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VORWORT

Das Sialistische Jahrbuch der Sladl Linz hai sich zu einem Ouellenwerk
über die demographische, ökonomische und soziologische Siruklur der

la~deshauplsladl Linz enlwickelt.
Die .Beilräge zur Raumforschung im Gro~raum Linz' beschäftigen sich
mil der Linzer Induslrie im Rahmen der oberöslerreichischen Wirtschafts-
räume und der Pendelwanderung in Oberöslerreich. Beide Abhandlun-
gen beruhen auf gemeinsamen Raumforschungssludien des Sialislischen
--Diensles des Amles der oö. landesregierung und des Sialislischen
Amles der Sladl Linz. Der Umsland, da~ im Jahre 1956 keine neuen
slalistischen Erhebungen erfolgen konnlen - sie werden ersl im Herbsl
1957 zur DurChführung gelangen - hai dazu geführl, da~ die Siruklur
des oberöslerreichischen Zenlralraumes nichl weiler uniersuchi, sondern
die Siellung des oberöslerreichischen Zenlralraumes im Rahmen des
ganzen Bundeslandes dargesielli wurde.
Eine weilere Abhandlung bringl einen Ouerschnill durch die lebens-
haltung der Linzer Bevölkerung.

Linz, den 1. Juli 1957

hu~.
Bürgermeisler
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I. KLIMATISCHE VERHÄLTNISSE
1. Luftdruck und Bewölkung
(Wetlerstation Linz, Museumstra~e)

Luftdruck Bewölkung

Monate Monats-I absolute Extreme Monats-I heitere I trübe I Nebel-
mittel Maximum IMinimum mittel Tage Tage tage

Jänner 738,5 751,8 727,3 6,2 5 12 11
Februar 739,2 753,2 726,1 7,3 3 15 11
März 739,0 749,4 731,2 5,5 9 12 2
April 734,6 745,7 725,7 7,1 1 13 6
Mai 741,7 749.4 734,1 5,7 3 9 2
Juni 739,6 744,8 732,5 7,6 0 15 1
Juli 738,4 746,1 729,2 4,8 6 4 1
August 737,0 748,7 726,4 5,9 4 9 1
September 740,3 746,5 733,2 3,4 11 2 4
Oktober 741,9 750,1 730,5 7,0 3 15 12
November 740,4 749,3 723,9 8,2 3 22 6
Dezember 743,6 750,1 733,9 8,3 3 23 14

Jahr
1

739,5 I 753,2
1

723,9
1

6,4 I 51
1

151
1

71

2. Temperatur der Luft

Temperatur in Celsiusgraden

Monate

114 Uhr 121 Uhr
milli.

I
mitII. 1 absolute Extreme

7 Uhr I Monats-I Maxi- Mini..mittel Maxi- I Mini ...mum mum mum mum

Jänner - 1,4 1,9 -0,8 -0,2 2,9 - 2,7 10,5 -14,5
Februar -11,5 -5,9 -8,8 -8,7 -4,8 -13,0 4,8 -24,0
März 0,2 7,5 3,4 3,7 8,5 - 0,6 21,2 - 8,7
April 5,5 11,5 7,7 8,2 13,5 4,0 22,5 - 3,4
Mai 10,1 17,4 13,5 13,6 19,0 8,3 26,2 2,5
Juni 12,1 17,8 14,5 14,7. 19,3 10,4 28,2 4,5
Juli 15,7 23,7 17,8 18,8 24,8 14,5 29,5 12,0
August 14,1 22,0 16,2 17,1 23,2 13,7 28,0 9,0
September 11,1 21,6 14,4 15,3 22,3 10,4 28,0 3,2
Oktober 6,8 12,3 7,7 8,6 13,1 5,7 26,0 0,5
November 1,7 4,3 2,4 2,7 5,0 0,9 10,7 -- 5,0
Dezember - 0,7 1,8 0,2 0,4 2,8 - 1,5 8,8 -10,7

Jahr 1 5,3 I 11,3 I 7,4 I 7,9 I 12,5 I 4,21 29,5 1-24,0
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3~Niederschläge

Maximum
Tage mit mindestens

Monate Gesamtmenge an 1"Tag ..• mm Niederschlag Tage mitmm mm I
Schneefall

0,1 1,0

Jänner 22 8 12 7 7
Februar 28 7 14 8 13
März 69 29 12 9 5
April 54 23 19 10 3
Mai 42 17 9 8 0
Juni 151 47 17 14 0
Juli 125 35 16 14 0
August 132 22 21 19 0
September 26 8 7 7 0
Oktober 131 57 14 11 2
November 50 16 15 9 4
Dezember 43 7 14 11 6

