g s aus dem 
Jahr 1960, s i n d a l s o schon acht Jahre a l t . Dazu kommt, daß 
es s i c h nur um absolute Zahlen handelt, a l s o keine Angaben 
über Berufe o.ä. gemacht werden. Einen groben E i n b l i c k i n 
d i e Entwicklung der Wochenendpendlerzahlen ermöglicht e i n 
Gutachten des Bayerischen W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m s über den 
m i t t l e r e n Bayerischen Wald. In diesem Gutachten werden für 
v i e r Landkreise (Deggendorf, Grafenau, Regen und Viechtach) 
Fernpendlerzahlen für d i e Jahre 19 60 und 19 63 ausgewiesen. 
Es kann gezeigt werden, daß i n diesem Zeitraum e i n e r h e b l i 
cher Rückgang der Pendler e r f o l g t e . Insgesamt verminderte 
s i c h i h r e Zahl i n den genannten v i e r Landkreisen von etwa 
6 200 auf 5 000; das bedeutet einen Rückgang um etwa 20 %. 

Nimmt man an, daß d i e s e r Trend s i c h w e i t e r , wenn auch ver
m u t l i c h abgeschwächt, f o r t g e s e t z t hat ( s t a t i s t i s c h gesehen 
i s t eine T r e n d e x t r a p o l a t i o n , d i e nur von zwei B a s i s z a h l e n 
ausgeht, e i g e n t l i c h n i c h t g e s t a t t e t ) , so kommt man für das 
Jahr 19 67 auf eine Wochenendpendlerzahl zwischen 3 und 4 000. 

Nimmt man weiter an, daß der Rückgang der Wochenendpendler 
im gesamten Gebiet des Bayerischen und Oberpfälzer Walds d i e 
g l e i c h e Tendenz z e i g t , so würde s i c h i n den Jahren von 19 60 
b i s 19 67 d i e Zahl der Wochenendpendler um etwa 40 % v e r r i n g e r t 

C. L e f f l e r , S. S c h a l l : M a t e r i a l i e n zur re g i o n a l e n W i r t s c h a f t s -
entwicklung i n M i t t e l g e b i r g s l a g e n der BRD - Bayerischer und 
Oberpfälzer Wald, Hrsg. Forschungsgesellschaft für Agrar
p o l i t i k und A g r a r s o z i o l o g i e , Bonn 1964 
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haben. Dies würde bedeuten, daß s i c h d i e Zahl der Wochenend
pendler im Gesamtgebiet von etwa 16 000 auf 10 000 v e r r i n g e r t 
hat. 

In dem schon oben erwähnten Raumordnungsplan m i t t l e r e r B a y e r i 
scher Wald w i r d a l l e r d i n g s darauf hingewiesen, daß d i e Wo
chenendpendlerzahlen mit e i n e r gewissen V o r s i c h t zu betrach
t e n s i n d . Das Arbeitsamt Deggendorf z.B. schätzt d i e Gesamt
z a h l der Wochenendpendler aus dem Untersuchungsgebiet im Jahr 
1963 n i c h t auf 5 000, sondern auf etwa 8 000 Personen. Die Ge
samtzahlen scheinen a l s o einigermaßen unsicher zu s e i n ; immer 
h i n kann nach dem Obengesagten angenommen werden, daß s i c h 
d i e Gesamtzahl der Wochenendpendler i n den von uns a l s Unter
suchungsgebiet betrachteten T e i l e n des Bayerischen Waldes 
zwischen 10- und 20 000 Personen bewegt. 

Zusammenfassung 

Wie i n v i e l e n ähnlich gelagerten Fällen i s t es auch b e i dem 
vorliegenden Problem n i c h t möglich, mit H i l f e der Ergebnisse 
der Amtlichen S t a t i s t i k d i e Größenordnung des Problems unter 
regionalem Bezug auch nur i n groben Zügen anzugeben. Die E r 
gebnisse des Mikrozensus 1964, i n denen auch d i e Wochenend
pendler gezählt wurden, sind wegen der fehlenden r e g i o n a l e n 
D i f f e r e n z i e r u n g , d i e aufgrund der k l e i n e n Zahlen der Befrag
t e n n i c h t möglich i s t , für unser Problem kaum brauchbar. 

Es i s t nur möglich, für unser s p e z i e l l e s Untersuchungsgebiet 
e i n i g e T e i l e des Bayerischen Walds - i n etwa d i e Größenord
nung anzugeben, i n der s i c h das Problem bewegt. Dazu können 
i n e r s t e r L i n i e Angaben der B e z i r k s p l a n u n g s s t e l l e n sowie der 
Arbeitsämter herangezogen werden. Leider war es n i c h t mög
l i c h - und auch n i c h t Aufgabe der Studie -, d i e Wochenend
pendler im einz e l n e n i n i h r e n Gemeinden und Landkreisen zu 
erfassen. Immerhin kann aufgrund unserer Überlegungen a l s 
p l a u s i b e l angenommen werden, daß s i c h d i e Zahlen der Wochen
endpendler im Untersuchungsgebiet zwischen mindestens 10- und 
höchstens 20 000 Personen bewegen. Diese Zahl g i b t eine un
gefähre V o r s t e l l u n g von der Bedeutung des Wochenendpendler
problems für das Gebiet des Bayerischen Walds, wenn man d i e 
von den Wochenendpendlern abhängigen Personen mit e i n b e z i e h t . 
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In diesem F a l l e r g i b t s i c h eine Bevölkerung von 60- b i s 
80 000 Personen, d i e d i r e k t oder i n d i r e k t f i n a n z i e l l von dem 
Vorgang des Wochenendpendelns abhängig s i n d . 

2. Wochenendpendler a l s r e g i o n a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e s 
Problem 

Das - auf den ers t e n B l i c k denkt man i n Größenordnungen des 
Bundesgebiets oder eines e i n z e l n e n Bundeslands - durchaus 
marginale Problem der Wochenendpendler im h i e r c h a r a k t e r i 
s i e r t e n engeren Sinn wird i n s e i n e r Bedeutung e r s t s i c h t b a r , 
wenn man j e n s e i t s der Sc h w i e r i g k e i t e n e i n e r genauen s t a t i 
s t i s c h e n Eingrenzung d i e r e g i o n a l e Konzentration der Wohn
gebiete der Wochenendpendler berücksichtigt, i n denen d i e 
Abwesenheit der Familienväter vom Sonntagmorgen b i s F r e i t a g 
abend e i n r e g e l r e c h t e s Massenphänomen d a r s t e l l t . 

Deshalb muß das Problem der Fernpendler zunächst i n r e g i o 
n a l e r Perspektive a n a l y s i e r t werden: Was s i n d d i e besonderen 
Kennzeichen d i e s e r Gebiete, d i e b e i nennenswerten T e i l e n 
i h r e r Bewohner e i n so gründlich vom Normalmaß abweichendes 
Erwerbsverhalten erzeugen? Inwieweit hängen diese Impulse 
des Wochenendpendelns mit der allgemeinen r e g i o n a l p o l i t i s c h e n 
Problematik d i e s e r w i r t s c h a f t l i c h schwach en t w i c k e l t e n Ge
b i e t e , mit einem weit überdurchschnittlich hohen A n t e i l land
w i r t s c h a f t l i c h e r Bevölkerung, zusammen? Läßt s i c h das Wochen
endpendeln durch nachhaltige Strukturverbesserung d i e s e r Ge
b i e t e verhindern oder ganz b e s e i t i g e n ? Oder i s t n i c h t umge
kehrt d i e Massenhaftigkeit des Wochenendpendelns eines der 
w i c h t i g s t e n Hindernisse für eine e r f o l g r e i c h e Stärkung i h r e r 
W i r t s c h a f t s k r a f t ? 

In e i n e r weiteren Perspektive scheint jedoch das B e i s p i e l 
der Wochenendpendler gerade wegen seines durchaus anormalen 
Charakters e i n sehr geeigneter T e s t f a l l zu s e i n , um - an 
der Analyse des quasi "pathologischen" E x t r e m f a l l s - bestimm
te allgemeine Merkmale des Angebots von A r b e i t s k r a f t ( A r b e i t s 
marktverhalten) und der Nachfrage nach Arbeitskräften i n der 
gegenwärtigen Phase der i n d u s t r i e l l e n Entwicklung f r e i z u l e g e n 
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Um diesen beiden Serien von Fragen nachgehen zu können, wird 
das im Zug der Untersuchung gesammelte M a t e r i a l systematisch 
und S c h r i t t für S c h r i t t ausgewertet, um; 

o d i e w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e S t r u k t u r c h a r a k t e r i s t i 
scher Wohngebiete von Wochenendpendlern zu s k i z z i e r e n ; 

o d i e gegenwärtigen Lebensverhältnisse der Wochenendpendler 
sowohl an ihrem A r b e i t s o r t wie an ihrem Wohnort zu s c h i l 
dern; 

o d i e B i l a n z der Vor- und N a c h t e i l e des Wochenendpendelns 
a u f z u s t e l l e n - wie s i e s i c h den Pendlern s e l b s t d a r s t e l l t 
und wie s i e aus i h r e n Aussagen o b j e k t i v a b g e l e i t e t werden 
kann; 

o zu prüfen, ob und i n welchem Maß d i e E r r i c h t u n g neuer Ar
beitsplätze i n der Nähe i h r e r Wohnorte d i e j e t z i g e n Wochen
endpendler zu ei n e r Änderung i h r e s Verhaltens veranlassen 
könnte; 

o Hinweise zur Beantwortung der Frage zu geben, welche Mög
l i c h k e i t e n der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung angesichts 
des m o b i l i s i e r t e n oder l a t e n t e n Arbeitskräftepotentials 
i n den t y p i s c h e n Heimatgebieten der Pendler gegeben s i n d . 

H i e r b e i werden w i r , i n der A b s i c h t , das vorliegende M a t e r i a l 
möglichst erschöpfend zu i n t e r p r e t i e r e n und g l e i c h z e i t i g d i e 
noch offenen Fragen und Probleme k l a r zu benennen, von e i n e r 
Reihe von Arbeitshypothesen ausgehen, d i e es zu v e r i f i z i e r e n 
bzw. zu f a l s i f i z i e r e n g i l t (wobei wir uns darüber k l a r s i n d , 
daß F a l s i f i z i e r u n g und V e r i f i z i e r u n g mit dem vorliegenden Ma
t e r i a l o f t nur auf vorläufige Weise möglich s i n d ) . 

Die w i c h t i g s t e n d i e s e r Arbeitshypothesen s i n d : 

a) Die gegenwärtige Form der Erwerbstätigkeit i s t für d i e 
große Mehrzahl der Wochenendpendler e i n Dauerzustand, i n dem 
s i e e i n gewisses Gleichgewicht zwischen Möglichkeiten und 
Wünschen gefunden haben und den s i e n i c h t aufgeben werden, 
wenn n i c h t schwerwiegende neue Faktoren a u f t r e t e n . 
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b) Die D a u e r h a f t i g k e i t des Wochenendpendelns wird gestützt 
durch e i n s t a b i l e s Gleichgewicht zwischen e i n e r Reihe von 
Faktoren: 

o Für d i e Beibehaltung des gegenwärtigen Wohnorts sprechen 
insbesondere d i e Lebensbedingungen i n den Heimatorten der 
meisten Wochenendpendler, der B e s i t z eines eigenen Hauses, 
d i e Zahlung geringer Mieten oder d i e Chance, b i l l i g e n Grund 
zu erwerben und auf ihm b i l l i g zu bauen; 

o gegen V e r z i c h t auf Wochenendpendeln s p r i c h t vor a l l e m das 
q u a l i t a t i v unzureichende Angebot an l e i c h t e r r e i c h b a r e n 
Arbeitsplätzen am Heimatort (wobei q u a l i t a t i v n i c h t nur im 
Sinn g l e i c h e r Verdienstmöglichkeiten, sondern auch im Sinn 
sonst g l e i c h e r Arbeitsbedingungen, wie I n t e r e s s a n t h e i t der 
A r b e i t , Aufstiegsmöglichkeiten u.ä., gesehen werden muß); 

o für d i e Beibehaltung der j e t z i g e n Arbeitsplätze s p r i c h t 
insbesondere d i e Tatsache, daß e i n großer T e i l der Wochen-
endpendler einem sehr präzisen Bedarf bestimmter T e i l e der 
Wi r t s c h a f t an g l e i c h z e i t i g zuverlässigen und ausreichend 
q u a l i f i z i e r t e n sowie während der Woche örtlich und z e i t l i c h 
hochgradig d i s p o n i b l e n Arbeitskräften e n t s p r i c h t ; d i e be
t r e f f e n d e n Betriebe sind o f f e n s i c h t l i c h b e r e i t , d iese Qua
lität hoher Disponibilität i n Form entsprechender Löhne 
oder s o n s t i g e r Zuwendungen zu honorieren. 

c) Eine Veränderung dieses Gleichgewichts könnte nur e r f o l 
gen durch E r r i c h t e n von Arbeitsplätzen i n der Nähe des Wohn
o r t s der Fernpendler, d i e e f f e k t i v (nach Verdienstmöglich
k e i t an und sonstigen Arbeitsbedingungen) mit den gegenwärti
gen Arbeitsplätzen der Fernpendler konkurrieren können; dies 
dürfte jedoch i n absehbarer Z e i t - insbesondere wegen der 
geringen Bevölkerungsdichte der Heimatgebiete der Fernpend
l e r - n i c h t möglich s e i n . 

d) In längerfristiger P e r s p e k t i v e , insbesondere i n der Per
spek t i v e des Generationswechsels, i s t i n der gegenwärtigen 
Wochenendpendlerbevölkerung mit ei n e r Umstrukturierung zu 
rechnen; e i n großer T e i l der Kinder der heutigen Wochenend
pendler wird entweder für dauernd i n d i e Ballungszentren ab
wandern oder einen A r b e i t s p l a t z i n der Nähe des Wohnorts an
nehmen. 
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e) V i e l e s s p r i c h t dafür, daß demgegenüber auch l a n g f r i s t i g 
aus der b i s h e r i g e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung heraus 
e i n Zustrom zu den Fernpendlern e r f o l g e n w i r d ; d.h., daß 
v i e l e Kinder der heutigen k l e i n - und mittelbäuerlichen Fami
l i e n später e i n ähnliches Erwerbsverhalten aufweisen werden 
wie d i e heutigen Wochenendpendler. 

3. Zum M a t e r i a l und zur Methode 

Es e n t s p r i c h t dem P r i n z i p e i n e r Problemstudie, e i n e r s e i t s 
möglichst v i e l , wenngleich heterogenes M a t e r i a l a l s Grund
lage von Analysen und I n t e r p r e t a t i o n e n zu sammeln, anderer
s e i t s auf d i e Gewinnung massenhafter, im s t a t i s t i s c h e n Sinn 
repräsentativer Primärdaten zu v e r z i c h t e n . Eine der Aufgaben 
von Problemstudien, wie der h i e r m i t vorgelegten, i s t es j a 
gerade, Zusammenhänge und Probleme soweit vorzuklären, daß 
dann s i n n v o l l e Arbeitshypothesen f o r m u l i e r t werden können, 
die e i n e r empirischen Überprüfung mit s t a t i s t i s c h repräsen
tativem M a t e r i a l zugänglich s i n d . 

Es empfiehlt s i c h deshalb, das a u f b e r e i t e t e bzw. neugewon
nene M a t e r i a l kurz zu s k i z z i e r e n . 

a) Gesammeltes und a u f b e r e i t e t e s Sekundärmaterial 

Unter d i e s e r Rubrik sind zwei Kategorien von Informationen 
zu nennen: 

o Amtliche S t a t i s t i k e n über Stru k t u r und Entwicklung von 
Wi r t s c h a f t und Bevölkerung sowie, soweit vorhanden, über 
Pendler insgesamt und Fern- bzw. Wochenendpendler im be
sonderen (vor allem für d i e 16 Landkreise des Bayerischen 
und Oberpfälzer Walds unter besonderer Berücksichtigung 
der d r e i dann a l s Untersuchungsgebiete ausgewählten Land
k r e i s e Cham, Grafenau und Vi e c h t a c h ) ; 
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o für diese Gebiete oder e i n z e l n e s e i n e r T e i l e e r s t e l l t e 
1) 

frühere Analysen. 

Ohne daß w i r d i e Vollständigkeit des M a t e r i a l s g a r a n t i e r e n 
können, möchten w i r doch meinen, daß a l l e wesentlichen Struk
t u r a n a l y s e n und s t a t i s t i s c h e n Unterlagen verwertet wurden. 

Zu nennen s i n d h i e r insbesondere: 
1. Bayerisches Staatsministerium für W i r t s c h a f t und Verkehr 

Ver k e h r s p l a n u n g s s t e l l e : 
Raumordnungsplan m i t t l e r e r Bayerischer Wald 1967 
Raumordnungsplan m i t t l e r e r Oberpfälzer Wald 1966 

2. Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m für A r b e i t und s o z i a l e Für
sorge: 
Probleme des bayerischen Arbeitsmarkts - eine Untersu
chung des Arbeitsmarktgeschehens 1966/67, München 1968 

3. Curt L e f f l e r , S. S c h a l l : 
M a t e r i a l i e n zur r e g i o n a l e n W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g i n M i t 
t e l g e b i r g s l a g e n der BRD, Bayerischer und Oberpfälzer Wald, 
Hrsg. Forschungsgesellschaft für A g r a r p o l i t i k und Agrar
s o z i o l o g i e e.V., Bonn 1964 

4. A b e l , W.: 
Stadt-Land-Beziehungen, i n : B e r i c h t e über Landwirtschaft 
162. Sonderheft, Hamburg-Berlin 19 55 

5. Dams, Theo: 
I n d u s t r i e a n s i e d l u n g i n ländlichen Entwicklungsräumen, i n : 
Be r i c h t e über La n d w i r t s c h a f t , Bd. 155, Hamburg-Berlin 1957 

6. Kötter, Herbert: 
Landbevölkerung im s o z i a l e n Wandel - e i n B e i t r a g zur länd
l i c h e n S o z i o l o g i e , Düsseldorf-Köln 19 58 

7. Krezmar, Hans von: 
Die I n d u s t r i a l i s i e r u n g von Niederbayern, i n : Informatio
nen des I n s t i t u t s für Raumforschung, Bad Godesberg, 
10. Jahrgang, Heft 21 
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A l l e r d i n g s z e i g t e s i e h sehr s c h n e l l , daß dieses v o r f i n d 
bare Sekundärmaterial gänzlich unzureichend war, um das 
Untersuchungsproblem überhaupt adäquat zu s t e l l e n , ge
schweige denn zu klären. Die Amtlichen S t a t i s t i k e n über 
St r u k t u r und Entwicklung von W i r t s c h a f t und Bevölkerung 
si n d zum T e i l s t a r k überaltert. Ganz o f f e n s i c h t l i c h haben 
s i c h s e i t der l e t z t e n Völks-, Berufs- und Arbeitsstätten
zählung 1961 t i e f g r e i f e n d e Veränderungen i n den unter
suchten ostbayerischen Gebieten v o l l z o g e n , d i e n i c h t zu
l e t z t auch Auswirkungen der i n t e n s i v e n s t r u k t u r p o l i t i 
schen Maßnahmen und I n i t i a t i v e n s i n d . Weiterhin s t e l l t e 
s i c h heraus, daß s p e z i f i s c h e , zur Klärung oder Eingren
zung ganz bestimmter Sachverhalte benötigte Daten, s e l b s t 
wenn s i e für d i e l e t z t e n Jahre v o r l a gen, nur mit großen 
Sch w i e r i g k e i t e n und erheblichem V e r l u s t an Aussagekraft 
i n der benötigten t i e f e n r e g i o n a l e n Gliederung e x i s t i e r 
t e n . Dies g i l t vor allem für d i e Pendler- und Wochenend
pendlerzahlen im großen Zählungswerk von 19 61 und im Mi
krozensus von 1964, f e r n e r für d i e A r b e i t s l o s e n s t a t i s t i 
ken des Untersuchungsgebiets im Winter 1966/67 und im 
Winter 19 67/68, denen wegen der hohen Arbeitslosenquote 
ganz besondere Bedeutung zukäme, d i e s i c h aber nur mit 
erhe b l i c h e n Fehlergrenzen auf d i e übrigen Regionaldaten 
beziehen l a s s e n (ganz abgesehen davon, daß A r b e i t s l o s e n 
zahlen und -quoten von der Arbeitsverwaltung im R e g e l f a l l 
nur für d i e Großregionen der Landesarbeitsamter veröf
f e n t l i c h t werden). 

Ferner wurde i n der s p e z i e l l e n Perspektive unserer Unter
suchungsfragestellung d i e Problematik e i n i g e r Grundkon
zepte der Amtlichen S t a t i s t i k d e u t l i c h , so vor allem d i e 
Tatsache, daß d i e Erwerbsbevölkerung grundsätzlich ohne 
Bezug auf den Familienverband gezählt w i r d , d.h. a l s o , 
daß d i e Wochenendpendler, s e l b s t wenn s i e regelmäßig von 
Freitagabend b i s Montagmorgen b e i i h r e r F a m i l i e s i n d , zur 
Wohnbevölkerung des A r b e i t s o r t s und n i c h t zur Wohnbevöl
kerung i h r e s Heimatorts gerechnet werden. 

Die meisten herangezogenen Strukturanalysen des Untersu
chungsgebiets l e i d e n i h r e r s e i t s unter den genannten Schwä
chen des amtlichen s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s ; hinzu kommt. 
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daß s i e - und zwar gerade dann, wenn s i e eigene Erhebungs
ergebnisse d a r s t e l l e n und auswerten - noch stärker ver
a l t e t s i n d a l s d i e meisten amtlichen Zählungen. 

b) Eigene Erhebungen 

Unzureichende Qualität und mangelnde Aussagefähigkeit des 
vorfindbaren M a t e r i a l s machten es unumgänglich, zusätz
l i c h e I n f o r m a t i o n s q u e l l e n , insbesondere durch Interviews, 
zu erschließen. Die Erhebungen des I n s t i t u t s für s o z i a l 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung l a s s e n s i c h i n d r e i Gruppen 
e i n t e i l e n : 

o Interviews mit Wochenendpendlern an i h r e n Heimatorten 
bzw. i n München im Herbst 1966; 

o Interviews mit Wochenendpendlern an i h r e n Heimatorten 
im Herbst 1967; 

o Interviews mit Sachverständigen und sonstigen Auskunfts
personen i n den untersuchten Heimatgebieten von Wochen
endpendlern. 

Im Herbst 19 66 wurden vom I n s t i t u t - zur Klärung einer 
Reihe von Fragen, d i e im Zusammenhang mit anderen Unter
suchungen aufgetreten waren - 43 I n t e n s i v i n t e r v i e w s mit 
Wochenendpendlern durchgeführt, davon etwa zwei D r i t t e l 
am Wochenende i n ihrem Heimatort mit im Landkreis Grafenau 
ansässigen Wochenendpendlern und der Rest mit i n München 
beschäftigten Wochenendpendlern während der Woche an i h r e r 
A r b e i t s s t e l l e bzw. i n i h r e r Unterkunft. 

In den Monaten September und Oktober 1967 wurden diese 
Interviews ergänzt durch d i e Befragung von 40 im Landkreis 
Cham und 44 im Landkreis Viechtach ansässigen Wochenend
pendlern - g l e i c h f a l l s am Wochenende und in. i h r e n Heimat
orten . 

P a r a l l e l mit diesem zweiten Interviewstoß führten d i e an 
der Studie b e t e i l i g t e n M i t a r b e i t e r des ISF eine Reihe von 
zum T e i l sehr ausführlichen Gesprächen mit sachverständi-
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gen Auskunftspersonen, insbesondere mit M i t a r b e i t e r n der 
zuständigen B e z i r k s p l a n u n g s s t e l l e n , I n d u s t r i e - und Handels 
kammern und Landratsämtern sowie mit Bürgermeistern und 
Gemeindesekretären i n den Heimatorten der befragten Wo
chenendpendler. Hinzu kamen mehr oder minder formlose 
Unterhaltungen mit anderen Einwohnern der g l e i c h e n Gemein
den, wie im übrigen auch besonders a u s k u n f t s w i l l i g e Wochen 
endpendler im Anschluß an den f o r m a l i s i e r t e n T e i l des 
Interviews über Lebensverhältnisse, A r b e i t s - und Erwerbs
gewohnheiten u.ä. der nichtpendelnden Bevölkerung i h r e r 
Gemeinde befragt wurden. 

Die Befragung der Wochenendpendler e r f o l g t e durch q u a l i 
f i z i e r t e M i t a r b e i t e r des I n s t i t u t s , d i e vorher i n eingehen 
den Schulungen mit der Problematik der Studie und des 
Untersuchungsphänomens v e r t r a u t gemacht wurden. S i e be
die n t e n s i c h eines d e t a i l l i e r t e n , jedoch nur zum k l e i n e r e n 
T e i l s t a n d a r d i s i e r t e n I n t e r v i e w l e i t f a d e n s , der im Anhang I 
wiedergegeben i s t . Im Anschluß an das Interview wurde e i n 
ausführliches, b i s zu v i e r s e i t i g e s P r o t o k o l l d i k t i e r t 
oder niedergeschrieben. 

Diese Form q u a l i t a t i v e r i n t e n s i v e r I n t e r v i e w s , d i e a l l e r 
dings sehr q u a l i f i z i e r t e , am Problem der Studie engagier
t e Interviewer v o r a u s s e t z t , hat eine Reihe von w e s e n t l i 
chen V o r t e i l e n : 

o Für den Befragten s t e l l t s i c h das Interview v i e l mehr 
a l s eine f r e i e Unterhaltung dar, i n der er seine E r f a h 
rungen und Probleme darlegen kann. 

o der Interviewer hat die Chance, Sachverhalten und Mei
nungen nachzugehen, d ie im I n t e r v i e w e r l e i t f a d e n n i c h t 
ausdrücklich berücksichtigt s i n d , deren Bedeutung ihm 
jedoch im Lauf des Interviews d e u t l i c h w i rd; 

o d i e Auswertung beschränkt s i c h n i c h t auf d i e E r m i t t l u n g 
q u a n t i t a t i v e r Verteilungen (die angesichts der verhält
nismäßig geringen Zahl von Befragungen sowieso n i c h t 
l e i c h t a n a l y s i e r b a r s i n d , sobald man f e i n e r e G l i e d e r u n 
gen und s p e z i f i s c h e K o r r e l a t i o n e n b r a u c h t ) , sondern kann 
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auch d i e gesamte Str u k t u r des Gesprächs, d i e von den 
Befragten gebrauchten B e g r i f f e , d i e Fülle von j e i n d i 
v i d u e l l e n Informationen miteinbeziehen. 

Dementsprechend e r f o l g t e d i e Auswertung i n zwei Richtun
gen: 

o Einmal wurden d i e w i c h t i g s t e n , ohne Mühe q u a n t i f i z i e r -
baren Angaben (z.B. A l t e r , Familiengröße, Dauer der 
Fahrt zwischen Wohnort und A r b e i t s o r t , Einkommen u.ä.) 
nachträglich für a l l e Interviews verschlüsselt und s t a 
t i s t i s c h a n a l y s i e r t ; 

o zum anderen e r f o l g t e eine q u a l i t a t i v e Auswertung durch 
Bildung von Typen, i n d i e d i e einzelnen P r o t o k o l l e e i n 
geordnet wurden, und durch Verarbeitung von ganz beson
ders c h a r a k t e r i s t i s c h e n A usschnitten aus dem Befragungs
p r o t o k o l l . 

Die Gespräche mit Sachverständigen und sonstigen Auskunfts
personen wurden v i e l f a c h nur i n Form von Aktennotizen 
p r o t o k o l l i e r t ; s i e konnten selbstverständlich n i c h t s y s t e 
matisch ausgewertet werden; i h r e Ergebnisse f l o s s e n i n 
vielfältiger Weise i n die I n t e r p r e t a t i o n , s e i es a l s s t a 
t i s t i s c h e s M a t e r i a l , s e i es a l s Befragungsergebnis, e i n . 

c) Das Problem der Auswahl 

Obwohl, wie schon angedeutet, keine im s t a t i s t i s c h e n Sinn 
repräsentativen Ergebnisse angestrebt werden konnten, da 
h i e r z u e i n sehr v i e l größerer Erhebungsaufwand notwendig 
gewesen wäre, wurde doch nach Maßgabe des Möglichen dar
auf geachtet, d i e Untersuchungsgebiete und d i e Befragten 
so systematisch auszuwählen, daß das s i c h aus den Ergeb
n i s s e n abzeichnende B i l d gegen p r i n z i p i e l l e Verzerrungen 
abgesichert und problemrepräsentativ ist. Nach Maßgabe 
des Möglichen ' s o l l i n diesem F a l l bedeuten, daß darauf 
geachtet wurde, d i e Systematik der Auswahl optimal mit 
minimalem Untersuchungsaufwand zu vereinen, um mit den 
begrenzten zur Verfügung stehenden M i t t e l n möglichst v i e l 
fältige Ergebnisse zu e r z i e l e n . 
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D r e i e r l e i Auswahlentscheidungen waren im Lauf der Untersu
chung und insbesondere b e i den Befragungen zu t r e f f e n : d i e 
Auswahl der Untersuchungskreise; d i e Auswahl von Untersu
chungsgemeinden innerhalb der K r e i s e ; d i e Auswahl von zu 
befragenden Wochenendpendiera innerhalb der Untersuchungs-
gemeinden. 

B e i der Auswahl der Untersuchungskreise stützten w i r uns 
e i n e r s e i t s auf eine Reihe von s t a t i s t i s c h e n I n d i k a t o r e n , 
a n d e r e r s e i t s auf Vorschläge und Empfehlungen der B e z i r k s 
p l a n u n g s s t e l l e n . 

H i e r b e i kam es darauf an, K r e i s e auszuwählen, i n denen der 
A n t e i l der Wochenendpendler etwa dem Durchschnitt Südost-
bayerns (Bayerischer und Oberpfälzer Wald) entsprach; Land 
k r e i s e mit weit u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Wochenendpendler
quoten hatten eine zu geringe Zahl von Zielpersonen für 
d i e Interviews aufzuweisen; b e i den wenigen Landkreisen 
mit d e u t l i c h überdurchschnittlichen Wochenendpendlerquoten 
befürchteten wir so s p e z i f i s c h e l o k a l e Faktoren, daß d i e 
Verallgemeinerungsfähigkeit der Aussagen i n Frage g e s t e l l t 
worden wäre. 

Die s t a t i s t i s c h e n Indikatoren (wie auch d i e Auskünfte der 
B e z i r k s p l a n u n g s s t e l l e n und Kammern), d i e wir heranzogen, 
dienten vor allem dazu, den Grad und d i e A r t des I n d u s t r i e 
besatzes zu c h a r a k t e r i s i e r e n , wobei w i r d r e i für das ge
samte i n Frage stehende Gebiet t y p i s c h e S i t u a t i o n e n her
a u s g r i f f e n : 

o sehr geringen I n d u s t r i e b e s a t z mit ausschließlich t r a d i 
t i o n e l l e n , n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitsstätten ( i n s 
besondere Gewinnung von natürlichen Rohstoffen wie Holz 
und S t e i n ) : Landkreis Viechtach; 

o stärkere Besetzung mit g l e i c h f a l l s t r a d i t i o n e l l e n , s t a g 
nierenden oder nur langsam wachsenden Verarbeitungsindu
s t r i e n ( h i e r insbesondere Glashütten): Landkreis Gra
fenau ; 
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o stärkeren, s e i t Beginn der sechziger Jahre rasch zuneh
menden Besatz mit Betrieben aus Wachstumsindustrien: 
Landkreis Cham, der a l s "Bundesausbaugebiet" anerkannt 
i s t . 

A l l e d r e i Landkreise weisen einen weit überdurchschnittlich 
hohen, im Jahr 1961 für d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbstä
t i g e n zwischen 27 % und 29 % streuenden A n t e i l der land
w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung auf 
(Durchschnitt der 16 südostbayerischen Landkreise = 27,5 % 
gegenüber 17,5 % im bayerischen Landesdurchschnitt). 

Zu E i n z e l h e i t e n der W i r t s c h a f t s s t r u k t u r und -entwicklung 
der d r e i Landkreise s e i auf das folgende K a p i t e l verwiesen. 

22 der insgesamt 12 7 befragten Wochenendpendler, d i e im 
Herbst 1966 i n München i n t e r v i e w t worden waren, wohnen 
n i c h t i n einem der d r e i Landkreise; i h r e Wohnorte streuen 
über ganz Süd- und Ostbayern. Diese Gruppe, deren Auswahl 
willkürlich, d.h. entsprechend dem Bestreben e r f o l g t e , mög
l i c h s t s c h n e l l i n München e i n i g e Wochenendpendler zu iden
t i f i z i e r e n , wird im folgenden meist getrennt von den Be
f r a g t e n aus den d r e i Landkreisen a n a l y s i e r t . 

Innerhalb der d r e i Landkreise wurden 10 Gemeinden ausge
wählt, d i e nach Meinung von Sachverständigen a l s besonders 
c h a r a k t e r i s t i s c h für den betreffenden Landkreis g e l t e n 
können. Soweit d i e Wahl zwischen zwei i n d i e s e r H i n s i c h t 
g l e i c h w e r t i g e n Gemeinden bestand, s p i e l t e auch der Ges i c h t s 
punkt eine R o l l e , d i e Fah r t s t r e c k e n zwischen den Interview
gemeinden zu verkürzen. 2) 

In den Z i e l o r t e n e r f o l g t e d i e Auswahl der zu Befragenden 
aufgrund der Gemeindesteuerausgleichslisten von 19 66 bzw. 
1 9 6 7 , d i e mit H i l f e der Bürgermeister bzw. Gemeindesekre
täre ergänzt und k o n t r o l l i e r t wurden, nach einem s t a t i s t i 
schen Z u f a l l s p r i n z i p - wobei der Auswahlsatz von Gemeinde 
zu Gemeinde v a r i i e r t wurde (zwischen 20 und 80 % a l l e r i n 

Hervorzuheben i s t , daß nochmals 19 61 v i e r der 16 südostbayer-
ischen Landkreise einen A n t e i l der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevöl
kerung von mehr a l s einem D r i t t e l - Maximum über 40 % - auf
weisen, während nur i n d r e i Landkreisen der A n t e i l unter 
einem V i e r t e l l a g . 

2) Trotzdem hatten d i e Interviewer t e i l w e i s e beträchtliche Wege 
mit PKW, Fahrrad oder zu Fuß z u r ü c k z u l e g e n . 
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der Gemeinde wohnenden Wochenendpendler), um i n jeder Ge
meinde eine Mindestzahl von Interviewadressen zu e r h a l t e n . 

Die Interviewer e r h i e l t e n d i e L i s t e der ausgewählten Adres
sen mit der Anweisung, nacheinander diese Adressen anzufah
ren, entweder zu versuchen, das Interview s o f o r t durchzu
führen oder einen f e s t e n Termin zu vereinbaren oder, wenn 
beides n i c h t möglich war, mit der nächsten Adresse f o r t z u 
fahren. 

Dieses Verfahren war aus p r a k t i s c h e n Gründen unvermeidlich, 
wenngleich es, wie zu zeigen s e i n w i r d , eine gewisse Ver
zerrung der Auswahl zur Folge h a t t e . 

d) Das Problem der Repräsentativität 

Das Auswahlverfahren sowohl der Zielgemeinden wie der t a t 
sächlich Befragten innerhalb der Zielgemeinden b e i n h a l t e t 
e i n R i s i k o für systematische oder zufällige Verzerrungen 
der Stichprobe. 

Zufällige Verzerrungen können dadurch a u f t r e t e n , daß der 
Eindruck der Sachverständigen von der t y p i s c h e n S t r u k t u r 
der e i n z e l n e n Landkreise und Gemeinden u n r i c h t i g i s t , d.h., 
daß w i r , ohne es zu wissen, Zielgemeinden aussuchten, de
ren S t r u k t u r , genauer gesagt, d i e S t r u k t u r der i n ihnen 
beheimateten Wochenendpendler d e u t l i c h vom Durchschnitt 
des Landkreises abweicht, ohne daß diese Tatsache durch 
eine Abweichung ei n e r anderen Gemeinde i n der anderen R i c h 
tung ausgeglichen würde. 

Innerhalb der Zielgemeinden kann eine systematische Ver
zerrung der Stichprobe der Befragten dadurch e i n g e t r e t e n 
s e i n , daß d i e jüngeren und l e d i g e n Wochenendpendler mit 
ei n e r geringeren W a h r s c h e i n l i c h k e i t beim ersten Besuch oder 
auch b e i einem für später v e r e i n b a r t e n Termin zu Hause an
g e t r o f f e n wurden. 

Die Auswirkung beider F e h l e r q u e l l e n läßt s i c h k o n t r o l l i e 
ren beim V e r g l e i c h der A l t e r s s t r u k t u r unserer Befragungs
s t i c h p r o b e (mit ei n e r 1963 von der B e z i r k s p l a n u n g s s t e l l e 
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Niederbayern durchgeführten Vollerhebung sämtlicher Wochen
endpendler i n den v i e r Landkreisen Deggendorf, Grafenau, 
Regen und Vi e c h t a c h ) . 

Dabei e r g i b t s i c h folgendes B i l d : 

T a b e l l e 1: A l t e r s s t r u k t u r der Wochenendpendler 

A l t e r Befragungsstichprobe Vollerhebung i n v i e r 
des ISF Landkreisen des Bayer, 
(1966/67) Walds (1963) 

14 - unter 25 10,2 28,3 
25 - unter 35 40,9 32,0 
35 - unter 45 27,6 17,8 
45 - unter 5 5 10,2 14,6 
55 und mehr 11,1 7,1 

100 100 
Summe absolut 127 49 65 

F r a g l i c h i s t a l l e r d i n g s , inwieweit d i e d e u t l i c h e Unterre
präsentanz der Jugendlichen i n der Befragungsstichprobe 
des ISF a l s schwerwiegende Verzerrung der Stichprobe be
t r a c h t e t werden kann. Zu bedenken i s t , daß d i e V o l l e r h e 
bung immerhin e i n i g e Jahre zurückliegt und n i c h t r e i n auf 
Wochenendpendler a b g e s t e l l t i s t , sondern g e n e r e l l d i e Ar
beitskräfte erfaßt, d i e i n größerer Entfernung von ihrem 
Heimatort beschäftigt s i n d . 

A l l e s i n allem dürfte durch das Vorgehen b e i der Auswahl 
der Untersuchungskreise, Untersuchungsgemeinden und Befrag
ten zwar keine - aus den genannten Gründen gar n i c h t ange
s t r e b t e - s t a t i s t i s c h e Repräsentanz ge s i c h e r t s e i n ; w i r 
können jedoch annehmen, daß i n unserer Stichprobe a l l e t y 
pischen, häufig vorkommenden S i t u a t i o n e n , i n denen Wochen
endpendler leben und a r b e i t e n , erfaßt wurden. Umgekehrt f o r 
m u l i e r t : Es i s t z i e m l i c h unwahrscheinlich, daß i n einem Ge
b i e t mit v e r g l e i c h b a r e r W i r t s c h a f t s s t r u k t u r , i n dem eine 
größere Zahl von Wochenendpendlern beheimatet i s t , wesent
l i c h andere Bevölkerungsgruppen i n w e s e n t l i c h anderen S i t u a 
t i o n e n aus w e s e n t l i c h anderen Motiven d i e Trennung von der 
F a m i l i e und d i e Beschwernisse und Kosten wöchentlicher Fahr
ten über große Entfernungen a k z e p t i e r e n . 
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I I . S t r u k t u r und Entwicklung des Untersuchungsgebiets 
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Vorbemerkung 

Wie schon im E i n l e i t u n g s k a p i t e l b e i der D e f i n i t i o n des uns 
h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n T e i l s b e i den Wochenendpendlern wurde 
davon ausgegangen, daß eine wesentliche Ursache des Pendeins 
i n der Bevölkerungs- und W i r t s c h a f t s s t r u k t u r des Heimatgebiets 
d i e s e r Personengruppen zu suchen s e i . 

Es s o l l i n diesem K a p i t e l versucht werden, e i n i g e s p e z i f i s c h e 
Besonderheiten eines d e r a r t i g e n Gebiets aufzuzeigen - es han
d e l t s i c h h i e r b e i um T e i l e des Bayerischen Walds - und daran 
d i e Faktoren und Mechanismen zu demonstrieren, d i e den Vor
gang des Wochenendpendelns bewirken. 

Wir gehen im folgenden von einem Untersuchungsgebiet im wei
t e r e n und einem Untersuchungsgebiet im engeren Sinn aus: 

o A l s Untersuchungsgebiet im weiteren Sinn seien d i e 16 Land
k r e i s e des Bayerischen und Oberpfälzer Walds verstanden (im 
Regierungsbezirk Niederbayern d i e Landkreise Bogen, Deggen
do r f , Grafenau, Kötzting, Passau, Regen, Viechtach, Weg
schei d t und W o l f s t e i n ; im Regierungsbezirk Oberpfalz d i e 
Landkreise Cham, Nabburg, Neunburg v.W., Oberviechtach, 
Roding, Vohenstrauß und Waldmünchen); 

o das Untersuchungsgebiet im engeren Sinn w i r d d a r g e s t e l l t 
von den d r e i aus diesem Gebiet ausgewählten Landkreisen 
Cham, Grafenau und Viechtach. 

Unabhängig davon, ob diese d r e i Landkreise im s t a t i s t i s c h e n 
Sinn und i n bezug auf a l l e w ichtigen Merkmale a l s repräsenta
t i v für das Untersuchungsgebiet im weiteren Sinn b e t r a c h t e t 
werden dürfen, können w i r doch annehmen, daß s i e im w e s e n t l i 
chen a l l e für das untersuchte Problem w i c h t i g e n örtlichen 
Strukturen und K o n s t e l l a t i o n e n e n t h a l t e n , d i e für das gesam
t e Gebiet des Bayerischen und Oberpfälzer Walds t y p i s c h s i n d , 
daß a l s o zumindest das v o r l i e g t , was man a l s Problemrepräsen-
tativität bezeichnen d a r f . 

Für das Untersuchungsgebiet im engeren wie im weiteren Sinn 
läßt s i c h , was im weiteren zu belegen s e i n w i r d , eine Reihe 
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von gemeinsamen Kennzeichen a b l e i t e n , d i e diese o s t b a y e r i 
schen K r e i s e e i n d e u t i g vom Rest Bayern und natürlich i n noch 
weit stärkerem Maß von den Ballungszentren des Bundesgebiets 
unterscheiden; es handelt s i c h dabei sowohl um demographische 
wie auch w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l s t r u k t u r e l l e Faktoren; 

a) Die Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsgebiet i s t 
durch eine Abfolge von d r e i Phasen gekennzeichnet: e i n e r r a p i 
den, weit überdurchschnittlichen Zunahme i n den er s t e n Nach
k r i e g s j a h r e n ; einem n i c h t unbeträchtlichen Rückgang b i s zum 
Ende der fünfziger bzw. Beginn der sechziger Jahre und einem 
darauffolgenden gemäßigten Wachstum. 

b) Die Bevölkerungsstruktur, d i e i n der gesamten Nachkriegs
z e i t durch einen überdurchschnittlichen A n t e i l der Kinder -
a l s A b b i l d des überdurchschnittlich hohen Geburtenüberschusses 
geprägt i s t , hat s i c h p a r a l l e l zur Bevölkerungsentwicklung und 
insbesondere p a r a l l e l zu der Phase der Bevölkerungsverminde
rung im Ve r l a u f der fünfziger Jahre im Sinn eines d e u t l i c h e n 
Rückgangs der Bevölkerungsgruppen im erwerbsfähigen A l t e r 
verändert. 

c) Obwohl i n der Nachkri e g s z e i t d i e Zahl der l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n Beschäftigten k o n t i n u i e r l i c h und st a r k zurückgegangen 
i s t , s t e l l t d i e Landwirtschaft im Untersuchungsgebiet immer 
noch einen weit w i c h t i g e r e n W i r t s c h a f t s f a k t o r dar a l s im 
Durchschnitt Bayerns oder des Bundesgebiets. Sie a b s o r b i e r t 
insbesondere - n i c h t z u l e t z t a l s Folge ungünstiger Anbaube
dingungen und einer sehr ungünstigen B e s i t z s t r u k t u r sowie 
e i n e r hieraus r e s u l t i e r e n d e n , weit u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Wertschöpfung einen hohen, im Durchschnitt b e i 40 % l i e 
genden A n t e i l der Erwerbsbevölkerung. 

d) Komplementär zur hohen Bedeutung e i n e r wenig produktiven 
und ungewöhnlich v i e l e Arbeitskräfte beanspruchenden Land
w i r t s c h a f t i s t der Besatz mit n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Ar
beitsplätzen wes e n t l i c h geringer a l s im Landesdurchschnitt -
was s i c h vor allem i n ei n e r ganz ungewöhnlich geringen E r 
werbsquote der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung aus
drückt . 
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e) Die Entwicklung von Gewerbe und I n d u s t r i e , d i e er s t we
s e n t l i c h später e i n s e t z t e a l s i n den meisten anderen T e i l e n 
des Bundesgebiets und gegenüber der großräumigen Entwicklung 
von Bayern und Bund durch w e s e n t l i c h geringere Kontinuität 
und schärfere k o n j u n k t u r e l l bedingte Ausschläge der Beschäf
tigungsentwicklung nach oben und unten c h a r a k t e r i s i e r t w i r d , 
hat zwar eine beträchtliche Zahl neuer Arbeitsplätze entste
hen l a s s e n , doch l i e g t d i e I n d u s t r i e d i c h t e noch spürbar unter 
dem Landesdurchschnitt. Desgleichen sprechen Branchenstruktur 
und Betriebsgröße für u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Eigenimpulse der 
weiteren Entwicklung und überdurchschnittliche Konjunktur
e m p f i n d l i c h k e i t . 

f ) A l s besonders gravierend muß d i e unzureichende Ausstat
tung des Gebiets mit D i e n s t l e i s t u n g e n betrachtet werden, und 
zwar sowohl i n der Perspektive unzureichender Arbeitsmöglich-
k e i t e n für bestimmte Typen von Arbeitskräften wie i n der Per
spektive unzureichender Versorgung der Bevölkerung mit Dienst
l e i s t u n g e n . Der an s i c h unzulängliche Besatz mit D i e n s t l e i 
stungen i s t darüber hinaus über das ganze Gebiet sehr u n g l e i c h 
v e r t e i l t und k o n z e n t r i e r t s i c h auf wenige z e n t r a l e Orte, d i e 
von weiten T e i l e n des Untersuchungsgebiets aus kaum zugäng
l i c h s i n d , deren Ausstattung mit D i e n s t l e i s t u n g e n a l s o nur 
T e i l e n der Nachbargebiete zugute kommen kann. 

Innerhalb d i e s e r gemeinsamen Strukturmerkmale zeichnen s i c h 
d e u t l i c h e Unterschiede zwischen den einzelnen Kreisen ab. 

H i e r b e i l a s s e n s i c h v i e r Typen von Krei s e n unterscheiden, von 
denen d r e i durch j e einen K r e i s des Untersuchungsgebiets im 
engeren Sinn repräsentiert sind: 

o nach wie vor überwiegend l a n d w i r t s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e 
K r e i s e , i n denen d i e Landwirtschaft mehr a l s 50 % der Er
werbsbevölkerung s t e l l t und kaum nennenswerte Ansätze für 
eigenständige, von der Landwirtschaft unabhängige Gewerbe 
oder D i e n s t l e i s t u n g s k e r n e zu beobachten s i n d . C h a r a k t e r i 
s t i s c h für diesen Typus sind insbesondere d i e Landkreise 
Bogen und Oberviechtach. 
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Diese Landkreise, i n denen v e r m u t l i c h der A n t e i l der Wochen
endpendler weit überdurchschnittlich i s t , wurden i h r e r ex
tremen S i t u a t i o n wegen n i c h t i n das Untersuchungsgebiet im 
engeren Sinn aufgenommen. 

o K r e i s e mit einem verhältnismäßig hohen, t r a d i t i o n e l l e n und 
nur u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Wachstumschancen aufweisenden 
I n d u s t r i e b e s a t z . In diesen Landkreisen i s t im allgemeinen 
der A n t e i l der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung eher unter
d u r c h s c h n i t t l i c h . Die Bevölkerungsentwicklung e n t s p r i c h t 
etwa dem Durchschnitt. Die Entwicklung der In d u s t r i e b e 
schäftigung v e r l i e f eher langsamer, aber w e s e n t l i c h s t e t i 
ger a l s im r e s t l i c h e n Untersuchungsgebiet. Die D i e n s t l e i 
stungsausstattung i s t , s o f ern n i c h t Zufälligkeiten (wie 
b e i s p i e l s w e i s e E r r i c h t u n g von Garnisonen) eine R o l l e s p i e 
l e n , im besten F a l l d u r c h s c h n i t t l i c h . Dieser Typus w i r d 
im engeren Untersuchungsgebiet durch den Landkreis Grafenau 
repräsentiert; 

o noch s t a r k l a n d w i r t s c h a f t l i c h s t r u k t u r i e r t e K r e i s e mit 
er s t e n Ansätzen i n d u s t r i e l l e r Entwicklung, i n diesen Land
k r e i s e n l i e g t der A n t e i l der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölke
rung noch über dem Dur c h s c h n i t t , kann jedoch (muß aber 
n i c h t ) überdurchschnittlich s t a r k zurückgehen. Die Bevöl
kerungsentwicklung i s t t e i l w e i s e durch besonders s t a r k e 
Ausschläge, insbesondere durch einen ausgeprägten Bruch 
um 1960, gekennzeichnet - e i n Zeitpunkt, der davon abhängt, 
wie s c h n e l l und e r f o l g r e i c h d i e Schaffung neuer I n d u s t r i e 
arbeitsplätze gelang. Die Entwicklung der In d u s t r i e b e 
schäftigung war eher überdurchschnittlich, wobei t e i l w e i s e 
e i n e r h e b l i c h e s Wachstum der a l l e r d i n g s immer noch g e r i n 
gen Betriebsgrößen zu beobachten i s t . Der D i e n s t l e i s t u n g s 
besatz i s t ähnlich gering wie i n den beiden vorgenannten 
Typen. 

Dieser Typus wird im engeren Untersuchungsgebiet durch den 
Landkreis Viechtach repräsentiert. 

o E n t w i c k l u n g s k r e i s e , i n denen dank besonders a k t i v e r Regio
n a l p o l i t i k oder dank s o n s t i g e r günstiger K o n s t e l l a t i o n e n 
(z.B. Verkehrslage) eine über dem Durchschnitt liegende 
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Entwicklung von I n d u s t r i e und D i e n s t l e i s t u n g eingesetzt 
hat. Diese Landkreise, d i e im allgemeinen von einem r e l a t i v 
großen z e n t r a l e n Ort beherrscht werden, haben den ger i n g 
sten A n t e i l l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Erwerbspersonen, d i e r a 
scheste Zunahme n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Arbeitsplätze und -
k o r r e l a t i v zu i h r e r Entwicklung - ungewöhnlich große Aus
schläge i n der Beschäftigung. Ihre Bevölkerungsentwicklung 
v e r l i e f normalerweise w e s e n t l i c h p o s i t i v e r a l s i n den ande
ren Typen, d.h. d i e Abschwungphase war kürzer und weniger 
t i e f , d i e Bevölkerung i s t b i s zur zweiten Hälfte der sech
z i g e r Jahre wieder spürbar angestiegen. 

Entweder k o r r e l a t i v zur i n d u s t r i e l l e n Entwicklung oder un
abhängig von i h r weisen diese K r e i s e mit Abstand den besten 
D i e n s t l e i s t u n g s b e s a t z auf, der s i c h ganz überwiegend auf 
d i e z e n t r a l e n Orte k o n z e n t r i e r t . 

Dieser Typus von Kreisen i s t von besonderem Interesse b e i der 
Beantwortung der Frage, ob eine verstärkte r e g i o n a l e W i r t 
schaftsförderung dauerhafte Lösungen bringen und insbesondere 
( a l s Voraussetzung und Symptom e i n e r dauerhaften Lösung) den 
größten T e i l der Wochenendpendler zur Annahme von A r b e i t s 
plätzen i n der Nähe i h r e s Wohnorts bewegen kann. 

Dieser Typus wird i n unserem Untersuchungsgebiet durch den 
Landkreis Cham repräsentiert. 

Fest z u h a l t e n i s t a l l e r d i n g s , daß s e l b s t d i e E n t w i c k l u n g s k r e i 
se nach f a s t a l l e n I ndikatoren i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n Potenz 
unter dem Landesdurchschnitt und damit weit unter dem Durch
s c h n i t t der e i g e n t l i c h e n I n d u s t r i e - oder D i e n s t l e i s t u n g s z e n 
t r e n l i e g e n : immer noch weit überdurchschnittlicher A n t e i l 
der L a n d w i r t s c h a f t , u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e I n d u s t r i e d i c h t e , 
weit u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Betriebsgröße auch i n der Indu
s t r i e , problematische Branchenstruktur, unzureichender Dienst
l e i s t u n g s b e s a t z , b e s t e n f a l l s dem Landesdurchschnitt entspre
chende (d.h. aber wegen des immer noch hohen Geburtenüber
schusses e f f e k t i v n i c h t mit dem Landesdurchschnitt S c h r i t t 
haltende) Bevölkerungsentwicklung, weit überdurchschnittli
che Ausschläge i n der Beschäftigungsentwicklung, insbesonde
r e i n Form von s a i s o n a l e r und k o n j u n k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g - -
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k e i t . Auch i n diesen Kreisen wohnen noch, vor allem i n den 
Ort s c h a f t e n , d i e i n größerer Entfernung von ihrem z e n t r a l e n 
Ort l i e g e n , v i e l e Wochenendpendler. 

Das t y p i s c h e Erwerbsverhalten der Wochenendpendler erweist 
s i c h schon auf dem Hintergrund d i e s e r e r s t e n Analyse a l s 
weitgehend r a t i o n a l . Die Legitimität des Wochenendpendelns 
wird noch k l a r e r werden, wenn w i r im übernächsten K a p i t e l 
d i e Aussagen der Wochenendpendler s e l b s t über d i e ihnen gebo
tenen Arbeitsplätze i n ihrem Heimatort auf dem Hintergrund 
der eben s k i z z i e r t e n S t r u k t u r p r o j i z i e r e n werden. 

1. Die Bevölkerungsentwicklung 

1939 wohnten (Wohnbevölkerung im s t a t i s t i s c h e n Sinn) im 
östlichen T e i l Niederbayerns und im südöstlichen T e i l der 
Oberpfalz 430 000 Menschen, 1967 knapp 540 000. 

Die Bevölkerungsentwicklung zwischen 19 39 und 19 67 läßt 
s i c h i n v i e r d e u t l i c h voneinander unterschiedene Abschnit
t e g l i e d e r n : 

a) Von 1939 b i s 1944 hat s i c h , soweit für di e s e Jahre 
überhaupt brauchbare Einwohnerzahlen v o r l i e g e n , d i e Bevöl
kerung kaum verändert. 

b) In den Jahren 1944 b i s 1947 hat s i c h im Zusammenhang 
mit der Zerstörung der Großstädte und vor allem der Aus
weisung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowa
k e i und den ehemals deutschen bzw. von deutschen Bevölke
rungsgruppen b e s i e d e l t e n Gebiete j e n s e i t s des Eisernen Vor 
hangs bzw. der Oder-Neiße-Linie d i e Bevölkerung rasch er
höht; 1946 war gegenüber 1939 eine Zunahme von 35 % zu 
verzeichnen. 

c) S e i t 1948 t r a t eine beträchtliche Abwanderung e i n , d i e 
im Durchschnitt der 16 Landkreise b i s i n die zweite Hälfte 
der fünfziger Jahre, i n einzelnen Landkreisen sogar b i s 
zum Beginn der sechziger Jahre, eine spürbare Bevölkerungs 
abnahme zur Folge h a t t e : im Durchschnitt der 16 Landkreise 
sank die Bevölkerung zwischen 1346 und 1958/59 um gut 12 % 
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d) Seitdem schlug d i e Entwicklung wieder um; zwischen 
1958/59 und 1967 nahm d i e Bevölkerung des Untersuchungs
gebiets im weiteren Sinn wiederum um gut 6 % zu. 

Die Bevölkerungszunahme der Phase d) wurde f a s t ausschließ
l i c h durch den Zustrom der Heimatvertriebenen bewirkt. Im 
Jahr 1950 wurden i n den 16 Landkreisen rund 120 000 Heimat-
v e r t r i e b e n e gezählt, das si n d rund 85 % des gesamten Be
völkerungszuwachses . 

Desgleichen i s t d i e Bevölkerungsabnahme i n der Phase c) 
n i c h t z u l e t z t eine Folge der Abwanderung von H e i m a t v e r t r i e 
benen., d i e zunächst i n den dünn b e s i e d e l t e n und vom K r i e g 
verschonten, i h r e n Heimatgebieten am nächsten gelegenen 
T e i l e n der Bundesrepublik seßhaft geworden waren. 1961 
wurden i n den 16 Untersuchungslandkreisen nur mehr 64 000 
Heimatvertriebene gezählt, was (auch unter Berücksichti
gung der demographischen Veränderungen i n der Heimatver-
triebenen-Bevolkerung) eine Abwanderung von rund 50 000 
Personen i n d i z i e r t - wiederum entsprechend etwa 85 % der 
gesamten Bevölkerungsabnahme von ca. 60 000. A l l e r d i n g s 
i s t h i e r b e i zu berücksichtigen, daß i n dem ganzen h i e r 
zur Debatte stehenden Zeitraum das Untersuchungsgebiet 
einen d e u t l i c h e n demographischen Bevölkerungsüberschuß 
aufw e i s t , so daß v e r m u t l i c h der negative Saldo von demo
graphischer Entwicklung und Wanderung d e u t l i c h spürbar 
n i e d e r i g e r l i e g t a l s die Gesamtzahl der Abwanderer. 

Von Sonderentwicklungen, wie insbesondere der E r r i c h t u n g 
von Bundeswehrgarnisonen, abgesehen, i s t dann auch d i e er
neute Aufschwungphase der Bevölkerungsentwicklung vor allem 
auf den Geburtenüberschuß des Gebiets zurückzuführen, der 
ve r m u t l i c h (genauere demographische Analysen konnten wegen 
des Umfangs der h i e r z u notwendigen Berechnungen n i c h t 
durchgeführt werden) d e u t l i c h über d i e tatsächliche Bevöl
kerungszunahme hinausgeht und n i c h t unbeträchtliche weite
re Abwanderungen t r o t z steigender Bevölkerungszahl möglich 
macht. 

Dieser c h a r a k t e r i s t i s c h e Kurvenverlauf unterscheidet das 
Untersuchungsgebiet d e u t l i c h von den r e s t l i c h e n T e i l e n 
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Bayerns. Auch im bayerischen Landesdurchschnitt hat s i c h 
d ie Bevölkerungszahl i n der unmittelbaren N a c h k r i e g s z e i t 
s t a r k erhöht: Der Zuwachs von 1939 b i s 1946 beträgt 25 %. 
Seitdem hat jedoch d i e bayerische Bevölkerung k o n t i n u i e r 
l i c h w e i t e r zugenommen, während nur zwei K r e i s e des Unter
suchungsgebiets (Nabburg und Roding) d i e jährlichen Zu
wachsraten des Lands e r r e i c h e n bzw. l e i c h t übertreffen. 

Im übrigen e r r e i c h t i n keinem der untersuchten Landkreise 
d i e Bevölkerungszunahme der Aufschwungphase Werte, d i e dem 
Landesdurchschnitt entsprechen würden. 

Diese Abfolge von Stagnation, starkem Wachstum, beträcht
lichem Rückgang und erneutem leichtem A n s t i e g der Bevöl
kerung läßt s i c h i n a l l e n K r e i s e n des Gebiets beobachten -
wie auch d i e Zu- bzw. Abnahmeraten und t e i l w e i s e auch d i e 
z e i t l i c h e n Grenzen zwischen den einzelnen Phasen v a r i i e r e n . 
P o s i t i v e Extremwerte werden insbesondere d a r g e s t e l l t von 
den Kre i s e n Nabburg und Passau (Zunahme 1939 b i s 1946 = 
40 % bzw. 48 %.: Abnahme b i s 19 5 7 / 5 8 = 4 % bzw. 10 %; Zunah
me von 1957 bzw. 58 b i s 1967 = 14 % bzw. 11 %; Gesamtzu
nahme 1 9 3 9 / 6 7 = + 55 % und + 48 % ) . Negative Extremwerte 
s t e l l e n d i e K r e i s e Viechtach, Vohenstrauß und Waldmünchen 
(Zunahme 19 3 9 / 4 6 = 30 %, 27 %, 38 Abnahme b i s 19 61 bzw. 
1960 bzw. 1953 = 17 13 % und 23 %; erneute Zunahme b i s 
1967 = 2 %, 0 % und 1 %; Gesamtentwicklung 1 9 3 9 / 6 7 = 
+ 10 %, + 1 2 % und + 7 % ) . 

Wie s i c h sehr d e u t l i c h z e i g t , besteht e i n enger Zusammen
hang zwischen Abschwung- und Aufschwungphase der Bevölke
rungsentwicklung s e i t 1 9 4 8 ; Je länger die Abschwungphase 
dauert, j e stärker d i e Bevölkerungsabnahme i s t , d i e s i e 
mit s i c h b r i n g t , desto schwächer i s t d i e anschließende Auf
schwungphase ausgeprägt, d i e im G r e n z f a l l des Landkreises 
Vohenstrauß nur eben den Bevölkerungsstand h a l t e n kann; 
j e geringer dagegen der Bevölkerungsverlust im ersten Jahr
zehnt nach 1948 war, desto s c h n e l l e r s e t z t der Aufschwung 
e i n und desto größer i s t der erneute Bevölkerungszuwachs, 
den er dann b r i n g t . 
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S i c h e r l i c h s p i e l t b e i dem verschiedenen V e r l a u f d i e s e r 
für a l l e 16 Landkreise i n i h r e r Grundstruktur g l e i c h e n Be
völkerungskurve eine Reihe von i n sozioökonomischer Per
spek t i v e a l s zufällig zu betrachtender Faktoren eine R o l l e , 
insbesondere d i e E r r i c h t u n g von Garnisonen im Zug des Auf
baus der Bundeswehr 

Die d r e i Landkreise des Untersuchungsgebiets im engeren 
Sinn entsprechen i n i h r e r Bevölkerungsentwicklung z i e m l i c h 
genau dem Durchschnitt der 16 Landkreise des gesamten Bay
er i s c h e n und Oberpfälzer Walds: 

T a b e l l e 2: Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsgebiet 

Bevölk.ent. 46 b i s (Jahr des Min. 3 9 / 6 7 
1 9 3 9 / 4 6 Min. Min.) b i s 67 

Durchschnitt des wei
t e r e n Untersuchungs-

Stärke der Abschwung- und Aufschwungphase der Bevölkerungs
entwicklung s e i t 1 9 4 6 : Während i n Grafenau der Tiefpunkt 
der Bevölkerungsentwicklung schon 19 5 6 e r r e i c h t wurde und 
d i e Bevölkerung 19 6 7 etwa den Stand von 19 46 wieder e r r e i c h t 
h a t t e , l a g das Minimum i n Cham d r e i Jahre später und der 
folgende Zuwachs nur b e i etwa der Hälfte der vorausgehen
den Verringerung: Viechtach, dessen Entwicklungskurve s i c h 
am d e u t l i c h s t e n den negativen Extremen a n g l e i c h t , hatte 
b i s 1 9 6 1 einen f a s t k o n t i n u i e r l i c h e n Bevölkerungsverlust, 
der auch s e i t h e r nur zu einem k l e i n e n B r u c h t e i l wieder 
aufgeholt wurde. 
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Welche R o l l e demographische Faktoren a l s Ursache der Bevöl-
kerungszunahme bzw, a l s r e t a r d i e r e n d e r Faktor der Bevölke
rungsabnahme s p i e l e n , läßt s i c h am B e i s p i e l der d r e i Land
k r e i s e des engeren Untersuchungsgebiets demonstrieren. 

A l l e d r e i Landkreise wiesen 19 50 wie 1961 eine A l t e r s s t r u k -
t u r auf, d i e günstiger i s t a l s d i e von ganz Bayern: 

T a b e l l e 3: A l t e r s g l i e d e r u n g der Bevölkerung i n den d r e i 
Untersuchungslandkreisen (19 61) 

A l l e d r e i Landkreise c h a r a k t e r i s i e r e n s i c h a l s o durch einen 
weit über dem Durchschnitt liegenden A n t e i l von Kindern -
was a l s unmitte l b a r e r Ausdruck i h r e s überdurchschnittlichen 
demographischen P o t e n t i a l s bewertet werden d a r f . 

Im Verlauf der fünfziger Jahre hat s i c h eine sehr charak
t e r i s t i s c h e Änderung der A l t e r s s t r u k t u r v o l l z o g e n . Die im 
wesentlichen durch Abwanderung zu erklärende Bevölkerungs
verminderung k o n z e n t r i e r t s i c h auf d i e Bevölkerung im er
werbsfähigen A l t e r , während s i c h d i e Zahl der Kinder weni
ger verändert hat a l s die der Gesamtbevölkerung und d i e 
Zahl der a l t e n Leute durchweg zugenommen hat. 
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In a l l e n d r e i Landkreisen hat s i c h d i e Zahl der dort woh
nenden 21- b i s 65-jährigen spürbar rascher vermindert a l s 
d i e Gesamtbevölkerung, während i n Bayern d i e g l e i c h e A l t e r s 
gruppe s c h n e l l e r zunahm a l s der Durchschnitt. Demgegenüber 
hat s i c h d i e Zahl der Kinder d e u t l i c h langsamer vermindert 
a l s d i e s hätte der F a l l s e i n müssen, wenn d i e demographi
sche S t r u k t u r und Entwicklung i n den d r e i Landkreisen d i e 
von ganz Bayern n a c h b i l d e t e . 

Schon diese e r s t e Analyse der Bevölkerungsentwicklung macht 
d e u t l i c h , daß: 

o das gesamte Untersuchungsgebiet o f f e n s i c h t l i c h gemeinsame 
von den überwiegenden T e i l e n Bayerns wie auch des Bundes
gebiets d e u t l i c h verschiedene Strukturmerkmale aufweist, 
d i e s i c h i n e i n e r ganz s p e z i f i s c h e n Bevölkerungsentwick
lung niederschlagen, insbesondere i n e i n e r beträchtlichen 
Abwanderung b i s zum Ende der fünfziger, wenn n i c h t b i s 
zum Beginn der sechziger Jahre, und ei n e r anschließenden 
Bevölkerungszunahme, d i e o f f e n s i c h t l i c h Resultante eines 
weit überdurchschnittlichen Geburtenüberschusses und ab
geschwächter Abwanderungen i s t ; 

o innerhalb der einzelnen T e i l e des Untersuchungsgebiets 
d e u t l i c h e Unterschiede bestehen, d i e von e i n e r f a s t dem 
Landesdurchschnitt entsprechenden und nur durch eine kur
ze Phase des Rückgangs b i s zur M i t t e der fünfziger Jahre 
unterbrochenen Zunahme b i s zu einer nahezu k o n t i n u i e r l i 
chen, l e d i g l i c h i n der M i t t e der sechziger Jahre i n Stag
n a t i o n übergehenden Bevölkerungsabnahme r e i c h e n . 

Ganz o f f e n s i c h t l i c h l i e g e n diesen Gemeinsamkeiten wie Unter 
schieden innerhalb der 16 bzw. d r e i Untersuchungskreise 
s p e z i f i s c h e Faktoren zugrunde, d i e vor allem i n der Wirt 
s c h a f t s s t r u k t u r und der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung zu 
suchen s i n d . 
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2. S t r u k t u r und Entwicklung der Landwirtschaft 

Die Untersuchungskreise im weiteren wie im engeren Sinn 
c h a r a k t e r i s i e r e n s i c h durch e i n weit über dem Durchschnitt 
Bayerns und noch mehr dem des Bundesgebiets liegenden An
t e i l der Landwirtschaft an der gesamten Wirtschaffstätig-
k e i t . 1961 le b t e n im Durchschnitt der 16 Landkreise des 
Bayerischen und des Oberpfälzer Walds 27,5 % der Bevölkerung 
von der Landwirtschaft gegenüber nur 15,7 % i n ganz Bayern. 
Die S t r e u b r e i t e des A n t e i l s der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevöl
kerung l i e g t zwischen gut 18 % und über 40 %, wobei d i e 
Mehrzahl der Kr e i s e i n der Nähe des Durchschnitts l i e g t ( i n 
10 der 16 K r e i s e schwankt der A n t e i l der l a n d w i r t s c h a f t l i 
chen Bevölkerung zwischen 24 % und gut 31 % ) . 

Zu diesen 10 Kreisen der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Werte gehören 
auch d i e Untersuchungskreise im engeren Sinn (Cham = 25,6 %, 
Grafenau = 2 5 , 8 %, Viechtach = 29,0 % ) . 

Noch stärker a l s der überdurchschnittliche A n t e i l der l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung an der gesamten Bevölkerung 
i s t für das Untersuchungsgebiet d i e Tatsache c h a r a k t e r i 
s t i s c h , daß d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Bevölkerung eine weit 
höhere Erwerbsquote aufweist a l s d i e r e s t l i c h e Bevölkerung. 
Im Durchschnitt der 16 Landkreise s t e l l t e n d i e Erwerbsper
sonen 1961 67 % an der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung ge
genüber nur 36 % an der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölke
rung, während i n ganz Bayern d i e Erwerbsquote der n i c h t l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung 46 % und d i e der l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n Bevölkerung 71 % beträgt; berücksichtigt man d i e spe
z i f i s c h e Betriebsgrößenstruktur der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
Untersuchungsgebiete (überdurchschnittlich hoher A n t e i l der 
nur a l s Zu- und Nebenerwerbsbetriebe benutzbaren Kleinsthöfe), 
so l i e g t d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Erwerbsquote im Untersu
chungsgebiet vermutlich noch über dem bayerischen Landes
durc h s c h n i t t . 

Die d r e i Untersuchungslandkreise im engeren Sinn entsprechen 
im wesentlichen dem Durchschnitt des Untersuchungsgebiets 
im weiteren Sinn. Die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbsquoten 
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betragen i n Cham 68 %, i n Grafenau 72 % und i n Viechtach 
70 % (gegenüber n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbsquoten von 
j e w e i l s 38 %, 36 % und 35 % ) . 

Die Produktions- und B e s i t z s t r u k t u r der Landwirtschaft i s t 
durch e i n eindeutiges Überwiegen der K l e i n s t - und Kleinbe
t r i e b e gekennzeichnet. 

T a b e l l e 5: Betriebsgrößenstruktur der Landwirtschaft i n den 
16 Untersuchungskreisen und i n Bayern 

A n t e i l der Betriebe mit e i n e r Betriebsgröße 
von: 
b i s 5 ha 5 - 10 ha 10 - 20 ha über 20 ha 

16 Untersuchungs
k r e i s e des Bayer. 
und Oberpf. Walds 52,6 24,5 17,9 5,0 
Bayern insges. 43 27 21,5 8,5 

Auch i n den Untersuchungslandkreisen im engeren Sinn i s t d i e 
Str u k t u r der Landwirtschaft n i c h t günstiger, zum T e i l noch 
ungünstiger a l s i n den 16 Landkreisen. So b e w i r t s c h a f t e t e n 
19 60 i n den Landkreisen Grafenau und Viechtach j e w e i l s 65 % 
der Betriebe 5 ha oder weniger. 

Die Entwicklung der Landwirtschaft i n der Nachkri e g s z e i t 
i s t p r i n z i p i e l l von den g l e i c h e n Tendenzen geprägt, d i e auch 
im gesamten Bundesgebiet g e l t e n . Der A n t e i l der l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n Bevölkerung hat s i c h i n a l l e n T e i l e n des Unter
suchungsgebiets von 19 50 b i s 19 61 beträchtlich vermindert 
(im Durchschnitt von 34,7 auf 27,5 % - gegenüber einer Ver
minderung von 20,7 auf 15,7 % i n Gesamtbayern). 

T e n d e n z i e l l verminderte s i c h d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Bevöl
kerung um so rascher, j e größer i h r A n t e i l 1955 gewesen war. 
Doch zeigen s i c h i n den Abnahmeraten der l a n d w i r t s c h a f t l i 
chen Bevölkerung c h a r a k t e r i s t i s c h e Unterschiede, d i e von 
27 % im Landkreis Nabburg a l s Maximum b i s zu knapp 14 % im 
Landkreis Waldmünchen a l s Minimum r e i c h e n . 

M i t wenigen Ausnahmen i s t der Rückgang der von der Landwirt
schaft lebenden Bevölkerung i n den einzelnen K r e i s e n des 
Untersuchungsgebiets überraschend g l e i c h g e w i c h t i g ; er l i e g t 
i n 12 Kr e i s e n zwischen 28 und 31 %. 
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Die vorliegenden Analysen der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r 
des Untersuchungsgebiets rechneten für d i e ers t e Hälfte der 
sechziger Jahre mit ei n e r größeren s t i l l e n Reserve an noch 
i n der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräften, deren 
M o b i l i s i e r u n g zum T e i l schon zu Beginn der sechziger Jahre 
e i n g e s e t z t h a t t e . So v e r r i n g e r t e s i c h d i e Zahl der ständi
gen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitskräfte im Landkreis Grafenau 
zwischen 19 60 und 19 64 um 13 % und im Landkreis Viechtach 
um 12 % (entsprechend j e w e i l s rund 5 % der Gesamtzahl der 
Erwerbsbevölkerung des Kreises im Jahr 19 61). 

Man rechnet allgemein damit, daß i n Zukunft, insbesondere 
durch eine f o r t s c h r e i t e n d e Aufgabe von K l e i n - und K l e i n s t 
b e t r i e b e n oder i h r e Umwandlung i n Nebenerwerbsbetriebe, der 
Freisetzungsprozeß von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft 
wei t e r andauert. 

Die Verminderung der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung er
f o l g t e im wesentlichen durch v e r r i n g e r t e n Arbeitskräftebe
satz der Höfe, während s i c h d i e B e t r i e b s s t r u k t u r s e l b s t 
v i e l weniger verändert hat. Im Landkreis Grafenau i s t d i e 
Zahl der Höfe von 1949 b i s 19 60 sogar l e i c h t angestiegen, 
wobei vor allem d i e Zahl der K l e i n s t b e t r i e b e mit zwei und 
weniger Hektar um 17,5 % (daneben auch d i e Zahl der M i t t e l 
b e t r i e b e mit 10 b i s 20 Hektar um 8,9 %) zugenommen hat. Im 
Landkreis Viechtach hat s i c h d i e Zahl der Höfe um 3,9 % ver
r i n g e r t , wobei h i e r der Rückgang vor allem auf Kosten der 
K l e i n - und K l e i n s t b e t r i e b e geschah, deren Zahl jedoch auch 
nur um 5 % abgenommen hat. 

3. Die übrige W i r t s c h a f t 

a) Die n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Bevölkerung 

Wie schon weit e r oben angedeutet, gehört es zu den Charak
t e r i s t i k e n des Untersuchungsgebiets, daß d i e n i c h t l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e Bevölkerung eine Erwerbsquote aufweist, d i e nur 
etwa die Hälfte der Erwerbsquote i n der Landwirtschaft aus
macht und weit unter dem bayerischen Landesdurchschnitt und 
dem Durchschnitt der Bundesrepublik l i e g t . Während i n den 
16 Untersuchungslandkreisen d i e n i c h t von der Landwirtschaft 
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lebende Bevölkerung 72,5 % der Gesamtbevölkerung s t e l l t , 
s i n d von den Erwerbspersonen l e d i g l i c h 58,2 % i n W i r t s c h a f t s -
bereichen außerhalb der Land- und F o r s t w i r t s c h a f t beschäf
t i g t . 

Die R e l a t i o n zwischen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r und n i c h t l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e r Erwerbsbevölkerung v a r i i e r t e 19 60 i n den 
einzelnen 16 Landkreisen des Untersuchungsgebiets eher noch 
stärker a l s d i e R e l a t i o n zwischen der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
und n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Gesamtbevölkerung. Die Extrem
werte betragen im A n t e i l der außerhalb der Landwirtschaft 
Beschäftigten an den gesamten Erwerbspersonen 47 % im Land
r e i s Oberviechtach ( A n t e i l der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevöl
kerung = 38,8 %) und 44 % im Landkreis Bogen (40 bzw. 39 % 
A n t e i l der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung) und 71 % 
(18 % A n t e i l der Landwirtschaft an der Gesamtbevölkerung) 
im Landkreis Regen. 

Die d r e i Untersuchungskreise im engeren Sinn l i e g e n wiederum 
im M i t t e l f e l d und nahe beim Durchschnitt mit 62 % im Land
k r e i s Cham, 59 % im Landkreis Grafenau und 55 % im Landkreis 
Viechtach. 

Während der zwischen 1950 und 19 61 zu verzeichnende Bevölke-
rung s v e r l u s t der 16 Landkreise um 5 9 000 Einwohner ganz über
wiegend auf den Rückgang der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölke
rung mit einer entsprechenden Verminderung der l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n Erwerbspersonen zurückzuführen i s t , a l s o d i e n i c h t 
von der Landwirtschaft lebende Wohnbevölkerung zwischen 19 50 
und 19 61 kaum eine Veränderung e r l e b t h a tte (während s i e 
i n Gesamtbayern im g l e i c h e n Zeitraum um mehr a l s 10 % zu
nahm) . hat s i c h durch eine ve r m u t l i c h k o n t i n u i e r l i c h e Ver
minderung der Erwerbsquote d i e Zahl der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n Erwerbspersonen spürbar v e r r i n g e r t - wobei a l l e r 
dings zu beachten i s t , daß 19 50 e i n beträchtlicher T e i l 
der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n , im Untersuchungsgebiet woh
nenden Bevölkerung a r b e i t s l o s war, aber zu den Erwerbsper
sonen gezählt wurde. 
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Da g l e i c h z e i t i g , wie nunmehr zu zeigen, d i e Zahl der Beschäf
t i g t e n i n n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitsstätten d e u t l i c h 
zugenommen hat, kann dieses Paradox sinkender n i c h t l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e r Erwerbsbevölkerung nur durch s t a r k e , dauernde 
Abwanderung von im Jahr 1950 A r b e i t s l o s e n bzw. durch d i e 
starke Zunahme der Zahl der Wochenendpendler erklärt werden, 
d i e j a , wie schon gesagt, n i c h t der Wohn- und Erwerbsbevöl
kerung i h r e s e i g e n t l i c h e n Wohnorts, sondern der i h r e s A r b e i t s 
o r t s zugerechnet werden. 

b) Die S t r u k t u r und Entwicklung der gewerblichen W i r t s c h a f t 
1950/61 

Die W i r t s c h a f t s s t r u k t u r des Untersuchungsgebiets im engeren 
Sinn, nämlich der d r e i Landkreise Cham, Viechtach und Gra
fenau, läßt s i c h a l s nur schwach e n t w i c k e l t und d i f f e r e n z i e r t 
c h a r a k t e r i s i e r e n . Dabei wird nur der n i c h t l a n d w i r t s c h a f f l i c h e 
Bereich b e t r a c h t e t ; der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e B e r e i c h , dem 
etwa e i n D r i t t e l der Gesamtbevölkerung und über 40 % der Er
werbspersonen zuzurechnen sind und der i n unserem Untersu
chungsgebiet etwa 1 700 l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Betriebe umfaßt, 
b l e i b t im weiteren ausgeklammert. 

Ergebnisse der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitsstättenzäh-
lung 19 61 und 19 50 

Die Zahl der Arbeitsstätten und der Arbeitsplätze konnte nach 
dem starken Bevölkerungszustrom 1945 im engeren Untersuchungs
gebiet n i c h t im g l e i c h e n Maß erhöht werden. Die Zahl der Ar
beitsplätze b l i e b , und das i s t auch im Augenblick noch gül
t i g , immer h i n t e r der Zahl der Arbeitssuchenden zurück. Dar
aus r e s u l t i e r t e auf der einen S e i t e e i n hoher Prozentsatz 
von A r b e i t s l o s e n , auf der anderen S e i t e - was später noch im 
einzelnen zu untersuchen i s t - e i n hoher Prozentsatz von Per
sonen, d i e auf andere Arbeitsmärkte ausweichen - d i e Wochen
endpendler. Das Wachstum der Arbeitsplätze i n unserem engeren 
Untersuchungsgebiet zwischen den Jahren 19 50 und 19 61 l i e g t 
nur geringfügig unter den Durchschnittszahlen von Bayern. 
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T a b e l l e 6: N i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Arbeitsstätten 19 50/61 
im Untersuchungsgebiet und i n Bayern 

Arbeitsstätten Beschäftigte 0-Betr.Gr. Index 
Besch. 
1950=100 

Im einzelnen erhöhte s i c h d i e Zahl der Beschäftigten von 
etwa 19 000 auf 25 000, d.h. um ca. 35 %. Die größte Zuwachs
r a t e verzeichnete dabei der Landkreis Grafenau mit 42 %, 
g e f o l g t von Cham mit 3 3 und von Viechtach mit 30 %. A l l e r 
dings l i e g t der Landkreis Cham i n den absoluten Zuwachs zah
l e n an der S p i t z e ; h i e r erhöhte s i c h d i e Zahl der Beschäf
t i g t e n um ca. 3 000, während es i n Grafenau nur etwa 2 000 
und i n Viechtach nur 1 500 waren. 

Eine w e i t e r e , für d i e St r u k t u r der Betriebe i n unserem Unter
suchungsgebiet sehr wichtige Entwicklung i s t d i e Zunahme 
der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Betriebsgrößen von im Durchschnitt 
3,9 Beschäftigten pro B e t r i e b auf 5,6. Auch h i e r g i b t es 
Schwankungen zwischen den einzelnen Landkreisen, an der 
Sp i t z e l i e g t - wie auch schon 19 50, der Landkreis Cham mit 
6,3 Beschäftigten pro B e t r i e b . Damit hat unser Untersuchungs
gebiet im Durchschnitt d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n Betriebsgrös-
sen e r r e i c h t , d i e im Jahr 19 50 i n ganz Bayern vorhanden 
waren. 

Es i s t l e i d e r kaum möglich, d i e beiden Zählungen von 19 50 
und 1961 nach einzelnen Wirtschaftszweigen zu v e r g l e i c h e n , 
da s i c h d i e Systematik der Wirtschaftszweige e r h e b l i c h ver
ändert hat. Eine genauere Untersuchung des Entwicklungs
trends i s t nur mit H i l f e der I n d u s t r i e s t a t i s t i k möglich, 
auf d i e w i r weiter unten zurückkommen werden. Um e i n unge
fähres B i l d der gegenwärtigen W i r t s c h a f t s s t r u k t u r i n unse
rem Untersuchungsgebiet zu geben, kann man d i e einzelnen 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



Landkreise anhand der Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 
19 61 nach e i n i g e n wichtigen Wirtschaftsgruppen c h a r a k t e r i 
s i e r e n . 

T a b e l l e 7: Arbeitsstätten und Beschäftigte 1961 nach W i r t 
schaftszweigen im Untersuchungsgebiet 

B A B A B A B 
Grafenau Viechtach Cham Summe 

Prod. Gewerbe 489 43S8 567 4441 725 6740 1781 15549 
Handel Verkehr 
D i e n s t l . ' 826 2445 764 2226 1264 5175 2854 9846 
Summe 1315 6813 1331 6667 1989 11915 4635 25395 

T e i l t man d i e Beschäftigten nach den beiden Gruppen produ
zierendes Gewerbe und Handel, Verkehr und D i e n s t l e i s t u n g e n 
auf, so ergeben s i c h d e u t l i c h e Unterschiede zwischen den 
beiden Landkreisen Grafenau und Viechtach und dem Landkreis 
Cham. Während i n den beiden e r s t e r e n Landkreisen etwa e i n 
D r i t t e l der Beschäftigten im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r a r b e i t e t , 
s i n d es im Landkreis Cham ca. 42 %. Es zeigen s i c h h i e r ganz 
i n t e r e s s a n t e Unterschiede, d i e auf d i e "Zentralität" der 
Orte Cham, Viechtach und Grafenau zurückzuführen s e i n dürf
te n , und durch d i e dann l e t z t e n Endes auch verschiedene 
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten gegeben s i n d . 

Es s e i im folgenden versucht, d i e einzelnen Landkreise auf
grund i h r e r W i r t s c h a f t s s t r u k t u r kurz zu c h a r a k t e r i s i e r e n : 

o Landkreis Cham: 
Hier e n t f a l l e n auf das verarbeitende Gewerbe insgesamt 
über 40 % a l l e r Beschäftigten: insbesondere i s t von Be
deutung d i e W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g Leder, T e x t i l und B e k l e i 
dung, i n der knapp 14 % a l l e r Beschäftigten tätig s i n d , 
sowie d i e Abteilungen Holz, Papier und Druck und d i e Ge
winnung und Verarbeitung von Steinen, Erden, Feinkeramik 
und Glasgewerbe, i n der -jeweils ca. 7 % der Erwerbstäti
gen beschäftigt s i n d . E i n w e i t e r e r größerer T e i l der Be
schäftigten i s t im Baugewerbe tätig (insgesamt etwa 15 % ) , 
der Rest i s t im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r (ca. 43 %) beschäf
t i g t , wobei vor allem der Groß- und Einzelh a n d e l mit 
ca. 15 % von Bedeutung i s t . 
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o Landkreis Viechtach: 
Der P r o z e n t a n t e i l des verarbeitenden Gewerbes an den Ge
samtbeschäftigten beträgt im Landkreis Viechtach nur ca. 
26 %, d i e Ha u p t w i r t s c h a f t s a b t e i l u n g i s t h i e r d i e A b t e i l u n g 
Holz. Papier und Druckgewerbe mit etwa 15 % der Beschäftig
te n . Auf das Baugewerbe e n t f a l l e n insgesamt nur etwas mehr 
a l s 6,5 % der Beschäftigten. Auch der Handel i s t insgesamt 
nur sehr gering v e r t r e t e n ; s e i n A n t e i l beträgt etwa 13 % 
der Beschäftigten, A l l e r e s t l i c h e n Wirtschaftszweige im 
D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r l i e g e n weit unter dem A n t e i l des Han
d e l s . 

o Landkreis Grafenau: 
Das verarbeitende Gewerbe umfaßt im Landkreis Grafenau -
ähnlich wie im Landkreis Viechtach - etwa 26 % der Beschäf
t i g t e n . Es i s t dadurch c h a r a k t e r i s i e r t , daß d i e beiden 
W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n S t e i n e , Erden, Feinkeramik und Glas
gewerbe sowie Holz, Papier und Druck i n etwa g l e i c h s t a r k 
(8 - 9 %) v e r t r e t e n s i n d . Auch das Baugewerbe i s t h i e r r e 
l a t i v schwach a u s g e b i l d e t , es umfaßt nur etwa 7 % der Ge
samtbeschäftigten. Etwas stärker v e r t r e t e n i s t d i e Wi r t 
s c h a f t s a b t e i l u n g Handel mit knapp 13 %; d i e r e s t l i c h e n 
W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n im D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h l i e g e n 
weit darunter. 

Um d i e Bedeutung der oben d a r g e s t e l l t e n Zahlen einigermaßen 
zeigen zu können, i s t es notwendig, d i e Bedeutung des produ
zierenden Gewerbes und der D i e n s t l e i s t u n g e n mit der Bedeu
tung der Land- und F o r s t w i r t s c h a f t zu v e r g l e i c h e n . Es ergeben 
s i c h h i e r a l l e r d i n g s e i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n , da es s i c h b e i 
den Beschäftigten i n der Land- und F o r s t w i r t s c h a f t im wesent
l i c h e n um mithelfende Familienangehörige handelt, wo der 
V e r g l e i c h erschwert, wenn n i c h t gar unmöglich gemacht wird. 
Eine Möglichkeit des Ve r g l e i c h s der a k t u e l l e n Bedeutung d i e 
ser W i r t s c h a f t s b e r e i c h e b i e t e t s i c h auf dem Weg über das 
sogenannte B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t an. Das B r u t t o i n l a n d s p r o 
dukt eines bestimmten Gebiets i s t e i n sehr w i c h t i g e r I n d i k a 
t o r für d i e Be u r t e i l u n g des w i r t s c h a f t l i c h e n Niveaus und des 
Entwicklungsstands. Es umfaßt die Leistung der einz e l n e n W i r t 
s c h a f t s b e r e i c h e i n DM und g i b t der W i r t s c h a f t s k r a f t bestimm-
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t e r Gebiete Ausdruck. Gibt man d i e Beiträge der einzelnen 
W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n am gesamten Brutto-Inlandsprodukt an, 
so kann dies a l s eine recht gute Meßziffer für d i e r e l a t i v e 
Bedeutung d i e s e r W i r t s c h a f t s b e r e i c h e g e l t e n . 

Das B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t , gerechnet auf den Kopf der Wohn
bevölkerung, betrug im Jahr 195 7 im Landkreis Grafenau 
DM 2 040,—, im Landkreis Viechtach DM 1 620,— und im Land
k r e i s Cham DM 2 220,--. Diese Zahlen nahmen b i s 19 61 zum 
T e i l sehr s t a r k zu, e r r e i c h t e n aber i n kei n e r Weise das N i 
veau von Bayern oder der Bundesrepublik. 
Zum V e r g l e i c h : In Bayern betrug das Brutto-Inlandsprodukt 
pro Kopf der Wohnbevölkerung 1957 etwa DM 3 650,—; i n der 
Bundesrepublik insgesamt waren es DM 4 280,--. 

Im Zeitraum von 1957 b i s 1961 erhöhte s i c h das B r u t t o i n l a n d s 
produkt im Landkreis Grafenau um 36 %, im Landkreis Viech
tach um 47 % und im Landkreis Cham um ca. 42 %, das e n t s p r i c h t 
a l l e r d i n g s nur ei n e r absoluten Zunahme von 7- b i s 800 DM. 
Im V e r g l e i c h dazu erhöhte s i c h das B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t von 
Bayern um insgesamt DM 1 520,— = 42 % auf DM 5 170, — , das 
Brutto-Inlandsprodukt des Bundes um DM 1 530,— = 36 % auf 
DM 5 810, — . 

Im Durchschnitt e r g i b t s i c h für unser engeres Untersuchungs
gebiet e i n B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t von ca. DM 2 7 50,--; das 
sin d n i c h t einmal 50 % (genau: 47,5 %) des B r u t t o i n l a n d s 
produkts der Bundesrepublik. Schon aus diesen Zahlen geht 
der geringe w i r t s c h a f t l i c h e Leistungsstand des Untersuchungs-
gebiets e i n d e u t i g hervor. 

Untersucht man nun d i e Beiträge der einzelnen W i r t s c h a f t s 
abteilungen zum B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t , so e r g i b t s i c h f o l 
gendes B i l d : 

o Im Landkreis Grafenau hatte d i e Land- und F o r s t w i r t s c h a f t 
im Jahr 19 61 einen A n t e i l von 18,2 % am Br u t t o - I n l a n d s -
produkt. im Landkreis Viechtach einen A n t e i l von 19,3 % 
und im Landkreis Cham einen A n t e i l von 14,9 %. 
Diese V e r t e i l u n g z e i g t , daß im Landkreis Cham d i e Landwirt
schaft d i e r e l a t i v g e r i n g s t e Bedeutung hat, i n den Land-
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kreisen Grafenau und Viechtach dagegen noch von weit 
größerer Bedeutung i s t . 

o Der Anteil des produzierenden Gewerbes schwankt in den 
drei Landkreisen ebenfalls sehr stark; an der Spitze steht 
der Landkreis Grafenau, in dem das produzierende Gewerbe 
knapp 50 % des Bruttoinlandsprodukts s t e l l t ; danach folgt 
der Landkreis Viechtach mit 42,2 % und anschließend der 
Landkreis Cham mit einem relativ geringen Anteil des pro
duzierenden Gewerbes von nur 38,5 % am Bruttoinlands
produkt . 

o Die Anteile von Handel, Verkehr und übrigen Dienstleistun
gen unterscheiden sich e b e n f a l l s sehr stark; den relativ 
geringsten Anteil hat der Landkreis Grafenau mit nur 
32,1 %, gefolgt vom Landkreis Viechtach mit 38,5 %. An 
der Spitze steht hier eindeutig der Landkreis Cham mit 
insgesamt 46,6 % A n t e i l des Dienstleistungsgewerbes am 
Brutto-Inlandsprodukt. 

Diese V e r t e i l u n g i s t e i n guter Ausgangspunkt für eine Cha
rakterisierung der einzelnen Landkreise; der Landkreis Gra
fenau i s t demnach am stärksten ' ' i n d u s t r i a l i s i e r t " , mit einem 
e r s t a u n l i c h geringen A n t e i l des D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h s am 
Gesamtprodukt; der Landkreis Viechtach i s t dem Landkreis 
Grafenau recht ähnlich; b e i beiden Landkreisen hat d i e Land-
und F o r s t w i r t s c h a f t noch eine r e l a t i v große Bedeutung. 
Der Landkreis Cham dagegen s t e l l t s i c h mehr a l s e i n r e g i o 
nales Dienstleistungszentrum dar. i n dem d i e Land- und F o r s t 
w i r t s c h a f t nur mehr eine geringe Bedeutung, das produzie
rende Gewerbe noch keine überragende Bedeutung e r l a n g t hat. 

A l l e r d i n g s i s t anzumerken, daß diese Zahlen aus dem Jahr 1961 
stammen und w i r immer wieder darauf hingewiesen wurden, daß 
s i c h d i e Verhältnisse i n den d r e i Landkreisen gerade i n der 
l e t z t e n Z e i t durch verstärkte Ansiedlung von Betrieben 
grundlegend geändert haben. Aber es i s t n i c h t möglich, vor 
der nächsten Arbeitsstättenzählung, d i e etwa im Jahr 1971 
s t a t t f i n d e n w i r d , d i f f e r e n z i e r t e r e Angaben über diese Ver
änderungen zu machen. 
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c) Die i n d u s t r i e l l e Entwicklung 19 50/67 

Die Bevölkerungsentwicklung des Untersuchungsgebiets f o l g t e , 
wie im vorstehenden gezeigt wurde, einem s p e z i f i s c h e n z e i t 
l i c h e n Rhythmus, der im Lauf der fünfziger bzw. sechziger 
Jahre i n a l l e n Landkreisen durch das Umschlagen aus e i n e r 
Abschwungphase i n eine Aufschwungphase oder doch wenigstens 
i n eine Stagnationsphase gekennzeichnet war. Da d i e s e r Um
schwung o f f e n s i c h t l i c h mit dem Ein s e t z e n öffentlicher, 
s t r u k t u r p o l i t i s c h e r Maßnahmen und dem wachsenden Interesse 
der I n d u s t r i e an e i n e r M o b i l i s i e r u n g des Arbeitskräftepoten
t i a l s im Untersuchungsgebiet zusammenfällt, dürfen w i r an
nehmen, daß d i e Bevölkerungsentwicklung im wesentlichen eine 
Entwicklung n a c h b i l d e t , d i e s i c h im Bereich der gewerblichen 
W i r t s c h a f t v o l l z o g e n hatte oder zumindest von i h r i n i t i i e r t 
wurde. Diese Entwicklung kann - da s i e v e r m u t l i c h n i c h t l i 
near v e r l i e f und eine k r i t i s c h e Phase gegen Ende der fünfzi
ger bzw. Anfang der sechziger Jahre angenommen werden muß -
von den zwei Stichtagen der Arbeitsstättenzählung 19 50 und 
19 61 n i c h t adäquat nachgebildet werden. 

Wir müssen deshalb auf d i e Zahlen der I n d u s t r i e b e r i c h t e r 
s t a t t u n g zurückgreifen, deren Benutzung im Zusammenhang un
serer F r a g e s t e l l u n g a l l e r d i n g s durch eine Reihe von t e i l s 
zufälligen, t e i l s grundsätzlichen Faktoren erschwert wird. 

o Einmal vernachlässigte d i e I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g 
b e k a n n t l i c h den größten T e i l des Kleingewerbes, der gera
de i n unserem Untersuchungsbereich von erheblichem I n t e r 
esse i s t ; 

o w e i t e r h i n i s t , was gerade i n unserem Untersuchungsgebiet 
w i c h t i g s e i n kann, d ie Frage der örtlichen Zuordnung von 
Beschäftigten i n Zweigbetrieben nach unseren Erkundigun
gen i n der Untersuchungsperiode n i c h t immer e i n d e u t i g ge
klärt, so daß Unstimmigkeiten und Entwicklungssprünge 
a u f t r e t e n können; 

o e n d l i c h t r a t eine ausgesprochene A r b e i t s e r s c h w e r n i s b e i 
der Auswertung der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g dadurch e i n , 
daß das Bayerische S t a t i s t i s c h e Landesamt g l e i c h z e i t i g 
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mit der A r b e i t an dem h i e r m i t vorgelegten B e r i c h t eine 
große Veröffentlichung über d i e Entwicklung der b a y e r i 
schen I n d u s t r i e i n r e g i o n a l e r Gliederung v o r b e r e i t e t e , 
so daß während der Drucklegung d i e entsprechenden Grund
t a b e l l e n nur unter erschwerten Bedingungen eingesehen 
werden konnten. 

Besonders d i e z u l e t z t genannte Tatsache veranlaßte uns zu 
e i n e r Beschränkung auf das "Untersuchungsgebiet im engeren 
Sinn". Im übrigen s e i auf d i e Veröffentlichung des B a y e r i -
schen S t a t i s t i s c h e n Landesamts verwiesen. 

In der i n d u s t r i e l l e n Entwicklung l a s s e n s i c h i n den d r e i 
Landkreisen des Untersuchungsgebiets d e u t l i c h fünf Phasen 
unterscheiden: 

o Eine e r s t e Phase: d i e von 1950 b i s 1953/54 r e i c h t , i s t 
durch Stagnation, j a t e i l w e i s e durch Rückgang der Beschäf
t i g t e n z a h l e n gekennzeichnet. 

o In e i n e r zweiten Phase zwischen 1953/54 und 1956/57, d i e 
a l s e r s t e Aufschwungphase bezeichnet werden kann, nahm d i e 
Zahl der Betriebe und d i e Zahl der Arbeitsplätze r a s c h , 
um f a s t 50 %, zu. 

o Diese Aufschwungphase wurde im Jahr 1957/59 durch d i e Aus
strahlungen des verlangsamten Wirtschaftswachstums im ge
samten Bundesgebiet unterbrochen, d i e o f f e n s i c h t l i c h d i e 
noch schwache I n d u s t r i e des Untersuchungsgebiets besonders 
b e t r a f e n ; d i e Zahl der Beschäftigten ging erneut um etwa 
6 % zurück. 

o Gegen Ende der fünfziger Jahre s e t z t eine zweite Aufschwun 
phase e i n , d i e zu e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n Vermehrung der 
Betriebe und Beschäftigten b e i g l e i c h z e i t i g e m Wachstum der 
Betriebsgröße führte. Bis 1966 hat s i c h d i e Zahl der Be
schäftigten i n der I n d u s t r i e der d r e i Landkreise wiederum 
um mehr a l s 60 % erhöht. 

Die Entwicklung der I n d u s t r i e i n bayerischen Stadt- und Land 
k r e i s e n , e r s c h e i n t im l a u f des Jahres 1968. 
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o Diese zweite Aufschwungphase wurde durch d i e Ausstrah
lung des Konjunkturrückgangs im Herbst 1966 hart unter
brochen, innerhalb eines Jahres ging d i e Zahl der Beschäf
t i g t e n um rund 10 % zurück. 

Zusammenfassend s t e l l e n s i c h d iese fünf Phasen im V e r g l e i c h 
zur Industrieentwicklung" i n Bayern und im Bundesgebiet wie 
i n Schaubild 1 gezeigt dar (wobei z u g l e i c h d i e Verschieden
h e i t der Entwicklung i n den d r e i Landkreisen d e u t l i c h w i r d ) . 

Man kann annehmen, daß d i e Ind u s t r i e e n t w i c k l u n g im Unter
suchungsgebiet zunächst abgeschwächt, dann mit verstärkten 
Ausschlägen nach oben und unten d i e Ind u s t r i e e n t w i c k l u n g im 
Bund und i n Bayern n a c h b i l d e t . Im k o n j u n k t u r e l l e n Aufschwung 
verbesserten s i c h aufgrund des großen Arbeitskräftepoten-
t i a l s und dank späterer Förderungsmaßnahmen d i e Standort
bedingungen im Untersuchungsgebiet, d i e s i c h dann im Kon
junkturabschwung wieder rapide v e r s c h l e c h t e r t e n . 

Die d r e i einzelnen Landkreise s i n d i n sehr verschiedenem 
Maß an d i e s e r , i n i h r e r Grundstruktur überall zu beobach
tenden Entwicklung b e t e i l i g t : 

Der Landkreis Viechtach mit dem schwächsten I n d u s t r i e b e s a t z , 
dem höchsten A n t e i l l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Bevölkerung und 
der stärksten Bevölkerungsabnahme b i l d e t i n der Entwicklung 
der Industriebeschäftigten im wesentlichen den Durchschnitt 
des gesamten Entwicklungsgebiets ab, was g l e i c h z e i t i g be
deutet, daß er r e l a t i v seine I n d u s t r i e d i c h t e n i c h t verbes
sern konnte. 

Der Landkreis Grafenau, der i n den fünfziger Jahren abso
l u t und gemessen an den Einwohnerzahlen den höchsten Indu
s t r i a l i s i e r u n g s g r a d aufwies, e n t w i c k e l t e s i c h im gesamten 
betrachteten Zeitraum langsamer a l s d i e beiden anderen Land
k r e i s e - und zwar sowohl im p o s i t i v e n wie im negativen Sinn. 
Zwischen 19 50 und 19 6 6 hat s i c h die. Zahl der I n d u s t r i e b e 
schäftigten im Landkreis Grafenau nur verdoppelt, während 
s i e i n den Landkreisen Viechtach und Cham j e w e i l s um rund 
150 % gestiegen i s t . Z ugleich b l i e b jedoch d i e Grafenauer 
I n d u s t r i e f a s t vollständig von Betriebsschließungen und 
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Beschäftigungsrückgängen verschont. Auch 1967 hat s i c h d i e 
Beschäftigung der Grafenauer I n d u s t r i e w e s e n t l i c h weniger 
vermindert a l s d i e s i n Cham und i n Viechtach der F a l l war. 

Demgegenüber c h a r a k t e r i s i e r t s i c h d i e I n d u s t r i e des Land
k r e i s e s Cham - wohl vor allem aufgrund besonders i n t e n s i v e r 
öffentlicher Förderungsmaßnahmen - durch den stärksten ab
solu t e n Zuwachs an Industriebeschäftigten (über 40 % der 
zwischen 19 50 und 19 60 i n den d r e i Landkreisen neugeschaffe
nen i n d u s t r i e l l e n Arbeitsplätze l i e g e n i n Cham), g l e i c h 
z e i t i g jedoch durch d i e größten Ausschläge der Beschäftig
ten nach oben und unten. 

Diese Unterschiede zwischen den d r e i Landkreisen dürften 
eng mit der s p e z i f i s c h e n S t r u k t u r i h r e r I n d u s t r i e zusammen
hängen: 

R e l a t i v wenige d i v e r s i f i z i e r t e , t e i l s t r a d i t i o n e l l e , t e i l s 
moderne I n d u s t r i e b e t r i e b e mit oftmals noch handwerklichem 
Charakter i n Viechtach; größere, aber überwiegend t r a d i t i o 
n e l l e I n d u s t r i e b e t r i e b e i n Grafenau, m i t t l e r e b i s größere, 
e i n e r s e i t s Wachstumsindustrien zugehörige, a n d e r e r s e i t s 
jedoch besonders s t a r k konjunkturabhängige Betriebe i n 
Cham. 

Insgesamt gesehen i s t das Gebiet, wie schon oben erwähnt, 
durch einen r e l a t i v geringen I n d u s t r i e b e s a t z c h a r a k t e r i s i e r t . 

Der Landkreis scheint uns e i n t y p i s c h e s B e i s p i e l dafür, wie 
problematisch es i s t , b e i Industrieansiedlungen i n e r s t e r 
L i n i e d i e Zugehörigkeit der neuzugründenden Betriebe zu 
Wachstumsbranchen im Auge zu behalten, da diese Betriebe 
i n v i e l e n Fällen, gerade w e i l s i e Wachstumsbranchen zuge
hören, i n i h r e r Beschäftigung besonders s t a r k auf konjunk
t u r e l l e Schwankungen re a g i e r e n . 
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T a b e l l e 8: I n d u s t r i e b e t r i e b e , Beschäftigte, I n d u s t r i e d i c h t e 
und d u r c h s c h n i t t l i c h e Betriebsgrößen 19 66 

Betr. Beschäft. Wohnbev. Besch./ 0-Betr.-
1000 EW großen 

Quelle: Eigene Auswertung der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g 
des Bayerischen S t a t i s t i s c h e n Landesamts, V o l l e r -
hebung 19 6 6 

In unserem gesamten Untersuchungsgebiet (diese Zahlen stam
men aus der Vollerhebung der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g vom 
September 19 66) waren insgesamt nur etwas über 10 000 Be
schäftigte i n der I n d u s t r i e vorhanden. Diesen 10 000 Beschäf-
t i g t e n steht eine Wohnbevölkerung von insgesamt über 9 7 000 
Personen entgegen. Die I n d u s t r i e d i c h t e unseres Untersuchung 
gebiets beträgt demnach 103 Beschäftigte auf 1 000 Einwoh
ner, wobei auch h i e r erhebliche Schwankungen zwischen den 
d r e i Landkreisen vorhanden s i n d . Die I n d u s t r i e d i c h t e unse
res Untersuchungsgebiets l i e g t e r h e b l i c h unter der Zahl von 
Bayern (132) und weit unter der Za h l , d i e e i n i n d u s t r i e l l e s 
Ballungsgebiet wie München (156) e r r e i c h t . 