Jahr
1

873 I 47 I 170 I 127 I 40

4. Wind und Gewitter

Windrichtung Tage Tage
Monate mitmit Ge-

Stille I I I I I I I. I NW
SturmN NO 0 SO 5 SW W willer

Jänner 44 0 3 6 11 5 6 15 3 0 0
Februar 35 2 1 15 10 4 5 12 3 0 0
März 28 2 2 11 9 8 4 19 10 0 0
April 34 0 3 6 8 4 9 25 1 0 0
Mai 27 0 3 13 3 0 6 26 15 4 3
Juni 14 0 2 9 1 0 9 44 11 2 5
Juli 26 0 2 6 23 3 7 " 26 0 1 7
August 43 0 1 3 3 4 11 27 1 0 4
September 27 0 3 8 20 9 9 13 1 1 1
Oktober 34 1 3 12 13 2 11 15 2 0 0
November 17 0 5 24 8 1 6 28 3 0 0
Dezember 49 0 5 9 4 1 5 18 2 0 0

Jahr
1378 1

5
1
33 1122 11131 41 I 88 12681 52 I 8

120

10



11.DONAU-WASSERSTÄNDE

1. Wasserstände am Pegel Lint

I Jah.'esmiltel I Niedrigster Wasserstand Höchster Wasserstand

I Tage mitJahre In cm I I Treibeis
cm am cm am

1923 293 168 18. 9. 729 3. 2. 8
1924 312 126 28.12. 679 2. 8. 26
1925 243 114 29. 1. 676 29. 8. 9
1926 317 144 26. 12. 689 12. 7. 11
1927 295 109 23. 12. 560 27.9. 11
1928 240 139 27. 12. 666 17. 2. 8
1929 218 79 19.2. 465 12.6. 61
1930 258 97 26.2. 586 16. 5. 2
1931 290 147 25. 12. 582 22.8. -
1932 246 116 2. 3. 568 31. 5. 12
1933 246 73 28. 1. 577 18. 7. 21
1934 201 100 7.2. 448 6. 8. 7
1935 268 98 24. 1. 538 1. 6. 9
1936 286 162 22. 3. 555 10. 6. 4
1937 302 147 22. 12. 526 25. 9. 5
1938 257 . 94 27. 12. 506 2.9. 21
1939 307 110 6. 1- 496 25.5. 5

1940 307 105 17. 2. 774 3. 6. 47
1941 312 146 18. 1. 547 3. 9. 20
1942 241 98 24. 1. 590 22. 3. 39
1943 201 85 12. 1. 550 17. 5; 10
1944 315 102 2. 1. 647 25. 11. 5
1945 283 94 17. 11- 630 14. 2. 34
1946 242 75 22. 12. 670 10. 7. 27
1947 192 59 29. 10. 605 16. 3. 28
1948 205 76 29. 12. 695 4. 1. 5
1949 196 72 13. 1. 673 -25. 5. 7
1950 211 109 7. 2. 400. 6. 8. 10
1951 232 90 30. 10. 518 18. 7. -
1952 257 108 10. 2. 564 26. 3. -
1953 214 68 27. 12. 560 11. 7. 1
1954 265 47 12. 1. 962 11. 7. 31
1955 292 125 4. 12. 664 11. 7. 2
1956 283 80 11.2. 764 5.3. 30
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2. Tägliche Wasserstände am Pegel Lin: im Jahre 1956
(Beobachlungszeil 7 Uhr)

Wasserstand in cm in den Monaten
Monats-

I Feb.1 März I April I Mai .1 Juni I Juli I AU9.1 Sept. I Okt.1 Nov.1 Dez.
lage

Jän .
.

1. 301 231 140 290 300 408 363 384 388 211 353 284
2. 291 194 210 287 297 40.3 369 342 378 204 328 277
3. 281 167 271 296 257 482 374 317 356 195 296 250
4. 271 153 580 280 241 391 391 330 348 181 272 250
5. 257 152 763 278 240 371 372 348 380 228 258 348

6. 243 149 656 272 237 375 363 352 323 222 280 318
7. 223 148 573 262 233 381 361 350 304 243 297 340
8. 220 164 544 250 243 390 373 320 295 249 301 345
9. 197 147 418 230 250 389 368 321 290 246 297 425
10. 188 135 413 236 276 387 365 317 256 263 275 374

11. 188 111 350 225 297 356 366 310 255 254 260 323
12. 181 96 305 235 313 355 370 316 263 247 248 296
13. 180 94 281 253 290 339 404 320 260 230 234 279
14. 182 112 271 255 316 335 390 307 410 229 225 294
15. 174 120 263 250 285 338 400 289 573 218 226 291

16. 177 120 255 260 274 442 393 280 454 211 222 277
17. 176 116 251 278 260 435 379 281 428 200 210 256
18. 178 142 241 280 260 389 390 270 366 203 210 241
19. 197 127 2281280 283 412 357 267 332 201 200 245
20. 199 120 227 270 310 585 340 297 306 205 204 238