Dazu kommt noch, daß i n unserem Untersuchungsgebiet auch die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Betriebsgrößen sehr ger i n g s i n d ; s i e be
tragen im Durchschnitt 36 Beschäftigte pro B e t r i e b ; der 
Durchschnitt für Bayern beträgt über 62, der für München 
über 9 8 Beschäftigte pro B e t r i e b . Das dürfte darauf zurück
zuführen s e i n , daß, wie schon anhand der Arbeitsstättenzäh
lung von 1961 demonstriert, t y p i s c h e Großbetriebe i n unse
rem Untersuchungsgebiet f e h l e n , K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e 
dagegen dominieren. 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



d) Die nichtproduzierende Wirtschaft 

Noch deutlicher als beim produzierenden Gewerbe wird die 
Problematik der Wirtschaftsstruktur des Untersuchungsge
biets, wenn man Dichte und Art der Arbeitsplätze im nicht-
produzierenden Gewerbe analysiert. 

Die Wirtschaftsabteilungen 4 bis 9, auf die 1961 in ganz 
Bayern ziemlich genau e i n D r i t t e l der Erwerbstätigen und 
Arbeitsplätze entfiel, stellen im Durchschnitt der drei 
Untersuchungskreise l e d i g l i c h 22 % all e r Erwerbspersonen. 
Das Bild wird nicht w e s e n t l i c h günstiger, wenn wir den 
weit überdurchschnittlich hohen Anteil der Landwirtschaft 
an den Erwerbstätigen des Untersuchungsgebiets berücksich
tigen, während im bayerischen Landesdurchschnitt auf je 20 
Erwerbspersonen im produzierenden Gewerbe 15 Erwerbsperso
nen im nichtproduzierenden Gewerbe entfallen, beträgt die
se R e l a t i o n im Üntersuchungsgebiet n i c h t einmal 20 : 12. 

Auch diese R e l a t i o n dürfte noch k e i n w i r k l i c h zuverlässi
ges Bild von der Schwache des Dienstleistungssektors im 
Untersuchungsgebiet geben - die ja dann ihrerseits wieder 
einen wichtigen Index für den geringen Entwicklungsstand 
bzw. d i e hohe Außenabhängigkeit des produzierenden Gewer
bes d a r s t e l l t . Hierzu scheint eine Modellrechnung notwen
d i g , mit deren H i l f e die r e l a t i v e Inanspruchnahme von 
Di e n s t l e i s t u n g e n durch Landwirtschaft und produzierendes 
Gewerbe e r m i t t e l t werden kann. 

Bester Bezugspunkt einer solchen Modeilrechnung dürfte das 
oben schon kurz angesprochene B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t s e i n . 
Wir wollen annehmen, daß: 

o Land- und Forstwirtschaft einerseits, warenproduzierendes 
Gewerbe a n d e r e r s e i t s im bayerischen Landesdurchschnitt 
d i e Erwerbspersonen i n der D i e n s t l e i s t u n g i n der g l e i c h e n 
R e l a t i o n i n Anspruch nehmen, i n der i h r B e i t r a g zum B r u t t o 
inlandsprodukt s t e h t ; 

o d i e Beanspruchung von D i e n s t l e i s t u n g e n j e l a n d w i r t s c h a f t 
lichem Erwerbstätigem im Untersuchungsgebiet gegenüber 
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dem bayerischen Landesdurchschnitt im g l e i c h e n Verhältnis 
v a r i i e r t wie der B e i t r a g der Landwirtschaft zum B r u t t o 
inlandsprodukt j e Erwerbstätigem. 

In d i e Modellrechnung ( j e w e i l s Stand 19 61) gehen folgende 
Werte e i n : 

1. Verhältnis des Bei t r a g s zum B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t i n 
Bayern zwischen Land- und F o r s t w i r t s c h a f t und produzie
rendem Gewerbe = 1 : 5,5 

2. Beschäftigte im Dienstleistungewerbe 1,59 M i l l . 

3. Angenommener A n t e i l für d i e Landwirtschaft Arbeitende 
(1 : 6,5 = 0,245) 

4. L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Erwerbspersonen i n Bayern 1,014 

5. R e l a t i o n 3./4. = 1 : 0,241 (für d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h 
tätigen Erwerbspersonen im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r j e land 
w i r t s c h a f t l i c h Erwerbstätigem) 

6. B e i t r a g zum Brutto-Inlandsprodukt j e l a n d w i r t s c h a f t l i c h 

Erwerbstätigem i n Bayern ( i n DM) 4 360 

7. G l e i c h e r Wert i n den d r e i Untersuchungskreisen 

8. R e l a t i o n 6./7. = 1 : 0,413 
9. Angenommener Bedarf an Dienstleistungskräften j e land

w i r t s c h a f t l i c h e r Erwerbsperson i n den d r e i Untersuchungs 
k r e i s e n 0,106. 

Dies e r g i b t einen vermutlichen Bestand an für d i e Landwirt
schaft tätigen Arbeitsplätzen im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r i n 
den d r e i Untersuchungskreisen von 2 5 2 78 ( l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e Erwerbspersonen) x 0,106 = r d . 2 680. 

Es v e r b l e i b e n demnach rund 7 100 Beschäftigte des Dienst
leistungsgewerbes i n den d r e i Untersuchungskreisen, d i e für 
das produzierende Gewerbe tätig sind und d i e i n einem Ver-
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hältnis von 0,46 : 1 zu den Beschäftigten des produzieren
den Gewerbes stehen, gegenüber einem mit dem g l e i c h e n Schema 
errechneten Verhältnis von 0.77 : 1 i n Gesamtbayern. 

Noch d e u t l i c h e r wird d i e ungewöhnlich geringe D i e n s t l e i 
stungsausstattung des Untersuchungsgebiets, wenn man s i e 
auf d i e gesamte Wohnbevölkerung b e z i e h t . 

Während i n Bayern auf j e 10 Einwohner f a s t 1,7 Arbeitsplätze 
im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r t r e f f e n , l a u t e t der entsprechende 
Wert für d i e d r e i Untersuchungskreise 1,0. Die g l e i c h e n Re
l a t i o n e n g e l t e n auch, wenn man s i c h l e d i g l i c h auf d i e n i c h t 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Bevölkerung beschränkt. 

A l l e r d i n g s bestehen im Besatz mit D i e n s t l e i s t u n g e n beträcht
l i c h e Unterschiede zwischen den d r e i Untersuchungskreisen. 
Die A n t e i l e der Beschäftigten im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r an 
der Gesamtzahl der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Beschäftigten 
v a r i i e r e n von 33 % im Landkreis Viechtach über 36 % im 
Landkreis Grafenau b i s 43 % im Landkreis Cham, der damit 
genau den bayerischen Landesdurchschnitt e r r e i c h t (wobei 
a l l e r d i n g s wegen des überdurchschnittlich hohen A n t e i l s 
der Landwirtschaft an der Erwerbsbevölkerung entsprechend 
der von uns eben für d i e d r e i K r e i s e durchgeführten Mod e l l 
rechnung auch i n Cham das für Bayern t y p i s c h e Verhältnis 
zwischen produzierendem Gewerbe und n i c h t für d i e Landwirt
schaft arbeitenden D i e n s t l e i s t u n g e n noch unter dem Landes
d u r c h s c h n i t t b l e i b t ) . Der Unterschied zwischen den d r e i 
K r e i s e n i s t vor allem auf den verschieden d i c h t e n Besatz 
mit Arbeitsplätzen im Großhandel (Grafenau = 2,2 %; Viech
t a c h = 3,2 %, Cham = 4 , 8 %) und im öffentlichen Dienst im 
wei t e s t e n Sinn, einschließlich S o z i a l v e r s i c h e r u n g und Orga
n i s a t i o n mit Erwerbscharakter (Viechtach = 6,9 %; Grafenau 
= 8,9 %; Cham = 12,0 %) zurückzuführen; gewisse U n t e r s c h i e 
de bestehen noch b e i Bundesbahn und Bundespost, während d i e 
übrigen Wirtschaftszweige des D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s i n ihrem 
A n t e i l von K r e i s zu K r e i s wenig v a r i i e r e n . 

Berücksichtigt man g l e i c h z e i t i g , daß Cham wegen s e i n e r grös
seren Einwohnerzahl und wegen des geringen A n t e i l s an der 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung nahezu doppelt s o v i e l n i c h t -
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l a n d w i r t s c h a f t l i c h Beschäftigte aufweist a l s d i e beiden 
anderen K r e i s e , so wird d i e herausgehobene P o s i t i o n dieses 
Kr e i s e s besonders d e u t l i c h , der a l l e i n f a s t 60 % der Beschäf
t i g t e n des Untersuchungsgebiets im öffentlichen Dienst und 
über 60 % der Arbeitsplätze im Großhandel auf s i c h konzen
t r i e r t . 

Gerade d i e weit überpropcrtionale Bedeutung von Großhandel 
und öffentlicher Verwaltung (einschließlich Erziehungswesen, 
Gesundheitswesen u.ä.) s p r i c h t , zusammen mit der etwas über
pr o p o r t i o n a l e n Bedeutung des Verkehrs, dafür, daß Cham (und 
zwar v e r m u t l i c h i n e r s t e r Linie, d i e Stadt Cham s e l b s t ) eine 
weit über d i e Grenzen des Landkreises hinausreichende P o s i 
t i o n b e s i t z t . 

Um so schärfer wi r d hierdurch d i e Diskrepanz zwischen dem 
bayerischen Landesdurchschnitt und den Kreisen Viechtach 
und Grafenau, d i e l e d i g l i c h eine " D i e n s t l e i s t u n g s d i c h t e " 
von 0,8 Beschäftigten j e 10 Einwohner aufweisen. Entspre
chend der oben a n g e s t e l l t e n ModelIrechnung t r e f f e n i n diesen 
beiden Landkreisen auf einen Beschäftigten im produzierenden 
Gewerbe l e d i g l i c h , 0,42 Beschäftigte im für das produzierende 
Gewerbe tätigen D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r (gegenüber einem Wert 
von 0,77 im bayerischen Lancesdurchschnitt und einem Wert 
von 0,66 im Landkreis' Cham). 
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III. Die Wochenendpendler als Arbeitskraft 
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Vorbemerkung 

Die Untersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen oder A r b e i t s 
plätze i n der Arbeitskräfte-(manpower-)Perspektive geht i n der 
Regel von e i n e r Gegenüberstellung der Dimensionen Angebot und 
Nachfrage aus: Jedes konkrete Phänomen, wie etwa d i e S t e l l u n g 
e i n e r bestimmten s o z i a l e n Gruppe im Erwerbsleben, i s t i n s o f e r n 
a l s Brechung eines s p e z i f i s c h e n Arbeitskräfteangebots an e i n e r 
s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftenachfrage zu verstehen. 

Im folgenden s e i versucht, e i n i g e w i c h t i g e Merkmale der unter
suchten Stichprobe von Wochenendpendlern i n d i e s e r Perspektive 
zu a n a l y s i e r e n . 

H i e r b e i wird s i c h a l l e r d i n g s immer wieder sehr rasch und sehr 
n a c h t e i l i g bemerkbar machen, daß aufgrund des völlig u n z u r e i 
chenden Entwicklungsstands von Arbeitskräfteforschung und Ar
beitskräftestatistik i n der Bundesrepublik wesentliche V e r g l e i c h s 
daten über Erwerbspersonen und Arbeitsplätze vollständig feh 
l e n , d i e e i g e n t l i c h dringend notwendig wären, um d i e s p e z i f i 
sche S i t u a t i o n der Wochenendpendler d e u t l i c h zu machen. 

1. Die Angebotsseite: Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n der Wochen-
endpendler 

a) Bildungs- und Ausbildungsniveau 

Das Bildungs- und Ausbildungsniveau der Wochenendpendler 
l i e g t beträchtlich unter dem Durchschnitt der g l e i c h a l t r i g e n 
Gruppen der gesamten Erwerbsbevölkerung. 

Während nur d i e Hälfte a l l e r Erwerbspersonen des Bundesge
b i e t s nach oder neben der Volksschule k e i n e r l e i weiterfüh
rende Schulen besucht oder keine für i h r e n j e t z i g e n Beruf 
einschlägige Lehre durchlaufen hat, t r i f f t d ies für d r e i 
V i e r t e l der Wochenendpendler zu. Noch schärfer wird der Kon
t r a s t , wenn wir l e d i g l i c h d i e männlichen Erwerbstätigen her
anziehen, b e i denen das Ausbildungsniveau spürbar höher 
l i e g t a l s b e i den we i b l i c h e n Erwerbstätigen. 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



T a b e l l e 9: Ausbildungsniveau der Wochenendpendler und der 
gesamten Erwerbstätigen 

Stichprobe der A l l e Erwerbstätigen der 
Wochenendpend- BRD - Mikrozensus 1964 
l e r (19 6 6/67) insges. Männer Männer 

zw. 30 u. 
40 J . 

Nur V o l k s s c h u l e , keine ab
geschlossene bzw. e i n 
schlägige Be r u f s a u s b i l d g . 75 % 50 % 45 % 44 % 
Abgeschlossene Lehre für 
gegenwärtige Tätigkeit 23 % 34 % 41 % 43 % 
Höhere Form der Schul
oder Berufsausbildung 2 % 11 % 10 % 12 % 

NB! Die Kategorie "Höhere Form der Schul- oder B e r u f s a u s b i l 
dung" i s t im Mikrozensus sehr v i e l enger gefaßt a l s i n 
unserer Stichprobe. Nach der D e f i n i t i o n des Mikrozensus 
würden d i e 2 %, d i e h i e r u n t e r f a l l e n , noch zu der ers t e n 
Kategorie ohne einschlägige Ausbildung gerechnet werden; 
d i e Kombination weiterführende Schule plus Lehre im e i n 
schlägigen Beruf, d i e i n der Wochenendpendlerstichprobe 
n i c h t auftaucht, wird vom Mikrozensus zusammen mit der 
Kombination Volksschule plus Lehre ausgewiesen. 

Daß das weit unter dem Durchschnitt der Erwerbsbevölkerung 
liegende Bildungs- und Ausbildungsniveau im wesentlichen auf 
fehlende Ausbildungsmöglichkeiten zurückzuführen i s t , e r 
g i b t s i c h sehr d e u t l i c h aus den starken r e g i o n a l e n Unter
schieden innerhalb des Untersuchungsgebiets. Die Tatsache, 
daß der A n t e i l derer, d i e i h r e j e t z i g e Tätigkeit aufgrund 
e i n e r abgeschlossenen Lehre ausüben, i n den d r e i Untersu
chungskreisen zwischen 11 % im Landkreis Viechtach und 
28 % im Landkreis Cham v a r i i e r t , dürfte genügend d e u t l i c h 
machen, wie sehr das n i e d r i g e Bildungs- und Aus b i l d u n g s n i 
veau der Wochenendpendler eine Folge ungewöhnlich s c h l e c h t e r 
Bildungs- und Ausbildungschancen war. 

b) B i s h e r i g e r B e r u f s l e b e n s l a u f nach der Ausbildung 

Die ungünstigen Startchancen im. Berufsleben und der hohe 
A n t e i l saisonabhängiger Berufe erzwangen b e i der Mehrheit 
der Wochenendpendler eine U n s t e t i g k e i t des Berufslebens
l a u f s , d i e weit über dem Durchschnitt der deutschen Erwerbs-
bevölkerung l i e g e n dürfte. 
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Nur rund 20 % der Wochenendpendler hatten bisher ihren Be
ruf noch nicht gewechselt; nur rund 30 % waren bisher nie
mals arbeitslos gewesen. 

Zwar fehlen uns zuverlässige Vergleichsdaten über die Gesamt-
bevölkerung. Charakteristisch i s t jedoch, daß selbst in einer 
Extremgruppe von 320 im April 1967 von uns befragten Arbeits
losen Berufswechsel und Arbeitslosigkeit sehr v i e l seltener 
waren. 

Tabelle 10: Berufswechsel von Wochenendpendlern und Arbeits
losen 

Wochenendpendler 1 2 3 u.m. kein Summe K.A. 
1966/67 ' Wechsel abs. 

Tabelle 11: Frühere Arbeitslosigkeit - Vergleichswerte 

1mal 2mal 3 u.m. niemals K.A. Summe 
a.los abs. 

Vg l . d i e vom ISF e r s t e l l t e STERN-Dokumentation A r b e i t s l o s i g 
k e i t 1967, Hamburg 1967; d i e Befragung wurde von Interviewern 
des I n s t i t u t s i n f r a t e s t GmbH & Co. München i n Burglengenfeld, 
Kassel und T r i e r durchgeführt; 
sowie d i e b e r e i t s z i t i e r t e Untersuchung des Bayerischen S t a a t s 
ministeriums für A r b e i t und s o z i a l e Fürsorge: Probleme des 
bayerischen Arbeitsmarkts. 
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A l l e s s p r i c h t dafür, daß d i e befragten A r b e i t s l o s e n , d i e 
j a zum größeren T e i l s e l b s t i n recht ungünstigen re g i o n a l e n 
Verhältnissen leben, i h r e r s e i t s häufiger den Beruf gewech
s e l t haben und häufiger b i s h e r a r b e i t s l o s waren a l s der 
Durchschnitt der Erwerbsbevölkerung i n ve r g l e i c h b a r e n A l t e r s 
gruppen (d.h. natürlich unter Ausschluß der sowohl b e i den 
A r b e i t s l o s e n wie b e i den Wochenendpendlern u n t e r d u r c h s c h n i t t 
l i c h vertretenen Altersgruppen über 50 Jahren, d i e noch von 
der W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e der zwanziger Jahre b e t r o f f e n wor
den waren). 

E i n V e r g l e i c h zwischen den d r e i Untersuchungskreisen z e i g t , 
wie eng der Zusammenhang zwischen Ausbildungschancen e i n e r 
s e i t s und Zwang zu unstetigem B e r u f s l e b e n s l a u f a n d e r e r s e i t s 
i s t . Die Wochenendpendler aus dem Landkreis Viechtach, von 
denen nur 11 % eine i n i h r e r j e t z i g e n Tätigkeit unmittelbar 
verwertbare Ausbildung b e s i t z e n , hatten zu f a s t 90 % min
destens einmal, zu über 50 % d r e i - und mehrmals i h r e n Beruf 
gewechselt; g l e i c h f a l l s f a s t 90 % waren schon a r b e i t s l o s , 
davon weit über 50 % d r e i - und mehrmals und 77 % mindestens 
einmal für längere Z e i t . 

Auch eine d i r e k t e K o r r e l a t i o n zwischen Ausbildung, Berufs
wechsel und A r b e i t s l o s i g k e i t z e i g t das g l e i c h e B i l d : Weit
aus am s e l t e n s t e n waren A r b e i t s l o s i g k e i t und Berufswechsel 
b e i jener Minderheit von Wochenendpendlern, d i e einen indu
s t r i e l l e n Beruf g e l e r n t h a t t e n , den s i e heute noch ausüben 
können. 

Die U n s t e t i g k e i t des Berufswegs läßt s i c h n i c h t nur ermes
sen an der Häufigkeit des Berufswechsels (der d i r e k t e r Aus
druck der U n s t e t i g k e i t i s t ) und der Häufigkeit der A r b e i t s 
l o s i g k e i t (die a l s Einflußgröße der U n s t e t i g k e i t b e t r a c h t e t 
werden muß), t y p i s c h für den früheren Ber u f s l e b e n s l a u f v i e 
l e r Wochenendpendler i s t das Wechseln zwischen mehreren 
Branchen und Bet r i e b e n , d i e j e w e i l s nur für kurze Z e i t über
haupt Beschäftigung oder eine ausreichend entlohnte Beschäf
tig u n g anbieten konnten. 

Es g i b t a l l e r d i n g s eine Reihe von Wochenendpendlern, d ie 
z.B. nach zweimaligem Berufswechsel heute wieder i n ihrem 
e r l e r n t e n Beruf a r b e i t e n . 
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Zusammenfassung 

A n a l y s i e r t man d i e Wochenendpendler im H i n b l i c k auf d i e von 
ihnen angebotene A r b e i t s k r a f t , so e r g i b t s i c h folgendes 
scharf k o n t u r i e r t e s B i l d : 

o Die Mehrzahl der Wochenendpendler hatte aufgrund der spe
z i f i s c h e n S i t u a t i o n i n i h r e n Heimatorten und -gebieten 
eine weit unter dem Durchschnitt des Bundesgebiets l i e g e n 
de Chance, adäquate Bildung und Ausbildung zu e r h a l t e n . 

o Der auf den Abschluß der Schule oder der Berufsausbildung 
folgende A b s c h n i t t i h r e s Berufswegs i s t durch hohe Unste
t i g k e i t , v i e l f a c h e n Wechsel von Beschäftigung und häufige 
A r b e i t s l o s i g k e i t gekennzeichnet. 

o Nur i n seltenen Fällen war es möglich, im Lauf des Be
rufs l e b e n s systematisch Erfahrungen zu akkumulieren, wie 
dies v i e l f a c h im H i n b l i c k auf eine Erhöhung der Q u a l i f i 
kationen b e i den mobilen jüngeren T e i l e n der i n d u s t r i e l 
l e n Erwerbsbevölkerung der F a l l s e i n dürfte. 

o B e i v i e l e n Wochenendpendlern gewinnt man b e i den Inten 
s i v i n t e r v i e w s den Eindruck eines recht konstanten und 
energischen Bestrebens, nach e r f o l g t e r S t a b i l i s i e r u n g 
"etwas Anständiges" zu werden und "etwas Festes" i n d i e 
Hand zu bekommen. Dieses Streben b r i c h t s i c h jedoch an 
dem unzureichenden und s e l b s t wiederum wechselnden Ar
beitsplatzangebot i n i h r e n Heimatgebieten. 

o Eine besondere R o l l e im "Berufs"-Lebenslauf der älteren 
Wochenendpendler können Militärzeit und Kr i e g s d i e n s t s p i e 
l e n , i n denen manche von ihnen Q u a l i f i k a t i o n e n erworben 
haben, d i e s i e dann später wieder zu a k t i v i e r e n i n der 
Lage s i n d . 

Manches s p r i c h t dafür, daß es s i c h b e i den Wochenendpend
l e r n durchaus im Gegensatz zu einem Eindruck, den man s i c h 
v o r s c h n e l l b i l d e n könnte, um eine p o s i t i v e Auslese aus der 
Erwerbsbevölkerung i h r e s Heimatgebiets handelt, d i e über
d u r c h s c h n i t t l i c h e Anstrengungen unternimmt, um das doppelte 
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Handikap i h r e r unzureichenden formalen Q u a l i f i k a t i o n und 
der unzureichenden Beschäftigungsmöglichkeiten i n i h r e n Hei
matgebieten (genauer gesagt, d i e unzureichenden Beschäfti
gungsmöglichkeiten, d i e bestanden, a l s s i e s i c h zum Wochen
endpendeln entschlossen) zu überwinden. Hierfür s p r i c h t 
neben v i e l e n anderen b e i s p i e l s w e i s e der hohe A n t e i l von Wo
chenendpendlern, d i e es zu einem eigenen Haus gebracht ha
ben, hierfür s p r i c h t w e i t e r h i n d i e w e i t e r unten zu behandeln 
de Konstanz des b e r u f l i c h e n Verhaltens i n den auf den Ent
schluß zum Wochenendpendeln folgenden Jahren. 

2. Die Nachfrageseite: Die Arbeitsplätze der Wochenendpendler 

Nach ei n e r sowohl i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler 
wie an i h r e n A r b e i t s o r t e n w e i t v e r b r e i t e t e n Meinung besteht 
d i e t y p i s c h e Tätigkeit des Wochenendpendlers i n ungelernter 
A r b e i t auf dem Bau. Diese Meinung w i r d , was d i e Branche be
t r i f f t , von unserer Erhebung weitgehend bestätigt, hinge
gen i n bezug auf die Q u a l i f i k a t i o n e i n d e u t i g w i d e r l e g t . 

a) Beschäftigungsbranchen der Wochenendpendler 

72 % der von uns befragten Wochenendpendler s i n d im Bauge
werbe tätig; vom Rest i s t der größere T e i l im produzieren
den Gewerbe beschäftigt, während d i e übrigen W i r t s c h a f t s 
bereiche insgesamt nur 10 % an den Wochenendpendlern s t e l l e n 

T a b e l l e 1 2 : Pendler nach W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n 

Landw. Prod. Bau- Handel, Sonst. Summe 
Gew. gew. Verkehr (Dienst-abs. 

Nachr. l e i s t g . ) 
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In der V e r t e i l u n g der Wochenendpendler auf d i e Branchen z e i 
gen s i c h d e u t l i c h e Unterschiede nach dem Herkunftsgebiet: 
Während d i e Wochenendpendler aus Grafenau und Viechtach zu 
einem großen T e i l im Baugewerbe beschäftigt s i n d , üben mehr 
a l s e i n D r i t t e l der Wochenendpendler aus dem, wie w e i t e r 
oben g e z e i g t , stärker i n d u s t r i a l i s i e r t e n und stärker mit 
den i n d u s t r i e l l e n Ballungszentren v e r f l o c h t e n e n Landkreis 
Cham Tätigkeiten im produzierenden Gewerbe aus. Zu vermer
ken i s t a l l e r d i n g s , daß e i n G u t t e i l der im produzierenden Ge
werbe beschäftigten Wochenendpendler dort Tätigkeiten aus
übt, d i e s i c h d e u t l i c h vom Durchschnitt unterscheiden, i n 
sofern es s i c h dabei um ortsunabhängige Arbeitsplätze han
d e l t , wie etwa b e i Montagetätigkeiten, d.h. Außenarbeiten 
mit ständig wechselndem A r b e i t s o r t . 

Mindestens 80 % der Wochenendpendler haben a l s o " A r b e i t s 
plätze" , d i e s i c h durch ganz s p e z i f i s c h e C h a r a k t e r i s t i k e n 
von denen der Mehrzahl der Erwerbstätigen unterscheiden: 

o durch i h r e Abhängigkeit von Witterungsbedingungen, d i e 
a l s A r beitsbelastungen und -erschwernisse i n Erscheinung 
t r e t e n (Außenarbeit), 

o durch i h r e n häufigen Ortswechsel, 

o durch e i n aus beiden r e s u l t i e r e n d e s Interesse der A r b e i t 
geber an f l e x i b l e n A r b e i t s z e i t e n , insbesondere an der 
Möglichkeit, d i e vorhandenen Arbeitskräfte b e i günstigen 
Witterungsbedingungen und b e i Termindruck zu langen Ta
g e s a r b e i t s z e i t e n zu veranlassen. 

D e r a r t i g e Tätigkeiten s t e l l e n a l l e s i n allem (unter Einbe
ziehung von i n mancher H i n s i c h t verschiedenen, aber i n man
cher H i n s i c h t ähnlichen Tätigkeiten etwa im Verkehrsgewerbe) 
n i c h t mehr a l s 10 oder 12 % der Arbeitsplätze i n der gesam
ten Bundesrepublik (rund 7 % im Baugewerbe, von denen a l l e r 
dings e i n k l e i n e r T e i l auf weitgehend o r t s f e s t e Innenarbei
t e n entfällt; dazu weitere 4 b i s 5 % im Verkehrsgewerbe, i n 
einzelnen D i e n s t l e i s t u n g e n und i n Montagefirmen, d i e n i c h t 
dem Baugewerbe zugerechnet werden). 
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In bezug auf d i e Branchenstruktur besteht eine hohe Korre
l a t i o n zwischen den Arbeitsplätzen der Wochenendpendler und 
denen der männlichen ausländischen Arbeitskräfte. Es wird 
s i c h jedoch zeigen, daß diese beiden Kategorien des A r b e i t s -
kräfteangabots keineswegs d i e g l e i c h e s p e z i f i s c h e A r b e i t s 
kräftenachfrage erfüllen. 

b) Die nachgefragte Q u a l i f i k a t i o n 

Nach ihrem Bildungs- und Ausbildungsniveau wäre zu erwar
t e n , daß der größere T e i l der Wochenendpendler weitgehend 
ungelernte A r b e i t e n v e r r i c h t e t ; es s e i daran e r i n n e r t , daß 
nur 25 % entweder eine i n ihrem j e t z i g e n Beruf verwertbare 
Lehre b e s i t z e n oder eine weiterführende Schule besucht haben, 
und daß a n d e r e r s e i t s 36 % der Wochenendpendler unmittelbar 
nach der Volksschule und weitere 7 % mit e i n e r abgebrochenen 
Lehre i n s Erwerbsleben e i n g e t r e t e n s i n d . 

Dem steht das r e l a t i v hohe Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der Wochen
endpendler gegenüber, von denen nur 25 % ungelernte Tätig
k e i t e n und 38 % e i n d e u t i g q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten ausüben. 

T a b e l l e 13: Q u a l i f i k a t i o n und S t e l l u n g im Beruf der Wochen
endpendler 

Ungelernte Tätigkeiten 25,2 
Q u a l i f i z i e r t e angelernte Tätigkeiten 35,4 
Fac h a r b e i t e r 21,3 
V o r a r b e i t e r , M e i s t e r 10,2 
A n g e s t e l l t e 6,3 
Sonstiges 1,6 

100 

Von besonderem Interesse sind zwei Gruppen von Wochenend
pendlern : 

o d i e " q u a l i f i z i e r t e n Angelernten", b e i denen es s i c h i n der 
Mehrzahl um sogenannte ''Spezialarbeiter'' im Baugewerbe 
handelt; 

Insbesondere L e h r l i n g e 
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o d i e j e n i g e n , denen es ohne einschlägige Lehre gelungen 
i s t , F a c h a r b e i t e r - , wenn n i c h t V o r a r b e i t e r - und A n g e s t e l l 
t e n f u n k t i o n e n zu erlangen. 

Die " q u a l i f i z i e r t e n Angelerntentätigkeiten" la s s e n s i c h f o l 
genden Tätigkeitsformen zuordnen: 

o "Maschinenführer" im weitesten Sinn, insbesondere Kranfah
r e r , Baggerfahrer, P l a n i e r r a u p e n f a h r e r , Maschinisten von 
Zementmischmaschinen oder Bedienungskräfte an Straßenmar
kierungsgeräten . 

o Angelernte " F a c h a r b e i t e r " , d.h. Tätigkeiten, für d i e p r i n 
z i p i e l l eine anerkannte Fachausbildung besteht, d i e jedoch 
b i s h e r noch n i c h t genügend Nachwuchs g e l i e f e r t hat, wie 
b e i s p i e l s w e i s e Betonbauer, E i s e n f l e c h t e r und E i n s c h a l e r , 
P f l a s t e r e r und S t e i n s e t z e r ; Monteure beim Rohr- oder L e i 
tungsbau . 

Beide Formen repräsentieren Tätigkeiten, d i e im Bereich der 
gewerblichen A r b e i t e r im Baugewerbe und den verwandten, unter 
den Wochenendpendlern weit überdurchschnittlich ve r t r e t e n e n 
Branchen vom Wandel der Tätigkeitsstruktur begünstigt werden 
und i n denen e i n rasch wachsender Bedarf besteht. 

Ähnliches g i l t auch für d i e h o c h q u a l i f i z i e r t e n T a t i g k e i t e n , 
zu denen e i n T e i l der Wochenendpendler aufgrund e i n e r abge
schlossenen Ausbildung oder auch ohne irgendeine formale 
Ausbildung a u f s t e i g e n konnte. H i e r handelt es s i c h zum T e i l 
um Vorgesetztenpositionen für d i e eben genannten Gruppen 
von q u a l i f i z i e r t e n Angelernten, zum T e i l um P o s i t i o n e n , b e i 
denen es weniger auf s p e z i e l l e s Fachwissen a l s vielmehr auf 
hohes Verantwortungsbewußtsein, Organisationsgabe u.ä. an
kommt, wie b e i s p i e l s w e i s e Lagerverwalter, E r s a t z t e i l v e r w a l 
t e r u.ä. 

Faßt man beide Gruppen zusammen, so e r g i b t s i c h , daß: 

o e i n e r h e b l i c h e r T e i l der Wochenendpendler heute Tätigkei
ten ausübt, deren A n t e i l an den gesamten Baubeschäftigten 
s i c h zumindest i n der Vergangenheit s t a r k erhöht hat, b e i 
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denen a l s o eine ''Qualifikationslücke" bestand, d i e b i s h e r 
durch f o r m a l i s i e r t e Ausbildung n i c h t oder n i c h t ausreichend 
geschlossen werden konnte; 

o das Eindringen i n d i e s e Qualifikationslücke einem beträcht
l i c h e n T e i l der Wochenendpendler (es kann s i c h h i e r b e i , 
ohne daß w i r k l i c h genaue Zahlenwerte angebbar s i n d , um 
nahezu d i e Hälfte der erfaßten Gruppe handeln) erh e b l i c h e 
Aufstiegschancen eröffnete. 

Obwohl d i e Beschäftigtenstatistik des Baugewerbes d i f f e r e n 
z i e r t e r i s t a l s d i e entsprechenden Werte aus der Ind u s t r i e b e 
r i c h t e r s t a t t u n g , l a s s e n s i c h doch s e l b s t für d i e im Bauge
werbe beschäftigten Wochenendpendler keine w i r k l i c h brauch
baren Vergleichsdaten f i n d e n . Immerhin weisen d i e uns bekann
t e n S t a t i s t i k e n darauf h i n , daß d i e Wochenendpendler i n den 
Branchen, auf d i e s i e s i c h vor allem k o n z e n t r i e r e n , i n i h r e r 
Q u a l i f i k a t i o n mindestens dem Durchschnitt der r e s t l i c h e n Be
schäftigten entsprechen. Sie unterscheiden s i c h i n s o f e r n 
e i n d e u t i g von der großen Mehrzahl der ausländischen A r b e i t s 
kräfte, d i e s i c h vor allem auf d i e g e r i n g s t q u a l i f i z i e r t e n 
Tätigkeiten kon z e n t r i e r e n . 

c) Betriebszugehörigkeit und S t e l l u n g im B e t r i e b 

Wie schon d i e Auswertung der Q u a l i f i k a t i o n der Wochenendpend
l e r vermuten ließ, si n d d i e Arbeitsplätze des größten T e i l s 
der Pendler n i c h t m a r g i n a l , sondern ganz s p e z i f i s c h e r Natur. 

Die marginalen Arbeitsplätze, d i e i n den Firmen der w i c h t i g 
sten Beschäftigungsbranche der Wochenendpendler i n r e l a t i v 
großer Anzahl anzutreffen s i n d , werden sehr häufig ad hoc 
b e s e t z t , wobei A r b e i t s p l a t z w e c h s e l und Beschäftigung von 
sehr gering q u a l i f i z i e r t e n Personen d i e Regel s i n d . 

Die Arbeitsplätze der Wochenendpendler zeichnen s i c h dagegen 
dadurch aus, daß s i e ganz s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r 
dern, d i e im R e g e l f a l l e r s t durch Anlernung bzw. Weiteraus
bildung i n der Firma e r r e i c h t werden können. E i n sehr gros
ser T e i l der Wochenendpendler i s t aus diesem Grund Bestand
t e i l der Stammbelegschaft d i e s e r Betriebe und weist eine ge
rade für die Bauwirtschaft ungewöhnlich lange Betriebszugehö
r i g k e i t a u f . 
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T a b e l l e 14: Betriebszugehörigkeit der Wochenendpendler 

abs. % 
Bau- Facharb. MeistertBau- Facharb. M e i s t e r 
h i l f s - Bau/Prod. Angest. h i l f s - Angest. 
arb. Gew. arb. 

22 123 

Hier i s t , wenn auch nur am Rand, auf einen Tatbestand h i n 
zuweisen, der uns we i t e r unten noch beschäftigen w i r d , näm
l i c h d i e geringe Auswirkung, d i e der Konjunkturrückgang im 
Winter 1966/67 auf d i e Arbeitsplätze der Wochenendpendler 
ha t t e . Zwar war eine beträchtliche Zahl von Wochenendpend
l e r n im Winter 1966/67 a r b e i t s l o s , doch wurde diese Tatsa
che weder a l s außergewöhnlich noch a l s gravierend r e g i s t r i e r t , 
da es s i c h um eine normale s a i s o n a l e Erscheinung handle und 
man s i c h e r damit rechnete und rechnen konnte, unmittelbar 
b e i Beendigung der Schlechtwetterperiode wieder vom a l t e n 

B e t r i e b e i n g e s t e l l t zu werden. 

Zusammenfassung 
Nach i h r e n Tätigkeiten l a s s e n s i c h d i e Wochenendpendler i n 
sechs Typen einordnen, von denen vor a l l e n Dingen zwei sehr 
s t a r k besetzt s i n d : 

Nur so erklärt s i c h , daß e i n i g e der Wochenendpendler im 
Interview auf d i e Frage, ob s i e im l e t z t e n Winter a r b e i t s 
l o s gewesen s e i e n , f a s t empört antworteten, n e i n , s i e s e i e n 
l e d i g l i c h Stempeln gegangen - eine Antwort, d i e v i e l r e a l i 
s t i s c h e r i s t a l s s i e auf den ersten B l i c k e r s c h e i n t , w e i l i n 
der V o r s t e l l u n g der Betriebe wie der Wochenendpendler das 
Arbeitsverhältnis b e i Einsetzen des schlechten Wetters fak
t i s c h n i c h t aufgelöst, sondern nur suspendiert worden war. 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



Typ 1: 
Ungelernte Tätigkeiten im Baugewerbe ( B a u h i l f s a r b e i t e r . 
M a u rerhelfer, u.ä.) 24 
Typ 2 
Q u a l i f i z i e r t e Angelerntentätigkeiten im Baugewerbe 
(insbesondere Maschinenführer oder angelernte "Hand
werker") 35 % 

Typ 3: 
Ungelernte Tätigkeiten im produzierenden Gewerbe (auch 
h i e r handelt es s i c h überwiegend um Außentätigkeiten, 
insbesondere Montagearbeiten, Maschinenbedienung (Füh
ren von Kraftfahrzeugen u.ä.)) 11 % 
Typ 4: . 
Q u a l i f i z i e r t e , g e l e r n t e Tätigkeiten im Baugewerbe 
( h i e r handelt es s i c h f a s t ausschließlich um Wochenend
pendler, d i e t r a d i t i o n e l l e Bauberufe, wie Zimmerer, Bau
s c h r e i n e r , Steinmetz, und Maurer g e l e r n t haben! ) 12 % 

Typ 5 
Q u a l i f i z i e r t e g e l e r n t e Tätigkeiten im produzierenden 
Gewerbe (zu diesem Typ gehören Tätigkeiten, d i e eine 
abgeschlossene Lehre i n einem Handwerks- oder I n d u s t r i e 
beruf erfordern) 10 

Typ 6: 
Angestelltentätigkeiten (meist einfache und m i t t l e r e 
Bürotätigkeiten mit o r t s f e s t e n Arbeitsplätzen) 8 

Die weitaus w i c h t i g s t e Tätigkeitsgruppe (genau 50 % der f e 
sten Tätigkeiten) wird d a r g e s t e l l t von den Typen 2 und 3, 
d.h. von Tätigkeiten, 

o d i e eine i n der P r a x i s zu erwerbende, e i n d e u t i g über dem 
Angelerntenniveau liegende, zum T e i l eine den gele r n t e n 
Tätigkeiten g l e i c h w e r t i g e Q u a l i f i k a t i o n e r f o r d e r n ; 

o d i e s i c h einem v e r g l e i c h s w e i s e hohen I n d u s t r i a l i s i e r u n g s 
niveau zuordnen l a s s e n , mit ortsveränderlichen A r b e i t s 
plätzen, vorwiegend i n Außenarbeiten. 

Der Rest der Tätigkeiten gehört zu etwa g l e i c h e n T e i l e n zu 
dem Typ 1 e i n e r s e i t s , zu den Typen 4 - 6 a n d e r e r s e i t s , d.h, 
zu den t r a d i t i o n e l l e n Hilfsarbeitertätigkeiten, d i e weitge
hend von ausländischen Arbeitskräften s u b s t i t u i e r t werden 
können und von Facharbeitertätigkeiten im t r a d i t i o n e l l e n 
Sinn, d i e überwiegend o r t s f e s t e Arbeitsplätze haben, 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



Diesen d r e i Tätigkeitsmerkmalen l a s s e n s i c h j e w e i l s Grup
pen von Wochenendpendlern zuordnen: 

o einmal H i l f s a r b e i t e r im t r a d i t i o n e l l e n Sinn, 

o zum anderen q u a l i f i z i e r t e Angelernte i n Außentätigkeiten, 

o und schließlich Fachkräfte im t r a d i t i o n e l l e n Sinn i n Aus
sen- bzw. Innentätigkeiten. 

Diese d r e i Gruppen repräsentieren j e w e i l s einen entsprechen
den s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftebedarf der W i r t s c h a f t . 

Die H i l f s a r b e i t e r decken einen t r a d i t i o n e l l e n , t e n d e n z i e l l 
schwindenden Bedarf, zu dessen Deckung w a h r s c h e i n l i c h ( d i e 
Berufslebensläufe v i e l e r Wochenendpendler i n der zweiten 
Gruppe sprechen dafür) früher e i n w e s e n t l i c h größerer T e i l 
der Wochenendpendler gedient h a t t e ; s i e s t e l l e n a l s o unbe
s t r e i t b a r eine Residualgruppe dar. 

Die Fachkräfte im t r a d i t i o n e l l e n Sinn s t e l l e n , soweit Ver
g l e i c h s z a h l e n v o r l i e g e n , unter den Wochenendpendlern einen 
geringeren A n t e i l a l s unter der gesamten n i c h t l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n Erwerbsbevölkerung. Ihre Tätigkeit e n t s p r i c h t einem 
w e i t v e r b r e i t e t e n , v i e l l e i c h t sogar einem m e h r h e i t l i c h e n Be
d a r f , der s i c h insbesondere auf eine b e r u f l i c h e Ausbildung, 
d i e Beherrschung eines "Berufs" und d i e sonstigen, normaler
weise mit q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t a s s o z i i e r t e n Fähigkeiten 
r i c h t e t . Diese Gruppe dürfte insgesamt für d i e Wochenend
pendler und den s p e z i f i s c h von der Mehrzahl der Wochenend
pendler gedeckten Arbeitskräftebedarf untypisch s e i n . 

Die Angelernten mit Außentätigkeiten decken einen A r b e i t s 
kräftebedarf, der e r s t i n neuerer Z e i t und a l s d i r e k t e s 
oder i n d i r e k t e s Ergebnis des allgemeinen I n d u s t r i a l i s i e r u n g s 
prozesses oder der s p e z i e l l e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g des Bauge
werbes entstanden i s t . Dieser Bedarf i m p l i z i e r t zwei A r t e n 
von Anforderungen, d i e v e r m u t l i c h nur s e l t e n i n Kombination 
miteinander erfüllt werden: 
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o e i n e r s e i t s d i e B e r e i t s c h a f t , Außenarbeiten mit i h r e n schwe
ren physischen Belastungen, i h r e n unregelmäßigen A r b e i t s 
z e i t e n und i h r e r Trennung von zu Hause zu a k z e p t i e r e n ; 

o a n d e r e r s e i t s d i e Fähigkeit, mit technischen Anlagen, Gerä
ten und M i t t e l n umzugehen, s i c h i n k o m p l i z i e r t e n o r g a n i 
s a t o r i s c h e n Systemen zurechtzufinden und e i n beträchtli
ches Maß an Verantwortung zu übernehmen. 

Es s c h e i n t , daß d i e s o z i a l e S i t u a t i o n der Wochenendpendler 
i n besonderer Weise dazu geeignet i s t , Verhalten und E i n 
s t e l l u n g s w e i s e n zu begründen, d i e zur Erfüllung d i e s e r An
forderungen und zur Besetzung der entsprechenden A r b e i t s 
plätze e r f o r d e r l i c h s i n d . 

Wie im folgenden noch im einz e l n e n darzulegen s e i n w i r d , 
läßt s i c h d i e längerfristige Entwicklung innerhalb der von 
den Wochenendpendlern d a r g e s t e l l t e n Arbeitsbevölkerung wohl 
am besten durch d i e Verschiebung des Schwergewichts von den 
ungelernten zu den we s e n t l i c h q u a l i f i z i e r t e r e n angelernten, 
von den t y p i s c h vor- und frühindustriellen zu den t y p i s c h 
h o c h i n d u s t r i e l l e n Tätigkeiten beschreiben. 

3. Wochenendpendeln a l s Deckung einer s p e z i f i s c h e n Arbeitskräf 
tenachfrage durch e i n s p e z i f i s c h e s Arbeitskräfteangebot 

a) Entsprechung von Angebot und Machfrage 

Mach den vorhergehenden Überlegungen s t e l l t s i c h das Wochen
endpendeln a l s e i n ökonomisch durchaus r a t i o n a l e r Vorgang 
dar, mit dessen H i l f e e i n s p e z i f i s c h e s Arbeitskräfteangebot 
einen s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftebedarf deckt. 

Der s p e z i f i s c h e Arbeitskräftebedarf i s t dadurch gegeben, daß 
es i n ei n e r modernen i n d u s t r i e l l e n V o l k s w i r t s c h a f t eine Ka
t e g o r i e von Arbeitsplätzen g i b t , d i e mit ty p i s c h e n Anforde
rungen verbunden s i n d , zu deren Erfüllung d i e große Mehrheit 
der i n d u s t r i e l l e n Erwerbsbevölkerung unter den gegebenen 
Bedingungen (insbesondere zu den im Rahmen der Kostenstruk
t u r der Unternehmen akzeptablen Verdienste) n i c h t in der 
Lage bzw. - genauer ausgedrückt - n i c h t b e r e i t i s t (nämlich 
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d i e mit körperlichen Belastungen, häufigem Ortswechsel und 
f l e x i b l e n A r b e i t s z e i t e n verbundenen Unannehmlichkeiten ver
schiedenster A r t zu a k z e p t i e r e n ) , d i e jedoch a n d e r e r s e i t s 
von der Mehrheit der d i s p o n i b l e n marginalen Erwerbsbevölke
rung (vor allem ausländischen Arbeitskräften) n i c h t erfüllt 
werden können - insbesondere f a c h l i c h e Anforderungen, Beherr
schung der Sprache des Landes, V e r t r a u t h e i t mit den w i c h t i g 
sten s o z i a l e n Systemen und auch S i c h e r h e i t im Umgang mit 
i n d u s t r i e l l e n Techniken und Arb e i t s w e i s e n . 

Dieser Arbeitskräftebedarf i s t a l s o e i n e r s e i t s so e x z e p t i o 
n e l l , daß er ohne weit über dem Durchschnitt liegende f i n a n 
z i e l l e E n t g e l t e (oder unter Kostengesichtspunkten g l e i c h 
w e r t i g e r Zugeständnisse i n bezug auf d i e A r b e i t s z e i t d a u e r ) 
n i c h t aus der Mehrheit der i n d u s t r i e l l e n Erwerbsbevölkerung 
gedeckt werden kann; er i s t a n d e r e r s e i t s so " i n d u s t r i e l l " , 
daß zu s e i n e r Deckung d i e i n i h r e n Lebensweisen und i n ihrem 
Anspruchsniveau vom Durchschnitt der Erwerbsbevölkerung 

1 
st a r k abweichenden Gruppen n i c h t herangezogen werden können. 

Das s p e z i f i s c h e Arbeitskräfteangebot c h a r a k t e r i s i e r t s i c h 
durch e i n unter dem Durchschnitt der i n d u s t r i e l l e n Erwerbs
bevölkerung liegendes Ausbildungsniveau, durch d i e Bindung 
an Wohnorte, d i e weit von den Schwerpunkten der i n d u s t r i e l 
l e n Produktion und der I n d u s t r i e -

S i c h e r l i c h g i b t es, wie schon angedeutet, auch andere Tätig
k e i t s t y p e n , d i e für die Wochenendpendler kaum eine R o l l e s p i e 
l e n und b e i denen einzelne d i e s e r Bedingungen gegeben s i n d , 
wie etwa F e r n f a h r e r , H a n d e l s v e r t r e t e r , Fahrpersonal der Bun
desbahn u.ä. Dennoch unterscheiden s i c h diese Tätigkeitstypen 
i n v i e l e r H i n s i c h t sehr d e u t l i c h von den typischen Tätigkei
ten der Wochenendpendler: So f e h l t ihnen meistens der Charak
t e r von Außenarbeiten; auch erfordern s i e i n den meisten Fäl
l e n n i c h t d i e ständige Abwesenheit vom Wohnort während der 
ganzen Arbeitswoche. Hinzu kommt, daß der E i n t r i t t i n solche 
Tätigkeiten i n v i e l e n Fällen durch f o r m a l i s i e r t e Ausbildungs
gänge v o r b e r e i t e t und durch bestimmte Laufbahnerwartungen 
l e g i t i m i e r t w i rd. Auch i s t der Prestigewert d i e s e r A r b e i t e n 
innerhalb der städtischen Erwerbsbevölkerung noch durchweg 
akzeptabel, der der Außenarbeiten (auf dem Bau) zunehmend 
n i c h t mehr. 
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o r i e n t i e r t e n D i e n s t l e i s t u n g e n e n t f e r n t l i e g e n , durch einen 
aus unzureichenden Beschäftigungsmöglichkeiten entspringen
den u n s t e t i g e n B e r u f s l e b e n s l a u f i n der ersten Phase des E i n 
t r i t t s i n s Erwerbsleben. Hieraus r e s u l t i e r t einmal d i e Be
r e i t s c h a f t , weit schwerere Belastungen zu ak z e p t i e r e n a l s 
d i e große Mehrheit der i n d u s t r i e l l e n Erwerbsbevölkerung, wenn 
hie r d u r c h d i e Möglichkeit zu ei n e r Teilnahme am i n d u s t r i e l l e n 

1) 
Produktions- und A r b e i t s - und Konsumprozeß g e s i c h e r t i s t . 
Hieraus r e s u l t i e r t a n d e r e r s e i t s d i e Fähigkeit, zumindest 
d o r t , wo keine f o r m a l i s i e r t e n Ausbildungsanforderungen ge
s t e l l t werden oder g e s t e l l t werden können, etwa d u r c h s c h n i t t 
l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n i n der P r a x i s s i c h anzueignen. 
Es i s t infolgedessen zu erwarten, 

o daß der Entschluß zum Wochenendpendeln b e i der Mehrzahl 
der heutigen Wochenendpendler n i c h t durch bloße Zufällig
k e i t e n ausgelöst wurde, sondern mehr oder weniger durch 
s t r u k t u r e l l e Notwendigkeiten, und dann, bewußten Absichten 
nach B e t e i l i g u n g am im e i g e n t l i c h e n Sinn i n d u s t r i e l l e n 
Erwerbsleben e n t s p r i c h t , 

o daß s i c h b e i v i e l e n , wenn n i c h t den meisten Wochenendpend
l e r n unmittelbar oder im Lauf der Z e i t d i e Möglichkeit 
zum Erwerb von Q u a l i f i k a t i o n e n eröffnete, d i e s i e ursprüng
l i c h n i c h t besessen haben (bzw. im G r e n z f a l l d i e Möglich
k e i t zur Reaktivierung von Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e s i e b i s h e r 
n i c h t verwenden konnten). 

Diese beiden Annahmen werden durch die Ergebnisse der Wochen
endpendlerbefragungen weitgehend bestätigt. 

Im übrigen kann auch aus ei n e r s p e z i f i s c h a g r a r i s c h e n Pre
s t i g e s k a l a , i n der d i e Betroffenen am unteren Ende r a n g i e r e n , 
herausgesprungen werden und durch e i n nahezu städtisches Kon
sumverhalten zusätzliches P r e s t i g e erworben werden. 
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b) Der Weg zum Wochenendpendeln 

Um d i e Umstände b e u r t e i l e n zu können, unter denen d i e heu
t i g e n Wochenendpendler den Entschluß faßten, i n größeren 
Entfernungen i h r e s Wohnorts A r b e i t zu suchen, muß man s i c h 
zunächst vor Augen h a l t e n , daß d i e Mehrzahl b e r e i t s i n den 
fünfziger Jahren mit dem Wochenendpendeln begann. 