21. 207 118 232 253 -342 426 355 312 290 213 196 230
22. 202 140 245 250 335 460 360 448 271 192 190 228
23. 190 130 266 228 316 470 350 518 256 190 188 218
24. 172 122 263 232 313 466 321 546 242 183 183 209
25. 177 134 280 232 321 444 348 472 235 176 175 198

26. 190 124 282 216 341 400 379 425 228 179 174 192
27. 180 125 278 225 333 390 346 421 230 198 203 183
28. 204 125 281 223 331 370 330 409 251 208 237 180
29. 249 130 307 220 337 371 320 396 232 248 300 186
30. 260 - 292 220 364 381 339 393 224 345 291 180
31. 250 - 295 - 403 - 356 405 - 343 - 178

Millel 212 136 331 252 297 405 364 357 314 223 244 262
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111.STADTG EBIET

1. Katastralgemeinden

1952 I 1953 I 1954 I 1955 I 1956

Katastralgemeinden
Hekt.r

Linz (Innenstadt) 616 616 616 616 616

Waldegg 707 707 707 707 708

Lustenau 806 806 806 806 806

SI. Peter 915 915 915 915 915

Kleinmünchen 1359 1359 1359 1359 1359

Ebelsberg 461 467 467 467 467

Mönchgraben 176 176 176 176 176

PiehHng 414 398 398 398 398

Pasch 652 652 652 652 652

Uler 473 484 484 484 484

Wambach 405 I 405 405 I 405 405

Linz-Süd 6984 I 6985 I 6985 I 6985 I 6986

Urlahr 550 550 550 550 550

Pöstlingberg 820 820 820 820 820

Kalzbaeh (SI. Magdalena) 1253 1253 1253 1253 I 1253

Urlahr 2623 I 2623 I 2623 I 2623 I 2623

Linz einschI. Urfahr 9607 I 9608 I 9608 I 9608 I 9609
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IV. BEITRÄGE ZUR RAUMFORSCHUNG
IM GROSSRAUM L1NZ 1956

1. Die Betriebsstruktur der oberösterreichischen Wirtschaftsräume

Die Raumforschung in Oberösterreich hat sich in den bisherigen Ver-
öffentlichungen überwiegend mit Linz und den Stadtregionen von
Steyr und Wels beschäft~gtund den oberösterreichischen Zentralraum
in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Es ergibt sich jedoch, da~
die Linzer Probleme nicht nur weitgehend den Zentralraum beherr-
schen, sondern tatsächlich nur im Zusammenhang und gemeinsam
mit den Problemen des ganzen Bundeslandes Oberösterreich und teil-
weise sogar des,gesamten Bundesgebietes gelöst werden können.

Der Zentralraum ist durch die Landeshauptstadt Linz nicht nur ein"
Zentrum der Verwaltung und Kultur, des Handels und Verkehrs, son-
dern auch ein Industriezentrum geworden. Von den Merkmalen,
welche die Bedeutung der Industrie charakterisieren, wird die Zahl
der Betriebe und der beschäftigten Arbeitnehmer am meisten ver-
wendet, obwohl andere Merkmale, z. B. Umsatz, investierte Kapi-
talien, Reingewinn, installierte Maschinenkräfte, usw. die Kapazität
einer Industrie treffender schildern könnten. Solche Unterlagen stehen
jedoch selten zur Verfügung, so da~ man sich mit der Zahl der Be-
triebe und beschäftigten Arbeitnehmer meist begnügen mu~.

Wenn die regionale Bedeutung der Industrie in Oberösterreich er-
kannt werden soll, so kann dies in der Weise geschehen, da~ die
Industriestruktur der verschiedenen Wirtschaftsräume untersucht wird.
Bei wirtschaftsgeographischer Betrachtung zeichnen sich fünf Wirt-
schaftsräume ab, die sich z. T. aus mehreren kleineren im einzelnen
nicht scharf abgrenzbaren regionalen Wirtschaftseinheiten zusam-
mensetzen:

1. Zentralraum
2. Wirtschaftsraum Vöcklabruck - Gmunden
3. Mühlviertel
4. Alpenland
5. RestlichesAlpenvorland
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In physiographischer Hinsicht gliedert sich Oberösterreich in die drei
Naturräume:

, .. Granithochland im Norden (Mühlviertel
und Teile der Bezirke Schärding und
Grieskirchen)

2~ Alpenvorland
3. Alpenland

welche sich mit den wirtschaftsgeographischen Räumen nur teilweise
decken. So liegt der Zentralraum grö~tenteils im Alpenvorland, um~
fa~t aber geringe Teile des Mühlviertels bei Linz und des Alpen-
landes bei Steyr. Der zweite Wirtschaftsraum Vöcklabruck - Gmunden
liegt fast zur Gänze im Bereich des Alpenvorlandes und greift nur
bei Gmunden etwas auf das Alpenland über.