Ta b e l l e 15: Beginn des Wochenendpendelns 

vor 19 50 4 % 
1950 b i s 1954 16 % 
1955 b i s 1959 37 % 
1960 b i s 1964 29 % 
1965 und später 14 % 

Diese Zahlen bedeuten a l l e r d i n g s n i c h t , daß sämtliche Wochen
endpendler s e i t dem betreffenden Zeitpunkt k o n t i n u i e r l i c h 
b e i auswärtigen Firmen beschäftigt gewesen s i n d . B ei e i n e r 
Minderheit wurde das Wochenendpendeln entweder durch länge
re A r b e i t s l o s i g k e i t unterbrochen, d i e dann einen erneuten 
Entschluß zum Beginn des Wochenendpendelns notwendig machte, 
oder durch eine meist kürzere Beschäftigung b e i Betrieben 
i n der Nähe des Wohnorts, der dann eine erneute A r b e i t s a u f 
nahme b e i auswärtigen Firmen f o l g t e . Dies g i l t insbesondere 
für d i e Befragten, die i n der ersten Hälfte der fünfziger 
Jahre und früher mit dem Wochenendpendeln begonnen hatten. 

Daß d i e Mehrheit der Befragten i n den fünfziger Jahren mit 
dem Wochenendpendeln begann, i s t n i c h t e r s t a u n l i c h , bestand 
doch zu diesem Zeitpunkt die größte Diskrepanz zwischen der 
Arbeitskräftenachfrage i n i h r e n Heimatgebieten und i n den 
r e s t l i c h e n stärker i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l e n Süd- und Ost
bayerns. Sehr b e a c h t l i c h i s t hingegen d i e doch recht hohe 
Quote von Wochenendpendlern, d i e e r s t 1960 und später mit 
dem Wochenendpendeln begannen - entweder, weil, s i e e r s t dann 
erwerbstätig bzw. erwachsen wurden, oder w e i l s i e e r s t dann 
erkennen mußten, daß s i e auf Dauer keinen i h r e n Erwartungen 
und Fähigkeiten entsprechenden A r b e i t s p l a t z i n ihrem Heimat
gebiet f i n d e n konnten. 
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T a b e l l e 16: A l t e r beim Beginn des Wochenendpendelns 

16-u.25 25-u.35 35 u.m. K.A. Summe 
abs. 

Die Erreichung eines bestimmten A l t e r s , das i n etwa mit der 
Familiengründung bzw. dem familiären Konsolidierungsdruck 
zusammenfällt, i s t a l s o für den Beginn des Wochenendpendelns 
ähnlich w i c h t i g wie. d i e s p e z i f i s c h e w i r t s c h a f t l i c h e Lage des 
Heimatgebiets. 

Die Bedeutung des A l t e r s für den Beginn des Wochenendpendelns 
genauer gesagt, die Konzentration des Beginns des Wochenend
pendelns auf bestimmte Altersgruppen, g i b t einen ersten Hin
weis auf d i e Anlässe und E i n s i c h t e n , d i e den Anstoß zum Wo
chenendpendeln l i e f e r t e n . M it hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t war 
b e i den meisten Wochenendpendlern d i e Erkenntnis ausschlag
gebend, daß s i e den w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n V e r p f l i c h 
tungen i h r e r F a m i l i e gegenüber n i c h t genügen könnten, ohne 
einen auswärtigen A r b e i t s p l a t z zu suchen. 

F r e i l i c h i s t i n diesem Zusammenhang zu beachten, daß j a e i n 
unbekannter und w a h r s c h e i n l i c h n i c h t unbeträchtlicher T e i l 
früherer Wochenendpendler heute n i c h t mehr im Untersuchungs
gebiet wohnt, sondern i n der Zwischenzeit i n größere Städte 
oder i n i h r Umland abgewandert i s t . 

Frühere Untersuchungen über den Zuzug nach München haben ge
z e i g t , daß die Zuwanderer aus dünner b e s i e d e l t e n , vorwiegend 
agrarischen Gebieten Bayerns, die. zumeist l e d i g nach München 
kommen und h i e r e r s t einmal eine p r o v i s o r i s c h e Unterkunft 
suchen und f i n d e n , im A l t e r b i s etwa 2 5 Jahre d i e E n t s c h e i 
dung zu t r e f f e n haben, ob s i e endgültig, d.h. mit der i n 
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der Zwischenzeit gegründeten oder zu gründenden F a m i l i e i n 
München b l e i b e n wollen oder n i c h t . Es kann a l s o durchaus 
s e i n , daß e i n e r h e b l i c h e r T e i l derer, d i e i n recht jungem 
A l t e r mit dem Wochenendpendeln begannen, zu diesen dann i n 
München Seßhaftgewordenen gehört. 

Noch d e u t l i c h e r z e i g t s i c h d i e Z i e l g e r i c h t e t h e i t des Wochen
endpendelns b e i den Antworten auf d i e Frage, was s e i n e r z e i t 
den Anstoß zum Wochenendpendeln gegeben habe. 13 % wurden 
durch das Arbeitsamt auf einen auswärtigen A r b e i t s p l a t z ver
m i t t e l t ; 24 % sagen, s i e s e i e n von Freunden oder Verwandten 
mitgenommen worden, d i e b e r e i t s b e i der betreffenden Firma 
g e a r b e i t e t haben; d i e Mehrzahl, nämlich 58 %, geben an, s i e 
hätten damals aus eigener I n i t i a t i v e nach einem A r b e i t s p l a t z 
gesucht. 

Vermittlungen durch das Arbeitsamt kamen f a s t nur b e i Ar
b e i t s l o s e n i n Frage ("Fernvermittlung") . Sie e r f o l g t e n i n 
den fünfziger Jahren auf t e i l w e i s e sehr weit e n t f e r n t e Ar
beitsplätze, d i e n i c h t einmal Wochenendheimfahrten ermög
l i c h t e n , während i n neuerer Z e i t von den Arbeitsämtern nur 
mehr Arbeitsplätze im Wochenendpendelbereich angeboten werden. 

Die Vermittlung durch das Arbeitsamt g i l t b e i den befragten 
Wochenendpendlern a l s recht problematisch. Einmal hängt dies 
mit dem Zwangscharakter zusammen, den d i e Fernvermittlung i n 
den Augen der Betroffenen b e s i t z t , auf der anderen S e i t e wa
ren d i e von den Arbeitsämtern v e r m i t t e l t e n Arbeitsplätze i n 
den Augen der Befragten n i c h t so günstig wie d i e , d i e man 
s i c h s e l b e r gesucht habe. In der Tat i s t nur mehr e i n g e r i n 
ger T e i l der F e r n v e r m i t t e l t e n heute an dem ers t e n auswärti
gen A r b e i t s p l a t z beschäftigt; d i e Mehrzahl hat s i c h i n z w i 
schen einen anderen A r b e i t s p l a t z gesucht. 

V g l . I n s t i t u t für angewandte S o z i a l w i s s e n s c h a f t (Untersu
chungsleitung: Burkart L u t z ) : Zuzug nach München, hektogra-
p h i e r t e s Manuskript, Bad Godesberg 1962 
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Die Vermittlung von Arbeitsplätzen durch Bekannte und Ver
wandte dürfte e i n e r sehr a l t e n T r a d i t i o n entsprechen, d i e 
auch b e i i n t e r r e g i o n a l e n Wanderungen immer wieder a u f t r i t t . 

W i c h t i g s t e I n f o r m a t i o n s q u e l l e d e r e r , d i e angeben, aus eigener 
I n i t i a t i v e einen A r b e i t s p l a t z gesucht zu haben, waren A n z e i 
gen, entweder i n den Lokalzeitungen oder i n den großen städti
schen Zeitungen, d i e s i e s i c h schicken oder durch Bekannte 
besorgen ließen. Anzeigen i n Lokalzeitungen s p i e l e n vor a l 
lem s e i t dem Ende der fünfziger Jahre eine zunehmende R o l l e : 
Der Arbeitskräftemangel veranlaßte d i e Firmen i n den Ballungs
zentren, systematisch neue Rekrutierungswege zu suchen. In 
e i n i g e n Fällen ging der Anstoß zum Wochenendpendeln vom Be
such der Heimatgebiete durch Werbekolonnen großer Firmen aus, 
d i e durch Anschläge, Vorträge und sonstige Veranstaltungen 
neue Arbeitskräfte zu gewinnen suchten. 

Aus verständlichen Gründen i s t d i e Grenze zwischen beiden 
Gruppen, d i e angeben, s e l b s t einen A r b e i t s p l a t z gesucht zu 
haben, und d i e aussagen, durch Bekannte oder Verwandte mitge
nommen worden zu s e i n , n i c h t scharf zu ziehen. In v i e l e n 
Fällen e r h i e l t e n d i e Wochenendpendler i h r e e r s t e Information 
über i h r e n zukünftigen A r b e i t s p l a t z von Verwandten oder Be
kannten - ohne daß heute noch genau entschieden werden könn
t e , von wem d i e Anregung e i g e n t l i c h gekommen war. 

Die große. Bedeutung der mündlichen Information i n Bekannten
oder Verwandtenkreisen kommt besonders d e u t l i c h b e i zwei 
Gruppen von befragten Wochenendpendlern zum Ausdruck, d i e 
j e w e i l s i n e i n e r Gemeinde wohnen und b e i der g l e i c h e n Firma 
(im einen F a l l e i ner Firma für Freileitungsmontage, im ande-

So z e i g t e n etwa Untersuchungen von a l t e n Hüttenarbeitern, d i e 
i n den frühen fünfziger Jahren im Ruhrgebiet a n g e s t e l l t wur
den, b e i den Einwanderern aus Ostdeutschland bzw. den t r a d i 
t i o n e l l e n westdeutschen Rekrutierungsgebieten der Ruhrindu
s t r i e eindeutige Konzentrationen bestimmter F a m i l i e n auf be
stimmte H e r k u n f t s o r t e , d i e nur dadurch zu erklären s i n d , daß 
e i n Zuwanderer. der i n einem Werk Fuß gefaßt h a t t e , dann nach
einander seine Verwandten nachzog. Auch b e i der Rekrutierung 
ausländischer Arbeitskräfte bedienen s i c h heute n i c h t wenige 
Firmen d i e s e r D i r e k t v e r m i t t l u n g durch b e r e i t s i n ihrem B e t r i e b 
beschäftigte Arbeitskräfte. 
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ren F a l l e i n e r Firma für Straßenmarkierungen) beschäftigt 
s i n d . H i e r h a t , wie übereinstimmend b e r i c h t e t w i r d , e i n e r 
den anderen nachgezogen, wobei Anstoß und Entschluß durch 
eine V i e l z a h l von Umständen und Faktoren bestimmt s e i n konn
t e n : S ei es, daß d i e Firma i h r e Beschäftigten aufgefordert 
h a t , s i c h unter i h r e n Bekannten umzuschauen, ob n i c h t noch 
jemand mitkommen w o l l e , s e i es, daß d i e Information, d i e 
d i e zuerst b e i der Firma Beschäftigten über i h r e A r b e i t s 
plätze gaben, andere veranlaßten, s i c h s e l b s t zu bewerben, 
s e i es e n d l i c h , daß Wochenendpendler, d i e zum B e i s p i e l mit 
dem eigenen Auto fahren, von s i c h aus einen Verwandten oder 
Bekannten anregten, zur g l e i c h e n Firma zu gehen, damit man 
Fahrtkosten sparen könne. 

T r o t z d i e s e r Vorbehalte dürfte der A n t e i l der d r e i Katego
r i e n , i n d i e w i r d i e Angaben der Wochenendpendler über den 
Anstoß zum Wochenendpendeln e i n s t u f e n , e i n recht guter I n d i 
k a t o r für den Rationalitätsgrad des Entschlusses s e i n , einen 
auswärtigen A r b e i t s p l a t z anzunehmen. Dies z e i g t s i c h sehr 
d e u t l i c h , wenn w i r d i e Wochenendpendler nach den oben unter
schiedenen A r b e i t s p l a t z t y p e n u n t e r t e i l e n . 

T a b e l l e 17: Anstoß zum Wochenendpendeln nach Tätigkeitstypen 

Veranlassung zum Wochenendpendeln 
N durch AAmt von Bek. s e l b s t unbek. 

v e r m i t t e l t mitgen. gesucht K.A. 

oben i n diesem K a p i t e l , 2., Abschnitt d ) . 
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Die B a u h i l f s a r b e i t e r heben s i c h e i n d e u t i g von a l l e n anderen 
Gruppen ab, n i c h t nur, w e i l b e i ihnen mit Abstand d i e höch
ste Quote u n k l a r e r Antwort oder Antwortverweigerung ("kann 
mich n i c h t mehr erinnern") a n z u t r e f f e n i s t , sondern vor a l 
lem auch, w e i l s i e o f f e n s i c h t l i c h d i e g e r i n g s t e I n i t i a t i v e 
zum Suchen eines A r b e i t s p l a t z e s entwickeln - eine I n i t i a t i v e , 
d i e auf der anderen S e i t e b e i den Angelernten außerhalb des 
Baugewerbes ganz ungewöhnlich hoch i s t . 

Das Arbeitsamt s p i e l t e p r a k t i s c h nur b e i zwei Gruppen a l s 
Ve r m i t t l u n g s i n s t a n z eine R o l l e : einmal b e i den N i c h t f a c h a r 
b e i t e r n im Baugewerbe (sowohl b e i den B a u h i l f s a r b e i t e r n wie 
b e i den heutigen q u a l i f i z i e r t e r e n Angelernten im Baugewerbe, 
d i e wohl überwiegend zunächst a l s H i l f s a r b e i t e r i n i h r e r 
oder e i n e r anderen Baufirma begonnen hatten) sowie b e i den 
t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r n , d i e i n ihrem g e l e r n t e n Beruf 
v e r b l e i b e n w o l l t e n und konnten. 

Bedauerlicherweise f e h l e n brauchbare Vergleichswerte über 
die Umstände, unter denen andere berufsmobile Gruppen zu 
ihrem A r b e i t s p l a t z gekommen s i n d . In jedem F a l l i s t das Aus
maß eigener I n i t i a t i v e bedeutend, s e l b s t wenn es n i c h t we
s e n t l i c h höher l i e g e n s o l l t e a l s beim Durchschnitt der indu
s t r i e l l e n Erwerbsbevölkerung. Manches s p r i c h t dafür, daß auf 
den Arbeitsmärkten der Ballungszentren sowohl das Arbeitsamt 
wie vor allem der Anstoß, der von Verwandten und Bekannten 
ausgeht, eine größere R o l l e s p i e l t . 

In jedem F a l l i s t das Ausmaß der eigenen I n i t i a t i v e sehr be
a c h t l i c h , zumal j a o f f e n s i c h t l i c h eine recht enge K o r r e l a t i o n 
zwischen dem Ausmaß an eigener I n i t i a t i v e besteht, das der 
ein z e l n e Wochenendpendler b e i dem Beginn des Wochenendpen
delns e n t f a l t e t e , und dem, was man a l s B e r u f s e r f o l g bezeich
nen könnte, d.h. insbesondere b e i den N i c h t f a c h a r b e i t e r n 
der A u f s t i e g zu höherqualifizierten Tätigkeiten. 

c) Wochenendpendler und b e r u f l i c h e r A u f s t i e g 

Der Entschluß, Wochenendpendler zu werden, muß s i c h für d i e 
große Mehrzahl der heutigen Wochenendpendler a l s e i n d e u t i g 
r i c h t i g d a r s t e l l e n . Abgesehen davon, daß h i e r d u r c h e i n , wie 
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g e z e i g t , r e l a t i v hohes und s t a b i l e s Einkommen g e s i c h e r t 
werden konnte, war i n mehr a l s der Hälfte der Fälle der Be
ginn des Wochenendpendelns d i r e k t e Ursache oder Vorausset
zung e i n e r b e r u f l i c h e n Verbesserung. 

Soweit s i c h aus den n i c h t immer ganz zuverlässigen Angaben 
über den er s t e n auswärtigen A r b e i t s p l a t z entnehmen läßt 
( F e h l e r q u e l l e n ergeben s i c h vor allem b e i den langjährigen 
Wochenendpendlern, b e i denen unter Umständen mehrmals h i n t e r 
einander A r b e i t s l o s i g k e i t , Beschäftigung am Heimatort und 
auswärtiger A r b e i t s p l a t z f o l g t e n ) , haben mindestens 40 % 
a l s B a u h i l f s a r b e i t e r zu pendeln begonnen. Dies g i l t vor a l 
lem für d i e über Dreißigjährigen, und h i e r insbesondere wie
der für d i e j e n i g e n , d i e k e i n e r l e i Ausbildung oder nur eine 
Lehre i n einem der t r a d i t i o n e l l e n Handwerksberufe durchlau
fen h a t t e n . 

Vor allem d i e heutigen q u a l i f i z i e r t e n Angelernten i n Außen
a r b e i t e n , d i e j a zusammen knapp d i e Hälfte a l l e r befragten 
Wochenendpendler s t e l l e n , hatten i n i h r e r großen Mehrheit 
zunächst Hilfsarbeitertätigkeiten, von denen aus s i e dann 
zu i h r e n heutigen Tätigkeiten aufgestiegen s i n d . 

Für d i e einzelnen Tätigkeitstypen e r g i b t s i c h folgendes B i l d : 

Die heutigen B a u h i l f s a r b e i t e r (24 % der Befragten) haben 
s e i t Beginn des Wochenendpendelns nur ungelernte Tätigkei
ten ausgeübt. Der Eindruck, daß diese Gruppe e i n d e u t i g we
n i g e r a k t i v und weniger am b e r u f l i c h e n Fortkommen ( v i e l l e i c h t 
auch weniger für b e r u f l i c h e n A u f s t i e g befähigt) i s t , wird 
durch i h r e Zukunftspläne bestätigt: Fast a l l e unter ihnen 
s i n d mit ih r e n j e t z i g e n Tätigkeiten zu f r i e d e n oder haben 
s i c h wenigstens mit ihnen abgefunden; nur d r e i der insgesamt 
f a s t 30 befragten B a u h i l f s a r b e i t e r möchten es überhaupt be
r u f l i c h noch weiterbringen. 

Ähnlich s t a t i s c h v e r l i e f auch der b i s h e r i g e B e r u f s l e b e n s l a u f 
s e i t dem Beginn des Wochenendpendelns b e i den Facharb e i t e r n 
im Baugewerbe (12 % der Befragten) und i n Handwerks- oder 
In d u s t r i e b e r u f e n mit o r t s f e s t e n Arbeitsplätzen (10 % der Be
f r a g t e n ) . Sie haben e i g e n t l i c h a l s Wochenendpendler i n ihrem 
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Beruf begonnen und sehen weder eine Möglichkeit, noch auch 
d i e Notwendigkeit, s i c h w e i t e r z u b i l d e n , den Beruf zu wech
s e l n oder i n ihrem j e t z i g e n E i n s a t z b e r e i c h aufzusteigen -
abgesehen v i e l l e i c h t vom t r a d i t i o n e l l e n A u f s t i e g zum Vorar
b e i t e r , P o l i e r oder M e i s t e r , den e i n i g e b e r e i t s i n der Ver
gangenheit e r r e i c h t haben und der für andere wohl i n der Zu
kunft möglich i s t , ohne daß dies besonders hervorgehoben 
wird (bzw. ohne daß man bewußt damit rechnen dürfte). A l l e r 
dings war für einen gewissen, q u a n t i t a t i v n i c h t genau ab
schätzbaren T e i l d i e s e r Gruppe d i e Möglichkeit zum V e r b l e i b 
im e r l e r n t e n Beruf (oder zur Rückkehr zu ihm) eine Folge des 
Entschlusses zum Wochenendpendeln - zumindest unter den Ar
beitsmarktbedingungen, unter denen s e i n e r z e i t d i e s e r Entschluß 
gefällt werden mußte. 

Für den Rest der Befragten, nämlich d i e Angelernten mit Aus-
sentätigkeiten im Baugewerbe und im produzierenden Gewerbe 
(35 % und 11 %) sowie für den größeren T e i l der Büroange
s t e l l t e n (8 % ) , war und i s t Wochenendpendeln unmittelbar 
mit nachhaltigen Verbesserungen der b e r u f l i c h e n Lage ver
bunden. 

Die Angelernten mit Außentätigkeiten im Baugewerbe oder im 
produzierenden Gewerbe hat t e n , wie schon erwähnt, ganz über
wiegend (über 70 % d i e s e r Gruppe bzw. rund e i n D r i t t e l a l l e r 
befragten Wochenendpendler) a l s H i l f s a r b e i t e r angefangen und 
s i c h dann - t e i l w e i s e durch Betriebswechsel, überwiegend 
aber innerhalb des g l e i c h e n B e t r i e b s , zu i h r e n heutigen Po
s i t i o n e n hochgearbeitet. Dieser A u f s t i e g war wohl nur i n 
seltenen Fällen ausschließlich auf eigenes Verdienst und 
eigene I n i t i a t i v e der betreffenden Arbeitnehmer zurückzu
führen. Er s p i e g e l t vielmehr d i e Wandlungen im Arbeitskräfte
bedarf und i n der P e r s o n a l s t r u k t u r wider, d i e s i c h innerhalb 
der l e t z t e n e i n b i s e i n e i n h a l b Jahrzehnte i n den t y p i s c h e n 
Beschäftigungsbranchen der Wochenendpendler v o l l z o g e n : das 
rapide Vordringen der Mechanisierung, das d i e Zahl der unge
l e r n t e n Tätigkeiten rasch sinken ließ, während an den Ma
schinen und Geräten neue Arbeitsplätze entstanden, für d i e 
es kaum irgendwo eine systematische Ausbildung gab, auf d i e 
man hätte zurückgreifen können; der g e n e r e l l e Arbeitskräfte
mangel, der den ständig wachsenden A n t e i l von ausländischen 
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Arbeitskräften zur Folge h a t t e , d i e i n e r s t e r L i n i e mit den 
verbleibenden H i l f s a r b e i t e n betraut werden mußten, w e i l ihnen 
d i e f a c h l i c h e n Fähigkeiten und vor allem d i e im weitesten 
Sinn k u l t u r e l l e n Voraussetzungen für d i e Übernahme anderer 
Arbeitsplätze f e h l t e n . Dennoch war der A u f s t i e g , wie der j a 
noch beträchtliche verbleibende Rest von B a u h i l f s a r b e i t e r n 
unter den Wochenendpendlern z e i g t , n i c h t automatisch, und er 
er s c h e i n t dem einzelnen Wochenendpendler, der d i e nur s t a t i 
s t i s c h faßbaren Tendenzen n i c h t überblicken kann, j e t z t sub
j e k t i v noch mehr a l s persönliche Chance und persönlicher Er
f o l g . 

Ähnlich p o s i t i v s t e l l t s i c h i h r Berufsweg s e i t dem Entschluß, 
zum Wochenendpendeln auch den r e s t l i c h e n q u a l i f i z i e r t e n Ange
l e r n t e n dar (knapp 30 % der Gruppe bzw. gut 12 % a l l e r be
f r a g t e n Wochenendpendler). Diese Arbeitskräfte hatten b e r e i t s 
vorher irgendwelche handwerkliche oder t e c h n i s c h - i n d u s t r i e l l e 
Q u a l i f i k a t i o n e n erworben, d i e s i e aber an ihrem Heimatort 
n i c h t oder n i c h t mehr verwerten konnten; das Wochenendpen
deln bot ihnen d i e Möglichkeit - meist s o f o r t , i n einz e l n e n 
Fällen nach einer kurzen Übergangszeit dank d i e s e r Q u a l i 
f i k a t i o n recht i n t e r e s s a n t e , angesehene und gut bezahlte 
Tätigkeiten aufzunehmen. Die A r t d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n und 
die A r t , wie s i e erwerben w i r d , i s t sehr u n t e r s c h i e d l i c h . 
C h a r a k t e r i s t i s c h e B e i s p i e l e s i n d etwa gelernte S c h r e i n e r , d i e 
heute a l s E i n s c h a l e r im Betonbau wenigstens einen T e i l i h r e r 
früheren B e r u f s q u a l i f i k a t i o n wieder einsetzen können, andere 
wurden b e i der Bundeswehr a l s LKW-Fahrer oder Panzerfahrer 
ausgebildet und si n d nunmehr Baumaschinenführer; i n einem 
zwar extremen, aber doch n i c h t ganz untypischen F a l l war e i n 
g e l e r n t e r Schuster während des Kriegs v i e l e Jahre Kammer
u n t e r o f f i z i e r gewesen und benutzte d i e Gelegenheit e i n e r 
Großbaustelle i n der Nähe seines Heimatorts, um seine n i c h t 
mehr besonders f l o r i e r e n d e Werkstatt zu schließen und eine 
S t e l l e a l s M a t e r i a l l a g e r v e r w a l t e r b e i einer großen Baufirma 
anzunehmen, b e i der er s e i t h e r , von B a u s t e l l e zu B a u s t e l l e 
wandernd, v e r b l i e b e n i s t . 

Der l e t z t e Typus der Büroangestellten (8 % a l l e r Befragten) 
i s t zu k l e i n , a l s daß man von d e u t l i c h e n s t a t i s t i s c h e n Ten
denzen sprechen könnte. Dennoch dürfte bei. d i e s e r Gruppe der 
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Zusammenhang zwischen Pendeln und A u f s t i e g am schärfsten aus
geprägt s e i n . E i n T e i l der heutigen A n g e s t e l l t e n kam - o f t 
mit e i n e r sehr n i e d r i g e n A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n - überhaupt 
e r s t durch das Pendeln i n einen B e t r i e b , i n dem ihm dann 
aufgrund s e i n e r persönlichen Fähigkeiten d i e Chance des Auf
s t i e g s zum A n g e s t e l l t e n geboten wurde. Andere hatten b e r e i t s 
eine kaufmännische oder gewerblich-technische Ausbildung 
durchlaufen oder eine weiterführende Schule besucht und such
t e n s i c h dann einen nur durch Wochenendpendeln erreichbaren 
A r b e i t s p l a t z i n der Großstadt, um von den dort gebotenen 
Möglichkeiten der Weiterbildung i n Abendkursen oder auf 
Abendschulen p r o f i t i e r e n zu können. Während im einen F a l l 
d i e Aufstiegsmöglichkeiten b e r e i t s durch das Wochenendpen
de l n erschlossen wurden, die n t e i n g l e i c h e s Erwerbsverhal
t e n im anderen F a l l dazu, d i e Voraussetzungen für einen späteren b e r u f l i c h e n A u f s t i e g zu schaffen. 

Die Diskrepanz zwischen A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n ( S c h u l b i l 
dung und verwertbare Berufsausbildung), e r s t e r Tätigkeit und 
heutiger Q u a l i f i k a t i o n , d i e b e i über der Hälfte der befrag
ten Wochenendpendler zu beobachten i s t , s t e l l t s i c h e r l i c h 
einen w i c h t i g e n s u b j e k t i v e n Faktor für d i e Be u r t e i l u n g des 
zukünftigen Verhaltens der heutigen Wochenendpendler dar -
d i e i h r e n e v e n t u e l l angebotenen A r b e i t s p l a t z i n der Mähe 
i h r e r Heimatorte vor allem eben n i c h t z u l e t z t auf dem H i n t e r 
grund des b e r u f l i c h e n A u f s t i e g s bewerten werden, der ihnen 
a l s Wochenendpendler möglich war. Zug l e i c h s p i e g e l t diese 
Diskrepanz auch das Gefälle i n den Q u a l i f i k a t i o n e n des Durch
s c h n i t t s der Arbeitsplätze wider, d i e i n den i n d u s t r i e l l 
v o l l e n t w i c k e l t e n Ballungsgebieten und i n den dünn b e s i e d e l 
t e n Randgebieten angeboten werden, i n denen d i e I n d u s t r i a l i 
sierung e r s t i n jüngster Z e i t überhaupt i n nennenswertem Maß 
einges e t z t hat. 

Es i s t a l l e r d i n g s unwahrscheinlich, daß d i e zuletztgenannte 
Gruppe von i n der Weiterbildung b e f i n d l i c h e n , s t a r k a u f s t i e g s 
o r i e n t i e r t e n A n g e s t e l l t e n auf Dauer Wochenendpendler b l e i b e n 
w i r d ; da es s i c h h i e r i n der Regel um junge, t e i l w e i s e noch 
unve r h e i r a t e t e Menschen handelt, deren B e r u f s z i e l i n ei n e r 
Q u a l i f i k a t i o n und einem Einkommen besteht, d i e eine Umsied
lung weder a l s ungewöhnlich noch a l s besonders s c h w i e r i g e r 
scheinen l a s s e n , i s t h i e r normalerweise wohl mit einem späte
ren Umzug i n die Stadt zu rechnen, sofern s i c h n i c h t i n der 
Nähe des Heimatorts ganz besonders günstige Möglichkeiten b i e 
ten. Die Angebotsstruktur d i e s e r Arbeitskräfte e n t s p r i c h t n i c h t 
der s p e z i f i s c h e n Nachfrage, d i e typ i s c h e r w e i s e von Wochenend-
pendlern sedeckt w i r d . 
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Im übrigen wird s i c h im nächsten K a p i t e l zeigen, daß d i e 
Unterschiede, d i e zwischen Berufsweg und Berufsperspektiven 
der Wochenendpendler i n den sechs Tätigkeitstypen bestehen, 
eng mit Unterschieden k o r r e l i e r e n , d i e i n i h r e n Lebensver
hältnissen und i n i h r e r Lebensweise bestehen. Insbesondere 
wird im V e r g l e i c h zwischen den heutigen B a u h i l f s a r b e i t e r n und 
den ehemaligen, heute zu q u a l i f i z i e r t e r e n Tätigkeiten aufge
stiegenen B a u h i l f s a r b e i t e r n d e u t l i c h werden, wie sehr der 
A u f s t i e g der l e t z t e r e n n i c h t nur Res u l t a t zufälliger Chancen, 
sondern das Ergebnis bewußten und a k t i v e n Verhaltens i s t . 

Dies w i r d d i e Vermutung weiter bekräftigen, daß e i n e r h e b l i 
cher T e i l der Wochenendpendler a l s sowohl nach I n t e l l i g e n z 
wie I n i t i a t i v e und Bewußtsein der Lebensführung p o s i t i v e Aus
l e s e aus der gesamten Erwerbsbevölkerung i h r e s Heimatgebiets 
b e t r a c h t e t werden d a r f - eine Annahme, d i e i n krassem Gegen
satz zu der n i c h t s e l t e n anzutreffenden I n t e r p r e t a t i o n der 
Wochenendpendler a l s s o z i a l wie psychologisch u n s t a b i l e r , 
nur durch m a t e r i e l l e Überlegungen m o t i v i e r t e r Bevölkerung 
st e h t . 

So wurde und wird von einflußreichen Fachleuten e r n s t h a f t 
d i e These v e r t r e t e n , daß v i e l e Wochenendpendler nur deshalb 
keinen A r b e i t s p l a t z i n der Nähe i h r e r Heimat annehmen wür
den, w e i l s i e dann Tag für Tag mit i h r e r Frau zusammen s e i n 
müßten und n i c h t mehr von den "Gelegenheiten" der Großstadt 
p r o f i t i e r e n könnten. 
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IV. Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Wochenendpendler 
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Vorbemerkung 

Das D e f i z i t i n d u s t r i e l l e r oder i n d u s t r i e o r i e n t i e r t e r A r b e i t s 
plätze, das s i c h i n K a p i t e l I I a l s eines der - t r o t z I n d u s t r i e -
ansiedlung und i h r e r Sekundärfolgen - immer noch w i c h t i g s t e n 
Merkmale des Untersuchungsgebiets erwiesen h a t t e , k o r r e l i e r t 
unmittelbar mit der Exis t e n z e i n e r größeren Zahl von Wochen
endpendlern. Dies läßt s i c h sehr e i n f a c h demonstrieren: Schlägt 
man d i e mindestens 3 000 Wochenendpendler, d i e 19 67 i n den d r e i 
Untersuchungskreisen beheimatet waren, zur n i c h t l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n Bevölkerung und zu den n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbs
personen der d r e i K r e i s e , so erhöht s i c h d i e weit unter dem 
Landesdurchschnitt liegende Erwerbsquote der n i c h t l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n Bevölkerung von 35,6 % auf 38,3 %. R e a l i s t i s c h e r 
wäre w a h r s c h e i n l i c h e i n Wert von etwa 40 %, da zwischen 1961 
und 196 7 d i e Zahl der Wochenendpendler e r h e b l i c h zurückging 
und der A n t e i l der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbspersonen 
ve r m u t l i c h ungefähr im gle i c h e n Umfang zugenommen hat. 

Die noch verbleibende D i f f e r e n z zum bayerischen Landesdurch
s c h n i t t von 45,7 % Erwerbstätigen j e 100 Einwohner ( j e w e i l s 
außerhalb der Landwirtschaft) läßt s i c h zu einem T e i l durch 
d i e demographische S t r u k t u r , d.h. den überdurchschnittlich hohen 
A n t e i l der Kinder im Vorschul- und s c h u l p f l i c h t i g e n A l t e r e r
klären . 

Im folgenden s e i versucht, d i e Wochenendpendler, i h r e w i c h t i g 
sten s o z i a l e n Strukturdaten, i h r e A r b e i t s - und Lebensverhält
n i s s e d a r z u s t e l l e n , h i e r b e i werden w i r uns, da amtliches und 
sonstiges M a t e r i a l f a s t vollständig f e h l t , überwiegend, d.h. 
von einzelnen ergänzenden Zahlenangaben abgesehen, auf d i e Er
gebnisse der vom ISF durchgeführten Interviews stützen. 

1. Strukturmerkmale der 'Wochenendpendler 

Die von uns untersuchten Wochenendpendler weisen eine Reihe 
von c h a r a k t e r i s t i s c h e n Merkmalen auf, d i e s i e d e u t l i c h vom 
Durchschnitt der Erwerbsbevölkerung und von der großen Mehr
za h l der im e i g e n t l i c h e n Sinn "mobilen" Arbeitskräfte ( i n s 
besondere A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r sowie r e g i o n a l e Wanderer) 
unterscheiden. 
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a) Geschlecht 

Von den 127 von uns befragten Wochenendpendlern s i n d 121 Män
ner und nur 6 Frauen. 

Dieses Ergebnis e n t s p r i c h t im wesentlichen den schon zu An
fang e x p l i z i e r t e n Annahmen über d i e r e g i o n a l e V e r t e i l u n g der 
Wochenendpendler. In der Mikrozensuserhebung von 19 64 i s t 
f a s t e i n D r i t t e l a l l e r bayerischen Wochenendpendler Frauen. 
Diese Gruppe s p i e l t o f f e n s i c h t l i c h i n dem von uns untersuch
t e n Gebiet nur eine sehr geringe R o l l e . Wie schon erwähnt, 
dürfte es s i c h b e i den Frauen, d i e a l s Wochenendpendler i n 
Erscheinung t r e t e n , zum größten T e i l um Beschäftigte im Dienst
leistungsgewerbe, a l s o um H a u s h a l t s g e h i l f i n n e n , K e l l n e r i n n e n 
und Köchinnen u.ä. handeln, deren Heimatorte s i c h zwar n i c h t 
auf ganz bestimmte Regionen k o n z e n t r i e r e n , aber doch etwa 
im bayerischen Voralpenland gehäuft a n z u t r e f f e n s i n d . 

Eine Analyse der Wochenendpendlerinnen i n unserer Stichprobe -
soweit dies b e i sechs Fällen überhaupt s i n n v o l l i s t - ergab, 
daß es s i c h dabei zu einem T e i l um Personen handelte, d i e im 
Augenblick versuchen, s i c h i n i n d u s t r i e l l e n Ballungszentren 
w e i t e r f o r t z u b i l d e n , zum anderen T e i l um Personen, b e i denen 
Wochenendpendeln nur d i e l e t z t e Phase des Umzugs i s t . 

Frauen und Mädchen v e r b l e i b e n - wie unseren Interviews zu 
entnehmen i s t - entweder ganz im Haushalt oder a r b e i t e n am 
Wohnort bzw. i n dessen näherer Umgebung. Das Wochenendpen
deln von Frauen i s t i n unserem Untersuchungsgebiet nur von 
sehr untergeordneter Bedeutung. 

b) A l t e r 

Die befragten Wochenendpendler gehören ganz überwiegend der 
Altersgruppe von 25 b i s unter 45 Jahre an. 
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T a b e l l e 17: Pendler nach A l t e r 

Wie aus T a b e l l e 17 hervorgeht, s i n d mehr a l s 40 % der von uns 
befragten Wochenendpendler zwischen 25 und 35 Jahre a l t . E r
s t a u n l i c h hoch i s t daneben der A n t e i l der älteren Jahrgänge, 
immerhin s i n d noch mehr a l s 10 % unserer Befragten zwischen 
55 und 65 Jahre a l t , haben a l s o zum T e i l schon das Pensions-
a l t e r e r r e i c h t . E r s t a u n l i c h g e r i n g - und wohl durch eine Ver
zerrung unserer Stichprobe zu erklären - i s t der A n t e i l der 
14- b i s unter 25-Jährigen, der i n unserer Stichprobe nur etwa 
10 % ausmacht, der aber i n der Vergleichserhebung der Lan
desplanungsämter weitaus höher l i e g t . 

Die A l t e r s v e r t e i l u n g der Wochenendpendler besagt zunächst, 
daß d i e Tatsache des Pendeins n i c h t eine Frage des A l t e r s 
i s t ; Wochenendpendler s i n d i n f a s t jeder A l t e r s k a t e g o r i e 
a n z u t r e f f e n ; daß es aber auch a n d e r e r s e i t s Altersgruppen 
g i b t , i n denen Wochenendpendeln besonders ausgeprägt i n 
Erscheinung t r i t t . Es s i n d dies insbesondere d i e A l t e r s g r u p 
pen, d i e im Augenblick noch dabei s i n d , s i c h eine E x i s t e n z 
bzw. einen B e s i t z aufzubauen, und deren E i n t r i t t i n das Be
r u f s l e b e n i n d i e m i t t l e r e n und frühen fünfziger Jahre fällt, 
i n denen insbesondere i n unserem Untersuchungsgebiet sehr 
hohe A r b e i t s l o s e n z i f f e r n vorhanden waren. 

c) Familienstand 

Der größte T e i l der Wochenendpendler, nämlich über 75 % i n 
unserer Stichprobe, i s t v e r h e i r a t e t ; der Rest, b i s auf etwa 
d r e i Personen, i s t n i c h t v e r h e i r a t e t (21 % ) . 

Diese V e r t e i l u n g g i l t p r i n z i p i e l l für a l l e I n t e r v i e w s , d i e 
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in den drei Landkreisen Cham, Viechtach und Grafenau gemacht 
wurden; aus dem Rahmen fallen nur die etwa 20 Interviews, die 
in München erfolgten. Bei diesen Interviews i s t über die 
Hälfte der Befragten nicht verheiratet. 

Auffallend i s t der geringe Anteil der Ledigen in unserer 
Auswahl, was unter anderem auch darauf hindeutet, daß es 
sich bei den Wochenendpendlern keineswegs um einen überaus 
mobilen und unstabilen T e i l der Bevölkerung handelt. 

Tabelle 18: Pendler nach Familienstand 

Ledig Verh. Sonst. Summe abs. 

d) Schulbildung 

Die überwiegende Mehrzahl der Wochenendpendler hat ledig
l i c h Volksschulbildung, die drei Mittelschüler (je einer 
aus den Landkreisen Cham und Viechtach und im Rest) können 
als gänzlich untypisch gerechnet werden. Rund die Hälfte 
hat nach der Volksschule eine Lehre abgeschlossen, die a l 
lerdings in der Mehrzahl der Fälle im gegenwärtig ausgeüb
ten Beruf nicht oder nicht direkt verwertbar i s t . 

Tabelle 19: Bildungs- und Ausbildungsniveau der Wochenend
pendler 

Nur Volksschule ohne Lehre 36 % 
Volksschule und nichtabgeschlossene Lehre 7 % 
Volksschule mit Lehre in einem anderen Be
ruf als dem gegenwärtigen 32 % 
Abgeschlossene Lehre für den gegenwärtig 
ausgeübten Beruf 23 % 
Mittelschule ohne Lehre 2 % 
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Bildungs- und Ausbildungsniveau der Wochenendpendler liegen 
eindeutig unter dem Durchschnitt der bayerischen Erwerbsbe
völkerung. Dies g i l t sowohl für den Anteil der Personen 
mit höheren Bildungs- und Ausbildungsstufen (weiterführende 
Schule; Berufsfachschulen; höhere Fachschulen oder Hochschu
len), der unter den Wochenendpendlern vernachlässigbar gering 
i s t , wie für den Anteil derer, die eine heute noch verwert
bare Lehre abgeschlossen haben. 

Die große Mehrzahl der Wochenendpendler besitzt also ledig
l i c h Volksschulbildung und hat keine systematische Ausbil
dung für ihre gegenwärtig ausgeübte Tätigkeit durchlaufen. 

Daß hierfür eindeutig regionale Ursachen maßgeblich sind, 
zeigt sich beim Vergleich zwischen den drei Landkreisen des 
Untersuchungsgebiets und beim Vergleich a l l e r Wochenendpend
ler des Untersuchungsgebiets mit dem Rest. 

In dem t r a d i t i o n e l l überdurchschnittlich i n d u s t r i a l i s i e r t e n 
K r e i s Grafenau haben überdurchschnittlich v i e l e Wochenend
pendler wenigstens eine Lehre angetreten; allerdings i s t 
auch hier die Quote der Berufswechsler und derer mit nicht
abgeschlossener Lehre (zusammen 38 %) besonders hoch. 

In dem am stärksten a g r a r i s c h bestimmten Landkreis Viech
t a c h i s t der A n t e i l der Wochenendpendler mit abgeschlosse
ner Lehre am ge r i n g s t e n ; h i e r i s t außerdem, w e i l d i e Lehre 
p r a k t i s c h nur i n einem t r a d i t i o n e l l e n Handwerksberuf mög
l i c h war, der A n t e i l der Berufswechsler am größten. 

Die ''r e s t l i c h e n " Wochenendpendler, d ie meist aus Gebieten 
mit weniger ungünstiger r e g i o n a l e r S t r u k t u r stammen, haben 
e i n spürbar höheres Ausbildungsniveau; über 40 % von ihnen 
haben eine über das Niveau "nur Vol k s s c h u l e " oder "Volks
schule mit abgebrochener bzw. n i c h t verwertbarer Lehre" 
hinausgehende Schulbildung und Berufsausbildung e r h a l t e n . 
Nur diese Restgruppe nähert s i c h einigermaßen dem Bildungs
und Ausbildungsniveau des bayerischen Landesdurchschnitts. 
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Es scheint uns für d i e S i t u a t i o n der Wochenendpendler cha
r a k t e r i s t i s c h zu s e i n , daß i n über 30 % a l l e r Fälle, i n denen 
eine abgeschlossene Lehrausbildung vorhanden i s t , der e r l e r n 
t e Beruf heute n i c h t mehr ausgeübt wi r d . bzw. ausgeübt wer
den kann. Dies l i e g t einmal daran, daß - bedingt durch die 
r e g i o n a l e S i t u a t i o n - im wesentlichen nur sogenannte "vorin
d u s t r i e l l e " Lehrberufe zur Verfügung standen, wie etwa der 
Beruf des Zimmermanns, des Schreiners, des Malers oder etwa 
des Schneiders. Die Erwerbschancen i n diesen Berufen haben 
s i c h im Lauf der l e t z t e n Jahre zunehmend v e r s c h l e c h t e r t . Zum 
anderen dürften d i e r e l a t i v geringen Verwertungsmöglichkeiten 
des e r l e r n t e n Berufs daran l i e g e n , daß d i e Berufsausbildung 
im R e g e l f a l l i n k l e i n e n Handwerksbetrieben e r f o l g t e , also 
kaum d e t a i l l i e r t e Kenntnisse technologischer Verfahren er
l e r n t werden konnten, wie s i e heute zur Ausübung d e r a r t i g e r 
Berufe i n t e c h n i s i e r t e n Produktionsanlagen notwendig s i n d . 

Diese Ergebnisse scheinen d i e These zu bestätigen, daß t r a 
d i t i o n e l l e Lehren t e n d e n z i e l l immer weniger Kenntnisse vermit
t e l n , d i e der Betreffende i n seinem späteren Berufsleben ver
wenden kann, d.h., daß er i n v i e l e n Fällen gezwungen i s t , 
seinen Beruf zu wechseln und einen neuen Beruf zu e r g r e i f e n . 

e) Herkunft 

Obwohl auf den ersten B l i c k zu vermuten wäre, daß z a h l r e i c h e 
Wochenendpendler Heimatvertriebene s i n d , d i e i n den Nach
k r i e g s j a h r e n im Untersuchungsgebiet (das 19 50 einen A n t e i l 
der Heimatvertriebenen von über 21 % aufwies) seßhaft gewor
den waren, aber i n der Nähe i h r e s Wohnorts keine A r b e i t f a n 
den, l i e g t der A n t e i l der Heimatvertriebenen an den Wochen
endpendlern mit etwa 10 % unter dem Durchschnitt an der Ge
samtbevölkerung des Gebiets von rund 12 %. 

Dieser auf den ersten B l i c k paradoxe Zustand erklärt s i c h 
wohl vor allem dadurch, daß die Heimatvertriebenen entweder 
aus t r a d i t i o n e l l e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n bzw. l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h o r i e n t i e r t e n Berufen stammten und dann i n der Bevölke
rung aufgingen, d i e von der Landwirtschaft l e b t oder für s i e 
tätig i s t , oder aber, insbesondere soweit s i e aus den ver
städterten I n d u s t r i e g e b i e t e n des Sudetenlands v e r t r i e b e n 
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worden waren, dank i h r e r überdurchschnittlich hohen Q u a l i f i 
k a t i o n schon i n der M i t t e der fünfziger Jahre i n d i e indu
s t r i e l l e n Ballungszentren abwanderten; hinz u kommt v i e l l e i c h t 
noch e i n k l e i n e r e r T e i l der ehemaligen Heimatvertriebenen, 
der g l e i c h f a l l s dank überdurchschnittlicher Q u a l i f i k a t i o n 
eine besonders gute Chance h a t t e , d i e nach dem K r i e g neu ent 
standenen und f r e i gewordenen, höherqualifizierten und bes
ser bezahlten P o s i t i o n e n i n i h r e n neuen Heimatorten zu be
setzen. 

Die Tatsache, daß der A n t e i l der Heimatvertriebenen an den 
Wochenendpendlern unter dem Durchschnitt des gesamten Bevöl
kerungsgebiets l i e g t , i s t e i n w i c h t i g e r I n d i k a t o r dafür, daß 
man das Problem der Wochenendpendler n i c h t auf d i e besondere 
h i s t o r i s c h e K o n s t e l l a t i o n der Nac h k r i e g s z e i t zurückführen 
d a r f , sondern durch d i e s t r u k t u r e l l e n Merkmale i h r e s Heimat
gebiets erklären muß. Auch v e r b i e t e t d i e s e Tatsache, anzu
nehmen, daß s i c h dieses Problem i n dem Maß von s e l b s t lösen 
würde, i n dem d i e im Untersuchungsgebiet verbliebenen Heimat 
ver t r i e b e n e n entweder vollends abwandern oder i n der o r t s a n 
sässigen Bevölkerung aufgehen würden. 

Zusammenfassung 

Die Analyse der wichti g e n Strukturdaten der Wochenendpend
l e r erbrachte folgende Ergebnisse, d i e insbesondere vor dem 
re g i o n a l e n Hintergrund des i n d u s t r i e l l wenig e n t w i c k e l t e n , 
weitgehend a g r a r i s c h o r i e n t i e r t e n Bayerischen Walds e i n r e l a 
t i v scharf k o n t r o l l i e r t e s B i l d b i e t e n : 

o C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e Wochenendpendler i n unserem Unter 
suchungsgebiet scheint zu s e i n , daß s i e überwiegend aus 
männlichen Erwerbspersonen bestehen. Das s p i e g e l t d i e spe
z i f i s c h e Problematik des Gebiets wider, i n dem T e i l e der 
Erwerbsbevölkerung keine ausreichenden Erwerbschancen f i n 
den. Für Frauen scheint s i c h das Problem n i c h t i n der g l e i 
chen D r i n g l i c h k e i t zu s t e l l e n ; einmal i s t d i e Erwerbstätig 
k e i t von v e r h e i r a t e t e n Frauen r e g i o n a l sehr s t a r k an den 
Wohnort des Mannes gebunden, zum anderen i s t es für Frauen 
schwerer, Arbeitsplätze mit hoher Bezahlung zu f i n d e n , d i e 
d i e N a c h t e i l e und Kosten des Wochenendpendelns ausgleichen 
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können. Das Wochenendpendeln von Frauen i s t für Gebiete 
t y p i s c h , i n denen d e r a r t i g e Erwerbschancen vorhanden s i n d , 
was z.B. im bayerischen Voralpenland (Fremdenverkehr) der 
F a l l i s t . 

o Die Wochenendpendler umfassen p r a k t i s c h a l l e Altersgruppen 
der Erwerbsbevölkerung, auch Personen mit einem A l t e r von 
55 b i s etwa 55 Jahre s i n d noch r e l a t i v s t a r k v e r t r e t e n . Die 
Altersgruppen b i s etwa 35 Jahre s t e l l e n über d i e Hälfte 
a l l e r Wochenendpendler. 

o Der größte T e i l der Wochenendpendler i s t v e r h e i r a t e t und 
zählt damit zu e i n e r Bevölkerungsgruppe, d i e im allgemeinen 
nur eine sehr geringe r e g i o n a l e Mobilität aufweist. Im Ge
gensatz dazu stehen d i e Unverheirateten, d i e zumindest 
im hohen Grad r e g i o n a l mobil s e i n können, i n unserer 
Stichprobe aber nur sehr gering v e r t r e t e n s i n d . 

o Die Ausbildung der Wochenendpendler i s t weitgehend " v o r i n 
d u s t r i e l l " , d.h., daß unter den e r l e r n t e n Berufen nur t r a 
d i t i o n e l l e , wie Schreiner, Zimmerer oder Steinmetz, und 
keine modernen, technischen Berufe vorhanden s i n d . Überra
schend hoch i s t der A n t e i l d e r j e n i g e n , d i e eine abgeschlos
sene Lehre aufweisen können, welche a l l e r d i n g s zum größten 
T e i l b e i der gegenwärtigen Tätigkeit n i c h t oder nur t e i l 
weise verwendet werden kann. 

Bei den befragten Wochenendpendlern b i e t e n s i c h d i e wesent
l i c h e n Elemente eines B i l d s , das für d i e Erwerbsbevölkerung 
st a r k a g r a r i s c h o r i e n t i e r t e r Gebiete t y p i s c h i s t . Die E r 
werbsbevölkerung d e r a r t i g e r Gebiete muß s i c h b e i Abnahme der 
Erwerbschancen im v o r i n d u s t r i e l l e n Bereich auf andere B e r e i 
che umorientieren, f i n d e t aber im Wohngebiet keine entspre
chenden Erwerbsmöglichkeiten. Es i s t deshalb i n v i e l e n Fäl
l e n e r f o r d e r l i c h , s i c h zumindest p a r t i e l l vom heimischen Ar
beitsmarkt abzuwenden und an anderen, i n d u s t r i e l l e n bzw. 
städtischen Arbeitsmärkten teilzunehmen. Typisch i s t , daß 
Erwerbspersonen p r a k t i s c h a l l e r A l t e r s s t u f e n diesen Weg be
s c h r e i t e n , daß p r a k t i s c h nur männliche Erwerbspersonen b e t e i 
l i g t s i n d und daß schließlich d i e erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n 
entweder n i c h t ausreichen oder nur zum T e i l verwendet werden 
können. 
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2. Der Pendelvorgang 

Die Mehrzahl der Wochenendpendler i s t im Baugewerbe beschäf
t i g t , wobei das Spezifikum i h r e r Arbeitsplätze wohl n i c h t 
so sehr i n i h r e r Zugehörigkeit zu e i n e r bestimmten Branche, 
sondern i n i h r e r Ortsveränderlichkeit l i e g t . Eine w e s e n t l i 
che Qualität der Wochenendpendler a l s A r b e i t s k r a f t besteht 
i n einem weit überdurchschnittlichen Grad an örtlicher Dispo-
nibilität während der Arbeitswoche ( i n den meisten Fällen s i 
c h e r l i c h noch ergänzt durch eine überdurchschnittlich hohe 
z e i t l i c h e Disponibilität im Sinn einer besonders hohen Be
r e i t s c h a f t , ungewöhnlich lange A r b e i t s z e i t e n i n Kauf zu neh
men). Dies hat zur Folge, daß der Pendelvorgang i n topogra
phischer H i n s i c h t keine Konstante i s t . Route, Entfernungen 
und Zeitaufwand der meisten wöchentlichen Fahrten vom Wohn
o r t zur Arbeitsstätte v a r i i e r e n , wenn auch n i c h t k u r z f r i 
s t i g , so doch m i t t e l f r i s t i g , manchmal von Woche zu Woche, 
öfter von Monat zu Monat, und i n den meisten Fällen zumin
dest von Saison zu Saison. 

A l l e r d i n g s s p r i c h t v i e l e s dafür, daß d i e V a r i a t i o n s b r e i t e 
d i e s e r Kennzeichen des Pendelwegs n i c h t übermäßig groß i s t , 
so daß d i e im Herbst 19 66 und im Herbst 1967 b e i den i n t e r 
viewten Wochenendpendlern e r m i t t e l t e n Daten durchaus e i n e r 
gewissen Gesetzmäßigkeit gehorchen dürften und n i c h t nur 
von den Zufälligkeiten des Befragungszeitpunkts bestimmt 
s i n d . 

a) Häufigkeit des Pendeins 

Über 80 % a l l e r Wochenendpendler fahren im strengen Sinn der 
V e r b a l d e f i n i t i o n jedes Wochenende nach Hause, der größere 
T e i l des Rests mindestens a l l e zwei Wochen. 

Aus unmittelbar e i n s i c h t i g e n Gründen besteht eine recht hohe 
K o r r e l a t i o n zwischen Familienstand und Häufigkeit des Pen
delvorgangs; d i e Mehrzahl derer, d i e n i c h t jedes Wochenende 
nach Hause kommen, besteht aus Unverheirateten; a l l e r d i n g s 
kommen s e l b s t zwei D r i t t e l der Ledigen, Verwitweten oder 
Geschiedenen jedes Wochenende i n i h r e n Heimatort zurück. 
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Der zurückzulegende Weg dürfte h i e r b e i höchstens eine unter
geordnete R o l l e s p i e l e n . Die befragten Wochenendpendler aus 
dem Landkreis Grafenau, d i e mit Abstand d i e weitesten Wege 
zurückzulegen haben (71 % mehr a l s 200 km), weisen auch d i e 
höchste Quote der regelmäßig jedes Wochenende Heimkehrenden 
auf (entsprechend der Tatsache, daß s i e sämtlich v e r h e i r a t e t 
s i n d ) . Die " r e s t l i c h e n " Wochenendpendler hingegen, d i e w i r , 
wie e r i n n e r l i c h , während der Woche i n München i n t e r v i e w t ha
ben und deren Wohnorte sehr v i e l stärker streuen, s i c h aber 
zum T e i l i n w e s e n t l i c h kürzerer (und vor allem verkehrsgün
s t i g e r e r ) Entfernung von ihrem A r b e i t s o r t befinden, fahren 
mit der geringsten Häufigkeit und Regelmäßigkeit über das 
Wochenende nach Hause - entsprechend der Tatsache, daß unter 
ihnen e i n besonders großer A n t e i l von Nicht-Familienvätern 
i s t . 

Die Regelmäßigkeit der Heimfahrt am Wochenende s e i , so wurde 
i n den Interviews immer wieder v e r s i c h e r t , b e i einem Fami
l i e n v a t e r schon deshalb notwendig, w e i l man das Wochenende 
dringend braucht, um a l l e d i e Dinge im Haus und im Garten 
zu e r l e d i g e n , d i e von anderen Arbeitnehmern wochentags nach 
der A r b e i t s z e i t ausgeführt werden könnten, d i e s i c h b e i den 
Wochenendpendlern jedoch auf das Wochenende zusammendrängen, 
auch der Urlaub wird von v i e l e n der befragten Wochenend
pendler dazu benutzt, größere Reparaturen, Gartenarbeiten 
u.ä. vorzunehmen. 

A r b e i t s o r t 

U nzweifelhaft i s t , wie noch zu zeigen s e i n w i r d , e i n e r der 
w i c h t i g s t e n Impulse für das Wochenendpendeln der Wunsch, an 
einem "großstädtischen" Arbeitsmarkt teilzunehmen. Dies be
deutet jedoch n i c h t , daß der A r b e i t s o r t der Wochenendpend
l e r im R e g e l f a l l i n e i n e r Großstadt l i e g e n müßte. Nur 50 % 
der befragten Wochenendpendler a r b e i t e n gegenwärtig i n Mün
chen, und zwar vor allem auf den Münchner Großbaustellen. 
Weitere 7 % sind im R e g e l f a l l i n anderen süddeutschen Groß
städten beschäftigt. Die A r b e i t s o r t e des Rests streuen ziem
l i c h weit mit zwei d e u t l i c h voneinander zu unterscheidenden 
Typen: einmal o r t s f e s t e , meist i n d u s t r i e l l e Arbeitsplätze 
i n k l e i n e r e n I n d u s t r i e z e n t r e n des östlichen Bayern; zum an-

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



deren Bau- und Montagestellen, d i e über ganz Südbayern 
streuen. 

Für a l l e Versuche, mit H i l f e der Amtlichen S t a t i s t i k den 
Vorgang des Wochenendpendelns präziser zu er f a s s e n , i s t be
sonders w i c h t i g zu wissen, daß A r b e i t s o r t und Beschäftigungs
o r t im s t a t i s t i s c h e n Sinn b e i sehr v i e l e n Wochenendpendlern 
n i c h t zusammenfallen. V i e l e Wochenendpendler s i n d b e i F i r 
men beschäftigt, d i e i h r e n S i t z r e l a t i v nahe b e i ihrem Wohn
o r t haben, a r b e i t e n jedoch im R e g e l f a l l ganz woanders. 
C h a r a k t e r i s t i s c h hierfür s i n d etwa zwei Gruppen von Wochen
endpendlern, d i e j e w e i l s i n einer Gemeinde beheimatet s i n d 
und von denen d i e eine b e i ei n e r i n Deggendorf ansässigen 
Starkstrommontagefirma, d i e andere b e i e i n e r i n Nürnberg an
sässigen S p e z i a l f i r m a für Straßenmarkierung beschäftigt i s t ; 
d i e Angehörigen beider Gruppen a r b e i t e n Woche für Woche oder 
Monat für Monat i n anderen T e i l e n Südostbayerns bzw. Süd
deutschlands . 

Ähnliches t r i f f t für v i e l e Beschäftigte des Baugewerbes zu, 
di e b e i Baufirmen a r b e i t e n , deren F i r m e n s i t z r e l a t i v nahe 
b e i ihrem Wohnort l i e g t , d i e aber f a k t i s c h auf sehr v i e l 

1) 
w e i t e r e n t f e r n t e n B a u s t e l l e n beschäftigt werden. 

c) Pendelentfernung 

Fast d i e Hälfte der Wochenendpendler l e g t Woche für Woche 
Entfernungen von mehr a l s 200 km i n jeder Richtung zurück; 
nur 13 % a r b e i t e n an einem Ort, der weniger a l s 100 km von 
ihrem Wohnort e n t f e r n t l i e g t . 

Genaue Zahlen über den A n t e i l o s t b a y e r i s c h e r Baufirmen an der 
Bautätigkeit i n den bayerischen i n d u s t r i e l l e n Ballungszentren 
waren n i c h t zu beschaffen. C h a r a k t e r i s t i s c h i s t jedoch, daß 
eine der großen "Münchner" Baufirmen i h r e n e i g e n t l i c h e n S i t z 
i n Regensburg hat, und daß i n ganz bestimmten S p e z i a l b r a n -
chen des Tiefbaus, wie etwa P f l a s t e r b a u b e t r i e b e , dem Augen
schein nach i n München überwiegend auswärtige, und h i e r wie
der vor allem ostbayerische Firmen tätig s i n d . 
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Die Pendelentfernungen v a r i i e r e n nach der geographischen Lage 
der Heimatorte; darüber hinaus s p i e l t auch d i e Q u a l i f i k a t i o n ' 
der Wochenendpendler eine R o l l e . Im Landkreis Grafenau, der 
am abgelegensten i s t , müssen über 70 % der Wochenendpendler 
jeden F r e i t a g m i t t a g und jeden Montagmorgen zwischen 200 und 
300 km zurücklegen, was nur b e i 25 % der im Landkreis Cham 
ansässigen Wochenendpendler der F a l l i s t . Wie w e i t e r unten 
noch zu zeigen s e i n w i r d , s p i e l t d i e b e i den Wochenendheim
fahrten zurückzulegende Entfernung keine ausschlaggebende 
R o l l e b e i der Beur t e i l u n g des Pendeins durch d i e Betroffenen. 
Insbesondere wurde i n ei n e r ganzen Reihe von Interviews be
hauptet, daß man l i e b e r einmal i n der Woche größere E n t f e r 
nungen zurücklege a l s täglich eine kürzere Strecke. 

Überschlägig (d.h. unter Ansetzung eines M i t t e l w e r t s aus den 
benützten Verkehrsmitteln und b e i der Annahme n i c h t besonders 
ungünstiger Witterungs- und Straßenverhältnisse) e n t s p r i c h t 
die d u r c h s c h n i t t l i c h e Strecke der Wochenendheimfahrten von 
etwa 350 b i s 400 km (Hin- und Rückfahrt) einem Zeitaufwand 
von etwa sieben b i s acht Stunden. 

Diese auf den ersten B l i c k sehr hohen Werte v e r l i e r e n a l l e r 
dings den ungewöhnlichen Charakter, wenn man s i c h vor Augen 
hält, daß v i e l e der täglich zur Arbeitsstätte fahrenden K o l 
legen der Wochenendpendler i n den Ballungsgebieten pro Woche 
mindestens g l e i c h v i e l , wenn n i c h t mehr Z e i t für d i e Berufs
wege aufwenden; tägliche Arbeitswege von j e 4 5 Minuten i n 
ei n e r Großstadt wie München si n d keineswegs eine Ausnahme. 
Demgegenüber haben die meisten Wochenendpendler, wie s i c h 
noch zeigen w i r d , kaum mit Zeitaufwand für die täglichen Ar
beitswege zu rechnen, da s i e i n der Mehrzahl der Fälle unter 
der Woche unmittelbar b e i i h r e r Arbeitsstätte wohnen. 

d) Benutzte V e r k e h r s m i t t e l und Kosten 

Nur etwa e i n V i e r t e l der Wochenendpendler benutzt zur Fahrt 
das eigene Auto. Welches V e r k e h r s m i t t e l d i e r e s t l i c h e n Wo
chenendpendler benutzen, war n i c h t immer e i n d e u t i g zu ermit
t e l n . Zwar waren d i e Interviewer gerade b e i d i e s e r Frage an 
Vorgaben (eigenes Auto, M i t f a h r t im Auto eines Kollegen, Omni
bus oder Eisenbahn) gebunden, doch s t e l l t e s i c h heraus, daß 
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b e i e i n e r Reihe von Wochenendpendlern j e nach den Gegeben
h e i t e n u n t e r s c h i e d l i c h e V e r k e h r s m i t t e l benutzt wurden, und 
daß f e r n e r eine i n der Vorgabe n i c h t berücksichtigte Möglich
k e i t z i e m l i c h häufig i s t , nämlich die Benutzung firmeneige
ner T r a n s p o r t m i t t e l (Kleinbusse, Lieferwagen) für gemeinsame 
Heimfahrten einer größeren Gruppe von nahe beieinander woh
nenden Pendlern. 

Wohl die häufigste Lösung dürfte i n der M i t f a h r t im Wagen 
eines Kollegen bestehen, vor allem d o r t , wo b e r e i t s eine ge
nügend hohe M o t o r i s i e r u n g s d i c h t e b e i den Wochenendpendlern 
e r r e i c h t i s t . Der verbleibende Rest v e r t e i l t s i c h dann j e 
nach den l o k a l e n und r e g i o n a l e n Gegebenheiten auf Omnibus-
und E i s e n b a h n l i n i e n oder eine Kombination von beiden. 

Nur i n Ausnahmefällen b e s i t z e n Wochenendpendler e i n Auto, 
ohne es regelmäßig für d i e Fahrt zum A r b e i t s o r t zu benutzen. 
Dieser Tatbestand i s t sehr w i c h t i g , denn er s p r i c h t dafür, 
daß mit wachsendem Lebensstandard und wachsender M o t o r i s i e 
rungsquote eine k o n t i n u i e r l i c h e Verlagerung vom öffentlichen 
Ve r k e h r s m i t t e l zum p r i v a t e n Kraftfahrzeug (insbesondere b e i 
Fahrtgemeinschaften) e i n t r i t t , d i e d i e r e g i o n a l e Mobilität 
der Wochenendpendler, d.h. d i e Zahl der ihnen ohne zusätzli
chen Z e i t - und Kostenaufwand zugänglichen Arbeitsplätze st a r k 
erhöht. C h a r a k t e r i s t i s c h hierfür dürfte der Zusammenhang zwi
schen I n d u s t r i a l i s i e r u n g s g r a d der Heimatgebiete der Wochen
endpendler und dem Motorisierungsgrad der Wochenendpendler 
s e i n , der im höchstindustrialisierten K r e i s , nämlich i n Cham, 
mit 40 % weit über dem Durchschnitt a l l e r Wochenendpendler 
und wohl auch über dem Durchschnitt a l l e r Arbeitnehmer ver
g l e i c h b a r e r Q u a l i f i k a t i o n l i e g t . 

Es i s t darauf hinzuweisen, daß o f f e n s i c h t l i c h d i e Mehrzahl der 
Firmen Fahrtkostenzuschüsse unter bestimmten Voraussetzungen 
gewährt, die f a k t i s c h n i c h t oder n i c h t im R e g e l f a l l z u t r e f 
fen: Kilometergeld für d i e Benutzung des eigenen Wagens, ob
wohl meistens e i n Firmenwagen benutzt wird; Berechnung der 
Auslöse nach der Bundesbahnfahrkarte, obwohl v i e l l e i c h t nur 
einmal im Monat zur Vorlage einer Fahrkarte tatsächlich d i e 
Bundesbahn benutzt w i r d , Auch dies mag zur Unsi c h e r h e i t b e i 
der Beantwortung d i e s e r Frage beigetragen haben. 
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Um d i e Interviews n i c h t über Gebühr mit D e t a i l f r a g e n zu be
l a s t e n , hatten wir darauf v e r z i c h t e t , eine genaue Kosten
rechnung für d i e Pendelfahrten zu e r m i t t e l n . Aus den a l l e r 
dings n i c h t vollständigen Angaben b e i z a h l r e i c h e n Interviews 
läßt s i c h jedoch der Eindruck gewinnen, daß i n der Mehrheit 
der Fälle durch d i e Kombination von Fahrtzuschüssen der F i r 
men und s t e u e r l i c h e r Geltendmachung der Fahrtkosten i n etwa 
K o s t e n i n d i f f e r e n z der Wochenendpendelentfernungen e r r e i c h t 
w ird - vor allem dann, wenn d r e i oder v i e r Wochenendpendler 

gemeinsam e i n p r i v a t e s K r a f t f a h r z e u g benutzen. 

e) Lebensverhältnisse am A r b e i t s o r t 
Die Lebensführung der Wochenendpendler von Montag b i s F r e i 
t a g w ird von dem P r i n z i p bestimmt, möglichst wenig Geld 
auszugeben und möglichst nur d i e von der Firma gewährte Aus
löse zu verbrauchen. 

In der P r a x i s bedeutet d i e s , 

o daß d i e große Mehrzahl der Wochenendpendler i n firmen
eigenen Unterkünften l e b t (Wohnlager und Wohnheime b e i 
o r t s f e s t e n Arbeitsplätzen oder Großbaustellen; Wohnwagen 
- o f t umgebaute Omnibusse - d o r t , wo d i e A r b e i t s o r t e häu
f i g wechseln) ; 

o daß b e i der Verpflegung im R e g e l f a l l k a l t e Mahlzeiten oder 
e i n f a c h s t e Gerichte überwiegen, d i e man mit p r i m i t i v e n 
M i t t e l n s c h n e l l s e l b s t h e r s t e l l e n kann (auch h i e r i s t 
zwischen o r t s f e s t e n oder längerfristig ortsgebundenen Ar
beitsplätzen und anderen zu unterscheiden - b e i e r s t e r e n 
g i b t es i n größerem Umfang d i e Möglichkeit des Kantinen
essens, während d i e anderen Wochenendpendler nahezu aus
schließlich auf Selbstverpflegung angewiesen s i n d ) . 

O f f e n s i c h t l i c h i s t d i e Naturalabgeltung des Benzinkostenan
t e i l s noch des öfteren a n z u t r e f f e n , indem b e i s p i e l s w e i s e e i n 
M i t f a h r e r während der Arbeitswoche für einen T e i l des B i e r 
konsums des A u t o b e s i t z e r s aufzukommen hat. 
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Möblierte Zimmer und Gasthausessen g e l t e n a l s Luxus und si n d 
höchstens b e i Junggesellen oder dort a n z u t r e f f e n , wo über
d u r c h s c h n i t t l i c h hohe Auslösen bezahlt bzw. d i e Verpflegungs
kosten gegen Belege von der Firma e r s t a t t e t werden. Auch h i e r 
h e r r s c h t a l s o das P r i n z i p e i n d e u t i g vor, den Lebensstandard 
während der Arbeitswoche an der Höhe der Auslöse bzw. den 
von der Firma gebotenen Möglichkeiten zu o r i e n t i e r e n . 

Die p r i m i t i v e Lebensführung zwischen Montag und F r e i t a g der 
Arbeitswoche wird von den Wochenendpendlern - soweit es mög
l i c h war, s i e i n den Interviews zu veranlassen, s i c h h i e r 
über Rechenschaft zu geben - a l s schwerste Belastung empfun
den, einmal i n einem un m i t t e l b a r m a t e r i e l l e n Sinn (Magenge
schwüre gehörten, so wurde g e l e g e n t l i c h i n den Interviews ge
sagt, zu den häufigsten "Berufskrankheiten" der Wochenend
pendler) , zum anderen im Sinn s o z i a l e r U n t e r p r i v i l e g i e r t -
h e i t : O f f e n s i c h t l i c h werden d i e Wochenendpendler von i h r e n 
am A r b e i t s p l a t z wohnenden A r b e i t s k o l l e g e n und der einheimi
schen Bevölkerung i h r e s A r b e i t s o r t s n i c h t s e l t e n a l s "Zigeu
ner", "fahrendes Volk" e i n g e s t u f t , d.h. wegen i h r e r äußeren 
Lebensumstände und i h r e r Herkunft (wobei beides schwer aus
einanderzuhalten i s t ) a l s s o z i a l minderwertig b e t r a c h t e t . 

Eng h i e r m i t verbunden i s t die s o z i a l e I s o l i e r u n g , i n der 
d i e meisten Wochenendpendler d i e v i e r Abende der Woche an 
ihrem A r b e i t s o r t verbringen. 

Nur etwa 15 % der Befragten haben während der Woche guten 
und regelmäßigen Kontakt mit Ortsansässigen, Kollegen oder 
anderen. Der Rest l e b t entweder völlig ohne Kontakt oder 
v e r b r i n g t seine F r e i z e i t f a s t nur mit anderen Wochenendpend
l e r n , Kollegen aus dem g l e i c h e n B e t r i e b und/oder Freunden 
und Bekannten aus der g l e i c h e n Gegend. 

Diese s o z i a l e I s o l i e r u n g d a r f a l l e r d i n g s n i c h t überdramati
s i e r t werden. Dies aus zwei Gründen: 

o Einmal e n t s p r i c h t es der besonderen S i t u a t i o n der Wochen
endpendler, d i e g l e i c h z e i t i g e i n T e i l i h r e r s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n i s t , daß s i e während der Woche ungewöhnlich 
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lange Tagesarbeitszeiten haben - s e i es durch Überstunden 
oder durch Konzentration der normalen Wochenarbeitszeit 

1) 
auf v i e r e i n h a l b Tage. 

o Die verbleibende f r e i e Z e i t , d i e s i c h j a l e d i g l i c h auf d i e 
Abende von Montag b i s Donnerstag beschränkt , i s t b e i v i e 
l e n Wochenendpendlern gewohnheitsmäßig gut o r g a n i s i e r t und 
u n t e r l i e g t einem immer wiederkehrenden Rhythmus. 

Eine k l e i n e , a l l e r d i n g s i n s o f e r n bemerkenswerte Minderheit -
es handelt s i c h h i e r überwiegend um jüngere, q u a l i f i z i e r t e 
F a c h a r b e i t e r oder A n g e s t e l l t e - benutzt einen T e i l der f r e i e n 
Z e i t an den Ar b e i t s t a g e n zur Weit e r b i l d u n g , wozu naturgemäß 
d i e Gelegenheit an einem großstädtischen A r b e i t s o r t sehr 
v i e l günstiger i s t a l s am ländlichen Heimatort. 

Zusammenfassung 

Ebenso wie b e i den w i c h t i g s t e n S o z i a l d a t e n e r g i b t s i c h beim 
Pendelvorgang e i n k l a r e s B i l d : 

o Die große Mehrzahl der Wochenendpendler muß, um i h r e n Ar
b e i t s o r t zu e r r e i c h e n , recht große Entfernungen überwinden 
und h i e r z u n i c h t unerhebliche Kosten und Z e i t aufwenden, 
d i e Wegekosten werden a l l e r d i n g s v i e l f a c h durch Zuschüsse 
des Arbeitgebers und d i e Möglichkeit von Steuerermäßigun
gen weitgehend kompensiert. 

o Die Lebensverhältnisse während der Arbeitswoche s i n d mate
r i e l l wie s o z i a l s c h l e c h t , Unterbringung und Verpflegung 
s o l l e n möglichst wenig kosten und sind dementsprechend p r i 
m i t i v : s o z i a l e Kontakte beschränken s i c h i n a l l e r Regel 
auf Kollegen und Bekannte i n g l e i c h e r S i t u a t i o n . Dement-

Auf z a h l r e i c h e n Münchner B a u s t e l l e n hat s i c h i n den l e t z t e n 
Jahren d i e Pra x i s eingebürgert, d i e reguläre A r b e i t b e r e i t s 
i n den frühen Nachmittagsstunden des F r e i t a g zu beenden, da
mit d i e Wochenendpendler b e r e i t s vor dem Stoßverkehr abfah
ren und frühzeitig nach Hause kommen oder aber am F r e i t a g 
nachmittag i n der Stadt noch Einkäufe tätigen können. 
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sprechend werden d i e Wochenendpendler während der A r b e i t s 
woche von der r e s t l i c h e n Bevölkerung n i c h t v i e l höher e i n 
g e s t u f t a l s ausländische Arbeitskräfte, mit denen s i e s i c h 
übrigens s e l b s t zwar n i c h t vollständig i d e n t i f i z i e r e n , 
aber doch weit enger verbunden fühlen, a l s d i e s sonst b e i 
deutschen Arbeitskräften der F a l l zu s e i n s c h e i n t . 

o Nicht z u l e t z t i n Konsequenz d i e s e r Lebensverhältnisse wäh
rend der Arbeitswoche w i r d der Wochenablauf von dem Be
streben bestimmt, so o f t a l s irgend möglich nach Hause zu 
fahren und so rasch a l s möglich d i e Wochenendheimfahrten 
anzutreten - wozu an d e r e r s e i t s der Wunsch t r i t t , zu Hause 
möglichst v i e l Z e i t für Dinge zu haben, d i e man i n der 
Wohnung, am eigenen Haus und im Garten e r l e d i g e n muß. 

o Diese O r i e n t i e r u n g der Lebensführung der Wochenendpendler 
an ihrem Zuhause f i n d e t i h r e n stärksten Ausdruck i n der 
hohen Bewertung des eigenen B e s i t z e s . Die z e n t r a l e M o t i 
v a t i o n der extrem sparsamen Lebensführung während der Wo
che scheint b e i der Mehrheit der Wochenendpendler das 
Streben nach dem eigenen Haus bzw. der Ausstattung des 
Haushalts mit hochwertigen Konsumgütern oder d i e Notwen
d i g k e i t zu s e i n , K r e d i t e zurückzuzahlen, d i e man zum Haus
bau oder zu Anschaffungszwecken aufgenommen h a t t e . 

B e r e i t s j e t z t zeichnen s i c h h i n t e r den auf den er s t e n B l i c k 
m a t e r i e l l wie s o z i a l schlechten Lebensverhältnissen während 
der Arbeitswoche längerfristige und durchaus r a t i o n a l e und 
k l a r gesetzte Z i e l e ab, aus denen s i c h e i n großer T e i l des 
b e r u f l i c h e n wie außerberuflichen Verhaltens der Wochenend
pendler erklären läßt. Es i s t d i e s , soweit es s i c h über
haupt b e u r t e i l e n läßt, e i n weitgehend r a t i o n a l e s A r b e i t s 
marktverhalten., das eine e r s t a u n l i c h e Verwandtschaft mit den 
Absichten a u f w e i s t , d i e einen großen T e i l der ausländischen 
Arbeitskräfte veranlassen, unter nur g r a d u e l l verschiedenen 
Bedingungen und i n etwas kürzerer Z e i t p e r s p e k t i v e A r b e i t i n 
h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n Ländern zu suchen. 
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3. Lebensverhältnisse am Heimatort 

Vorbemerkung 

So sehr das Erwerbsverhalten, insoweit es durch den Pendel
vorgang bestimmt i s t , und d i e Umstände, unter denen d i e Wo
chenendpendler während der Woche i n ihrem A r b e i t s o r t leben, 
mit dem k o n t r a s t i e r t , was für d i e große Mehrzahl der erwerbs
tätigen Bevölkerung g l e i c h e n A l t e r s , g l e i c h e r Q u a l i f i k a t i o n 
üblich i s t , so sehr entsprechen d i e Lebensverhältnisse der 
Wochenendpendler und i h r e r F a m i l i e n im Heimatort den Normen 
dessen, was man a l s Durchschnittsverbraucher und Durchsc h n i t t s 
haushalt bezeichnen könnte. 

a) Einkommen 

Die von den befragten Wochenendpendlern angegebenen B r u t t o -
Monatsverdienste (einschließlich Auslöse, Fahrtzuschüsse, 
Mehrarbeitsverdienste u.ä.) l i e g e n weit über dem Durchschnitt 
v e r g l e i c h b a r e r Arbeitnehmergruppen. Ober d i e Hälfte der Wo
chenendpendler verdient im Monat mehr a l s 1 000 DM, während 
diese Einkommensgruppe b e i a l l e n bayerischen Lohnsteuer
p f l i c h t i g e n 1965 nur ca. 14 % ausmacht. 

Tab e l l e 20: Einkommen der Wochenendpendler i n DM 
(einschließlich Auslöse und Überstunden = 
Br u t t o v e r d i e n s t ) 

u. 600 600- 800 - 1000 - 1200 - 1400 K.A. Summe 
u. 800 u.1000 u.1200 u.1400 u.m. abs. 

Grafenau 
Viechtach 
Cham 2,5 
Rest 18,2 
Summe 3,9 

A l l e r d i n g s wäre es f a l s c h , von diesen Zahlen unmittelbar auf 
einen entsprechend überdurchschnittlichen Lebensstandard zu 
schließen. 

23,8 
6,8 38,6 

17,5 10,0 
31,8 9,1 
13,4 22,0 

38,1 33,3 
3 8,6 13,6 
37,5 20,0 
22,7 4,6 
35,4 17,3 

4,8 - 21 
2,3 - 44 

10,0 2,5 40 
4,6 9,1 22 

127 
5,5 2,4 
100 
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Zu berücksichtigen i s t j a einmal, daß eine Reihe von Fakto
ren das Jahreshaushaltseinkommen im V e r g l e i c h mit der gesam
ten Arbeiterbevölkerung nach unten drückt: 

o Die Kosten für d i e Heimfahrten am Wochenende sowie für 
Unterkunft und Verpflegung am A r b e i t s o r t , d i e zwar, wie 
g e z e i g t , so gering wie möglich gehalten werden, aber den
noch t e i l w e i s e a l s Ausfälle vom Haushaltseinkommen zu 
Buche schlagen; 

o d i e beträchtlichen sais o n a l e n Einkommensschwankungen, mit 
denen v i e l e Wochenendpendler rechnen müssen, d i e entweder 
im Winter mehr oder weniger regelmäßig a r b e i t s l o s s i n d 
oder doch im Winterhalbjahr weniger Überstunden haben a l s 
während der Hochsaison für Außenarbeiten und t e i l w e i s e nur 
Schlechtwettergeld e r h a l t e n ; 

o d i e , wie noch zu zeigen s e i n w i r d , unter dem Landesdurch
s c h n i t t liegende Quote von mitverdienenden Ehefrauen oder 
im Haushalt lebenden, b e r e i t s erwerbstätigen Kindern, b e i 
des a l s Folge der r e g i o n a l e n S t r u k t u r des Heimatgebiets 
und der Dominanz m i t t l e r e r Altersjahrgänge unter den Wo
chenendpendlern . 

Diese Faktoren bewirken, daß das Netto-Jahreseinkommen des 
ganzen Haushalts b e i den Wochenendpendlern s i c h e r l i c h n i c h t 
im g l e i c h e n Maß über dem Durchschnitt v e r g l e i c h b a r e r A r b e i t 
nehmergruppen l i e g t , wie d i e s beim Brutto-Monatsverdienst 
des Familienvaters der F a l l i s t . 

Auf der anderen S e i t e i s t zu bedenken, daß für eine Reihe 
von Verbrauchsarten das P r e i s n i v e a u i n den Heimatgebieten 
der Wochenendpendler n i e d r i g e r i s t a l s i n i n d u s t r i e l l e n B a l 
lungszentren. Dies g i l t s i c h e r l i c h für Bodenpreise, Bauko
sten und Mieten; dies g i l t w e i t e r h i n mit hoher Wahrschein
l i c h k e i t für v i e l e Grundnahrungsmittel. Da g l e i c h z e i t i g , so
weit i n Erfahrung zu bringen war, v i e l e Einkäufe von Indu
s t r i e p r o d u k t e n i n der Stadt getätigt werden, dürfte das Real 
einkommen- immer gemessen am Durchschnitt v e r g l e i c h b a r e r Ar
beitnehmergruppen - r e l a t i v doch spürbar höher s e i n a l s 
das Nominaleinkommen, 
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Noch s i c h t b a r e r w i r d der r e l a t i v hohe Lebensstandard der Wo
chenendpendler, wenn w i r i h r Nettoeinkommen mit dem Einkommens
niveau der r e s t l i c h e n Bevölkerung i n i h r e n Heimatgebieten 
v e r g l e i c h e n , -wo, wie schon erwähnt, der B e i t r a g zum S o z i a l 
produkt j e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e m Erwerbstätigem (und demzufol
ge wohl auch d i e Summe von natürlichen und Barerträgen) weni
ger a l s d i e Hälfte des bayerischen Landesdurchschnitts aus
macht und nach a l l e m , was i n Erfahrung zu bringen war, er
h e b l i c h n i e d r i g e r e Löhne bezahlt werden a l s i n den Ballungs
zentren . 

Dieser r e l a t i v e Wohlstand der Wochenendpendler, der s i c h zum 
T e i l auch i n ei n e r - dem Augenschein nach - guten Ausstattung 
der Haushalte mit langlebigen Konsumgütern ausdrückt, i s t 
o f f e n s i c h t l i c h e i n K o r r e l a t von ganz bestimmten N a c h t e i l e n 
i n der Lebensführung, d i e mit dem Vorgang des Wochenendpen
delns verbunden s i n d . Insbesondere s p r i c h t sehr v i e l e s dafür, 
daß d i e weit überdurchschnittlich hohe z e i t l i c h e und örtliche 
Disponibilität der Wochenendpendler i n der Z e i t zwischen Mon
tagmorgen und Freitagnachmittag 

o von den Wochenendpendlern s e l b s t i n besonders hohem Maß zur 
A b l e i s t u n g von Überstunden benutzt w i r d , 

o von den Arbeitgebern i n Form von Verdiensten h o n o r i e r t w i r d , 
d i e über dem l i e g e n , was man normalerweise für g l e i c h qua
l i f i z i e r t e A r b e i t bezahlen würde oder müßte. 

Von den Wochenendpendlern wurde i n z a h l r e i c h e n Interviews aus
drücklich bekräftigt, daß d i e Belastung des Wochenendpendelns 
a l s notwendiger P r e i s für einen r e l a t i v e n Wohlstand betrach
t e t w i r d , den man anders nic h t erwerben oder a u f r e c h t e r h a l t e n 
könnte, weder durch Umzug i n d i e verstädterten Gebiete, i n 
denen man a r b e i t e t oder auf d i e h i n d i e A r b e i t o r i e n t i e r t i s t , 
noch auch durch Annahme eines o r t s f e s t e n A r b e i t s p l a t z e s i n 
der Nähe der Wohnung. 

Innerhalb der v i e r Gruppen von befragten Wochenendpendlern 
( d r e i Landkreise Grafenau, Viechtach, Cham sowie der "Rest'') 
bestehen beträchtliche Unterschiede i n der Einkommenshöhe. 
So verdienen von den i n Grafenau beheimateten Wochenendpend-
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l e r n nur 24 % unter 1 000 DM gegenüber 45 % b e i denen aus 
Viechtach und f a s t 60 % beim Rest. Wir können jedoch n i c h t 
sagen, ob di e s e Unterschiede tatsächlich auf r e g i o n a l s p e z i 
f i s c h e Einflußgrößen verweisen oder nur Zufälligkeiten ent
sprechen. 1 ) 

b) Familiäre S i t u a t i o n 

Die überwiegende Mehrzahl der Wochenendpendler i s t , wie schon 
gesagt, v e r h e i r a t e t . 

Ungefähr entsprechend dem Durchschnitt der deutschen bzw. 
bayerischen Haushaltungen hat j e e i n V i e r t e l der v e r h e i r a t e 
t e n Wochenendpendler keine Kinder, nur e i n Kind, zwei Kinder 
sowie d r e i und mehr Kinder. Ausgesprochen k i n d e r r e i c h e Fami
l i e n s i n d s e l t e n . 

T r o tz der hohen Zahl von Haushaltungen ohne Kind bzw. mit 
nur einem Kind (zusammen 48 % a l l e r v e r h e i r a t e t e n Wochenend
pendler) s i n d 7 5 % der Ehefrauen nur im eigenen Haushalt tä
t i g . Dies wird von v i e l e n Wochenendpendlern a l s wenig s i n n 
v o l l bezeichnet, da während der Abwesenheit des Mannes unter 
der Woche d i e Hausarbeit n i c h t besonders v i e l Mühe mache; 
auf der anderen S e i t e s c h e i t e r e der Versuch der Frauen, am 
Heimatort noch zu a r b e i t e n , am Mangel an A r b e i t s g e l e g e n h e i 
t e n oder an den zu geringen Löhnen, d i e der Mühe n i c h t wert 
s e i e n . 

Die große Mehrzahl der Kinder i s t , entsprechend der Dominanz 
m i t t l e r e r Altersjahrgänge b e i den Wochenendpendlern, unter 
18 Jahren. 

Es i s t möglich, daß b e i einem T e i l der " r e s t l i c h e n " Wochen
endpendler, d i e mit einem noch p r o v i s o r i s c h e n L e i t f a d e n be
f r a g t wurden, a n s t e l l e des Bruttoeinkommens der Nettoverdienst 
genannt wurde; es i s t w e i t e r h i n möglich, daß d i e höheren Ver
d i e n s t e im Landkreis Grafenau gegenüber den Landkreisen Cham 
und Viechtach mit dem u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e r v i e w z e i t p u n k t 
und k o n j u n k t u r e l l e n Wirkungen zusammenhängen, d i e vor allem 
d i e Möglichkeit zu Überstunden r e d u z i e r t haben, da d i e I n t e r 
views i n Grafenau im Herbst 1966, d i e Interviews i n Cham und 
i n Viechtach im Herbst 19 6 7 s t a t t f a n d e n . 
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c) Wohnung 

E i n e r s t a u n l i c h großer T e i l der Wochenendpendler b e s i t z t e i n 
eigenes Haus, nur eine Minderheit wohnt zur Miete, während 
eine recht b e a c h t l i c h e Gruppe b e i den E l t e r n oder Verwandten 
l e b t . 

T a b e l l e 21: Wohnungsverhältnisse 

Miete Verwandte Eigenes Sonst. Summe 
Haus K.A. abs. 

Da die Mehrzahl derer, d i e b e i Verwandten wohnen, Junggesel
l e n s i n d , i s t h i e r vor allem das Verhältnis zwischen Miet
wohnung und eigenem Haus von Interesse. Es beträgt i n der 
ganzen Gruppe der befragten Wochenendpendler 1 : 1,25, wobei 
d e u t l i c h e Unterschiede zwischen den Kreisen bestehen (Gra
fenau hat mit 1 : 1 das ungünstigste. Viechtach mit 1 : 1,4 
das günstigste Verhältnis). Die reg i o n a l e n Unterschiede 
dürften mit der Siedlungsweise zusammenhängen: Während d i e 
i n Grafenau befragten Wochenendpendler ganz überwiegend i n 
geschlossenen Dörfern wohnen, dominieren i n den anderen K r e i 
sen - etwa im K r e i s Viechtach - k l e i n e r e Streusiedlungen 
oder abgelegene e i n z e l n e Häuser. Dies bedeutet, daß der Bau 
eines Hauses um so l e i c h t e r i s t , j e mehr man b e r e i t i s t , 
Entfernungen zur nächsten größeren Siedlung i n Kauf zu neh
men und j e stärker gestreut und k l e i n e r d i e r e g i o n a l vor
herrschenden Siedlungsformen s i n d ; daß a l l e r d i n g s i n diesen 
Gebieten der Zwang zum Bau eines Eigenheims aus Mangel an 
anderen Wohngelegenhelten e b e n f a l l s sehr groß i s t . 

Eine der Besonderheiten des Landkreises Grafenau besteht d a r i n , 
daß es h i e r e i n i g e t r a d i t i o n s r e i c h e Industriegemeinden g i b t , 
i n denen der nichtbäuerliche Bevölkerungsteil überwiegt und i n 
denen dann auch Wochenendpendler im geschlossenen Siedlungs
verband wohnen. Ähnlich s t r u k t u r i e r t e Gemeinden s i n d im Land
k r e i s Viechtach n i c h t , im Landkreis Cham kaum a n z u t r e f f e n , wo 
s i c h d i e Wochenendpendler p r a k t i s c h über das gesamte Gebiet des 
Landkreises v e r t e i l e n . 
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Berücksichtigt man, daß e i n n i c h t unerheblicher T e i l der 
noch unverheirateten jüngeren Wochenendpendler oder e v e n t u e l l 
k i n d e r l o s e n F a m i l i e n , der heute b e i Verwandten l e b t , damit 
rechnen kann, das e l t e r l i c h e Haus zu erben, so e r g i b t s i c h 
insgesamt eine sehr starke Besitzbindung der Wochenendpendler. 

Entgegen e i n e r w e i t v e r b r e i t e t e n Meinung handelt es s i c h i n 
der Mehrzahl der Fälle beim Hausbesitz n i c h t um ältere, e r 
erbte Anwesen, b e i s p i e l s w e i s e um frühere l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Gebäude, d i e heute nur mehr zu Wohnzwecken benutzt werden, 
während das Land verpachtet oder verkauft wurde. Die Mehrzahl 
der Hausbesitzer hat vielmehr i h r eigenes Haus e r s t i n der 
Na c h k r i e g s z e i t s e l b s t gebaut - und d i e Gründe zum Bau eines 
Hauses bzw. der Zwang, d i e K r e d i t e und Hypotheken abzubezah
l e n , d i e man s e i n e r z e i t zum Bau des Hauses aufgenommen h a t , 
s t e l l e n einen sehr starken Auslösefaktor für das Wochenendpen
deln dar. 

Soweit i n Erfahrung zu bringen (bzw. b e i den Interviews zu 
beobachten) war, wi r d e i n nennenswerter T e i l der Baukosten 
durch E i g e n l e i s t u n g aufgebracht, oftmals mit Unterstützung 
von Freunden und Verwandten, denen der Bauherr s e i n e r s e i t s 
geholfen hat oder h e l f e n w i r d . 

Auch d ie Mietwohnungen von Wochenendpendlern wurden zu einem 
erheblichen T e i l e r s t i n der Na c h k r i e g s z e i t - meist mit M i t 
t e l n des s o z i a l e n Wohnungsbaus oder auch mit H i l f e von Son
derprogrammen zur Flüchtlingsansiedlung - e r s t e l l t . Die r e s t 
l i c h e n Wohnungen, d i e meist i n a l t e n Dorfkernen l i e g e n , s i n d 
älter. 

Die M i e t p r e i s e sind nach Meinung der Befragten v e r g l e i c h s 
weise geringer a l s i n den Ballungszentren. Zumindest i n der 
V o r s t e l l u n g der Wochenendpendler müßte für ve r g l e i c h b a r e Woh
nungen i n e i n e r Großstadt das Zwei- b i s Zweieinhalbfache an 
Miete aufgewendet werden - wobei a l l e r d i n g s zu berücksichti
gen i s t , daß s i c h d i e V o r s t e l l u n g der Wochenendpendler vom 
M i e t p r e i s n i v e a u i n Großstädten an den im ökonomischen Sinn 
marginalen Angeboten an auf dem f r e i e n Wohnungsmarkt gehan
de l t e n Neubauwohnungen o r i e n t i e r t . 
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d) Zur Ausstattung des Haushalts 

Die Ausstattung der Haushaltungen mit Einrichtungsgegenstän
den wurde n i c h t besonders abgefragt. Sie i s t nach Angaben 
der Interviewer jedoch a l s gut zu bezeichnen. Fast a l l e im 
Zug der Interviews besuchten Haushalte haben e i n Fernsehge
rät; rund d i e Hälfte der Haushalte hatte eine Waschmaschine; 
auch Tiefkühltruhen waren keine ausgesprochene S e l t e n h e i t . 

Auch d i e Möblierung der Wohnungen wurde von den Interviewern 
a l s gut bezeichnet. 

Daß d i e Motorisierungsquote der Wochenendpendler überdurch
s c h n i t t l i c h i s t , wurde w e i t e r oben schon gesagt; das kann 
a l l e r d i n g s nur zum T e i l a l s I n d i k a t o r für den Lebensstandard 
herangezogen werden. 

Wesentlich i s t i n diesem Zusammenhang n i c h t nur das absolute 
Niveau der Ausstattung des Haushalts, sondern vor allem auch 
~ wie beim Einkommen - d i e R e l a t i o n zur r e s t l i c h e n Bevölke
rung, der gegenüber d i e meisten Wochenendpendler o f f e n s i c h t 
l i c h das Gefühl von G l e i c h w e r t i g k e i t , wenn n i c h t e i n e r ge
wissen Überlegenheit haben. 

e) S o z i a l e Kontakte am Heimatort 

M i t Ausnahme eines T e i l s der Wochenendpendler i n Grafenau, 
d i e i n Industriegemeinden mit langer T r a d i t i o n wohnen und 
dort o f f e n s i c h t l i c h gut i n t e g r i e r t s i n d , leben d i e meisten 
Wochenendpendler und i h r e F a m i l i e n am Rand der örtlichen und 
gemeindlichen S o z i a l s t r u k t u r . 

Dies hängt einmal damit zusammen, daß sehr v i e l e Wochenend
pendler (vor allem d i e , d i e e i n eigenes Haus b e s i t z e n , aber 
auch ei n T e i l d e rer, d i e im Nachkriegssiedlungsbau zur Miete 
wohnen) topographisch von der r e s t l i c h e n Bevölkerung getrennt 
s i n d . Eigenheime oder k l e i n e r e Siedlungen wurden und werden 
i n a l l e r Regel dort gebaut, wo b e i b i l l i g s t e n Grundstücks-
pre i s e n dennoch Siedlungsmöglichkeiten (Wasser, Strom und 
Zufahrtswege) e x i s t i e r e n . Die meisten Bauplätze, die diese 
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Bedingungen erfüllen, lagen und l i e g e n weit außerhalb der 
t r a d i t i o n e l l e n Dörfer und Weiler, oftmals mehrere Kilometer 

1) 
von der nächsten Siedlung e n t f e r n t . 

Zum anderen mögen für d i e I s o l i e r u n g der Wochenendpendler im 
e i g e n t l i c h e n Sinn s o z i a l e Ursachen maßgeblich s e i n , vor allem 
die Tatsache, daß s i e a l s Arbeitnehmer b e i der t r a d i t i o n e l l e n 
Bauern- und Handwerkerbevölkerung e i n n i e d r i g e s P r e s t i g e ha
ben, während s i e a n d e r e r s e i t s aufgrund i h r e s r e l a t i v hohen 
Lebensstandards und i h r e r p a r t i e l l e n I n t e g r a t i o n i n i n d u s t r i e l l 
städtische Stru k t u r oder zumindest i h r e r Akzeptierung k e i n 
Bedürfnis zeigen, s i c h i n d i e t r a d i t i o n e l l e n bäuerlichen 
Strukturen einzuordnen. 

Dieser besonderen s o z i a l e n S i t u a t i o n der Wochenendpendler an 
i h r e n Heimatorten l i e g e n w a h r s c h e i n l i c h oftmals auch r e a l e 
Erfahrungen zugrunde: Interessengegensätze mit den Bauern und 
Handwerkern über Pre i s e und vor allem d i e tatsächliche oder 
p o t e n t i e l l e Konkurrenz am örtlichen Arbeitsmarkt, auf dem d i e 
Kleinbauern und i h r e F a m i l i e n , d i e j a l e d i g l i c h " i n d i e Ar
b e i t gehen", um zusätzlichen Barverdienst zu den N a t u r a l l e i 
stungen des Hofes zu haben, d i e Löhne so sehr drücken würden, 
daß weder d i e Wochenendpendler, d i e i h r e n gesamten Lebens
u n t e r h a l t aus dem A r b e i t s v e r d i e n s t b e s t r e i t e n , noch i h r e 
Frauen zu diesen Löhnen a r b e i t e n können. 

Zusammenfassung 

Für d i e s p e z i f i s c h e S i t u a t i o n der Wochenendpendler an i h r e n 
Heimatorten i s t sehr w e s e n t l i c h , daß s i e durch eine T e i l n a h 
me an einem industriell-städtischen Arbeitsmarkt e i n Einkom
men e r z i e l e n , das für s i e unter den gegebenen Umständen zu 
Hause kaum e r r e i c h b a r wäre. Daraus r e s u l t i e r t e i n r e l a t i v e r 

Dabei i s t zu berücksichtigen-, daß i n den meisten T e i l e n des 
Untersuchungsgebiets auch d i e bäuerliche Bevölkerung s t a r k 
gestreut i s t : e i n i g e der Untersuchungsgemeinden umfassen e i n 
Gebiet von mehreren Dutzend Quadratkilometern und bestehen 
aus 10 oder 20 O r t s t e i l e n , Weilern und k l e i n s t e n Siedlungs
e i n h e i t e n . 
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Wohlstand, der s i c h z.B. d a r i n äußert, daß e i n sehr großer 
T e i l der Wochenendpendler e i n eigenes Haus b e s i t z t , bzw. daß 
d i e Haushalte außergewöhnlich gut und r e i c h h a l t i g ausgestat
t e t s i n d . 

Die lange Abwesenheit der Wochenendpendler vom Heimatort 
hat zur Folge, daß d i e Mechanismen s o z i a l e r K o n t r o l l e ganz 
oder t e i l w e i s e wegfallen, eine D e f i n i t i o n der Wochenendpend
l e r über i h r i n d i v i d u e l l e s Verhalten a l s o kaum mehr möglich 
i s t . Aus der allgemeinen B e u r t e i l u n g großstädtischer Verhält
n i s s e sowie von Vermutungen über das Verhalten der Wochenend
pendler an ihrem A r b e i t s o r t e r g i b t s i c h eine k o l l e k t i v e D e f i 
n i t i o n der Kategorie der Wochenendpendler bzw. des Wochen
endpendelns. Diese D e f i n i t i o n i s t zum T e i l sehr n e g a t i v , d i e 
Wochenendpendler werden mit dem "fahrenden Volk", Zigeunern 
u.ä. i d e n t i f i z i e r t und i h r e moralische Widerstandskraft gegen 
d i e Versuchungen der Großstadt wi r d a l s sehr gering e r a c h t e t . 

Aus d i e s e r s p e z i f i s c h e n D e f i n i t i o n der 'Wochenendpendler, d i e , 
wie aus Unterhaltungen hervorging, insbesondere von der land
w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung der Orte g e t e i l t w i r d , e r g i b t 
s i c h eine r e l a t i v e I s o l a t i o n der Pendler. S ie scheinen etwas 
aus dem Rahmen i h r e r Wohngemeinde h e r a u s z u f a l l e n und gehören 
n i c h t zu der t r a d i t i o n e l l angesehenen Bevölkerung. 

Ganz o f f e n s i c h t l i c h i s t es auch diese Spannung zur t r a d i t i o 
n e l l e n dörflichen G e s e l l s c h a f t , d i e d i e Wochenendpendler -
aufgrund ganz r e a l e r , m a t e r i e l l e r und ökonomischer Zwänge 
oder v e r m i t t e l t durch s o z i a l - p s y c h o l o g i s c h e Mechanismen - so 
sehr nach dem Erwerb von Haus- und Grundbesitz streben läßt 
und s i e dazu veranlaßt, d i e Mühen i n Kauf zu nehmen, d i e mit 
dem Wochenendpendeln verbunden s i n d . 

Auf der anderen S e i t e repräsentieren d i e Wochenendpendler i n 
v i e l e r H i n s i c h t i n Kontrast zum t r a d i t i o n e l l e n Dorf einen 
modernen industriell-städtischen L e b e n s s t i l , was s i c h sowohl 
an der Familiengröße wie auch an der Bedeutung des Fernsehens 
und - w a h r s c h e i n l i c h zunehmend s i c h durchsetzend - an den 
Lebensplänen für d i e Kinder z e i g t (auf d i e wir i n einem spä
t e r e n K a p i t e l noch zurückkommen werden). 
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Dieser Antagonismus zwischen vorindustriell-dörflichen und 
industriell-städtischen Beziehungen der Lebensführung i s t , 
wie s i c h noch zeigen w i r d , von großer Bedeutung, wenn es 
um d i e Frage nach der zukünftigen Entwicklung der heutigen 
Wochenendpendler und d i e Zukunft des Wochenendpendelns a l s 
s p e z i f i s c h e Form des Erwerbsverhaltens überhaupt geht. 
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V. S i t u a t i o n am Heimatort und Entwicklungsperspektiven 
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Vorbemerkung 

Um Entwicklungstendenzen der Gruppe der Wochenendpendler her
ausarbeiten zu können, i s t es notwendig, eine ganze Reihe von 
Fragen zu klären, d i e s i c h mit der I n t e r p r e t a t i o n der Angebots
s i t u a t i o n von A r b e i t durch d i e Wochenendpendler und i h r e n Zu
kunf t s p e r s p e k t i v e n , i h r e n Mobilitätsabsichten insbesondere, be
schäftigt. 

Es i s t al s o zu versuchen, einmal d i e s u b j e k t i v e n I n t e r p r e t a t i o 
nen des Arbeitsplatzangebots zu untersuchen, zum anderen s i c h 
mit den Anforderungen zu beschäftigen, d i e Wochenendpendler an 
Arbeitsplätze i n ihrem Heimatgebieten s t e l l e n . Daneben wird es 
notwendig s e i n , insbesondere um d i e Entwicklungstendenzen der 
Gruppe der Wochenendpendler i n einem weiteren Bezugsrahmen dar
s t e l l e n zu können, s i c h mit der Ausbildung der Kinder der Wo
chenendpendler zu beschäftigen, h i e r i s t es vor allem w i c h t i g , 
zu klären, inwieweit eine Berufsvererbung (d.h. d i e Kinder von 
Wochenendpendlern werden wieder Wochenendpendler) vorhanden i s t . 

Daneben s o l l aber auch versucht werden, mit H i l f e e i n i g e r I n d i 
katoren Abwanderungstendenzen f e s t z u s t e l l e n und d i e Mobilitäts-
pläne, d.h. d i e Zukunftspläne der Wochenendpendler i n bezug auf 
r e g i o n a l e Mobilität zu untersuchen. Auch h i e r wird es notwendig 
s e i n , den Aspekt der möglichen Abwanderung auch für d i e Kinder 
der Wochenendpendler zu untersuchen. 

1. B e r u f l i c h e Aspekte, A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r und Veränderungs
tendenzen 

a) Die gegenwärtigen Arbeitsplätze i n den Heimatgebieten i n 
den Augen der Wochenendpendler 

Nach Meinung der Mehrzahl der Wochenendpendler (54 %) g i b t 
es überhaupt keine Arbeitsmöglichkeiten; nur 2 % glauben, 
daß s i e i n der Nähe i h r e s Wohnorts ausreichend verdienen könn
t e n ; 38 % sind der A n s i c h t , daß es zwar möglicherweise einen 
A r b e i t s p l a t z für s i e gäbe, daß s i e an diesem A r b e i t s p l a t z 
jedoch e r h e b l i c h weniger verdienen würden a l s b i s h e r - s e l b s t 
wenn man d i e für den Pendelvorgang verursachten Kosten a b z i e h t . 
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Bemerkenswert i s t , daß nur 4 % auf d i e entsprechenden Fragen 
im Interview keine eindeutige Antwort gaben; Ganz o f f e n s i c h t 
l i c h i s t das Angebot von Ersatzarbeitsplätzen für d i e Pend
l e r von I n t e r e s s e , e i n Diskussionsthema; s e l b s t wenn s i e s i c h 
n i c h t regelmäßig auf dem laufenden h a l t e n , b e s i t z e n s i e doch 
offe n b a r , wie s i c h im weiteren noch zeigen w i r d , i h r e r Mei
nung nach durchaus ausreichende Informationsmöglichkeiten. 

Die A r t der gegenwärtigen Tätigkeit hat keinen wesentlichen 
Einfluß auf d i e Einschätzung der zu Hause bestehenden A r b e i t s 
möglichkeiten. Eine Ausnahme machen h i e r b e i l e d i g l i c h d i e 
Facha r b e i t e r im Baugewerbe oder im produzierenden Gewerbe, 
b e i denen e i n größerer A n t e i l a l s im Durchschnitt sagt, es 
gäbe zwar Arbeitsmöglichkeiten zu Hause, doch würde man dort 
w e s e n t l i c h weniger verdienen oder müßte mit anderen Na c h t e i 
l e n rechnen. Bemerkenswert i s t f e r n e r , daß w a h r s c h e i n l i c h 
b e i den B a u h i l f s a r b e i t e r n das Informationsniveau über d i e 
e i g e n t l i c h e n Arbeitsmöglichkeiten n i e d r i g e r i s t a l s beim Rest 

Zwischen den einzelnen Heimatgebieten der Wochenendpendler 
bestehen gewisse Unterschiede i n der Einschätzung des örtli
chen A r b e i t s p l a t z a n g e b o t s - Unterschiede, d i e s i c h e i n d e u t i g 
auf d i e verschiedene r e g i o n a l e W i r t s c h a f t s s t r u k t u r zurück
führen l a s s e n und d i e Annahme bekräftigen, daß das negative 
U r t e i l der Wochenendpendler über Arbeitsmöglichkeiten zu 
Hause n i c h t nur zur Rechtfer t i g u n g i h r e s gewohnten Erwerbs
verhaltens d i e n t , sondern durchaus r a t i o n a l i s t . 

T a b e l l e 22: Arbeitsmöglichkeiten i n der Nähe der Heimatorte 
der Wochenendpendler 

J a , mit J a , mit Nein Weiß 
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Im Landkreis Cham, i n dem i n der Na c h k r i e g s z e i t d i e meisten 
Arbeitsplätze geschaffen wurden, i s t nur eine Minderheit der 
Wochenendpendler der Meinung, es gäbe überhaupt keine a l t e r 
n a t iven Arbeitsplätze, während diese Meinung i n dem w i r t s c h a f t 
l i c h am wenigsten e n t w i c k e l t e n Landkreis Viechtach weitaus am 
häufigsten a n z u t r e f f e n i s t ; i n Grafenau, wo b e k a n n t l i c h eine 
alteingesessene, aber nur langsam wachsende bzw. stagnieren
de I n d u s t r i e besteht, wird immerhin von einzelnen Befragten 
auf f i n a n z i e l l i n t e r e s s a n t e Ersatzarbeitsplätze hingewiesen, 
d i e jedoch aus anderen Gründen (vor allem wohl geringere Ar
b e i t s p l a t z Sicherheit oder Aufstiegsmöglichkeit) n i c h t aus
reichend a t t r a k t i v erscheinen. 

Noch schärfer i s t dieses B i l d , wenn w i r die befragten Wochen
endpendler n i c h t nach Landkreisen, sondern nach ökologischen 
Kennzeichen i h r e r Heimatorte einordnen, was a l l e r d i n g s b e i 
etwa 10 % der Befragten n i c h t möglich war, w e i l d i e notwen
digen Informationen n i c h t beschafft werden konnten: 

Ta b e l l e 23: Arbeitsmöglichkeiten i n der Nähe der Heimatorte 
der Wochenendpendler 

J a , mit J a , mit Nein Weiß 
gutem schlechtem n i c h t 
Verdienst Verdienst 

K l e i n e , s t a r k abgelegene 
Ortschaften (41) - 32 % 63 % 5 % 100 
M i t t l e r e Ortschaften mit 
wenig entwickeltem Ge
werbe (24) - 38 % 59 % 4 % 100 
K l . und m i t t l . Orte i n 
unmi t t e l b a r e r Nachbar
schaft von Ausbaugeb. (22) 5 % 61 % 29 % 5 % 100 
K l . und m i t t l . Orte i n 
der Nachbarschaft t r a 
d i t i o n e l l e r I n d u s t r i e -
standorte (24) 4 % 46 % 50 % - 100 
Insgesamt (110) 2 % 42 % 52 % 4 % 100 

NB! Die i n der v o r l e t z t e n Z e i l e zusammengefaßten Wochenend
pendler wohnen ausnahmslos im Landkreis Cham, d i e i n der 
l e t z t e n Z e i l e zusammengefaßten Wochenendpendler überwie
gend im Landkreis Grafenau, d i e i n der ers t e n und zweiten 
Z e i l e e i n g e s t u f t e n Befragten streuen über a l l e Herkunfts
gebiete . 
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- 114 -

Nur d i e j e n i g e n Wochenendpendler, d i e i n unmittelbarer Nach
barschaf t von Ausbauorten wohnen, i n denen i n der Vergangen
h e i t z a h l r e i c h e neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, sehen 
m e h r h e i t l i c h überhaupt Arbeitsmöglichkeiten, d i e jedoch e i n 
d e u t i g a l s f i n a n z i e l l uninteressant e i n g e s t u f t werden. Je 
i s o l i e r t e r d i e Wochenendpendler wohnen, j e weiter s i e von 
größeren irgendwelchen Gewerbestandorten oder auch größeren 
Ortschaften entfernt l i e g e n , desto ei n d e u t i g e r b e s t r e i t e n 
s i e das Vorhandensein irgendwelcher für s i e i n Frage kommen
der Arbeitsplätze. 

In der V o r s t e l l u n g der Wochenendpendler vom Arbeitsmarkt i n 
ih r e n Heimatgebieten - d i e , wie s i c h z e i g t e , d i e w e s e n t l i 
chen o b j e k t i v e n Bedingungen ohne übermäßige Verzerrung w i 
d e r s p i e g e l t - g i b t es zwei s i c h miteinander kombinierende 
Gründe, d i e s i e dazu zwingen, d i e Belastungen des Wochenend
pendelns auf s i c h zu nehmen: 

o das blanke Fehlen irgendwelcher Arbeitsmöglichkeiten i n 
er r e i c h b a r e r Nähe; 

o das Gefälle zwischen den Arbeitsbedingungen, d i e ihnen 
an den e v e n t u e l l vorhandenen Arbeitsplätzen i n i h r e n H e i 
matgebieten und an i h r e n j e t z i g e n , nur durch Wochenend
pendeln erreichbaren Arbeitsplätzen geboten werden. 

Für einen G u t t e i l der Pendler i s t der er s t e Grund a l l e i n 
ausreichend, um das Pendeln notwendig zu machen; aber auch 
e i n neues q u a n t i t a t i v e s Arbeitsplätzeangebot i n den Heimat
gebieten (das vor allem b e i den Wochenendpendlern aus der 
Umgebung von Cham besteht - und auf dessen Schaffung s i c h 
b i s h e r weitgehend d i e Aufmerksamkeit der R e g i o n a l p o l i t i k 
k o n z e n t r i e r t ) genügt n i c h t , wenn w i c h t i g s t e q u a l i t a t i v e 
Voraussetzungen f e h l e n . 

b) Ansprüche an Ersatzarbeitsplätze im Heimatgebiet 

Es i s t aus einer Reihe von Gründen s c h w i e r i g , b e i Interviews 
w i r k l i c h zuverlässige Ergebnisse mit sogenannten "projek
t i v e n " Fragen zu e r z i e l e n , d.h., k l a r e B e u r t e i l u n g s k r i t e 
r i e n für hypothetische Sachverhalte zu e r m i t t e l n . In dem 
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B i l d , das d i e Wochenendpendler von einem für s i e i n Frage 
kommenden A r b e i t s p l a t z i n der Nähe i h r e s Wohnorts zeichnen, 
vermischen s i c h auf eine i n der Auswertung unaufhebbare Wei
se Wunschvorstellungen, frühere Erfahrungen, Übertragung der 
Verhältnisse am j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z und psychologische 
Recht f e r t i g u n g für d i e Aufrechterhaltung des Pendelns. 

Sehr v i e l k l a r e r und unproblematischer i s t hingegen das 
komplementäre B i l d , das d i e Pendler von den V o r t e i l e n i h r e r 
j e t z i g e n Arbeitsplätze b e s i t z e n . 

T a b e l l e 24: Gründe für das Pendeln (Mehrfachnennungen) 

(127) 
Sonst überhaupt keine Arbeitsmöglichkeiten 43 % 
A l s A r b e i t s l o s e r durch das Arbeitsamt 
v e r m i t t e l t 13 % 
Größere Verdienstmöglichkeiten 77 % 
Q u a l i t a t i v e V o r t e i l e gegenüber den j e t z i 
gen A r b e i t s p l a t z 33 % 
Nur so A r b e i t im Beruf möglich 16 % 
Weiterbildungsmöglichkeiten 6 % 
Si c h e r e r A r b e i t s p l a t z 6 % 

165 % 

Noch d e u t l i c h e r a l s im vorhergehenden Abschnitt z e i g t s i c h 
d i e große Bedeutung, d i e von den Wochenendpendlern dem grös
seren w i r t s c h a f t l i c h e n E r t r a g i h r e s j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z e s 
zugeschrieben wird. Dies i s t - wie schon gezeigt - r e a l i 
s t i s c h , da nämlich d i e Wochenendpendler an i h r e n j e t z i g e n 
Arbeitsplätzen eine w e s e n t l i c h begehrtere und w e r t v o l l e r e 
(und i n v i e l e n Fällen z w e i f e l l o s auch v o l k s w i r t s c h a f t l i c h 
p roduktivere) A r b e i t s k r a f t d a r s t e l l e n , a l s s i e es an A r b e i t s 
plätzen i n der Nähe ih r e s Heimatorts tun würden. 

In den Augen der Wochenendpendler s e l b s t i s t a l l e r d i n g s für 
das Verdienstgefälle, das s i e , wie gesagt, sehr d e u t l i c h 
wahrnehmen, n i c h t sc sehr d i e Machfragestruktur a l s d i e An
geb o t s s t r u k t u r maßgeblich. Vor allem wird immer wieder auf 
d i e Arbeitsmarktkonkurrenz verwiesen, d i e von den K l e i n - und 
Kle i n s t b a u e r n und ih r e n Familienangehörigen d a r g e s t e l l t w i r d , 
d i e einen großen T e i l i h r e s täglichen Bedarfs an N a t u r a l i e n 
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aus ihrem l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b beziehen und Barver
dienste i n e r s t e r L i n i e für größere Anschaffungen ( s e i es 
p r i v a t e r , s e i es b e t r i e b l i c h e r A r t ) brauchen. Diese sozusa
gen "unechten" Arbeitnehmer, d i e nach Meinung v i e l e r Wochen 
endpendler sehr v i e l weniger q u a l i f i z i e r t seien a l s s i e 
s e l b s t , s e ien b e r e i t und auch i n der Lage, zu Löhnen zu a r 
b e i t e n , d i e es den Wochenendpendlern kaum ermöglichen wür
den, d i e laufenden Haushaltsausgaben zu decken, geschweige 
denn i h r e n j e t z i g e n Lebensstandard a u f r e c h t z u e r h a l t e n , der 
s i c h j a an den Normen der Ballungsgebiete o r i e n t i e r t . 

Diese Vorstellungen von der "Dumping"--Rolle der l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n Erwerbsbevölkerung auf dem örtlichen und r e g i o 
nalen Arbeitsmarkt i s t natürlich am weitesten dort v e r b r e i 
t e t , wo es außerhalb der Landwirtschaft nur t r a d i t i o n e l l e 
Arbeitsmöglichkeiten wie Holzgewinnung und -vera r b e i t u n g , 
N a t u r s t e i n i n d u s t r i e u.a. g i b t , d.h. Arbeitsplätze, d i e 
schwere körperliche A r b e i t verlangen, noch stärker a l s d i e 
Arbeitsplätze der Wochenendpendler Witterungsbedingungen 
ausgesetzt und saisonabhängig sind und i n i h r e r Mehrheit 
schon b e i niedrigem Lohnniveau an der untersten R e n t a b i l i -
tätsgrenze l i e g e n . 

Neben dem Verdienstgefälle, das im wesentlichen a u s g e g l i 
chen s e i n müßte, damit Arbeitsplätze i n i h r e n Heimatgebie
ten für d i e Wochenendpendler akzeptabel 'werden, nennt etwa 
e i n D r i t t e l der Befragten q u a l i t a t i v e Arbeitsbedingungen, 
die ihnen an i h r e n j e t z i g e n Arbeitsplätzen geboten würden 
und mit denen s i e i n i h r e n Heimatgebieten n i c h t rechnen 
könnten. Hierzu gehört natürlich i n e r s t e r L i n i e d i e A r b e i t 
im eigenen Beruf für Fachar b e i t e r . Zwar s t a t i s t i s c h (noch) 
n i c h t sehr bedeutsam, aber doch außerordentlich symptoma
t i s c h s i n d d i e anderen Faktoren, die daneben genannt werden 

E i n i g e Wochenendpendler erzählten, d i e "Kleinbauern'' wären 
sogar b e r e i t , für DM 1,20 pro Stunde zu a r b e i t e n , diese Angaben dürften s i c h jedoch auf Verhältnisse i n den fünfziger 
Jahren beziehen. Immerhin s i n d nach unseren Erkundigungen 
Löhne i n der Größenordnung zwischen DM 3,-- und DM 3,50 für 
schwere körperliche A r b e i t mit s t a r k s a i s o n - und konjunktur 
schwankenden Beschaffungsmöglichkeiten durchaus keine 
Extremfälle. 
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so vor allem S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s und d i e Möglich
k e i t , am j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z weiterzukommen oder s i c h i n 
der a r b e i t s f r e i e n Z e i t während der Woche w e i t e r b i l d e n zu 
können. 

Es i s t möglich, daß diese d r e i Kategorien von V o r t e i l e n des 
j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z e s (überhaupt Arbeitsmöglichkeiten, 
höherer Ver d i e n s t , " q u a l i t a t i v e " Arbeitsbedingungen, d i e i n 
den Heimatgebieten n i c h t geboten werden) h i s t o r i s c h a u f e i n 
anderfolgenden Bedingungskonstellationen entsprechen - ohne 
daß w i r mit unserem M a t e r i a l i n der Lage s i n d , diese Hypo
these e i n d e u t i g zu überprüfen: 

o In den späten v i e r z i g e r und fünfziger Jahren war das Wo
chenendpendeln für v i e l e Arbeitnehmer im Untersuchungsge
b i e t d i e e i n z i g e Möglichkeit überhaupt, A r b e i t zu f i n d e n , 
zu d i e s e r Z e i t wäre f a s t jeder A r b e i t s p l a t z i n der Nähe 
des Wohnorts eine tragbare A l t e r n a t i v e gewesen. 

o In den frühen fünfziger Jahren t r a t das Einkommensgefälle 
zwischen den Beschäftigungsmöglichkeiten im Heimatgebiet 
und den durch Wochenendpendeln e r r e i c h t e n Arbeitsplätzen 
immer d e u t l i c h e r i n den Vordergrund, Wochenendpendeln war 
um so notwendiger und s i n n v o l l e r , j e w i c h t i g e r dem e i n z e l 
nen Arbeitnehmer e i n maximaler Verdienst (insbesondere im 
H i n b l i c k auf d i e Erreichung eines an überregionalen Nor
men ausgerichteten Lebensstandards) e r s c h i e n . 

o In neuester Z e i t t r a t e n zusätzlich zum Verdienst andere, 
n i c h t oder n i c h t unmittelbar f i n a n z i e l l e V o r t e i l e des 
Wochenendpendelns i n den Vordergrund: d i e Möglichkeit, 
wieder im e r l e r n t e n Beruf zu a r b e i t e n oder i n ihm zu ver
b l e i b e n , l a n g f r i s t i g e S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s , Chan
cen des A u f s t i e g s , der Weiterbildung und der Bewahrung 
e i n e r i n den l e t z t e n Jahren erworbenen Q u a l i f i k a t i o n ; 
auch b e i etwa g l e i c h a r t i g e m Verdienst werden höhere An
sprüche an den A r b e i t s p l a t z g e s t e l l t . 

P a r a l l e l mit den zunehmenden q u a n t i t a t i v e n Beschäftigungs
möglichkeiten i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler 
würden al s o i n d i e s e r Perspektive auch d ie Anforderungen 
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s t e i g e n , d i e i n der Meinung der Wochenendpendler von g l e i c h 
wertigen Arbeitsplätzen "zu Hause" erfüllt werden müssen. 

c) Exkurs: Auswirkungen des Konjunkturrückgangs 

Der k o n j u n k t u r e l l e Rückgang, der im Herbst 1966 e i n s e t z t e , 
kann für das Problem der Wochenendpendler p r i n z i p i e l l i n 
zweifacher Weise bedeutsam s e i n : 

o einmal, indem b e i den Wochenendpendlern durch den Konjunk
turrückgang, der j a i n ganz besonderer Weise d i e Branchen 
b e t r o f f e n hat, i n denen s i e überwiegend beschäftigt s i n d , 
Z w e i f e l an der R i c h t i g k e i t i h r e s b i s h e r i g e n Verhaltens 
wachgerufen wurden und s i e entweder dazu veranlaßt, einen 
wenn auch v i e l l e i c h t etwas s c h l e c h t e r bezahlten oder 
sonst weniger a t t r a k t i v e n D a u e r a r b e i t s p l a t z i n i h r e r H ei
mat anzunehmen oder i n die Stadt überzusiedeln, 

o zum anderen, indem s i c h das A r b e i t s v e r h a l t e n der Wochen
endpendler ganz im Gegenteil a l s vernünftig erwies, w e i l 
der Konjunkturrückgang die s t r u k t u r e l l e Schwäche der Wirt 
schaft i n ihrem Heimatgebiet und d i e Problematik des Ar
beit s p l a t z a n g e b o t s o f f e n s i c h t l i c h macht. 

Für die erste Hypothese scheint zu sprechen, daß e i n beträchtlicher T e i l der Wochenendpendler vom Konjunkturrückgang be-

t r o f f e n wurde. 

Nur 43 % der Wochenendpendler geben an, daß s i e keine Aus
wirkungen des Konjunkturrückgangs verspürt hatten - eine 
Quote, d i e s i c h e r l i c h w e s e n t l i c h n i e d r i g e r l i e g t a l s i n der 
gesamten i n d u s t r i e l l e n Erwerbsbevölkerung des Bundesgebiets 
und Bayerns. 

Die folgenden Angaben beziehen s i c h nur auf 81 der insgesamt 
12 7 Interviews mit Wochenendpendlern, d i e im Herbst 19 6 6 
durchgeführt wurden. 
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Die Mehrheit der Befragten wurde vom Konjunkturrückgang vor 
allem b e t r o f f e n durch erstmalige oder gegenüber früheren Jah
ren verlängerte sai s o n a l e A r b e i t s l o s i g k e i t (rund 35 % a l l e r 
Befragten) und/oder durch v e r r i n g e r t e Verdienstmöglichkeiten 
aufgrund sinkender Auslösung, sinkender Stundenlöhne oder 
v e r r i n g e r t e r Möglichkeit zum Verfahren von Überstunden (26 % 
a l l e r Wochenendpendler - e i n T e i l wurde sowohl durch A r b e i t s 
l o s i g k e i t wie durch sinkenden A r b e i t s v e r d i e n s t b e t r o f f e n ) . 

Aus unmittelbar e i n s i c h t i g e n Gründen waren d i e Auswirkungen 
des Konjunkturrückgangs b e i den verschiedenen Tätigkeitsty
pen verschieden häufig und schwerwiegend - vor allem wegen 
der verschiedenen Konjunkturempfindlichkeit der Branchen, i n 
denen s i e beschäftigt s i n d . 

T a b e l l e 25: Einfluß des Konjunkturrückgangs auf d i e Beschäf
tig u n g der Wochenendpendler 

k e i n a r b e i t s - s i n k . A r b e i t s -
Einfluß l o s Verd. p l a t z -

v e r l u s t 
(Mehrfachnennungen möglich) i n % 

Mit Ausnahme der Büroangestellten und der q u a l i f i z i e r t e n 
Angelernten mit Außentätigkeiten i n anderen Branchen a l s dem 
Baugewerbe wurde mindestens d i e Hälfte Wochenendpendler a l 
l e r Berufstätigen vom Konjunkturrückgang b e t r o f f e n ; t e i l w e i 
se waren über 50 % der einem Typus zugeordneten Befragten im 
Winter 1966/67 erstmals oder spürbar länger a l s sonst a r b e i t s 
l o s . 
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Überraschenderweise wird diese auf den ersten B l i c k recht 
dramatische S i t u a t i o n von f a s t a l l e n Befragten a l s kaum 
sehr schwerwiegend i n t e r p r e t i e r t . Dies aus zwei Gründen: 

o Einmal gehöre die Möglichkeit von A r b e i t s l o s i g k e i t auf
grund der Saisonabhängigkeit der meisten Wochenendpendler
arbeitsplätze durchaus zu den normalen Umständen i h r e r Er
werbstätigkeit , die v i e l l e i c h t i n den Jahren vor 1966 
se l t e n e r waren, deren Möglichkeit jedoch niemals ganz aus
geschlossen wurde. 

o Zum anderen bedeutet i n f a s t a l l e n Fällen A r b e i t s l o s i g k e i t 
keineswegs V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s , sondern nur eine 
A r t Zwangsurlaub mit vermindertem Einkommen, der jedoch 
e i n e r s e i t s Z e i t dafür ließe, s i c h zu erholen und v i e l e Ar
b e i t e n im Haus zu e r l e d i g e n , d i e man s e i t langem aufge
schoben habe, und dessen Ende - durch e i n Schreiben der a l 
ten Firma i n Aussicht g e s t e l l t - s i c h e r absehbar s e i . So 
machen die Wochenendpendler einen k l a r e n Unterschied zwi
schen der einfachen A r b e i t s l o s i g k e i t , d i e eine sehr häufi
ge Erscheinung i s t , und einem w i r k l i c h e n V e r l u s t des A r b e i t s 
p l a t z e s ( A r b e i t s l o s i g k e i t ohne S i c h e r h e i t der Wiederbe
schäftigung im Frühjahr.) , von der nur 5 % der Befragten -
a l l e im Baugewerbe - b e t r o f f e n wurden. 

o E n d l i c h hat nach Meinung der Befragten der Konjunkturrück
schlag w e s e ntlich schwerwiegendere Konsequenzen für die an
deren Arbeitnehmer i n ihrem Heimatgebiet, d i e n i c h t Wo
chenendpendler s i n d ; d i e meisten der Befragten glauben, 
daß s i e w e s e n t l i c h besser durch den Konjunkturrückschlag 
hindurchgekommen seien a l s Nachbarn, Verwandte oder Bekann
t e , die n i c h t Wochenendpendler s i n d . 

Daß diese Überzeugung r e a l i s t i s c h i s t , wird durch eine Reihe 
von Zahlen der Amtlichen S t a t i s t i k bekräftigt: 

Das überraschende Ergebnis einer Sonderauswertung der Ar
b e i t s l o s e n (die von der Bundesanstalt für A r b e i t s v e r m i t t 
lung und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g im Spätwinter 1966/67 
durchgeführt wurde) i s t , daß die außerordentlich hohen, im 
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G r e n z f a l l 40 % übersteigenden Arbeitslosenquoten i n den t y 
pischen Heimatgebieten von Wochenendpendlern n i c h t durch 
d i e Wochenendpendler, sondern durch d i e i n der Region be
schäftigten Arbeitnehmer verursacht wurden, während s i c h d i e 

A r b e i t s l o s i g k e i t der Wochenendpendler weitgehend im üblichen saisonalen Rahmen gehalten h a t t e . 

Zum anderen i s t i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler 
d i e Zahl der Industriebeschäftigten zwischen 1966/67 d e u t l i c h 
- und zwar weit stärker a l s im Bundes- oder Landesdurch
s c h n i t t - zurückgegangen. In den d r e i Landkreisen des Unter
suchungsgebiets im engeren Sinn hat s i c h d i e Zahl der Indu
striebeschäftigten innerhalb eines Jahres um 10 % vermindert. 
Von dem Rückgang wurden wie überall vor allem d i e A r b e i t e r 
b e t r o f f e n . 

T a b e l l e 26: Entwicklung der Industriebeschäftigten während 
des Konjunkturrückgangs i n den Untersuchungsland
k r e i s e n (Index Sept. 1966 = 100) 

19 6 6 19 6 7 
Jan. Sept. Jan. Sept. 

Cham 97 100 92 90 
Grafenau 92 100 92 94 
Viechtach 85 100 74 86 

Einmal z e i g t s i c h vor allem am B e i s p i e l der s t r u k t u r e l l be
sonders schwachen I n d u s t r i e im Landkreis Viechtach, daß die 
W i n t e r a r b e i t s l o s i g k e i t b e i den Industriebeschäftigten ähn
l i c h e Größenordnungen er r e i c h e n konnte wie b e i den Wochen
endpendlern - ohne daß i h r s a i s o n a l e r Charakter ebenso o f f e n 
kundig wäre. 

Zum anderen weist gerade i n dem i n den vergangenen zehn Jah
ren am stärksten i n d u s t r i a l i s i e r t e n Landkreis Cham d i e Indu
striebeschäftigung im Jahr 19 6 7 eine k o n t i n u i e r l i c h rückläu
f i g e Tendenz aus, die auf schwerwiegendere und n i c h t nur vor
übergehende Be t r i e b s v e r k l e i n e r u n g e n , wenn n i c h t B e t r i e b s s t i l l 
legungen h i n w e i s t . 

Vgl. h i e r z u insbesondere Bayerisches Staatsministerium für 
A r b e i t und s o z i a l e Fürsorge: Probleme des Bayer. Arbeitsmarkt 
München 1968. 
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Im übrigen hat s i c h i n a l l e n d r e i Bereichen p a r a l l e l mit dem 
Beschäftigungsrückgang auch d i e Zahl der Arbeitsstunden j e 
Beschäftigtem vermindert - im E x t r e m f a l l des Landkreises 
Cham von September 19 66 b i s Januar 19 6 7 um 10 % und von Sep
tember 1966 b i s September 1967 um 9 %. V i e l e I n d u s t r i e b e 
schäftigte i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler, d i e 
n i c h t a r b e i t s l o s wurden, mußten doch - ebenso wie d i e Wochen
endpendler - Verminderungen i h r e s A r b e i t s v e r d i e n s t s durch 
kürzere Arb e i t s z e i t e n - , Wegfall von Mehrarbeitszuschlägen 
und v i e l l e i c h t auch Abbau von übertariflicher Bezahlung i n 
Kauf nehmen. 

Zwar i s t d i e V o r s t e l l u n g mancher Wochenendpendler von der 
Veränderung der Ar b e i t s m a r k t l a g e , d i e i n i h r e n Heimatgebie
t e n s e i t dem Herbst 1966 e i n g e t r e t e n i s t , w a h r s c h e i n l i c h 
überdramatisiert: V i e l e K o l l e g e n , d i e früher mit ihnen zusam
men gependelt s e i e n , dann aber einen A r b e i t s p l a t z i n der 
Nähe i h r e r Wohnung angenommen hätten, seien noch im Herbst 
1967 a r b e i t s l o s ; der Konjunkturrückgang habe die am Ort Be
schäftigten v i e l schwerer g e t r o f f e n a l s d i e Wochenendpendler. 

Dennoch i s t dieses B i l d v e r m u t l i c h n i c h t so u n r e a l i s t i s c h , 
a l s daß d i e Schlußfolgerungen, d i e die Wochenendpendler aus 
ihm ziehen, durch bessere Information zu k o r r i g i e r e n wären. 

Ganz o f f e n s i c h t l i c h haben b e i der Mehrheit der Wochenendpend
l e r d i e E r e i g n i s s e des Winters 1966/67 und des Jahres 1967 
d i e Überzeugung von der Vernünftigkeit i h r e s b i s h e r i g e n Er
werbsverhaltens n i c h t erschüttert, sondern im Geg e n t e i l ge
f e s t i g t . Mit hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t wird es i n den kommen
den Jahren noch sch w i e r i g e r s e i n a l s b i s h e r , den Kern der 
Wochenendpendler dazu zu veranlassen, Arbeitsplätze i n ihrem 
Heimatgebiet zu übernehmen. 

Die w i r t s c h a f t l i c h e Entwicklung s e i t Herbst 1967 dürfte diese 
Wirkungen eher noch verstärkt haben; zwar konnten b i s zum Ab
schluß d i e s e r A r b e i t keine neuen Informationen über d i e Ent
wicklung im Winter 1967/68 be s c h a f f t und v e r a r b e i t e t werden, 
dennoch sprechen a l l e veröffentlichten bzw. uns zugänglichen 
Be r i c h t e dafür, daß der w i r t s c h a f t l i c h e Aufschwung i n den Hei
matgebieten der Wochenendpendler mühsamer und später e i n s e t z 
t e a l s im Landes- und Bundesdurchschnitt., während auf der an
deren S e i t e die Konjunkturbelebung i n den t y p i s c h e n Beschäfti
gungsbranchen und -betrieben der Wochenendpendler besonders 
s c h n e l l und n a c h h a l t i g zu verspüren war. 
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d) Z u k u n f t s p r o j e k t e der Wochenendpendler 

Es e n t s p r i c h t dem B i l d , das s i c h d i e Wochenendpendler von 
den gegenwärtigen Beschäftigungsmöglichkeiten und der gegen
wärtigen Arbeitsmarktlage i n i h r e n Heimatgebieten machen, 
daß s i e i n i h r e r überwiegenden Mehrzahl das Wochenendpendeln 
a l s Dauerzustand b e g r e i f e n . 

T a b e l l e 27: Wie lange wird das Wochenendpendeln noch dauern? 

Nur mehr für kurz b e f r i s t e t e Z e i t 2 % 
Für längere Z e i t , aber b e f r i s t e t 14 % 
A l s Dauerlösung b i s zum Rentenalter 68 % 
Keine Antwort und Weiß n i c h t 16 % 

100 % 

Das knappe Fünftel der Befragten, d i e mehr oder minder f e s t e 
F r i s t e n sehen, nach deren Ablauf s i e mit dem Wochenendpendeln 
Schluß machen w o l l e n , gehört im. wesentlichen d r e i Kategorien 
an: 

o Eine k l e i n e Zahl rechnet mit e i n e r S t a b i l i s i e r u n g i h r e r 
Lebensverhältnisse, d i e für d i e große Mehrzahl der Wochen
endpendler i n keinem F a l l i n Frage kommt, nämlich entweder 
mit dem nahe bevorstehenden E i n t r i t t i n s Rentenalter oder 
mit einem Umzug innerhalb i h r e s Heimatgebiets, der s i e so 
nahe an i h r e n j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z führt, daß s i e i h n im 
Tagespendeln e r r e i c h t . 

o Eine g l e i c h f a l l s k l e i n e Zahl (vor allem solche, d i e s i c h 
gegenwärtig i n t e n s i v w e i t e r b i l d e n ) weiß noch n i c h t genau, 
wie die endgültige S t a b i l i s i e r u n g e r f o l g e n wird - ob durch 
Umzug i n d i e Nähe des dann erreichbaren h o c h q u a l i f i z i e r t e n 
A r b e i t s p l a t z e s i n Ballungszentren, durch Akzeptierung 
eines i h r e r Ausbildung entsprechenden A r b e i t s p l a t z e s i n 
der Nähe i h r e s Heimatorts oder durch Wechsel von A r b e i t s 
und Wohnort. 

o Der größere T e i l besteht aus B a u h i l f s a r b e i t e r n oder Bau-
f a c h a r b e i t e r n , für d i e es auch i n ihrem Heimatgebiet g l e i c h 
wertige Arbeitsmöglichkeiten g i b t , d i e nur f i n a n z i e l l weni-
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ger e r t r a g r e i c h s i n d und d i e nur solange wochenendpendeln 
wo l l e n , b i s s i e bestimmte f i n a n z i e l l e V e r p f l i c h t u n g e n 
( f a s t immer Lasten für e i n b e r e i t s gebautes oder noch zu 
bauendes Haus) abgetragen haben. 

Die große Mehrzahl der Wochenendpendler, d i e s i c h i n ihrem 
j e t z i g e n Zustand auf Dauer e i n g e r i c h t e t haben, i s t natürlich 
unbedingt an der Auf r e c h t e r h a l t u n g der d e r z e i t i g e n Lebens
weise i n t e r e s s i e r t . In a l l e r Regel wird d i e Aussage, daß man 
auf Dauer weite r Wochenendpendler b l e i b e n werde, unter der 
Einschränkung gemacht, daß s i c h im Heimatgebiet n i c h t s We
s e n t l i c h e s gegenüber heute ändern würde; "wesentliche Ände
rung" bezeichnet i n diesem Zusammenhang eben genau d i e Ent
stehung von Arbeitsplätzen, d i e es nach Verdienst wie nach 
I n t e r e s s a n t h e i t , S i c h e r h e i t . Aufstiegsmöglichkeiten und s o n s t i 
gen, n i c h t f i n a n z i e l l e n Arbeitsbedingungen mit i h r e n j e t z i g e n 
Arbeitsplätzen aufnehmen können. 

Die Einschätzung i h r e r b e r u f l i c h e n Lage durch d i e Wochenend
pendler i s t a l s o durchaus r e a l i s t i s c h , und zwar weit mehr, 
a l s es manche Fachleute - vor allem , wenn s i e i n den b i s h e r 
gültigen P r i n z i p i e n der R e g i o n a l p o l i t i k hochgradig engagiert 
s i n d - wahrnehmen wollen. Das Wochenendpendeln e r s c h e i n t k e i 
neswegs a l s e i n an s i c h erstrebenswerter Zustand, sondern 
l e d i g l i c h a l s d i e e i n z i g e Möglichkeit, Zugang zu A r b e i t s 
plätzen zu e r h a l t e n , d i e einen ausreichend hohen Lebensstan
dard s i c h e r n und nach v i e l e n , n i c h t f i n a n z i e l l e n A r b e i t s b e 
dingungen mit den t y p i s c h i n d u s t r i e l l e n oder i n d u s t r i e o r i e n 
t i e r t e n Arbeitsplätzen i n Ballungszentren v e r g l e i c h b a r s i n d . 
Wäre es den Wochenendpendlern möglich, g l e i c h w e r t i g e - aber 
eben w i r k l i c h g l e i c h w e r t i g e - Arbeitsplätze i n der Nähe i h r e r 
j e t z i g e n Wohnorte zu e r h a l t e n , so würde wohl der größte T e i l 
von ihnen ohne v i e l Zögern diese Arbeitsplätze ak z e p t i e r e n . 
Eben diese Möglichkeit muß jedoch nach a l l e n vorstehenden 
Überlegungen a l s u t o p i s c h b e t r a c h t e t werden, w e i l das Wochen
endpendeln und d i e von ihm ermöglichte hohe z e i t l i c h e und 
örtliche Disponibilität d i e e i n z i g e r e a l e Chance d a r s t e l l t , 
das Handikap zu kompensieren, das d i e meisten Wochenendpend
l e r aufgrund i h r e s n i e d r i g e n Bildungs- und Ausbildungsniveaus 
gegenüber der Mehrheit der städtischen i n d u s t r i e l l e n Erwerbs
bevölkerung aufweisen. 
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2. Abwanderungstendenzen und Mobilitätspläne 

Vorbemerkung 

Lassen s i c h , wie s i c h eben z e i g t e , b e r u f l i c h e S i t u a t i o n und 
Lebensweise ebensowenig wie d i e Lebenspläne der Wochenend
pendler für s i c h s e l b s t und für i h r e Kinder mit der These ver
einbaren, daß i h r t y p i s c h e s Erwerbsverhalten nur eine Über
gangserscheinung b i s zur ausreichenden I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
i h r e s Heimatgebiets d a r s t e l l t , so scheint damit d i e komple
mentäre I n t e r p r e t a t i o n s p e r s p e k t i v e des Wochenendpendelns a l s 
verzögerte Abwanderung i n Ballungsgebiete d i e e i n z i g mögli
che zu s e i n . B e i näherer Analyse müssen a l l e r d i n g s auch ge
gen diese I n t e r p r e t a t i o n s p e r s p e k t i v e n e r h e b l i c h e Vorbehalte 
gemacht werden - vor allem was d i e j e t z t lebende Generation 
der Wochenendpendler b e t r i f f t . 

a) Hindernisse der Abwanderung i n Ballungsgebiete 

Für die große Mehrzahl der heutigen Wochenendpendler ers c h e i n t 
r e g i o n a l e Mobilität, eine Verlegung des Wohnorts i n Ballungs
gebiete, d.h. e i n Umzug i n Orte, von denen aus eine größere 
Anzahl i n d u s t r i e l l e r oder i n d u s t r i e o r i e n t i e r t e r Arbeitsplät
ze, im Tagespendeln e r r e i c h b a r i s t , a l s ähnlich utopi s c h wie 
di e Chance, i n der Gegend des j e t z i g e n Wohnorts Arbeitsplät
ze zu f i n d e n , d i e f i n a n z i e l l wie auch nach i h r e n n i c h t f i n a n 
z i e l l e n Arbeitsbedingungen genügend a t t r a k t i v s i n d . 

Dies e r g i b t s i c h einmal aus dem schon ausführlich s k i z z i e r 
ten n i e d r i g e n Bildungs- und Ausbildungsstand, demzufolge d i e 
Wochenendpendler ungefähr d u r c h s c h n i t t l i c h e Berufschancen i n 
i n d u s t r i e l l e n oder i n d u s t r i e o r i e n t i e r t e n Produktions- und 
Dienstleistungssystemen nur dann haben, wenn s i e durch das 
Wochenendpendeln einen weit überdurchschnittlich hohen Grad 
z e i t l i c h e r und Örtlicher Disponibilität während der A r b e i t s 
woche e r r e i c h e n . 

Für d i e meisten Wochenendpendler brächte die Umsiedlung i n 
d i e Stadt b e s t e n f a l l s keine b e r u f l i c h e n V o r t e i l e , wenn s i e 
dann auch an ihrem neuen Wohnort, um i h r e n b i s h e r i g e n A r b e i t s 
p l a t z beizubehalten., mehrtägige Trennungen von i h r e r F a m i l i e 
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i n Kauf nehmen oder aber eindeutige b e r u f l i c h e N a c h t e i l e , 
wenn s i e einen o r t s f e s t e n A r b e i t s p l a t z übernehmen, da d i e s e r 
i n a l l e r Regel n i c h t q u a l i f i z i e r t e r s e i n s o l l a l s i h r j e t z i 
ger und a l l e s i n allem geringere Verdienstmöglichkeiten 
( w e i l nämlich genau d i e V e r d i e n s t b e s t a n d t e i l e e n t f a l l e n , d i e 
a l s Kompensation für d i e hohe Disponibilität be t r a c h t e t wer
den können) b i e t e t . 

Unabhängig hiervon i s t i n der V o r s t e l l u n g der großen Mehr
z a h l der Wochenendpendler eine Übersiedlung i n d i e Stadt mit 
hohen, a l s untragbar betrachteten p r i v a t e n Belastungen und 
Na c h t e i l e n verbunden. 

Das z e n t r a l e Problem i n diesem Zusammenhang s t e l l t d i e Woh
nung dar: Das B i l d der Wochenendpendler vom Wohnungsmarkt 
i n den Ballungsgebieten i s t n i c h t weniger negativ a l s i h r 
B i l d vom Arbeitsmarkt i n i h r e n Heimatgebieten. Dies kann s i 
c h e r l i c h im einen wie im anderen F a l l auch eine Folge unzu
reichender Information s e i n . Doch s o l l diese Möglichkeit 
n i c h t überbewertet werden; sc wurden i n den Interviews immer 
wieder durchaus r e a l i s t i s c h e Mieten genannt, d i e man i n der 
Stadt für v e r g l e i c h b a r e Wohnungen zahlen müsse. Daß Erwerb 
bzw. Bau eines eigenen Hauses für nahezu a l l e Wochenendpend
l e r nur unter den besonders günstigen Bedingungen i h r e s Hei
matorts möglich war oder einmal möglich s e i n w i r d , g i l t 
n i c h t nur b e i den Wochenendpendlern a l s selbstverständlich, 
sondern e n t s p r i c h t o f f e n s i c h t l i c h auch den Tatsachen. 

T a b e l l e 28: Umzugsbereitschaft der Wochenendpendler i n Bal
lungsgebiete 

G e l e g e n t l i c h Umzug erwogen, 
aber Pläne n i c h t v e r f o l g t 6 % 
E r f o l g l o s andere Wohnung gesucht 5 % 
Umzug überlegt, aber anders 
beschlossen 11 % 
G i l t a l s völlig ausgeschlossen, 
überhaupt n i e an Umzug gedacht 66 % 
Keine Antwort, Weiß n i c h t 12 % 
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Für dieses sehr eindeutige Votum der befragten Wochenend
pendler für das Verbleiben an i h r e n j e t z i g e n Heimatorten 
s i n d s i c h e r l i c h zwei Gründe maßgeblich, d i e s i c h b e i den 
einzelnen i n verschiedener Weise kombinieren: 

o d i e Sc h w i e r i g k e i t e n e i n e r Wohnungsbeschaffung i n der Stadt, 
d i e vor allem von denen sehr e i n d r i n g l i c h beschrieben wer
den, d i e Versuche i n d i e s e r Richtung gemacht haben; 

o d i e Bindung an den j e t z i g e n Wohnort, d i e aus dem B e s i t z 
des eigenen Hauses (bzw. der r e a l i s t i s c h e n , k u r z f r i s t i g e n 
P e r s p e k t i v e , zu Hausbesitz zu kommen) und der o f f e n s i c h t 
l i c h e n Unmöglichkeit r e s u l t i e r t , diesen Hausbesitz ange
s i c h t s der Verhältnisse auf dem örtlichen Immobilienmarkt 
wieder zu verkaufen (diese Unmöglichkeit war j a gerade 
eine Voraussetzung dafür, daß s i e Grund erwerben und e i n 
Haus bauen konnten). 

Inwieweit diese beiden Faktoren für d i e r e g i o n a l e Immobili
tät der Wochenendpendler v e r a n t w o r t l i c h s i n d , läßt s i c h mit 
unserem M a t e r i a l n i c h t genau bestimmen. Zu berücksichtigen 
i s t i n diesem Zusammenhang vor al l e m , daß es j a eine wahr
s c h e i n l i c h beträchtliche, aber von uns n i c h t mehr erfaßbare 
Zahl von ehemaligen Wochenendpendlern g i b t , d i e - vor d i e 
Entscheidung zur Umsiedlung g e s t e l l t - eine Möglichkeit ge
funden haben, die Schwierigkeiten b e i der Wohnungsbeschaf
fung zu überwinden, und heute n i c h t mehr im Untersuchungs
gebiet wohnen. E i n Großteil der heutigen Wochenendpendler 
besteht aus Menschen, d i e i n d i e s e r E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n 
für den V e r b l e i b i n ihrem Heimatgebiet o p t i e r t haben, und 
b e i n i c h t wenigen von ihnen dürfte der Entschluß, e i n eige
nes Haus zu bauen, eine Folge d i e s e r Option gewesen s e i n . 

Die hohe Bindung der heutigen Wochenendpendler an i h r e n ge
genwärtigen Wohnort muß al s o i n d i e s e r Perspektive auch a l s 
Ergebnis eines Entscheidungs-, d.h. S t a b i l i s i e r u n g s - und 
Ausleseprozesses betrachtet werden. Daß von den heutigen 
Wochenendpendlern kaum ei n e r mehr e r n s t h a f t daran denkt, um
z u s i e d e l n , schließt n i c h t aus, daß zukünftige Wochenendpend
l e r - seien es d i e Kinder heutiger Wochenendpendler oder 
seien es jüngere Menschen, deren E l t e r n heute im Untersu-
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chungsgebiet i n der Landwirtschaft oder außerhalb der Land
w i r t s c h a f t beschäftigt si n d - dann s i c h anders entscheiden. 

Hierfür sprechen zwei Tatsachen, nämlich einmal d i e d e u t l i c h 
über dem Durchschnitt liegende B e r e i t s c h a f t zu r e g i o n a l e r 
Mobilität b e i den wenigen jüngeren Wochenendpendlern, d i e 
w i r befragten, zum anderen d i e Ausbildungs- und Berufspläne 
v i e l e r Wochenendpendler für i h r e eigenen Kinder. 

b) Mobilitätspläne der jungen Wochenendpendler 

Unter den Wochenendpendlern, d i e s i c h d i e Frage nach e i n e r 
e v e n t u e l l e n Umsiedlung noch n i c h t konkret g e s t e l l t haben 
( s i e s i n d i n der vorhergehenden T a b e l l e vor allem i n den Ka
t e g o r i e n "Nie an Umzug gedacht" und "Keine Antwort, Weiß 
n i c h t " - zusammen 24 %, zu f i n d e n ) , b efindet s i c h auch eine 
i n der Gesamtheit der Befragten s t a t i s t i s c h n i c h t besonders 
ins Gewicht f a l l e n d e , jedoch i n der uns h i e r i n t e r e s s i e r e n 
den I n t e r p r e t a t i o n s p e r s p e k t i v e recht c h a r a k t e r i s t i s c h e Grupp 
von Wochenendpendlern, d i e noch n i c h t e i n Lebensalter e r 
r e i c h t haben, i n dem der h i e r s k i z z i e r t e Entscheidungs- und 
Stabilisierungsprozeß normalerweise abgeschlossen i s t . 

Die meisten b i s h e r i g e n Mobilitstsuntersuchungen zeigen über
einstimmend, daß es im Lebenslauf des normalen A r b e i t n e h 
mers Phasen hoher und Phasen n i e d r i g e r r e g i o n a l e r wie beruf
l i c h e r Mobilitätsbereitschaft g i b t , wobei r e g i o n a l e und be
r u f l i c h e Mobilität meist eng miteinander zusammenhängen. 
Die Phase höchster Mobilitätsbereitschaft l i e g t im R e g e l f a l l 
zwischen dem Abschluß der b e r u f l i c h e n Ausbildung und einem 
Zeitpunkt, der etwa mit der M i t t e des d r i t t e n Lebensjahr
zehnts zusammenfällt und vor allem durch Familiengründung 
bzw. durch familiäre S t a b i l i s i e r u n g (Geburt des ersten K i n 
des) geprägt wi r d . 

Im Gegensatz zur großen Mehrheit der befragten Wochenendpend 
l e r b e f i n d e t s i c h e i n k l e i n e r T e i l (insbesondere J u g e n d l i 
che, Ledige und zum T e i l J u n g v e r h e i r a t e t e ohne Kinder) durch 
aus noch i n ei n e r S i t u a t i o n , i n der eine Reihe von E n t s c h e i 
dungen, d i e d i e Älteren d e f i n i t i v v o l l z o g e n haben, noch o f 
fen s i n d . Diese Gruppe, d ie s i c h wegen i h r e r V i e l z a h l von 
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Faktoren, d i e b e i i h r e r D e f i n i t i o n berücksichtigt werden 
müssen, s t a t i s t i s c h n i c h t genau eingrenzen läßt, d i e jedoch 
10 - 15 % ausmachen dürfte, i s t i n i h r e n weiteren Lebensplä
nen, soweit s i e s i c h aus den o f t n i c h t besonders a r t i k u l i e r 
t en Äußerungen im Interview entnehmen l a s s e n , von symptoma
t i s c h e r Bedeutung n i c h t für d i e heutigen Wochenendpendler, 
wohl aber für d i e p o t e n t i e l l e n Wochenendpendler i n der her
anwachsenden Generation; genauer gesagt, für d i e zukünftigen, 
heute i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler aufwachsen
den Erwerbstätigen, soweit diese n i c h t damit rechnen können, 
auf Dauer genügend a t t r a k t i v e Beschäftigungsmöglichkeiten i n 
i h r e n Heimatgebieten zu fi n d e n . 

In früheren Generationen war d i e r e g i o n a l e Mobilität d i e s e r 
Bevölkerungsgruppen weitgehend von Anziehungs- und Abstos-
sungskraft der Großstädte bestimmt: Vor allem b e i Jungen, 
aber auch b e i v i e l e n Mädchen, führte der Weg aus dem Heimat
o r t möglichst d i r e k t i n d i e Großstadt - b e i den Jungen o f t 
mals v e r m i t t e l t durch d i e Militärzeit (die z.B. i n Bayern 
vor dem Ersten W e l t k r i e g b e i einem großen T e i l der Soldaten 
i n München endete), b e i den Mädchen vor allem veranlaßt 
durch d i e besonders hohe Nachfrage großstädtischer Haushal
t e nach Dienstboten. Soweit per Saldo d i e Landflucht auch 
k l e i n e r e n und m i t t l e r e n Städten zugute kam, führte der Weg 
d o r t h i n v i e l f a c h über d i e Großstadt, aus der man dann i n 
der S t a b i i i s i e r u n g s p e r i o d e aus b e r u f l i c h e n oder p r i v a t e n 
Gründen i n d i e etwas k l e i n e r e Stadt - sozusagen auf halbem 
Weg zum Heimatort - zurückkehrte. Dieser Mobilitätstrend 
(der s i c h schematisch d a r s t e l l e n läßt a l s Dorf-Großstadt-
M i t t e l s t a d t ) dürfte vor allem i n der M i t t e dieses Jahr
hunderts an Bedeutung gewonnen haben, a l s der I n d u s t r i a l i 
sierungsprozeß zunehmend auch auf Mittelstädte im Einzugs-
b e r e i c h der Großstädte übergriff und h i e r Möglichkeiten zur 
Verwertung i n d u s t r i e l l e r Q u a l i f i k a t i o n e n und Erfahrungen 
wahrgenommen werden konnten, die zunächst i n der Großstadt 
erworben werden mußten. 

Diese l a n g f r i s t i g e n Ströme r e g i o n a l e r Mobilität i n früheren 
Generationen wurden b i s h e r kaum untersucht. Hinweise f i n d e n 
s i c h vor allem b e i Brepohl: Der Aufbau des Ruhrvolks im Zuge 
der Ost-West-Wanderung, Recklinghausen 1948, d i e a l l e r d i n g s 
wegen der besonderen ökologischen S t r u k t u r des Gebiets n i c h t 
verallgemeinerbar s i n d , sowie i n : Zuzug nach München, I n s t i t u t 
für angewandte S o z i a l f o r s c h u n g , Untersuchungsleitung B. Lutz. 
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Gegenwärtig gewinnen zwei andere Typen von Wanderungsströ
men o f f e n s i c h t l i c h an Bedeutung: 

o die Abwanderung vom Land im e i g e n t l i c h e n Sinn i n k l e i n e r e , 
nur t e i l w e i s e verstädterte Siedlungen im Umland großer 
Städte; 

o d i e Abwanderung vom Land i n d i e nächstgelegenen größeren 
Orte mittelstädtischen Charakters. 

In den - heute v i e l f a c h noch recht unkonturierten - Lebens-
plänen der jüngeren Wochenendpendler, d i e o f f e n s i c h t l i c h 
auch für d i e heranwachsende Generation symptomatisch s i n d , 
s p i e l t vor allem der z u l e t z t genannte Wanderungstyp i n den 
nächstgelegenen, größeren Ort eine e r h e b l i c h e R o l l e . Während 
man zu Hause kaum s i n n v o l l e b e r u f l i c h e Chancen s i e h t , s c h e i -
nen i n den nach C h r i s t a l l e r überwiegend i n d i e Kategorie 
der z e n t r a l e n Orte zweiter Größenordnung einzurangierenden 
K r e i s - und Industriestädten auf der L i n i e Passau-Regensburg-
Nürnberg ausreichend Möglichkeiten zu bestehen, d i e erwor
bene Q u a l i f i k a t i o n s i n n v o l l zu verwerten; während d i e Über
sie d l u n g i n d i e Großstadt - d i e b e r u f l i c h s i c h e r noch s i n n 
v o l l e r wäre - auf außerordentliche Sch w i e r i g k e i t e n des Seß-
haftwerdens stößt, glaubt man (oder weiß man aufgrund v i e l 
fältiger persönlicher Kontakte), daß es i n diesen Orten n i c h t 
übermäßig schwer i s t , eine Wohnung zu f i n d e n und s i c h auf 
Dauer e i n z u r i c h t e n . Es i s t an d i e s e r S t e l l e nachdrücklich 
f e s t z u h a l t e n , daß diese These - d i e für d i e l a n g f r i s t i g e n 
r e g i o n a l p o l i t i s c h e r Entscheidungen von großer Bedeutung i s t -
mit H i l f e unseres M a t e r i a l s keineswegs e i n d e u t i g bewiesen 
werden kann, jedoch b i s zum Vo r l i e g e n s p e z i e l l e r , systema
t i s c h e r Untersuchungen a l s p l a u s i b e l s t e Arbeitshypothese 
erscheinen muß, die auch durch andere Untersuchungen gestützt 
wird. 

C h r i s t a l l e r , C , Die z e n t r a l e n Orte i n Süddeutschland, Mün
chen 19 2 8 
V g l . h i e r z u vor allem Untersuchungen des I n s t i t u t s für s o z i a l 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung über Wanderungen i n Stadt und 
Region Regensburg; e r s t e Ergebnisse wurden kürzlich veröffent
l i c h t i n : Städtebauliches Seminar der S t i f t u n g Regensburg des 
K u l t u r k r e i s e s im Bundesverband der Deutschen I n d u s t r i e (Hrsg) 
Regensburg - Zur Erneuerung e i n e r a l t e n Stadt, Düsseldorf/Wien 
1967, S. 40 f f 
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c) Zukunftspläne für d i e Kinder 

Gerade w e i l s i e dieses Handikap e i n e r unzureichenden Bildung 
und Ausbildung so d e u t l i c h verspüren, er s c h e i n t es überra
schend v i e l e n Wochenendpendlern dringend notwendig, daß i h r e 
Kinder eine bessere Schulbildung und Ausbildung e r h a l t e n 
a l s d i e s b e i ihnen s e l b s t der F a l l war. 

Von den 207 Kindern der befragten Wochenendpendler sind 79 
noch so k l e i n , daß für s i e noch keine e r n s t h a f t e n E n t s c h e i 
dungen über den Besuch e i n e r weiterführenden Schule oder 
d i e A r t der Berufsausbildung' gefällt werden mußten. 

Die Schul- und Berufsausbildung der 69 Jungen und 59 Mädchen, 
für d i e b e r e i t s Entscheidungen g e f a l l e n s i n d , s p i e g e l t zwei 
- zum T e i l dramatisch widersprüchliche - Tatsachen wider: 

o die Entschlossenheit v i e l e r E l t e r n , i h r e n Kindern eine 
möglichst gute und zuku n f t s r e i c h e Ausbildung zu s i c h e r n ; 

o die S c h w i e r i g k e i t , i n den dünn b e s i e d e l t e n und sowohl nach 
I n d u s t r i e s t r u k t u r wie D i e n s t l e i s t u n g s b e s a t z b e n a c h t e i l i g 
ten Heimatgebieten ohne unerträglich hohe Belastungen 
(sehr weite Wege für d i e Kinder, Trennung der J u g e n d l i 
chen von i h r e n E l t e r n ) gute Ausbildungsstätten zu find e n . 

So l i e g t das Niveau der Schul- und Berufsausbildung b e i den 
Kindern der von uns befragten Wochenendpendler zwar e i n e r 
s e i t s sehr d e u t l i c h über dem i h r e r E l t e r n , kann jedoch den 
Durchschnitt des Bundesgebiets und insbesondere der städti
schen Bevölkerung n i c h t e r r e i c h e n . Dies g i l t insbesondere 
für eine Minderheit der Jungen und die Mehrheit der Mädchen 
- da man o f f e n s i c h t l i c h b e i den Jungen noch eher a l s b e i 
den Mädchen b e r e i t i s t , besondere Belastungen im Interesse 
e i n e r guten Ausbildung i n Kauf zu nehmen. 

Von den 69 Jungen, für d i e b e r e i t s eine Entscheidung über 
den Besuch e i n e r weiterführenden Schule oder eine b e r u f l i 
che Ausbildung g e f a l l e n i s t , t r a t e n immerhin 16 % ohne Aus
bil d u n g nach Abschluß der Volksschule i n das Erwerbsleben 
e i n ; weitere 14 % e r h a l t e n l e d i g l i c h eine Anlernausbildung 
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(z.B. Dreher oder E i s e n f l e c h t e r ) i n örtlichen I n d u s t r i e 
oder Baubetrieben. Diese beiden Werte l i e g e n e i n d e u t i g unter 
dem Durchschnitt der Bevölkerung des Bundesgebiets. S ie l i e 
gen a l l e r d i n g s spürbar günstiger a l s b e i den befragten j e t z i 
gen Wochenendpendlern, von denen 36 % ohne irgendeine Aus
bildung und weitere 7 % mit n i c h t abgeschlossener Lehre i n 
das Berufsleben e i n g e t r e t e n waren. 

45 % durchlaufen oder d u r c h l i e f e n eine o r d e n t l i c h e Lehraus
b i l d u n g - meist i n Lehrbetrieben i n der Nähe i h r e s Heimat
o r t s ; von den Lehrverhältnissen entfällt nur der k l e i n e r e 
T e i l (19 % der ganzen Gruppe) auf t r a d i t i o n e l l e , insbesondere 
handwerkliche Berufe, der größere T e i l auf moderne, d.h. i n 
d u s t r i e l l e oder industrienahe Berufe (zu denen auch d i e t e c h 
nischen Handwerksberufe wie E l e k t r o i n s t a l l a t e u r und vor a l 
lem Kraftfahrzeugmechaniker gezählt wurden). B e i den j e t z i 
gen Wochenendpendlern l i e g t der A n t e i l der Fach a r b e i t e r mit 
abgeschlossener Lehre b e i 55 %; da jedoch der größere T e i l 
d i e s e r 55 % seinen Beruf wechseln mußte und höchstens k l e i 
nere T e i l e des i n der Lehre Erworbenen heute verwenden kann, 
i s t auch i n s o f e r n das Ausbildungsniveau der Kinder v e r m u t l i c h 
höher a l s das der Väter. 

Besonders d e u t l i c h wird d i e Steigerung des Ausbildungsni
veaus b e i den Kindern gegenüber den Vätern beim A n t e i l derer 
s i c h t b a r , d i e eine weiterführende Schule besuchen: Während 
nur knapp 2 % der heutigen Wochenendpendler auf d i e M i t t e l 
schule gingen, besuchen oder besuchten 25 % a l l e r Söhne von 
Wochenendpendlern, d i e überhaupt das betreffende A l t e r er
r e i c h t haben, eine M i t t e l s c h u l e bzw. eine höhere Schule. 

Von den 59 Mädchen, d i e i n v e r g l e i c h b a r e r S i t u a t i o n s i n d , 
haben 41 % d i e Volksschule ohne weitere Ausbildung v e r l a s 
sen; ein T e i l von ihnen l e b t heute noch oder zunächst im 
Haushalt, ohne erwerbstätig zu s e i n . Wie b e i den Jungen l i e g t 
d iese Quote weit unter dem Durchschnitt des Bundesgebiets. 
Weitere 22 % durchlaufen oder d u r c h l i e f e n eine A n l e r n a u s b i l 
dung, i n den meisten Fällen i n einem T e x t i l - oder B e k l e i 
dungsbetrieb. 19 % e r h a l t e n oder e r h i e l t e n eine Ausbildung 
i n einem anerkannten Lehrberuf (darunter nur zwei Schneiderin
nen, dagegen w e s e n t l i c h mehr der heute auch i n städtischer 
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Bevölkerung besonders begehrten Berufe wie Verkäuferin und 
F r i s e u s e ) . G l e i c h f a l l s 19 % besuchen oder besuchten eine M i t 
t e l s c h u l e oder eine höhere Schule. 

Es i s t möglich, kann jedoch mit unserem M a t e r i a l n i c h t genau 
bestimmt werden, daß im Z e i t a b l a u f d i e Ansprüche der E l t e r n 
(und Kinder) an der Qualität der Ausbildung s t i e g e n , so kann 
für eine recht hohe Quote der heute unter 10-jährigen Kinder 
p r i n z i p i e l l der Besuch e i n e r M i t t e l s c h u l e oder höheren Schule 
angenommen werden, ohne daß d i e s e r Entschluß heute schon so 
k o n s i s t e n t wäre, daß man i h n mit dem tatsächlichen Schulbe
such der älteren Kinder v e r g l e i c h e n könnte. 

Wie groß t r o t z der o f f e n s i c h t l i c h e n Anstrengungen v i e l e r 
E l t e r n und Kinder das Gefälle i n Bildungs- und Ausbildungs
chancen und -niveau zwischen städtischen Gebieten und den 
Heimatgebieten der Wochenendpendler i s t , wird aus einem Ver
g l e i c h mit Ergebnissen e i n e r Erhebung über Berufseinmündung 
Jugendlicher i n der Stadtregion Augsburg aus dem Jahr 19 5 7 
d e u t l i c h . B ei d i e s e r Erhebung wurden zwei Gruppen unter
schieden: e i n e r s e i t s i n Augsburg s e l b s t ansässige Jugend
l i c h e , a n d e r e r s e i t s Jugendliche, d i e zur Ausbildung oder Be
rufseinmündung aus dem weiteren Umland nach Augsburg gekom
men waren. Diese l e t z t e r e Gruppe l i e g t i n i h r e r Ausbildungs
s t r u k t u r z i e m l i c h genau zwischen der e i g e n t l i c h städtischen 
Bevölkerung und den Kindern der Wochenendpendler - wobei w i r 
d i e i n der weiterführenden Schule verbleibenden Jugendlichen 
vernachlässigen müssen. 
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T a b e l l e 29: Berufsausbildung der Kinder der Wochenendpendler 
und e i n e r Stichprobe von Jugendlichen i n städti
schen und stadtnahen Gebieten (ohne Besuch wei
terführender Schulen) 

Kinder der Erhebung Augsburg 
Wochenend- weiteres Stadtge-
pendler Umland b i e t 

a) männlich 
Keine Berufsausbildung 
T r a d i t i o n e l l e Berufe 
Moderne Berufe ( e i n 
s c h l . Anlernberufe) 
Kaufmännische Berufe 
D i e n s t l e i s t u n g s b e r u f e 

b) w e i b l i c h 
Keine Ausbildung 
Gewerbliche Ausbildung 
Kaufmännische Ausbildung 
D i e n s t l e i s t u n g s b e r u f e 

(52) 
21 
25 

54 

(48) 
50 
50 

(48) 
14 
25 

44 
13 
12 

(49) 
31 
24 
35 
10 

2) 

(153) 

18 

49 
26 
7 

(120) 
5 

15 
61 
19 

1) 
2) 

Nur Ausbildung und Berufseinmündung im Stadtgebiet Augsburg 
Es handelt s i c h h i e r ausschließlich um Hausangestellte. 

Die Quote des Besuchs weiterführender Schulen dürfte, soweit 
f e s t s t e l l b a r , z i e m l i c h genau p a r a l l e l mit dem sinkenden An
t e i l der B e r u f s e i n t r i t t e ohne Ausbildung bzw. p a r a l l e l zum 
zunehmenden A n t e i l kaufmännischer Berufe s t e i g e n . 

Bedauerlicherweise b e s i t z e n w i r keine Vergleichswerte über 
die Schul- und Berufsausbildung der Kinder i n der r e s t l i c h e n 
Bevölkerung des Heimatgebiets der Wochenendpendler. Vermut
l i c h dürfte jedoch - vor allem , wenn man den hohen A n t e i l 
der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung und d i e überwiegend 
k l e i n b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r der Landwirtschaft berücksichtigt -
das allgemeine Bildungs- und Ausbildungsniveau der g l e i c h 
a l t r i g e n Kinder von Nicht-Wochenendpendlern eher noch n i e d r i 
ger l i e g e n . 
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In welchem Ausmaß das tatsächliche oder e r n s t h a f t i n s Auge 
gefaßte Bildungs- und Ausbildungsniveau der Kinder der Wochen
endpendler von dem mehr oder weniger zufälligen örtlichen 
Angebot an Bildungsmöglichkeiten und Ausbildungsstätten 
oder aber vom Bildungs- und A u f s t i e g s w i l l e n der Kinder und 
i h r e r E l t e r n abhängt, läßt s i c h i n gewissem Umfang b e u r t e i 
l e n , wenn man d i e befragte Wochenendpendler-Bevölkerung nach 
ökologischen Typen des Wohnorts und nach Tätigkeitstypen 
d i f f e r e n z i e r t . Zwar i s t wegen der geringen Zahl keine s y s t e 
matische s t a t i s t i s c h e Analyse ( h i e r wäre insbesondere eine 
m u l t i p l e Korrelationsrechnung angebracht) möglich, dennoch 
zeigen s i c h e i n i g e sehr c h a r a k t e r i s t i s c h e Zusammenhänge: 

a) B e i einem T e i l der Jungen wie der Mädchen mit dem n i e d r i g 
sten Ausbildungsniveau (keine oder Anlernausbildung) i s t 
hierfür o f f e n s i c h t l i c h d i e Möglichkeit ausschlaggebend, 
nach dem Ende der Volksschule i n einem B e t r i e b am Ort oder 
i n der Mähe des Orts A r b e i t zu fi n d e n . In der Nähe t r a d i 
t i o n e l l e r I n d u s t r i e s t a n d o r t e (die meist sehr v i e l unge
l e r n t e oder angelernte Arbeitskräfte beschäftigen) wohnen 
6 der 11 Jungen und 11 der 24 Mädchen i n g l e i c h e r S i t u a 
t i o n (obwohl i n diesen Orten nur j e w e i l s etwa 25 % b i s 
30 % a l l e r erfaßten Kinder von Wochenendpendlern zu Hause 
s i n d ) . Dies bedeutet mit anderen Worten, daß das Angebot 
von A r b e i t s s t e l l e n für Jugendliche für v i e l e E l t e r n und 
Kinder eine d e u t l i c h e Verlockung d a r s t e l l t , keine Aus
bi l d u n g anzustreben. 

b) Die höchsten Quoten von Jugendlichen mit ei n e r besonders 
guten Schulbildung und Ausbildung f i n d e n s i c h e i n d e u t i g 
i n den ökologisch am ungünstigsten gelegenen Orten. Von 
den 17 Jungen, die eine M i t t e l s c h u l e oder höhere Schule 
besuchen, wohnen n i c h t weniger a l s 11 i n den entlegensten 
k l e i n e n Ortschaften, i n denen nur 30 % a l l e r erfaßten Jun
gen zu Hause s i n d ; bei den Mädchen beträgt d i e Quote des 
gl e i c h e n Ortstyps 6 von 11. Dies bedeutet, daß das Fehlen 
j e g l i c h e r Ausbildungsmöglichkeiten den E l t e r n den Ent
schluß e r l e i c h t e r t , i h r e Kinder, wenn s i e i n jedem F a l l 
nach der Schule von zu Hause f o r t müssen oder längere täg
l i c h e Wegstrecken in. Kauf zu nehmen haben, dann auch i n 
den Genuß der bestmöglichen Schul- und Berufsausbildung 
kommen zu l a s s e n . 
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c) J e n s e i t s d i e s e r Einflüsse örtlicher Gegebenheiten legen 
d i e j e n i g e n Väter den größten Wert auf eine hochwertige 
Bildung und Ausbildung i h r e r Kinder, d i e s e l b s t den stärk
sten b e r u f l i c h e n A u f s t i e g durchlaufen haben. Von den Vä
t e r n der 17 Jungen, d i e d i e m i t t l e r e oder höhere Schule 
besuchen, s i n d 11 q u a l i f i z i e r t e Angelernte ( d i e zusammen 
nur etwa 50 % der Befragten s t e l l e n ) und d r e i weitere 
Büroangestellte, d i e nur 6 % der Befragten ausmachen. 
b e i den Mädchen s i n d d i e Verhältnisse ähnlich, wenn auch 
n i c h t so scharf ausgeprägt. 

Die Quote der Jungen und Mädchen, d i e ohne Ausbildung oder 
l e d i g l i c h mit e i n e r Anlernausbildung i n das Erwerbsleben 
e i n t r a t e n , i s t demgegenüber ganz besonders hoch b e i den 
B a u h i l f s a r b e i t e r n wie auch den Baufacharbeitern (von denen 
a l l e r d i n g s eine Minderheit i h r e Kinder auf d i e M i t t e l s c h u l e 
oder höhere Schule s c h i c k t ) , während Lehrausbildungen beson
ders s e l t e n s i n d . 

Am weitaus höchsten i s t d i e Entschlossenheit der E l t e r n und 
Kinder, v i e l e r l e i Belastungen und Opfer im Interesse e i n e r 
guten Ausbildung i h r e r Kinder i n Kauf zu nehmen, b e i den 
q u a l i f i z i e r t e n Angelernten und Büroangestellten, d i e i n 
besonders b e n a c h t e i l i g t e n örtlichen Verhältnissen ohne i r 
gendeine Beschäftigungs- oder Ausbildungsmöglichkeit für 
d i e Kinder wohnen. Von den 19 Jungen, d i e unter diese Kate
g o r i e f a l l e n , gehen 10 auf eine m i t t l e r e oder höhere Schule; 
nur e i n e r hat keine Ausbildung e r h a l t e n ; zwei haben l e d i g l i c h 
eine Anlernausbildung durchlaufen, während sieben L e h r l i n g e 
s i n d ; von den 14 Mädchen d i e s e r Kategorie gehen oder gingen 
fünf auf d i e m i t t l e r e oder höhere Schule, während nur v i e r 
ohne Ausbildung b l i e b e n und eines l e d i g l i c h eine A n l e r n 
ausbildung e r h i e l t ; d i e r e s t l i c h e n fünf durchlaufen oder 
d u r c h l i e f e n eine Lehre, und zwar zumeist i n modernen Berufen. 

Besonders n i e d r i g i s t demgegenüber das Ausbildungsniveau der 
Kinder von B a u h i l f s a r b e i t e r n und Baufacharbeitern, vor allem 
dann, wenn es i n der Nähe i h r e r Wohnorte Beschäftigungs
oder Anlernmöglichkeiten für ungelernte Jugendliche g i b t . 
Von den acht Jungen und 13 Mädchen, die d i e s e r Kategorie 
e i n d e u t i g zugeordnet werden können, sind v i e r bzw. neun ohne 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



jede Ausbildung von der Volksschule abgegangen. E i n Junge 
und e i n Mädchen e r h a l t e n eine Anlernausbildung, keines der 
Kinder besucht oder besuchte eine m i t t l e r e oder höhere 
Schule. 

Auch d i e s e r Zusammenhang zwischen Bildungs- und Ausbildungs
möglichkeiten e i n e r s e i t s , Bildungs- und Au s b i l d u n g s b e r e i t 
s c h a f t a n d e r e r s e i t s e r f o r d e r t zwingend eine sehr v i e l einge
hendere Analyse, a l s s i e mit dem verfügbaren empirischen Ma
t e r i a l g e l e i s t e t werden könnte - zumal es uns n i c h t möglich 
war, d i e örtlich oder r e g i o n a l verfügbaren Bildungs- und Aus
bildungsmöglichkeiten w i r k l i c h exakt zu erfas s e n . 

Der ganz o f f e n s i c h t l i c h starke Einfluß, den W i l l e und Ent
s c h l o s s e n h e i t der F a m i l i e n b e s i t z t , den Kindern eine bessere, 
chancenreiche Schulbildung und Ausbildung zukommen zu l a s s e n , 
l e g t d i e Vermutung nahe, daß das Bildungs- und Ausbildungs
niveau der Kinder des überwiegenden T e i l s der Wochenendpend
l e r über dem Durchschnitt der r e s t l i c h e n Bevölkerung i n 
i h r e n Heimatgebieten l i e g t - ohne daß w i r , w e i l zuverlässi
ges V e r g l e i c h s m a t e r i a l f e h l t , diese Frage e i n d e u t i g beant
worten können. 

In jedem F a l l d a r f man davon ausgehen, daß v i e l e Kinder der 
heutigen Wochenendpendler unter günstigeren Umständen i n 
das Erwerbsleben e i n g e t r e t e n s i n d oder e i n t r e t e n werden, 
a l s d i e s b e i i h r e n Vätern der F a l l war, und daß für s i e d i e 
Diskrepanz zwischen Beschäftigungsmöglichkeiten und Ansprü
chen n i c h t zur Fortsetzung des Wochenendpendelns, sondern 
zur Abwanderung i n Gebiete mit günstigeren b e r u f l i c h e n 
Chancen führen w i r d , 

Wenn auch b e i den heute lebenden Wochenendpendlern Abwande
rungen i n größere Ort- oder Ballungsgebiete aus den s k i z z i e r 
ten Gründen gänzlich unwahrscheinlich s i n d , besteht doch 
eine sehr hohe W a h r s c h e i n l i c h k e i t dafür, daß die Abwande
rungstendenzen b e i i h r e n Kindern - und zwar v e r m u t l i c h mit 
e i n e r erheblichen p o s i t i v e n Auslese nach I n i t i a t i v e , Fähig-
k e i t e n und Aktivität - sehr s t a r k s e i n werden. 
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Dies schließt a l l e r d i n g s n i c h t aus, daß auch unter den K i n 
dern der Wochenendpendler d i e j e n i g e n , d i e wegen der g e r i n 
geren Bedeutung, d i e i n den Fam i l i e n einer guten Ausbildung 
beigemessen wurde, und/oder w e i l man den Verlockungen der 
örtlichen Angebote an Arbeitsstätten (oder auch unzureichen
den Ausbildungsstätten) f o l g t e , k e i n w e s e n t l i c h höheres 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u b e s i t z e n werden a l s i h r e Väter, auch 
für d i e nächste Generation e i n beträchtliches Reservoir an 
p o t e n t i e l l e n Wochenendpendlern d a r s t e l l e n . 
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VI. Schlußfolgerungen und längerfristige Perspektiven 
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Vorbemerkung 

Mit H i l f e der i n T e i l I I d a r g e s t e l l t e n Strukturdaten der Wohn
gebiete der Wochenendpendler im Bayerischen Wald und der i n den 
T e i l e n I I I , IV und V untersuchten s p e z i f i s c h e n Besonderheiten 
der Gruppe der Wochenendpendler s o l l h i e r versucht werden, 
einen Bezugsrahmen zu k o n s t r u i e r e n , aus dem sowohl d i e auslö
senden Faktoren für das Erwerbsverhalten der Wochenendpendler 
a l s auch d i e damit zusammenhängenden s p e z i f i s c h e n Entwicklungs
tendenzen i n t e r p r e t i e r t werden können. 

Die grundlegende Frage, d i e insbesondere i n r e g i o n a l p o l i t i s c h e r 
H i n s i c h t r e l e v a n t i s t , i s t d i e nach der zukünftigen Entwicklung 
der Gruppe der Wochenendpendler. Es i s t h i e r von besonderem 
I n t e r e s s e , inwieweit das Erwerbsverhalten d i e s e r Gruppe von 
r e g i o n a l p o l i t i s c h e n Maßnahmen wie etwa e i n e r immer i n t e n s i v e r e n 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g des Bayerischen Walds abhängig i s t ; i nwie
weit s i c h das "Problem" der Wochenendpendler durch eine zuneh
mende Abwanderung aus der Landwirtschaft verstärken, bzw. durch 
einen zunehmender Wegzug der Wochenendpendler i n i n d u s t r i e l l 
städtische Gebiete v e r r i n g e r n w i r d . 

Das Problem der Wochenendpendler' wird im allgemeinen i n zwei 
s i c h t e i l w e i s e entgegenstehenden I n t e r p r e t a t i o n s p e r s p e k t i v e n 
d i s k u t i e r t . 

o Im ersten F a l l werden die Wochenendpendler a l s eine vorüber
gehende Folge verspäteter I n d u s t r i a l i s i e r u n g angesehen. Die
se P e r s p e k t i v e , d i e sich weitgehend mit der " o f f i z i e l l e n " , 
von R e g i o n a l p o l i t i k e r n vertretenen Meinung deckt, b e g r e i f t 
das Wochenendpendeln a l s eine Folge der Diskrepanz zwischen 
den angebotenen und nachgefragten Arbeitsplätzen und nimmt 
an, daß diese Diskrepanz durch eine zunehmende I n d u s t r i a l i 
s ierung des Bayerischen Walds und eines s i c h damit verstärken
den A r b e i t s p l a t z a n g e b o t s aufhebbar i s t . 

o Im anderen F a l l wird das Wochenendpendeln a l s e i n e b e n f a l l s 
vorübergehendes Phänomen b e g r i f f e n , das dadurch a u f t r a t , daß 
der T e i l der Bevölkerung., der im Bayerischen Wald keine Ar
b e i t f i n d e n konnte, s i c h n i c h t zu ei n e r Abwanderung i n d i e 
i n d u s t r i e l l e n Ballungsräume bzw. Städte entschloß, sondern 
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diese Abwanderung aufschob; es wird aber im allgemeinen damit 
gerechnet, daß das Problem der Wochenendpendler zumindest i n 
der nächsten Generation gelöst werden w i r d , daß a l s o d i e jün
geren Leute i n immer stärkerem Maß i n d i e Städte abwandern 
werden. 

Eine eingehendere Diskussion d i e s e r beiden I n t e r p r e t a t i o n s p e r 
spektiven e r s c h e i n t i n diesem Zusammenhang notwendig, vor allem 
schon deswegen, w e i l daraus e i n großer T e i l der r e g i o n a l p o l i t i 
schen Entwicklungs- und Förderungsmaßnahmen des Bayerischen 
Walds aufbaut. 

Wir werden im weiteren versuchen, eine I n t e r p r e t a t i o n s - und 
Erklärungsperspektive zu entwickeln, d i e zwar Elemente aus den 
er s t e n beiden übernimmt, im Gegensatz dazu aber von e i n e r dy
namischen Konzeption g e s e l l s c h a f t l i c h e r Entwicklung ausgeht 
und d i e Ergebnisse unserer Untersuchung berücksichtigt. 

Dabei b e g r e i f e n wir das Wochenendpendeln a l s einen zwar 
den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Entwicklungstendenzen s i c h anpassenden, 
trotzdem aber r e l a t i v s t a b i l e n Ausgleichsprozeß zwischen spe
z i f i s c h e n Arbeitsmärkten, d i e i n etwa durch das B e g r i f f s p a a r 
i n d u s t r i e l l - v o r i n d u s t r i e l l gekennzeichnet werden können. 

1. Wochenendpendler a l s Übergangserscheinung verspäteter Indu-
s t r i a l i s i e r u n g 

Die gegenwärtig herrschenden, nahezu allgemein a k z e p t i e r t e n 
P r i n z i p i e n der R e g i o n a l p o l i t i k gehen davon aus, daß i n den 
"Problemregionen", d i e j a g l e i c h z e i t i g t y p i s c h e Heimatge
b i e t e der Wochenendpendler s i n d , ein Überangebot an A r b e i t s 
kräften besteht, das durch Schaffung neuer, insbesondere 
i n d u s t r i e l l e r Arbeitsplätze a b s o r b i e r t werden muß. 

Dieses örtlich und r e g i o n a l unausgeschöpfte Arbeitskräfte
r e s e r v o i r besteht aus: 

o den überschüssigen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitskräften, 
d.h. den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbspersonen, d i e f r e i 
g esetzt werden, wenn d i e Erträge i n der r e g i o n a l e n Land
w i r t s c h a f t s i c h durch stärkere Mechanisierung, durch Ver-
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besserung der B e t r i e b s s t r u k t u r und/oder durch Konzentra
t i o n der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n K u l t u r auf d i e besten Böden, 
di e Erträge j e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r V o l l a r b e i t s k r a f t i n 
etwa dem Durchschnitt Bayerns oder der Bundesrepublik nä
hert ; 

o den Wochenendpendlern, d i e j a b e i überschlägiger Rechnung 
i n wesentlichen T e i l e n des Untersuchungsgebiets im weite
ren Sinn zwischen 10 und 20 % der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
Erwerbsbevölkerung ausmachten 

o den Frauen (insbesondere Hausfrauen), d i e n i c h t erwerbstä
t i g s i n d , obwohl s i e von Haushaltsführung, Betreuung und 
Erziehung der Kinder n i c h t v o l l i n Anspruch genommen wer
den. 

Die I n t e r p r e t a t i o n des Wochenendpendelns a l s Folge verspäte
t e r I n d u s t r i e a l i s i e r u n g kann s i c h auf d r e i Tatsachen berufen: 

o d ie offenbar hohe negative K o r r e l a t i o n zwischen Häufig
k e i t des Wochenendpendelns und Erwerbsquote der n i c h t l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung; 

o die K o r r e l a t i o n zwischen der Zahl n i c h t l a n d w i r t s c h a f t I i -
cher Arbeitsplätze j e 100 Einwohner und der Häufigkeit 
des Wochenendpendelns sie, soweit Zahlenwerts verfügbar 
sind sowohl im Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i c h wie im Z e i t v e r g l e i c h 
g i l t ; 

o d i e hohe Ortsverbundenheit der meisten Wochenendpendler, 
d i e s i c h insbesondere i n der hohen Quote von Hausbesitzern 
und der hohen M o t i v a t i o n zum Erwerb eines Eigenheims aus
drückt. 

Die Resorption des Wochenendpendelns würde d i e s e r P e r s p e k t i 
ve zufolge nahezu automatisch und i n dem Maß geschehen, i n 
dem eine konsequente P o l i t i k der I n d u s t r i e a n s i e d l u n g genügend 
Arbeitsplätze i n i h r e n Heimatgebieten s c h a f f t entweder d i 
re k t oder a l s Sekundärfolge durch das Entstehen oder d i e Ex
pansion i n d u s t r i e o r i e n t i e r t e r tertiärer B e t r i e b e . 
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Damit diese I n t e r p r e t a t i o n und d i e aus i h r a b g e l e i t e t e n Hypo
thesen r i c h t i g s i n d , muß eine Reihe von Bedingungen erfüllt 
oder erfüllbar s e i n : 

a) Es muß möglich s e i n , i n den Heimatgebieten der Wochen
endpendler Arbeitsplätze zu s c h a f f e n , deren d u r c h s c h n i t t 
l i c h e Entfernung von den Wohnungen der Wochenendpendler 
so günstig i s t , daß das Tagespendeln insgesamt wesent
l i c h weniger Zeitaufwand und Kosten e r f o r d e r t a l s j e t z t 
d i e Zurücklegung größerer Entfernungen e i n - bzw. zweimal 
i n der Woche. 

b) Diese Arbeitsplätze müssen nach Verdiensten, aber auch 
nach S i c h e r h e i t , I n t e r e s s a n t h e i t , Aufstiegsmöglichkeiten, 
mit den gegenwärtigen Arbeitsplätzen der Wochenendpend-
l e r v e r g l e i c h b a r s e i n . 

c) Die l a n g f r i s t i g e n Entwicklungs- und Veränderungstenden
zen d i e s e r Arbeitsplätze müssen mit den Veränderungen 
von Bildungs-, Q u a l i f i k a t i o n s - und Anspruchsniveau kon
form gehen, wie s i e im Generationswandel i n den F a m i l i e n 
der Wochenendpendler zu erwarten s i n d . 

d) Diese Eigenschaften der Arbeitsplätze (gute E r r e i c h b a r 
k e i t , gute f i n a n z i e l l e und n i c h t f i n a n z i e l l e A r b e i t s b e 
dingungen und l a n g f r i s t i g e Übereinstimmung mit den q u a l i 
t a t i v e n Entwicklungstendenzen, des Arbeitskräfteangebots) 
müssen den j e t z i g e n Wochenendpendlern so d e u t l i c h e r 
scheinen, daß hierdurch der Entschluß zu e i n e r Umstel
lung des Erwerbsverhaltens i n d u z i e r t w i rd. 

Wie w i r i n unserer Untersuchung gezeigt haben, i s t es prak
t i s c h unmöglich, auch nur eine der oben d a r g e s t e l l t e n v i e r 
Bedingungen zu erfüllen. 

Da s i c h d i e Wochenendpendler z i e m l i c h gleichmäßig über das 
gesamte Gebiet des Bayerischen Walds v e r t e i l e n , d.h. aus 
p r a k t i s c h a l l e n Gemeinden der von uns untersuchten Landkrei
se kommen, i s t es zwar möglich, durch d i e Ansiedlung neuer 
I n d u s t r i e b e t r i e b e einem k l e i n e n T e i l d i e s e r Personen neue 
Arbeitsplätze anzubieten, d i e i n noch tragbaren Tagespendel-
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entfernungen l i e g e n ; es dürfte aber unmöglich s e i n , eine 
derart große Zahl von - notwendigerweise - k l e i n e n Indu
s t r i e b e t r i e b e n anzusiedeln, daß a l l e n Wochenendpendlern e i n 
i n zumutbaren Entfernungen liegender A r b e i t s p l a t z angeboten 
werden kann. 

E i n gutes B e i s p i e l hierfür i s t d i e S i t u a t i o n im Landkreis 
Cham, wo durch d i e Ansiedlung von I n d u s t r i e b e t r i e b e n im Um
k r e i s der Stadt Cham zwar T e i l e der Wochenendpendler aus 
den umliegenden Gemeinden i h r e b i s h e r i g e Erwerbstätigkeit 
aufgaben und d i e neuen Arbeitsplätze ( a l l e r d i n g s zu einem 
großen T e i l unter erheblichen Einkommenseinbußen) a k z e p t i e r 
t e n , s i c h aber keine Veränderungen i n der Zahl der Wochen
endpendler i n den mehr a l s 10 km e n t f e r n t liegenden Gemein
den beobachten ließen. 

o Da der größte T e i l der Wochenendpendler, wie gezeigt wer
den konnte, über eine ganze Reihe von b e t r i e b s s p e z i f i 
schen Q u a l i f i k a t i o n e n verfügt und außerdem g e n e r e l l den 
V o r t e i l e i n e r weitgehender z e i t l i c h e n und örtlichen Dispo
nibilität au f w e i s t , können wohl kaum v e r g l e i c h b a r e Ar
beitsplätze angeboten werden. 

o Da d i e Wochenendpendler - wohl aufgrund der von ihnen ge
sammelten Erfahrungen - i h r e n Kindern eine r e l a t i v gute, 
meist industriell-städtisch o r i e n t i e r t e Ausbildung ermög
l i c h e n , scheint es von vornherein ausgeschlossen zu s e i n , 
daß d i e Kinder cor Wochenendpendler d i e Arbeitsplätze ak
ze p t i e r e n würden, die von ihr e n Vätern im Augenblick aus
gefüllt werden könnten. 

o Wie aus unseren Gesprächen mit den V e r t r e t e r n r e g i o n a l e r 
Planungs- und W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n zu entnehmen i s t , 
i s t es schon im Augenblick kaum mehr möglich, geeignete 
I n d u s t r i e b e t r i e b e für eine Ansiedlung im Bayerischen Wald 
bzw. für d i e Eröffnung eines Zweigwerks zu gewinnen. Von 
s e i t e n der Be t r i e b e wird h i e r b e i argumentiert, daß im 
Bayerischen Wald zwar u n q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte i n 
ausreichender Menge vorhanden s e i e n , daß es aber kaum mög
l i c h s e i , q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte bzw. Fachkräfte 
( A n g e s t e l l t e ) zu f i n d e n , und daß w e i t e r d i e im Bayerischen 
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Wald fehlenden "Fühlungsvorteile" i n d u s t r i e l l e r B a l l u n g s 
räume d i e dort vorhandenen K o s t e n v o r t e i l e weitaus kompen
s i e r e n würden. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung legen d i e Vermutung nahe, 
daß das Problem der Wochenendpendler auf dem Weg über eine 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g des Bayerischen Walds n i c h t zu lösen s e i n 
w i r d ; j a , daß d i e I n d u s t r i a l i s i e r u n g s e l b s t auf e r h e b l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n stoßen dürfte. Es l i e g t nahe, an d i e s e r 
S t e l l e eine schwerwiegende K r i t i k an der P r a x i s der gegen
wärtigen Landesplanung zu f o r m u l i e r e n , d i e s i c h f r e i l i c h 
n i c h t auf die i n der Landesplanung tätigen Personen, sondern 
auf d i e St r u k t u r und insbesondere d i e q u a n t i t a t i v e und qua
l i t a t i v e p e r s o n e l l e Ausstattung und d i e technischen Möglich
k e i t e n der Planungsämter r i c h t e t : Während es im Rahmen einer 
Problemstudie wie der h i e r m i t vorgelegten zulässig i s t , auf 
eine d e t a i l l i e r t e q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e Analyse des 
tatsächlichen oder p o t e n t i e l l e n A rbeitsplatzangebots und 
se i n e r Bestimmungsfaktoren zu v e r z i c h t e n (bzw. s i c h mit 
der Beschreibung der Widerspiegelung dieses Angebots im Be
wußtsein der Wochenendpendler zu begnügen), s o l l t e n solche 
Untersuchungen e i g e n t l i c h zum selbstverständlichen Rüstzeug 
ei n e r Regionalplanung gehören, b e i deren Entscheidungen es 
j a um sieben- oder a c h t s t e l l i g e Beträge und um das Schick
s a l von zehntausenden oder hunderttausenden von Menschen 
geht. 

2. Wochenendpendeln a l s verzögerte Urbanisierung 

In der von uns angesprochenen zweiten I n t e r p r e t a t i o n s p e r 
s p e k t i v e werden d i e Wochenendpendler a l s eine Gruppe von 
Personen angesehen, d i e eine A r t "Überbevölkerung" d i e s e r 
Gebiete d a r s t e l l t , d i e aber aufgrund ganz bestimmter Me
chanismen zumindest i n der gegenwärtigen Generation n i c h t 
abgewandert i s t , i n der nächsten Generation aber ganz s i 
cher abwandern w i r d , Das Problem der Wochenendpendler i s t 
h i e r a l s o e b e n f a l l s e i n Übergangsphänomen, das spätestens 
i n der nächsten Generation verschwinden w i r d . Die Wochen
endpendler wären i n d i e s e r zweiten I n t e r p r e t a t i o n s p e r s p e k 
t i v e ganz ähnlich wie d i e früheren Wanderarbeiter p o t e n t i e l 
l e Emigranten, d i e nur vorübergehend den Entschluß zur Um
si e d l u n g i n d i e Ballungsgebiete aufgeschoben haben. 
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Das gegenwärtige Erwerbsverhalten müßte i n d i e s e r P e r s p e k t i 
ve n i c h t so sehr durch den "Push" der unzureichenden indu
s t r i e l l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung i h r e r Heimatge
b i e t e , sondern durch den " P u l l " der Arbeitsplätze i n den 
i n d u s t r i e l l e n Ballungszentren bzw. auf i h n h i n o r i e n t i e r t e n 
B etriebe erklärt werden. Für d i e R i c h t i g k e i t d i e s e r I n t e r 
p r e t a t i o n sprechen sehr v i e l e Merkmale der gegenwärtigen Ar
beitsplätze der Wochenendpendler. 

o Im Gegensatz etwa zu den Wanderarbeitern, aber auch zur 
Mehrzahl der ausländischen Arbeitskräfte, gehören d i e mei
sten Wochenendpendler zur Stammbelegschaft i h r e r B e t r i e b e , 
b e i denen s i e s e i t langem beschäftigt s i n d . 

o Ihre Tätigkeiten si n d im Durchschnitt spürbar q u a l i f i z i e r 
t e r , a l s es ihrem an der Gesamtheit der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e n Erwerbsbevölkerung gemessenen n i e d r i g e n Bildungs
und Ausbildungsstand entspräche. 

o Ihre Arbeitsplätze b i e t e n ihnen n i c h t nur überdurchschnitt
l i c h e Verdienstmöglichkeiten, sondern vor allem auch e i n 
hohes Maß an S i c h e r h e i t und t e i l w e i s e sogar Aufstiegsmög
l i c h k e i t e n , was durchaus den normalen Ansprüchen e i n e r i n 
d u s t r i e l l e n Erwerbsbevölkerung im engeren Sinn entsprechen 
würde. 

A l s A r b e i t s k r a f t s i n d d i e Wochenendpendler sehr v i e l mehr 
i n i n d u s t r i e l l e a r b e i t s t e i l i g e Systeme i n t e g r i e r t a l s s i e 
b e i s p i e l s w e i s e i n d i e S o z i a l s t r u k t u r i h r e r Heimatorte i n t e 
g r i e r t s i n d . 

Daß s i e dennoch n i c h t (noch n i c h t ) i h r e Wohnung an einen Ort 
v e r l e g t haben, von dem aus s i e i h r e n A r b e i t s p l a t z täglich 
err e i c h e n können, daß s i e s i c h o f f e n s i c h t l i c h l a n g f r i s t i g 
darauf e i n g e s t e l l t haben, d i e sehr belastenden, s o z i a l deklas 
sierenden Lebensverhältnisse während der Arbeitswoche i n 
Kauf zu nehmen, erklärt s i c h vor allem aus 

o der sehr v i e l größeren Bewe g l i c h k e i t , d i e gerade i n jüng
s t e r Z e i t durch das Auto ( p r i v a t e K raftfahrzeuge, d i e meist 
gemeinsam benutzt werden, oder firmeneigene Fahrzeuge, d i e 
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e i n z e l n e oder auch größere Gruppen von Wochenendpendlern 
über den Samstag/Sonntag nach Hause fahren können) geboten 
w i r d und wöchentliche Heimfahrten auch über große E n t f e r 
nungen und wechselnde Strecken möglich macht, 

o durch d i e Sc h w i e r i g k e i t e n , i n den Ballungsgebieten und an 
ihrem Rand eine Wohnung zu f i n d e n , d i e w i r t s c h a f t l i c h t r a g 
bar i s t und auch gemessen an hochgeschätzten Werten, wie 
Erwerb eines Eigenheims, mit dem v e r g l i c h e n werden kann, 
was s i e zu Hause haben; 

o der Tatsache, daß i h r e Q u a l i f i k a t i o n , i h r e b e r u f l i c h e 
S t e l l u n g und i h r A r b e i t s v e r d i e n s t j a zum T e i l auf der be
sonderen z e i t l i c h e n und örtlichen Disponibilität beruhen, 
d i e mit der Trennung von der F a m i l i e während der A r b e i t s 
woche verbunden i s t . 

Auch i n d i e s e r Perspektive i s t das Wochenendpendeln, zumin
dest b e i l a n g f r i s t i g e r Betrachtung, e i n Übergangszustand, 
dem jedoch i n der Mehrzahl der Fälle n i c h t wie i n der zwei
t e n I n t e r p r e t a t i o n s p e r s p e k t i v e d i e Annahme eines A r b e i t s 
p l a t z e s i n der Nähe des heutigen Wohnorts, sondern eine Um
si e d l u n g i n Ballungsgebiete f o l g e n würde. Ob d i e s noch i n 
der j e t z i g e n oder e r s t i n der nächsten Generation e r f o l g t , 
hängt von z a h l r e i c h e n Faktoren ab, d i e s i c h nur zum k l e i n e 
ren T e i l p r o g n o s t i z i e r e n l a s s e n , wenngleich im folgenden 
versucht w i r d , s i e wenigstens zu r e g i s t r i e r e n : Veränderun
gen im Bedarf an der für Wochenendpendler t y p i s c h e n Q u a l i f i 
k a t i o n ; d i e Entwicklung der Wohnungsverhältnisse i n den B a l 
lungszentren; d i e Entwicklung der Verkehrsverhältnisse usf. 

In jedem F a l l b e i n h a l t e t d i e s e , der vorausgehenden komple
mentäre I n t e r p r e t a t i o n die Annahme, daß es n i c h t möglich 
s e i n w i r d , i n ausreichendem Umfang akzeptable Arbeitsplätze 
für d i e Wochenendpendler, i h r e Kinder und gegebenenfalls 
auch i h r e Frauen i n e r r e i c h b a r e r Nähe i h r e r j e t z i g e n Wohnung 
zu schaffen. 

Wenn s i c h diese I n t e r p r e t a t i o n a l s r i c h t i g e r oder wenigstens 
p l a u s i b l e r erweisen s o l l t e a l s d i e I n t e r p r e t a t i o n des Wochen-
endpendelns a l s Folge verzögerter I n d u s t r i a l i s i e r u n g , i s t 
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auch anzunehmen, daß das Reservoir an Wochenendpendlern 
t r o t z späterer Umsiedlung der j e t z i g e n Wochenendpendler-
Bevölkerung unverändert groß b l e i b t ; b e t r a c h t e t man das 
Wochenendpendeln a l s verzögerte Urbanisierung, so s p r i c h t 
j a v i e l e s dafür, daß e i n e r h e b l i c h e r T e i l der heutigen, i n 
den kommenden Jahrzehnten f r e i g e s e t z t e n l a n d w i r t s c h a f t l i 
chen Bevölkerung den g l e i c h e n Weg einschlagen, d.h. v i e l e 
Jahre, wenn n i c h t eine ganze Generation hindurch, zunächst 
i n der Heimat wohnhaft b l e i b e n , aber i n Form von Wochenend
pendeln am Wirtschaftsprozeß der Ballungsgebiete teilnehmen 
w i r d . 

Das Problem der Wochenendpeneier wird a l s o auch h i e r n i c h t 
verschwinden, sondern fortbestehen, da zu vermuten i s t , daß 
s i c h d i e Gruppe der Wochenendpendler aus dem Reservoir der 
s i c h immer stärker vermindernden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Be
völkerung wieder auffüllen wi r d . 

3. Wochenendpendeln a l s s t a b i l e r Ausgleichsprozeß 

Die oben d a r g e s t e l l t e n Ergebnisse der Untersuchung der Wo
chenendpendler legen nahe, n i c h t eine der beiden I n t e r p r e t a 
t i o n s p e r s p e k t i v e n sowie d i e d a r i n zutage tretenden Erwar-
tungen über eine zukünftige Entwicklung zu a k z e p t i e r e n , son
dern einen eigenen Erklärungsversuch zu unternehmen, der zwar 
Elemente aus den beiden i n t e r p r e t a t i o n s p e r s p e k t i v e n über
nimmt, h i n s i c h t l i c h der weiteren Entwicklungstendenzen aber 
e r h e b l i c h abweichen wird. 

Die S i t u a t i o n der Wochenendpendler s c h e i n t , zumindest i n 
k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e , e i n durchaus s t a b i l e s Gleichge
wicht aufzuweisen; 

Die F i x i e r u n g an dem gegenwärtigen Wohnort i s t zumindest i n 
der j e t z i g e n Generation groß und k o n t r a s t i e r t mit den Schwie
r i g k e i t e n und Unsicherheiten einer Abwanderung i n d i e B a l 
lungsgebiete sowie mit deren i d e o l o g i s c h e r Legitimierung 
und R a t i o n a l i s i e r u n g . 
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Dieses Gleichgewicht i s t doppelter Natur: 

Es i s t einmal b e r u f l i c h e r A r t und gründet s i c h darauf, daß 

o die Wochenendpendler dank der für s i e t y p i s c h e n Kombina
t i o n hoher z e i t l i c h e r und örtlicher Disponibilität ( d i e 
s i e z.B. mit den ausländischen Arbeitskräften gemeinsam 
haben) und einer Reihe s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s 
setzungen (die s i e mit der Mehrzahl der industriell-städti
schen Erwerbsbevölkerung gemein haben) eine o b j e k t i v er
f o r d e r l i c h e und schwer ersetzbare A r b e i t s k r a f t d a r s t e l l e n ; 

o i n i h r e n Heimatgebieten kaum Arbeitsplätze bestehen, an 
denen s i e d i e s e s p e z i f i s c h e n Qualifikationsvoraussetzungen 
mit vergleichbarem E r t r a g ( h i e r n i c h t mehr nur im f i n a n z i e l -
len Sinn, sondern a l s p o s i t i v e r Saldo a l l e r f i n a n z i e l l e n 
und n i c h t f i n a n z i e l l e n Arbeitsbedingungen) verwerten können. 

Es i s t zum anderen außerberuflicher A r t und wird dadurch 
bedingt, daß 

o d i e Lebensbedingungen i n den Heimatorten der Wochenendpend
l e r eine Reihe von V o r t e i l e n gegenüber dem Wohnen i n der 
Stadt aufweisen, die. von den Wochenendpendlern d e u t l i c h 
gesehen und wahrgenommen werden: vor allem d i e hohen Chan
cen, zu einem eigenen Haus zu kommen, r e l a t i v n i e d r i g e Le
benshaltungskosten , Naturnähe und "gesunde" Lebensbedingun
gen; 

o d i e Umsiedlung i n Ballungszentren, d i e z w e i f e l l o s den Zu
gang zu v i e l e n heute den Wochenendpendlern und i h r e n Fami
l i e n p r a k t i s c h verschlossenen Möglichkeiten der Lebensge
s t a l t u n g öffnet, mit großen S c h w i e r i g k e i t e n , U n s i c h e r h e i -
t e n und, zumindest i n der j e t z i g e n Generation der Wochen
endpendler, sogar d i r e k t e n V e r l u s t e n (vor allem Aufgabe 
des eigenen Hauses) verbunden wäre; 

o angesichts d i e s e r Tatsachen d i e mit dem Pendeln verbunde
nen Lebensbedingungen durchaus akzeptabel erscheinen. 
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In l a n g f r i s t i g e r Perspektive kann dieses Gleichgewicht - s e i 
es innerhalb der j e t z i g e n Wochenendpendler-Bevölkerung, s e i 
es b e i i h r e n Kindern, s e i es b e i den dann e v e n t u e l l Wochen
endpendler werdenden T e i l e n der j e t z i g e n l a n d w i r t s c h a f t l i 
chen Bevölkerung - nur dann gestört werden, wenn w e s e n t l i 
che Veränderungen i n den dieses doppelte Gleichgewicht be
gründenden Größen e i n t r e t e n . 

Es s e i deshalb wenigstens i n Form hypothetischer A b l e i t u n 
gen versucht, d i e l a n g f r i s t i g e n Entwicklungstendenzen d i e s e r 
Größen zu a n a l y s i e r e n . Dabei s e i e n jedesmal d i e Bedeutung 
d i e s e r zu erwartenden oder denkbaren Veränderungen für d i e 
j e t z i g e n Wochenendpendler, für i h r e Kinder oder für i n Zu
kunft a l s Wochenendpendler i n Frage kommende T e i l e der heu
t i g e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Erwerbsbevölkerung b e t r a c h t e t . 

4. Faktoren des b e r u f l i c h e n Gleichgewichts 

a) Die Nachfrage nach den t y p i s c h e r Tätigkeiten der Wochen-
endpendler 

Die t y p i s c h e n E i n s a t z b e r e i c h e der Wochenendpendler werden, 
so hat es s i c h g e z e i g t , d a r g e s t e l l t von Außenarbeiten an 
kurz- oder m i t t e l f r i s t i g wechselnden Orten; i n a l l e r Regel 
handelt es s i c h h i e r b e i um A r b e i t e n , d i e mit dem Bau, dem 
Ausbau oder der Wartung von T e i l e n der i n d u s t r i e l l e n I n f r a 
s t r u k t u r zusammenhängen: 

Soweit s i c h heute absehen läßt, wird d i e Bedeutung d e r a r t i 
ger "Produktionsprozesse" i n Zukunft mindestens p a r a l l e l 
zum Wachstum des S o z i a l p r o d u k t s , w a h r s c h e i n l i c h jedoch sogar 
weit überproportional zunehmen: Ausbau des Verkehrssystems, 
Bau und Reparatur von Versorgungsleitungen, E r r i c h t u n g von 
Kraftwerken, i n d u s t r i e l l e n Großanlagen und i n d u s t r i a l i s i e r 
t e n Transportsystemen (insbesondere Rohrleitungen) gehören, 
zusammen mit der Regulierung des Wasserhaushalts und später 
technischen Maßnahmen zur Regenerierung der Luft und zur 
Kl i m a r e g u l i e r u n g , zu den z e n t r a l e n "Gemeinschaftsaufgaben" 
h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e r V o l k s w i r t s c h a f t e n , deren Lösung s i c h 
immer mehr a l s z e n t r a l e Vorbedingung für Wirtschaffswachstum 
und Wohlstand der einzelnen erweist. 
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I n s o f e r n wird dem heutigen c h a r a k t e r i s t i s c h e n E i n s a t z der 
Wochenendpendler a l s Arbeitskräfte bzw. i h r e n Arbeitsplätzen 
i n Zukunft s i c h e r l i c h eine steigende Bedeutung zukommen. 

G l e i c h z e i t i g mit wachsenden Ausgaben für d e r a r t i g e I n f r a 
s t r u k t u r i n v e s t i t i o n e n i s t jedoch aus unmittelbar e i n s i c h t i 
gen Gründen mit e i n e r weiteren, w a h r s c h e i n l i c h sogar be
schleunigten Produktivitätssteigerung b e i der R e a l i s i e r u n g 
d i e s e r I n v e s t i t i o n e n zu rechnen. Der Arbeitskräftebedarf 
der Branchen und Firmen, denen Bau und Wartung der I n f r a 
strukturanlagen und -systeme übertragen w i r d , dürfte sehr 
v i e l langsamer s t e i g e n a l s d i e Nachfrage nach i h r e n L e i s t u n 
gen. Ob der Zuwachs der Arbeitsproduktivität d i e Steigerung 
der Nachfrage überkompensieren wird oder n i c h t , wo d i e s der 
F a l l s e i n wird und wann, läßt s i c h gegenwärtig kaum absehen. 
V i e l e s s p r i c h t dafür, daß gerade b e i der Produktion von 
I n f r a s t r u k t u r - t r o t z e r h e b l i c h e r technischer und organisa
t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e , d i e i n neuester Z e i t etwa beim 
Straßenbau gemacht wurden - erhebliche Produktivitätsstei
gerungen möglich s i n d , zum B e i s p i e l durch verstärkte Anwen
dung des P r i n z i p s der V o r f e r t i g u n g , durch bessere Techniken 
der Bauplanung und r a t i o n e l l e r e Baudurchführung, durch Ver
wendung neuer M a t e r i a l i e n , e n d l i c h durch K o n s t r u k t i o n s p r i n 
z i p i e n , d i e höhere Verschleißfestigkeit und vor allem l e i c h 
t e r e Wartung garantieren., 

Selbst unter der - kurz- b i s m i t t e l f r i s t i g kaum r e a l i s t i 
schen, l a n g f r i s t i g jedoch wahrscheinlichen - Annahme e i n e r 
das Nachfragewachstum überkompensierenden Produktivitäts
steigerung wird zwar der globale Arbeitskräftebedarf abneh
men, doch wird hiervon der s p e z i f i s c h e Bedarf, zu dessen 
Deckung d i e Wochenendpendler besonders geeignet s i n d , wahr
s c h e i n l i c h gerade wenig b e t r o f f e n . 

Nach a l l e m , was w i r heute über d i e pe r s o n e l l e n Auswirkungen 
von Produktivitätssteigerung im Baugewerbe und verwandten 
Branchen wissen, s i n d Personaleinsparungen vor allem b e i 
zwei Gruppen von Arbeitskräften zu erwarten, d i e zwar t r a d i 
t i o n e l l unter den Wochenendpendlern z i e m l i c h häufig v e r t r e 
t e n s i n d , heute jedoch nur mehr eine Minderheit s t e l l e n , 
nämlich b e i den "weißen" Berufstypen der B a u h i l f s a r b e i t e r 
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und der k l a s s i s c h e n Baufacharbeiter; demgegenüber nehmen d i e 
meist "schwarzen", v i e l f a c h n i c h t durch eine bestehende Be
rufs a u s b i l d u n g abgedeckten angelernten und S p e z i a l b e r u f e , 
denen etwa d ie Hälfte der von uns befragten Wochenendpend
l e r angehört, auch b e i insgesamt sinkendem Arbeitskräftebe
darf absolut zu; und es i s t n i c h t einzusehen, warum diese 
Entwicklung, d i e j a eine große Zahl von V o r b i l d e r n i n der 
e i g e n t l i c h e n i n d u s t r i e l l e n Fertigung vorweisen kann, n i c h t 

1) 
w e i t e r andauern s o l l t e . 

Aus v i e l e r l e i Gründen sind diese Tätigkeiten, d i e vor allem 
i n der Bedienung von Maschinen und technischen Geräten be
stehen, i n besonderer Weise auf d i e s p e z i f i s c h e n Eigenschaf
ten der Wochenendpendler a l s A r b e i t s k r a f t zugeschnitten. 

Während B a u h i l f s a r b e i t e r und zum T e i l auch t r a d i t i o n e l l e 
F acharbeiter i n i h r e r Q u a l i f i k a t i o n j e d e r z e i t gegen andere 
Arbeitskräfte g l e i c h e r A r t austauschbar s i n d , wird vom Ma
schinenpersonal eine möglichst hohe V e r t r a u t h e i t mit einem 
bestimmten Gerät verl a n g t -- und zwar um so mehr, j e kompli
z i e r t e r dieses Gerät i s t und j e mehr b e i s e i n e r Bedienung 
eine p e r f e k t e Kenntnis s e i n e r Tücken und Schwächen notwen
d i g i s t . 

Es l i e g t a l s o im unmittelbaren Interesse der Firmen, Maschi
nenpersonal n i c h t nur für eine B a u s t e l l e anzuheuern und 
nach F e r t i g s t e l l u n g des Bauvorhabens wieder zu e n t l a s s e n , 
sondern a l s Stammbelegschaft an d i e Firma zu binden und mit 
dem Gerät von ei n e r B a u s t e l l e zur anderen zu schicken. 

Während der Zugang zu q u a l i f i z i e r t e n "weißen" Tätigkeiten 
( k l a s s i s c h e Baufachberufe) i n a l l e r Regel nur über eine ab
geschlossene Lehre führt, kann das Maschinenpersonal - ebenso 

V g l . h i e r z u insbesondere die e i n z i g e uns bekannte Untersuchung 
über technischen F o r t s c h r i t t im Baugewerbe unter besonderer 
Berücksichtigung des Tiefbaus i n : I f o - I n s t i t u t für Wirtschaftsforschung. S o z i a l e Konsequenzen des technischen F o r t s c h r i t t s , 
Berlin-München 19 6 2 
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wie das Person a l , das b e i neuen, unkonventionellen Verfahren 
e i n g e s e t z t wird -- b e i s e i n e r Tätigkeit auch ohne f o r m a l i s i e r 
t e Ausbildung eine. Fülle von Kenntnissen und F e r t i g k e i t e n 
verwerten, d i e irgendwann im Lauf des Berufs- oder Lebens
wegs einmal angesammelt wurden; auch s t e l l e n "Persönlich
keitswerte" wie Zuverlässigkeit, S t e t i g k e i t und Verantwor
tungsbewußtsein gerade beim Maschinenpersonal auf den j a 
o f t unübersichtlichen und n i c h t b i s i n s l e t z t e o r g a n i s i e r 
baren B a u s t e l l e n w i c h t i g e Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e und hoch-
gewertete Leistungsvoraussetzungen dar. 

Hinzu kommt, daß b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Gründe die Firmen 
veranlassen, das "teure" Gerät an der B a u s t e l l e so v i e l e 
Stunden wie möglich einzusetzen, a l s o s i c h beim Maschinenper
sonal möglichst von f e s t e n T a g e s a r b e i t s z e i t e n f r e i z u h a l t e n . 

S e l b s t wenn a l s o i n absehbarer Z e i t steigende Arbeitsproduk
tivität d i e zu erwartende starke Steigerung der Nachfrage 
nach Leistungen b e i der E r s t e l l u n g und Wartung von I n f r a 
s t r u k t u r überkompensieren s o l l t e , werden hiervon Tätigkei
ten der A r t kaum b e t r o f f e n , d i e heute von rund der Hälfte 
der Wochenendpendler ausgeübt werden und d i e mit hoher 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t innerhalb der Kategorie der Wochenend
pendler i n den vergangenen Jahren ständig wachsende Bedeu
tung e r h a l t e n hat. 

Nun i s t a l l e r d i n g s zu fragen, ob die heute u n b e s t r e i t b a r e 
hohe Affinität zwischen den s p e z i f i s c h e n Anforderungen d i e 
ser A r t von t e c h n i k - o r i e n t i e r t e n , ortsmobilen Arbeitsplät
zen auf der einen S e i t e und dem, was d i e Wochenendpendler 
l e i s t e n wollen und l e i s t e n können, auf der anderen S e i t e 
von Dauer s e i n wird. 

B e i den d e r z e i t i g e n Wochenendpendlern dürfte dies ohne Frage 
der F a l l s e i n . Sie sind i n i h r e r Mehrzahl mit besonders 
schlechten Startbedingungen, vor allem ohne eine i n d u s t r i e l l 
verwertbare b e r u f l i c h e Ausbildung i n den i n d u s t r i e l l e n oder 
i n d u s t r i e - o r i e n t i e r t e n Arbeitsprozeß e i n g e t r e t e n ; der Auf
s t i e g zu q u a l i f i z i e r t e r e n , r e l a t i v angesehenen, n i c h t e i n 
d e u t i g untergeordneten b e r u f l i c h e n P o s i t i o n e n i s t für s i e 
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nur dort möglich, wo neue Tätigkeiten entstehen, für d i e 
noch keine f o r m a l i s i e r t e n Ausbildungsgänge e x i s t i e r e n . 

Anders i s t d i e Lage, d i e s i c h für d i e Kinder der heutigen 
Wochenendpendler absehen läßt. 

Gerade d i e Väter, d i e i n ihrem Berufsleben am härtesten das 
Fehlen einer verwendbaren Berufsausbildung vermissen, legen 
größten Wert darauf, daß i h r e Kinder mit besseren Startchan
cen i n s Berufsleben e i n t r e t e n . Im Generationswechsel wird 
s i c h deshalb das Niveau der formalen Q u a l i f i k a t i o n i n n e r 
halb der heutigen Wochenendpendler-Bevölkerung e r h e b l i c h e r 
höhen. S i c h e r l i c h w ird p a r a l l e l h i e r z u auch das Niveau der 
Anforderungen an formale Ausbildung oder an nur durch s y s t e 
matische Ausbildung zu erwerbende Q u a l i f i k a t i o n e n b e i den 
für d i e heutigen Wochenendpendler t y p i s c h e n Tätigkeiten zu
nehmen. Man wird w a h r s c h e i n l i c h i n 10 oder 20 Jahren - ob zu 
Recht oder Unrecht, s e i h i e r n i c h t entschieden - die dann 
benutzten Baumaschinen n i c h t mehr mit Angelernten besetzen, 
sondern zu i h r e r Bedienung und Wartung d i e Q u a l i f i k a t i o n 
eines Maschinenfacharbeiters verlangen. Dennoch i s t f r a g 
l i c h , ob t r o t z Erhöhung der Anforderungen und der formal an
erkannten Q u a l i f i k a t i o n diese Arbeitsplätze für d i e Kinder 
der heutigen Wochenendpendler noch d i e g l e i c h e Attraktivität 
aufweisen, d i e s i e für i h r e Väter b e s i t z e n . 

Die p o t e n t i e l l e n Wochenendpendler i n der heutigen l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n Bevölkerung werden s i c h hingegen auch i n Zu
ku n f t , wenn s i e neu i n s Erwerbsleben e i n t r e t e n oder i n d i e 
i n d u s t r i e l l e Erwerbsbevölkerung überwechseln, i n e i n e r ähnli
chen S i t u a t i o n befinden wie die heutigen Wochenendpendler; 
s i e werden w a h r s c h e i n l i c h auf dem Hof, i n der Schule oder 
am Rand i h r e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Ausbildung e i n i g e maschi
nentechnische und o r g a n i s a t o r i s c h e Kenntnisse erwerben, d i e 
s i e verwenden können, jedoch s i c h e r l i c h i n i h r e r Mehrzahl 
keine formale Q u a l i f i k a t i o n b e s i t z e n , d i e ihnen q u a l i f i z i e r 
t e A r b e i t i n der e i g e n t l i c h e n I n d u s t r i e zugänglich machen 
würde. 
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Zusammenfassend: Von der Nachfrageseite her i s t damit zu 
rechnen, daß Tätigkeiten von dem Typus, wie er heute von 
einem erheblichen und v e r m u t l i c h noch wachsenden T e i l der 
Wochenendpendler ausgeführt w i r d , i n Zukunft mindestens g l e i 
che, w a h r s c h e i n l i c h aber noch beträchtlich wachsende Bedeu
tung b e s i t z e n werden. Von der Angebotsseite her i s t w e i t e r -
h i n zu erwarten, daß diese Tätigkeiten zwar n i c h t mehr für 
d i e Kinder der heutigen Wochenendpendler, wohl aber für d i e 
dann nachrückenden T e i l e der heutigen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
Bevölkerung ebenso a t t r a k t i v s e i n werden, wie s i e es für d i e 
heutigen Wochenendpendler s i n d . 

b) Das Angebot an i n d u s t r i e l l e n und i n d u s t r i e o r i e n t i e r t e n 
Arbeitsplätzen i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler 

In den l e t z t e n zehn Jahren hatten d i e zuständigen öffentli
chen S t e l l e n , wie s i c h gezeigt h a t t e , mit beträchtlichem Er
f o l g versucht, neue, i n d u s t r i e l l e Arbeitsplätze i n den Heimat
gebieten der Wochenendpendler zu schaffen. Dennoch war es 
n i c h t gelungen, eine W i r t s c h a f t s s t r u k t u r aufzubauen, d i e 
q u a n t i t a t i v und q u a l i t a t i v ausreichende, d.h. insbesondere 
ausreichend a t t r a k t i v e Arbeitsmöglichkeiten für d i e regiona
l e Bevölkerung zu b i e t e n h a t t e ; dies e r g i b t s i c h u n s t r e i t i g 
einmal aus der nach wie vor n i e d r i g e n Erwerbsquote der Bevöl
kerung des Untersuchungsgebiets, zum anderen aus der durch
gängigen Überzeugung der Wochenendpendler, daß es für s i e 
i n der Nähe i h r e s Wohnorts keine angemessenen, d.h. v e r g l e i c h 
bare Arbeitsbedingungen bietenden Arbeitsplätze gäbe. 

Die Schwäche des Arb e i t s p l a t z a n g e b o t s i n den Heimatgebieten 
der Wochenendpendler i s t vor allem ( s u b j e k t i v wie o b j e k t i v ) 
zu sehen i n 

o der hohen Konjunkturempfindlichkeit der i n der Nachkriegs
z e i t neugeschaffenen Arbeitsplätze, d i e einmal überwiegend 
eine weit unter dem Durchschnitt liegende Kapitalintensität 
aufweisen s o l l t e n (was b e i sinkender Nachfrage Reaktionen 
e i n e r Reduzierung der A r b e i t s k o s t e n nahelegt) und zum an
deren v i e l f a c h Zweig- oder Z u l i e f e r e r b e t r i e b e größerer 
Unternehmen i n den Ballungsgebieten s i n d , d i e b e i verschlech 
t e r t e r Beschäftigungslage eher i h r e Stammbelegschaft h a l t e n 
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und den Arbeitsmangel auf d i e Zweigbetriebe oder d i e Z u l i e 
f e r e r b e t r i e b e abwälzen; 

o der weitgehend t r a d i t i o n e l l e n Anforderungsstruktur der 
Arbeitsplätze ( e i n e r s e i t s q u a l i f i z i e r t e Arbeitsplätze, 
d i e eine f o r m e l l e Ausbildung voraussetzen und den Wochen
endpendlern n i c h t zugänglich s i n d ; a n d e r e r s e i t s nur unge
l e r n t e oder k u r z f r i s t i g angelernte Tätigkeiten), d i e gera
de den a k t i v e n Wochenendpendlern kaum Möglichkeiten g i b t , 
durch i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g i h r e schlechten S t a r t 
chancen zu k o r r i g i e r e n , 

o dem ausgesprochenen Unterbesatz mit im allgemeinen q u a l i 
f i z i e r t e n b i s h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsplätzen i n modernen, 
i n d u s t r i e o r i e n t i e r t e n D i e n s t l e i s t u n g e n . 

Für d i e heutigen Wochenendpendler i s t vor all e m d i e Frage 
w i c h t i g , ob i n absehbarer Z e i t andere Arbeitsplätze i n der 
Nähe i h r e r Heimatorte entstehen werden, d i e es an Q u a l i f i 
k a t i o n , Aufstiegsmöglichkeiten und auch A r b e i t s p l a t z s i c h e r 
h e i t mit i h r e n j e t z i g e n Tätigkeiten aufnehmen können. 

Ähnlich wird s i c h auch i n e i n e r etwas weiteren Zukunft d i e 
Frage für den a k t i v s t e n T e i l der aus der Landwirtschaft ab
wandernden j e t z i g e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung s t e l l e n . 

Für d i e Kinder der heutigen Wochenendpendler wird hingegen 
i n e r s t e r L i n i e entscheidend s e i n , ob s i e i n der Nähe i h r e r 
Heimatorte Arbeitsplätze f i n d e n , d i e ihrem über dem Durch
s c h n i t t der heute ansässigen Bevölkerung liegenden A u s b i l 
dungsniveau adäquat s i n d . 

B e i genauerer Analyse s t e l l t s i c h das Problem für a l l e d r e i 
Gruppen i n grundsätzlich g l e i c h e r Weise; verschieden s i n d 
höchstens Perspektiven und Ausgangspunkte - das Problem 
nämlich, ob es möglich i s t , i n den gegenwärtigen Heimatge
b i e t e n der Wochenendpendler n i c h t nur irgendwelche A r b e i t s 
plätze zu sc h a f f e n , sondern e i n i n d u s t r i e l l e s Produktions
system und e i n diesem zugeordnetes D i e n s t l e i s t u n g s s y s t e m auf
zubauen, das g l e i c h e Arbeitsmarktchancen b i e t e t , wie s i e i n 
den Ballungszentren gegeben s i n d . 
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Soweit s i c h d i e von diesem Problem i m p l i z i e r t e n komplexen 
Zusammenhänge überhaupt durchschauen l a s s e n , muß mit hoher 
Wahrsch e i n l i c h k e i t e i n I n d u s t r i a l i s i e r u n g s g l e i c h s t a n d der 
"Problemgebiete" mit den Ballungsregionen a l s u t o p i s c h be
t r a c h t e t werden. 

Die entscheidenden, h i e r b e i zu berücksichtigenden Tatsachen 
s i n d : 

o d i e dünne Besiedelung des Gebiets und d i e großen E n t f e r 
nungen, d i e von den Beschäftigten größerer Betriebe zwi
schen Wohnung und A r b e i t s o r t zurückgelegt werden müssen; 

o der Zusammenhang zwischen Betriebsgröße, A r b e i t s p l a t z s i 
c h e r h e i t , Kapitalintensität, technischem Entwicklungs
stand und Anforderungsstruktur der Arbeitsplätze, der zur 
Folge hat, daß nur r e l a t i v große B e t r i e b e , deren E r r i c h 
tung sehr hohe I n v e s t i t i o n e n e r f o r d e r t , ausreichend zu
k u n f t s s i c h e r e Arbeitsplätze anbieten können, d i e den Q u a l i 
fikationsansprüchen sowohl der heutigen Wochenendpendler 
wie i h r e r Kinder (wie auch der zukünftigen p o t e n t i e l l e n 
Wochenendpendler) genügen; 

o der Agglomerationseffekt, der aus der vielfältigen, a r 
b e i t s t e i l i g e n Zusammenarbeit zwischen Produktions- und 
D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n r e s u l t i e r t und zur Folge hat, 
daß unter sonst g l e i c h e n Voraussetzungen d i e Standortbe
dingungen für i s o l i e r t e Betriebe w e s e n t l i c h s c h l e c h t e r 
s i n d a l s für B e t r i e b e , d i e s i c h auf e i n l o k a l i s i e r t e s 
Zusammenarbeitssystem stützen können. 

Nimmt man diese Tatsachen zusammen, so i s t zu erwarten, daß 
i n den gegenwärtigen Heimatgebieten der Wochenendpendler 
höchstens e i n i g e I n d u s t r i e - und D i e n s t l e i s t u n g s z e n t r e n wer
den entstehen können, d i e i n bezug auf i h r A r b e i t s p l a t z a n 
gebot einigermaßen den V e r g l e i c h mit den Ballungszentren 
werden aushalten können; dies bedeutet jedoch, daß e i n er
h e b l i c h e r T e i l des Gebiets nach wie vor außerhalb des durch 
eine akzeptable Tagespendelentfernung abgegrenzten Einzugs
bereichs lebens- und leistungsfähiger z e n t r a l e r Ort v e r b l e i 
ben w i r d . 

Lutz/Kreutz (1968): Wochenendpendler. URN:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101508 
 

 
 



Dieser Tatsache könnte höchstens auf d r e i e r l e i Weise entge
gengewirkt werden: 

o durch einen außerordentlichen Ausbau des Verkehrssystems, 
der d i e akzeptierbaren Tagespendelentfernungen weit über 
das heutige Maß hinaus vergrößert; 

o durch permanente Subvention für i s o l i e r t angesiedelte I n 
d u s t r i e b e t r i e b e mit den Ansprüchen der Wochenendpendler 
genügendem Arbeitskräfteangebot - Subventionen, d i e sämt
l i c h e S t a n d o r t n a c h t e i l e kompensieren; 

o durch Umsiedlung der n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung 
innerhalb des gesamten Gebiets und i h r e Konzentration auf 
das Umland der verbleibenden oder neu entstehenden z e n t r a 
l e n Orte. 

Die beiden ersten A l t e r n a t i v e n müssen zumindest i n den näch
sten Jahrzehnten a l s gänzlich utopi s c h bewertet werden; s i e 
würden öffentliche Ausgaben e r f o r d e r n , d i e pro Kopf der Be
völkerung umgerechnet wohl e i n V i e l f a c h e s dessen ausmachten, 
was für d i e gesamte Bevölkerung zur Verfügung g e s t e l l t wer
den kann. 

Die d r i t t e Möglichkeit i s t erfolgversprechend höchstens i n 
ei n e r l a n g f r i s t i g e n P e r s p e k t i v e , genauer gesagt, im Genera
t i o n s w e c h s e l , wobei jedoch dann zu fragen i s t , warum d i e 
Abwanderung n i c h t g l e i c h i n d i e w i r k l i c h e n Ballungszentren 
mit i h r e n nach wie vor noch größeren Möglichkeiten gesche
hen s o l l t e . 

Auf dem Hintergrund d i e s e r Zusammenhänge und Überlegungen 
i s t d i e gegenwärtige Problematik der I n d u s t r i e s t r u k t u r und 
der S t r u k t u r des i n d u s t r i e o r i e n t i e r t e n D i e n s t l e i s t u n g s b e 
r e i c h s - d i e s i c h vor allem i n der e i n s e i t i g e n Q u a l i f i k a t i o n s 
s t r u k t u r und den begrenzten Möglichkeiten zum Angebot a t t r a k 
t i v e r Arbeitsbedingungen äußert -- k e i n vorübergehender, son
dern e i n Dauerzustand, der mit der S i e d l u n g s s t r u k t u r des 
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Gebiets, d.h. insbesondere mit der geringen Bevölkerungsdich
t e und der starken topographischen Streuung der Siedlungen, 

zusammenhängt. 

5. Faktoren des außerberuflichen Gleichgewichts 

a) Lebensverhältnisse i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler 

Manches s p r i c h t dafür, daß d i e Verminderung der Abwanderung 
aus den Heimatgebieten der Wochenendpendler, d i e s e i t dem 
Ende der fünfziger Jahre zu beobachten i s t , n i c h t nur mit 
den verstärkten r e g i o n a l p o l i t i s c h e n Bemühungen zur I n d u s t r i a 
l i s i e r u n g zusammenhängt, sondern auch auf dem Hintergrund 
e i n e r Verminderung des Gefälles i n den Chancen der Lebensge
s t a l t u n g zwischen dünn b e s i e d e l t e n ländlichen Gebieten und 
städtischen oder stadtnahen Siedlungen gesehen werden muß. 

Vor allem v i e r Entwicklungen s i n d i n diesem Zusammenhang zu 
nennen: 

o das K r a f t f a h r z e u g , das für einen rasch wachsenden T e i l der 
Wochenendpendler e r s c h w i n g l i c h wurde, d ie Belastung durch 
d i e geographische I s o l i e r t h e i t i h r e s Wohnorts verminderte 
und d i e Zugänglichkeit v i e l e r Einrichtungen i n der weite
ren Umgebung gegenüber früher s t a r k erhöhte; 

o d i e rapide Verbreitung des Fernsehens, das gerade i n dünn 
be s i e d e l t e n ländlichen Gebieten o f f e n s i c h t l i c h eine außer
o r d e n t l i c h e Bedeutung a l s Informations-, Unterhaltungs
und v i e l l e i c h t auch Bildungsmedium b e s i t z t ; 

Im I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung läuft ge
genwärtig eine vom RKW i n A u f t r a g gegebene Studie mit dem 
Z i e l , K r i t e r i e n für d i e Funktionsfähigkeit r e g i o n a l e r Ar
beitsmärkte unter besonderer Berücksichtigung von Faktoren 
wie Größe, Siedlungsdichte u.a. zu e r m i t t e l n ; diese Studie 
i s t a l s Vo r a r b e i t für e v e n t u e l l e umfangreichere empirische 
Untersuchungen gedacht, d i e a l l e i n genaueren Aufschluß über 
die im vorstehenden nur angedeuteten Probleme der r e g i o n a l e n 
W i r t s c h a f t s s t r u k t u r bevölkerungsschwacher Gebiete l i e f e r n 
können. 
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o der Ausbau des öffentlichen Schulwesens, der durch E r r i c h 
tung von M i t t e l p u n k t s c h u l e n und vor allem durch Eröffnung 
von weiterführenden Schulen i n e i n e r größeren Zahl von 
z e n t r a l e n Orten den Kindern der Wochenendpendler d e u t l i c h 
höhere Bildungs- und Ausbildungschancen g i b t a l s i h r e Väter 
s i e besessen hatten; 

o d i e rasche q u a n t i t a t i v e und vor allem q u a l i t a t i v e Expansion 
des Versandhandels, d i e auch den Wochenendpendlern Zugang 
zu einem immer r e i c h h a l t i g e r werdenden und preisgünstigen 
Sortiment von Waren eröffnet, d i e früher p r a k t i s c h nur i n 
größeren Orten b e s c h a f f t werden konnten (wobei v e r m u t l i c h 
t r a d i t i o n e l l aber auch noch heute e i n d i r e k t e r Zusammen
hang zwischen P r e i s e n und Auswahlmöglichkeiten i n den ört
l i c h e n Geschäften und Größe des Orts b e s t e h t ) . 

V i e l e s s p r i c h t für d i e Annahme, daß diese Entwicklung t e n 
d e n z i e l l i n Zukunft w e i t e r anhalten wird bzw. durch neue, i n 
die g l e i c h e Richtung wirkende Entwicklungen ergänzt wird. Der 
Zeitpunkt, zu dem d i e große Mehrzahl der Wochenendpendler 
ei n eigenes K r a f t f a h r z e u g b e s i t z e n w i r d , i s t absehbar (wo
b e i es f r a g l i c h s e i n w i r d , ob man dann dieses K r a f t f a h r z e u g 
immer für den Berufsweg benützt); d i e Ausbaupläne für das 
Schulsystem i n den Heimatgebieten der Wochenendpendler s i n d 
noch keineswegs abgeschlossen und werden zum T e i l dann e r s t 
v o l l wirksam werden, wenn eigene S c h u l b u s l i n i e n d i e Mehr
za h l der Orte und O r t s t e i l e anfahren; überörtliche Lehrwerk
stätten für I n d u s t r i e b e r u f e g i b t es zwar heute i n den Heimat
gebieten der Wochenendpendler noch kaum, doch i s t anzunehmen, 
daß i n absehbarer Z e i t mit ihrem Aufbau begonnen wird. 

Hinzu kommt, daß wohl auch - nach dem B e i s p i e l anderer Län
der - durch fahrbare V e r k a u f s s t e l l e n d i e Versorgung der Fami
l i e n der Wochenendpendler mit hochwertigen Waren des tägli
chen Bedarfs w e s e n t l i c h verbessert wird - vor allem dann, 
wenn der Ausbau der Kühlkostketten auch i h r e Heimatgebiete 
e r r e i c h t hat (wir möchten annehmen, daß solche fahrbaren Le
bensmittelläden schon heute i n bestimmten T e i l e n des Unter
suchungsgebiets durchaus r e n t a b e l wären und nur deshalb noch 
n i c h t e x i s t i e r e n , w e i l der örtliche. E i n z e l h a n d e l d i e i n der 
j a n i c h t unbeträchtlichen Ka u f k r a f t der Wochenendpendler l i e 
gende Chance noch n i c h t genügend wahrgenommen h a t ) . 
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Hinzu kommt f e r n e r h i n , daß j a schon heute größere T e i l e des 
Heimatgebiets der ostbayerischen Wochenendpendler Fremden
verkehrsgebiete s i n d und daß der Ausbau e i n e r für den Frem
denverkehr geforderten I n f r a s t r u k t u r j a n i c h t z u l e t z t auch 
den Wochenendpendlern und i h r e n F a m i l i e n zugute kommen w i r d . 

A l l e s i n allem i s t es n i c h t u n r e a l i s t i s c h anzunehmen, daß 
s i c h i n den nächsten e i n oder zwei Jahrzehnten das Gefälle 
i n den Chancen der außerberuflichen Lebensgestaltung zwischen 
den Heimatgebieten der Wochenendpendler und den Ballungsge
b i e t e n noch w e i t e r h i n d e u t l i c h vermindern w i r d . 

Diese Angleichung zwischen Stadt und Land wird i n e r s t e r 
L i n i e von den heutigen Wochenendpendlern und von den durch 
i h r e überwiegend bäuerliche Herkunft und B e s i t z besonders 
s t a r k o r t s f i x i e r t e n p o t e n t i e l l e n zukünftigen Wochenendpend
l e r n wahrgenommen und a l s w i c h t i g b e t r a c h t e t werden; s i e 
kann jedoch auch für d i e Kinder der Wochenendpendler von Be
deutung s e i n , wenngleich deren b e r u f l i c h e O r i e n t i e r u n g , wie 
schon g e z e i g t , das heute b e i den Vätern bestehende G l e i c h 
gewicht verändern kann. 

b) Problematik der Umsiedlung i n d i e Stadt 

Das negative B i l d , das b e i der Mehrzahl der Wochenendpend
l e r von der Stadt, dem Wohnen i n der Stadt und den Möglich
k e i t e n des Umzugs i n d i e Stadt besteht, hat wohl d r e i Grün
de, d i e getrennt betrachtet werden müssen: 

o einmal psychologische .Rechtfertigungsmechanismen für die 
Beibehaltung der gegenwärtigen Lebensweise, 

(Dieser Grund i s t im weiteren wohl n i c h t mehr von I n t e r 
esse. ) 

Nur anekdotisch s e i b e r i c h t e t , daß b e i der Einführung des 
durchlaufenden 4-Schichtenbetriebs i n einem I n d u s t r i e b e t r i e b 
des bayerischen Voralpenlands der zunächst erwartete Wider
stand der Belegschaft gegen durchaus ungewöhnliche, h i e r m i t 
verbundene A r b e i t s z e i t e n kaum a u f t r a t , w e i l vor allem d i e jün
geren A r b e i t e r hierdurch d i e Chance sahen, von den Massen der 
Städter ungestört baden, bergsteigen oder s k i l a u f e n zu können. 
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o d i e Unsi c h e r h e i t dessen, der auf dem Land aufgewachsen 
i s t , gegenüber den v i e l schwerer zu durchschauenden Lebens
und Verhaltensbedingungen i n der Stadt, 

(Dieser Grund wird vermutlich i n eben dem Maß an Bedeutung 
v e r l i e r e n , i n dem s i c h das Gefälle i n den Chancen der Le
bensgestaltung zwischen Stadt und Land a u s g l e i c h t und da
mit auch d i e " k u l t u r e l l e " B a r r i e r e , d i e früher bestand, 
abgebaut wird. B ei den Kindern der Wochenendpendler dürfte 
d i e s e r Faktor kaum mehr von Bedeutung s e i n , vor allem dann, 
wenn s i e im Zug i h r e r Ausbildung längere oder kürzere Z e i t 
i n der Stadt gelebt haben oder im Rahmen e i n e r a u f s t i e g s -
o r i e n t i e r t e n Gestaltung i h r e s Berufslebenswegs nach Ab
schluß i h r e r Ausbildung wenigstens p r o v i s o r i s c h i n der 
Stadt zu a r b e i t e n begonnen haben. Dieser Faktor dürfte h i n 
gegen auch i n Zukunft noch e i n gewisses Gewicht für d i e 
Abwanderer aus der heutigen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölke
rung besitzen.) 

o r e a l e Informationen über und Erfahrungen mit den Schwie
r i g k e i t e n , i n größeren Städten seßhaft zu werden und vor 
allem eine Wohnung - d.h. insbesondere eine n i c h t zu un
günstig gelegene und n i c h t zu teure - zu f i n d e n . 

(Inwieweit d i e s e r Faktor auch i n Zukunft für a l l e d r e i 
h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Gruppen (heutige Wochenendpendler, 
i h r e Kinder und zukünftige Abwanderer aus der l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n Bevölkerung) bedeutungsvoll b l e i b e n w i r d , 
hängt vor allem von der Entwicklung des Städtebaus, des 
Wohnungsbaus und der sonstigen I n f r a s t r u k t u r i n den B a l 
lungszentren ab. Je e r f o l g r e i c h e r d i e Bestrebungen s i n d , 
d i e Großstädte und d i e Siedlungen i n ihrem Umland vernünf
t i g zu g e s t a l t e n , ausreichende Wohnungen b e r e i t z u s t e l l e n , 
durch einen Ausbau des Verkehrssystems Bauland zu e r s c h l i e s -
sen bzw. d i e Zeit-Kosten-Distanzen zwischen den Wohnsied
lungen , den Arbeitsplätzen, den Eink a u f s z e n t r e n , den k u l 
t u r e l l e n E i n r i c h t u n g e n , den Erholungsstätten us f . zu ver
r i n g e r n , desto l e i c h t e r wird den Kindern der heutigen Wo
chenendpendler der Entschluß f a l l e n , i n d i e Stadt umzu
s i e d e l n . Je größer d i e Funktionsstörungen und d i e von ihnen 
erzeugten Reibungsverluste i n den Ballungszentren werden 
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und j e länger s i e andauern, desto mehr werden d i e ande
re n , für Beibehaltung des Wochenendpendelns sprechenden, 
b e r u f l i c h e n oder außerberuflichen Faktoren durchschlagen; 
dies dürfte i n jedem F a l l - e i n f a c h schon wegen der kür
zeren Z e i t p e r s p e k t i v e n , d i e h i e r i n Frage kommen - b e i 
den gegenwärtigen Wochenendpendlern mit ganz geringen 
Ausnahmen der F a l l sein.) 

c) A k z e p t i e r b a r k e i t der mit dem Wochenendpendeln verbunde-
nen Lebensbedingungen 

Während d i e Veränderungstendenzen der Lebensbedingungen i n 
den Heimatorten der Wochenendpendler eher für e i n Fortdau
ern des Wochenendpendelns (wenn auch zum T e i l mit ei n e r 
ausgewechselten Bevölkerung) sprechen, i s t d i e Problematik 
der Umsiedlung i n Ballungszentren i n i h r e r Entwicklung n i c h t 
e i n d e u t i g abschätzbar und kann sowohl i n der einen wie i n 
der anderen Richtung wirken. Sehr v i e l e s s p r i c h t dafür, daß 
t e n d e n z i e l l d i e B e r e i t s c h a f t s i n k t , d i e mit dem Wochenend
pendeln verbundenen Belastungen und Erschwernisse der Lebens
führung zu akzeptieren: 

o Die Hebung des m a t e r i e l l e n Lebensstandards, d i e zu ermög
l i c h e n j a gerade einer der w i c h t i g s t e n Impulse für das 
Wochenendpendeln d a r s t e l l t e , b r i n g t f a s t unausweichlich 
auch eine Erhöhung der Lebensansprüche mit s i c h , d i e n i c h t 
nur m a t e r i e l l e r Natur s i n d - vor allem dann, wenn d i e d r i n g 
l i c h s t e n m a t e r i e l l e n Bedürfnisse und Wünsche erfüllt s i n d . 

o Die Einebnung des Stadt-Land-Gefälles, die Aufhebung der 
k u l t u r e l l e n B a r r i e r e zwischen Ballungszentren und dem 
Rest des Lands bewirkt eine G e n e r a l i s i e r u n g w i c h t i g e r 
Elemente dessen, was man früher a l s städtischen Lebens
s t i l " hätte bezeichnen können, der s i c h vom t r a d i t i o n e l 
l e n bäuerlich-handwerklichen L e b e n s s t i l vor allem da
durch u n t e r s c h e i d e t , daß er die bloße Beschränkung auf 
Beruf und Haus und d i e Unterordnung auch des häuslichen 
Lebens unter w i r t s c h a f t l i c h e Notwendigkeiten a l s inakzep
t a b e l b e t r a c h t e t . 
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o Die Verbreitung des "städtischen" L e b e n s s t i l s i s t e i n mäch 
t i g e s V e h i k e l für d i e G e n e r a l i s i e r u n g dessen, was man 
" F r e i z e i t k u l t u r " heißen könnte, d.h. für das ei n z e l n e I n 
dividuum oder d i e einzelnen F a m i l i e n eine Lebensweise, 
welche d i e f r e i verfügbare Z e i t a l s M i t t e l p u n k t des Lebens 
betrach t e t und A r b e i t s z e i t oder arbeitsgebundene Z e i t l e 
d i g l i c h a l s Instrument dafür s i e h t , d i e F r e i z e i t (im mate
r i e l l e n oder i m m a t e r i e l l e n Sinn) bereichern und genießen 
zu können. 

Diese eng miteinander v e r f l o c h t e n e n Tendenzen, d i e manchmal 
a l s d i e e i g e n t l i c h e Ursache der Zerschlagung t r a d i t i o n e l l e r 
Lebensformen und s i e umschließender Subkulturen (der bäuer
l i c h e n Lebensform und der dörflichen Subkultur) betrac h t e t 
werden, l a s s e n d i e besonderen Umstände, unter denen d i e Wo
chenendpendler heute d i e a r b e i t s f r e i e Z e i t i n der A r b e i t s 
woche verbringen, immer mehr a l s schwere Belastung empfinden 
d i e m a t e r i e l l e n Lebensumstände (Unterbringung, Verpflegung, 
d i e notwendigerweise p r i m i t i v e r s i n d , a l s s i e es zu Hause 
s e i n könnten, wenn n i c h t der w i r t s c h a f t l i c h e V o r t e i l des 
Wochenendpendelns aufgehoben werden s o l l ) ; d i e hohe z e i t l i 
che Disponibilität während der Arbeitswoche ( d i e j a gerade 
zu den w i c h t i g s t e n Elementen des b e r u f l i c h e n Werts der Wo
chenendpendler gehört), d i e langen "arbeitsgebundenen" Z e i 
t e n , sowohl anläßlich der Fahrten zwischen A r b e i t s o r t und 
Wohnort an den Wochenenden wie auch an den Abenden der Wo
chentage, d i e j a weitgehend noch unter dem Gesetz der Ar
b e i t , des A r b e i t s o r t s stehen). 

S i c h e r l i c h i s t zu erwarten, daß diese Belastungen - wenn und 
solange eine Nachfrage nach der s p e z i f i s c h e n , von den Wochen 
endpendlern d a r g e s t e l l t e n A r b e i t s k r a f t besteht - durch ent
sprechende f i n a n z i e l l e oder sonstige Kompensationen (höhere 
Auslöse, B e r e i t s t e l l u n g bequemerer Unterkünfte, noch stärke
re Konzentration der A r b e i t s z e i t z.B. auf v i e r A r b e i t s t a g e ) 
ausgeglichen wird. Immerhin i s t j a daran zu e r i n n e r n , daß 
auch n i c h t wenige der Angehörigen der industriell-städtische 
Bevölkerung zumindest z e i t w e i s e unter ähnlichen Bedingungen 
a r b e i t e n und leben wie d i e Wochenendpendler, dafür aber im 
R e g e l f a l l auch höhere d i r e k t e oder i n d i r e k t e Kompensationen 
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e r h a l t e n ( v g l . h i e r z u etwa d ie Auslösesätze, d i e von großen 
In d u s t r i e f i r m e n für i h r e aus dem eigenen Belegschaftsstamm 
r e k r u t i e r t e n Monteure bezahlt werden müssen). 

Dennoch i s t anzunehmen, daß diese Belastungen unter sonst 
g l e i c h e n Bedingungen den K r e i s der p o t e n t i e l l e n Wochenend
pendler i n längerfristiger Perspektive f a s t k o n t i n u i e r l i c h 
einschränken werden. 

Dies g i l t insbesondere für d i e Kinder der heutigen Wochen
endpendler und vor allem i n dem Maß, i n dem s i e durch bessere 
Allgemeinbildung oder Berufsausbildung größere Chancen ha
ben, heute Arbeitsplätze zu e r h a l t e n , auch ohne daß s i e d i e 
Belastungen des Wochenendpendelns auf s i c h nehmen. 

Be i der Mehrzahl der heutigen Wochenendpendler haben s i c h 
w a h r s c h e i n l i c h s e i t längerem Lebensgewohnheiten h e r a u s g e b i l 
det und e i n g e s p i e l t , d i e wenigstens zum T e i l d i e Belastungen 
n e u t r a l i s i e r e n und weniger d e u t l i c h spürbar werden l a s s e n . 

Die p o t e n t i e l l e n zukünftigen Wochenendpendler ( b e r u f l i c h e 
Abwanderer aus der heutigen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung) 
si n d v e r m u t l i c h aufgrund i h r e r meist kleinbäuerlichen Her
k u n f t , aufgrund der A r b e i t s - und Lebensgewohnheiten, unter 
denen s i e aufgewachsen s i n d , noch am ehesten b e r e i t , i n 
Zukunft diese Belastungen zu ak z e p t i e r e n - vor allem dann, 
wenn s i e aufgrund s c h l e c h t e r b e r u f l i c h e r Startchancen ebenso 
wie d i e heutigen Wochenendpendler kaum eine andere Wahl haben 
wenn s i e am i n d u s t r i e l l e n Produktionsprozeß teilnehmen wollen 

6. Zusammenfassung 

Obwohl d i e i n den vorstehenden Abschnitten s k i z z i e r t e mög
l i c h e Entwicklung durch e i n z e l n e widersprüchliche Tendenzen 
bestimmt w i r d , i s t es doch l e g i t i m , e i n i g e Annahmen über 
die Zukunft des Wochenendpendelns zu fo r m u l i e r e n : 

o Die heutigen Wochenendpendler werden i n dem gegenwärtigen, 
gle i c h g e w i c h t i g e n Zustand verharren, solange n i c h t eine 
Kombination von r e l a t i v e r w i r t s c h a f t l i c h e r Saturierung 
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(Abzahlung a l l e r auf dem eigenen Haus liegenden Belastun
gen, zureichende Ausstattung des Haushalts, Abschluß der 
Ausbildung der Kinder) und sinkender Leistungsfähigkeit 
(vor allem g e s u n d h e i t l i c h e Schädigungen, d i e zu e i n e r 
Änderung der Lebensweise zwingen) das Gleichgewicht ver
ändern; wenn dies e i n t r i t t , s p r i c h t a l l e s dafür, daß s i e 
dann für d i e noch verbleibenden Jahre b i s zum Rentenalter 
irgendeinen halbwegs akzeptablen A r b e i t s p l a t z i n der Nähe 
i h r e s j e t z i g e n Heimatorts suchen werden. Abgesehen h i e r 
von s i n d d i e Zukunftspläne v i e l e r Wochenendpendler, näm
l i c h so weiterzumachen wie b i s h e r , b i s d i e A l t e r s r e n t e 
i n Anspruch genommen werden kann, durchaus adäquat und 
r e a l i s i e r b a r . 

Nur b e i ei n e r w a h r s c h e i n l i c h k l e i n e n Minderheit von fami
liär noch n i c h t s t a b i l i s i e r t e n Wochenendpendlern i s t mit 
der Möglichkeit eines v i e l l e i c h t b aldigen Umzugs i n d i e 
Stadt oder der Übernahme eines q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s p l a t 
zes im Heimatort zu rechnen. 

Die Kinder der heutigen Wochenendpendler sind i n i h r e r 
Mehrheit an dem Erwerb e i n e r i n d u s t r i e l l e n bzw. indu-
s t r i e - o r i e n t i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n , eines Niveaus, i n t e r 
e s s i e r t , d i e d e u t l i c h über dem i h r e r Väter l i e g e n . Sie 
scheiden deshalb zum größeren T e i l a l s Nachwuchs zur Dek-
kung des heutigen, von i h r e n Vätern b e f r i e d i g t e n A r b e i t s 
kräftebedarfs aus, nur eine Minderheit von ihnen wird mit 
e i n e r gewissen W a h r s c h e i n l i c h k e i t wieder Wochenendpendler 
werden. 

Das neue Gleichgewicht, das s i c h i n diesem Zusammenhang 
e i n s p i e l e n w i r d , kann für d i e Kinder der Wochenendpendler 
sowohl durch einen Umzug i n Ballungszentren wie durch Ak
zeptierung eines A r b e i t s p l a t z e s i n der Nähe der Wohnung 
begründet werden. Für den größeren T e i l von ihnen wird 
a l l e r d i n g s nur d i e e r s t e Möglichkeit i n Frage kommen, da 
es u n r e a l i s t i s c h wäre, damit zu rechnen, daß inn e r h a l b 
der nächsten 10 b i s 2 0 Jahre e i n genügend großes Angebot 
an entsprechend q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsplätzen i n den Hei
matgebieten der j e t z i g e n Wochenendpendler a u f t r e t e n wird. 
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o Die mit dem Ausscheiden der j e t z i g e n Wochenendpendler aus 
dem Erwerbsleben freiwerdenden Arbeitsplätze erzeugen (zu
sammen mit e i n e r wahrscheinlichen Zunahme d e r a r t i g e r Tätig
k e i t e n ) eine s p e z i f i s c h e Arbeitskräftenachfrage, d i e neue 
Bevölkerungsgruppen zum Wochenendpendeln veranlassen w i r d . 
Der größte T e i l d i e s e r zukünftigen Wochenendpendler dürfte 
s i c h aus der gegenwärtigen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung 
der Heimatgebiete der gegenwärtigen Wochenendpendler r e k r u 
t i e r e n . Diese Arbeitskräfte werden s i c h dann i n ei n e r ähnli
chen b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n befinden wie d i e gegenwärtigen 
Wochenendpendler i n dem Augenblick, i n dem s i e mit dem Wo
chenendpendeln begannen., unter dem Durchschnitt i h r e r A l 
tersgruppe liegende Allgemeinbildung und b e r u f l i c h e A u s b i l 
dung, Streben nach einem Einkommen, das über dem l i e g t , was 
durch Annahme von A r b e i t i n der Nähe des Heimatorts e r z i e l t 
werden kann. I h r b i s h e r i g e r L e b e n s s t i l und i h r e Verhaltens
o r i e n t i e r u n g e n werden d i e mit dem Wochenendpendeln verbun
denen Belastungen a l s - gemessen an der d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Bevölkerung - r e l a t i v wenig gravierend erscheinen l a s s e n , 
während s i e auf der anderen S e i t e eine nach wie vor hohe 
Bindung an i h r e Heimatorte aufweisen werden. 

S i c h e r l i c h wird n i c h t d i e Gesamtheit der Abwanderer aus 
der Landwirtschaft zu Wochenendpendlern werden; e i n T e i l 
wird möglicherweise: i n die Ballungszentren abwandern; e i n 
anderer T e i l wird Arbeitsplätze i n der Heimatregion an
nehmen, doch s p r i c h t v i e l e s dafür, daß d i e Zahl der Wo-
chenendpendler zumindest i n absehbarer Zukunft kaum ab
nehmen wird. 

Pendeln t r i t t auf und wird - wie gezeigt - zu ei n e r außeror
d e n t l i c h s t a b i l e n Form des Erwerbsverhaltens, wenn d i e T e i l 
habe am üblichen, hohen Lebensstandard e i n e r I n d u s t r i e g e 
s e l l s c h a f t i n s p e z i f i s c h e n Regionen n i c h t für a l l e dort an
sässigen Erwerbspersonen möglich i s t . Diese fehlende Möglich
k e i t i s t eine Konsequenz s p e z i f i s c h e r Strukturgegebenheiten 
eines Gebiets, d i e wiederum auf Faktoren wie solche der Lage, 
der Verkehrserschließung sowie etwa das Gesamtangebot an 
Arbeitskräften, und zwar sowohl i n q u a n t i t a t i v e r wie auch i n 
q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t , zurückgeführt werden können. 
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Dazu kommen noch d i e s t r u k t u r e l l e n Besonderheiten der Be
völkerung wie etwa d i e demographischen Daten (Bevölkerungs
weise), d i e Wanderungsströme. O r t s f i x i e r u n g aufgrund von 
eigenem Hausbesitz u.a. 

Die oben angedeuteten und i n unserer Untersuchung zum T e i l 
e x p l i z i e r t e n s t r u k t u r e l l e n Gegebenheiten s i n d zu einem n i c h t 
geringen T e i l R e s u l t a t p o l i t i s c h e r E i n g r i f f e und damit eine 
Konkretion p o l i t i s c h e r Konzeptionen. H i e r s p i e l e n V o r s t e l 
lungen wie die der gleichmäßigen V e r t e i l u n g der Bevölkerung 
über e i n Gebiet, "der D e z e n t r a l i s i e r u n g " , der "bodenverbun
denen Lebensweise" eine R o l l e . A l s deren Ergebnis i s t der -
zumindest für den Bayerischen Wald beobachtbare - Versuch 
zu betrachten, d i e Wirtschaftsstruktur beim E i n t r e t e n von 
entscheidenden Veränderungen, wie solchen des Übergangs zur 
i n d u s t r i e l l e n Produktionsweise, der Verringerung der Bedeu
tung des bäuerlichen Be t r i e b s und von Bevölkerungswanderun
gen großen S t i l s , wie etwa d ie Flüchtlingsbewegungen Ende 
des Zweiten W e l t k r i e g s , n i c h t grundlegend zu verändern; son
dern nur p a r t i e l l e E i n g r i f f e vorzunehmen. Damit b i e t e n s i c h 
keine entscheidenden Möglichkeiten für eine Veränderung der 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r der schon vorhandenen Arbeitskräfte 
und damit der Angebotssituation, und auch für den Nachwuchs 
der Bevölkerung werden nur i n unzureichendem und das Niveau 
von Großstädten weit unterschreitenden Maß Ausbildungsmög
l i c h k e i t e n für moderne Berufe (Angestelltentätigkeiten) zur 
Verfügung g e s t e l l t . 

Solange das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der Bevölkerung n i c h t ent
scheidend verändert wird, i s t es unmöglich., das Problem der 
Wochenendpendler zu lösen oder auch nur i h r e Zahl zu v e r r i n 
gern, da eine Ansiedlung von modernen und existenzfähigen 
Betrieben ohne zureichendes Angebot q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s 
kräfte zunehmend sc h w i e r i g e r und a u s s i c h t s l o s e r werden dürf
t e . E r s t e Anzeichen, d i e uns auch von Regionalplanern und 
W i r t s c h a f t s f a c h l e u t e n bestätigt wurden, scheinen darauf h i n 
zudeuten, daß die Zahl der Arbeitsplätze, d i e i n den näch
sten Jahren neu geschaffen werden können, weit h i n t e r den 
Zuwachszahlen etwa der Jahre 1964 - 66 zurückbleiben wird. 
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Zum anderen wird es, w i l l man eine Verringerung der Zahl der 
Wochenendpendler e r r e i c h e n , auch n i c h t möglich s e i n , auf 
ein e r P o l i t i k der Konstanz der Bevölkerungszahlen zu behar
ren. Die Abwanderung von T e i l e n der Bevölkerung i s t e i n e r 
der Mechanismen, den r e g i o n a l n i c h t zu befriedigenden Ange
botsdruck an A r b e i t s k r a f t zu v e r r i n g e r n . 

Dazu kommt aber auch noch, daß das Problem der Wochenendpend
l e r n i c h t nur von der S e i t e d i e s e r Arbeitskräfte gesehen wer
den muß - wie oben schon betont wurde sondern auch von 
der Nachfrageseite nach Arbeitskräften mit den s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n , d i e nur Wochenendpendler ha
ben, nämlich örtliche und z e i t l i c h e Disponibilität während 
der Arbeitswoche. 

Eine Lösung des Problems der Wochenendpendler würde a l s o auf 
der anderen S e i t e eine d r a s t i s c h e Verknappung e i n e r bestimm
t e n A r t von Arbeitskräften bedeuten. 

A l l e Lösungsversuche dieses Problems müssen zumindest d i e 
beiden Ebenen des Angebots bzw. der Nachfrage nach bestimmten 
Q u a l i f i k a t i o n e n bzw. Arbeitsplätzen zu berücksichtigen ver
suchen . 

Die oben zusammengefaßten Untersuchungsbefunde s i n d , wie h i e r 
nachdrücklich betont werden muß, aus einem sowohl q u a n t i t a 
t i v wie auch q u a l i t a t i v beschränkten M a t e r i a l hervorgegan
gen. Sie si n d a l s o n i c h t vollständig mit empirischen Ergeb
n i s s e n a b g e s i c h e r t ; d i e Entwicklungstendenzen, d i e oben her
ausgearbeitet wurden, sind nur a l s Anhaltspunkte zu betrach
ten . 

Dies bedeutet aber dennoch, daß andere Annahmen, etwa über 
d i e Entwicklung des Wochenendpendelns, nur dann zu a k z e p t i e 
ren s i n d , wenn besseres empirisches bzw. s t a t i s t i s c h e s Mate
r i a l v o r l i e g t , mit dem unsere Ergebnisse n i c h t vereinbar s i n d . 

Dies bedeutet w e i t e r h i n , daß r e g i o n a l - oder arbeitsmarktpo
l i t i s c h e Konzepte, d i e von anderen Voraussetzungen ausgehen 
und somit im Widerspruch zu unseren Ergebnissen stehen, n i c h t 
mehr ungeprüft Geltung beanspruchen dürfen. 
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