Das Mühlviertel ist ein in sich geschlossener weitgehend gleichartig
strukturierter Wirtschaftsraum, von welchem nur die im engeren Um-
gebungsbereich der Landeshauptstadt Linz gelegenem Gebiete in-
folge der eindeutigen Ausrichtung ihrer Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsstruktur dem Zentralraum zuzuordnen sind.

Auch das Alpenland ist trotz seiner Gliederung in einzelne Tal-
bereiche ein Gebiet mit einer weitgehend ähnlichen Bevölkerungs-
und Wirtschaftsstruktur, welches durch seine Bedeutung als "das
Fremdenverkehrsgebiet Oberösterreichs" zu einem einheitlichen Wirt-
schaftsraum zusammenfügbar ist.

Der letzte Wirtschaftsraum, bestehend aus dem Alpenvorland - ohne
die zum Zentralraum und dem Wirfschaftsraum Vöcklabruck - Gmun-
den gehörenden Teile - sowie dem südlich der Donau gelegenen
Teil des Granithochlandes, ist der Form nach zerrissen (die drei Inn-
vierfler Bezirke Braunau, Ried im Innkreis, Schärding sowie der Be-
zirk Grieskirchen sind durch einen schmalen überwiegend landwirt-
schaftlich strukturierten Korridor mit dem zum Alpenland gehörenden
Teil der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf verbunden) und in seiner
wirtschaftlichen Struktur nicht in dem Ma~e homogen wie die anderen
Wirtschaftsräume.

Die Grenzen der fünf Wirtschaftsräume sind aus dem nachstehenden
Kartogramm ersichtlich. Sie wurden aus statistischen Gründen den

15



DIE WIRTSCHAFTSRÄUME VON
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Gemeindegrenzen angepa~t und sind in ihrem Verlauf durch diese
gekennzeichnet.

Wenn nunmehr die Anteile der Industrie in den einzelnen Wirtschafts-
räumen ermittelt werden, so handelt es sich dabei um Betriebe mit
20 und mehr beschäftigten Personen der Betriebsklassen 2-14 des
"Systematischen Verzeichnisses der Betriebe", herausgegeben vom
österreichischen Statistischen Zentralamt, Wien 1950.

2. Bergbau
3. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
4. Stein-, Erdgewinnung und -bearbeitung, Glasproduktion
5. Bauwesen und Bauhilfsbetriebe
6. Eisen- und Metallgewinnung und -bearbeitung
7. Holzbearbeitung
8. Ledererzeugung und -bearbeitung
9. Textilbetriebe
10. Bekleidungsbetriebe
11. Papiererzeugung und -bearbeitung
12. Graphische Betriebe
13. Chemische Produktion
14. Nahrungs- und Genu~mittelbetriebe

Diese Gliederung ist etwas schematisch, weil die Grenze zwischen
Handwerks- und Industriebetrieb nicht genau bei 20 Arbeitnehmern
liegt und nach der Fachgruppenordnung das Baugewerbe, die Hand-
werksfirmen und die energiewirfschaftlichen Betriebe nicht zur Indu-
strie gehören. Diese Betriebe sind jedoch eng mit der Industrie ver-
bunden, so da~ sie als wichtige Teile des Wirtschaftskörpers hier
mitgezählt werden müssen.

In Oberösterreich gab es Ende 1955 insgesamt 1 072 Betriebe dieser
Grö~enkategorie mit 135 862 Beschäftigten. Im Zentralraum lagen
572 Betriebe mit 83787 Beschäftigten, mithin einem Anteil von
61,7 Prozent der in dieser Kategorie beschäftigten Arbeitnehmer.
Davon entfielen auf Linz 287 Betriebe mit 50 452 Beschäftigten
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(37,1 Prozent der für Oberösterreich ermittelten Zahl), Steyr 60 Be-
triebe mit 14497 Beschäftigten (10,7 Prozent), Wels 94 Betriebe mit
8302 Beschäftigten und -auf den übrigen Zentralraum 131 Betriebe
mit 10-536 Beschäftigten.

Beschäftigte

Gebiet Betriebe absolut in Prozenfl)

Linz 287 50452 37,1

Steyr 60 14497 10,7

Wels 94 8302 6,1

übriger Zentral raum 131 10536 7,8

insgesamt 572 83787 61,7

Neben dem Zentralraum hat sich ein zweiter Wirtschaftsraum mit
stärkerer Industrie im Raum Vöcklabruck - Gmunden gebildet. Dieser
Wirtschaftsraum kann etwa begrenzt werden durch Linien zwischen
den Städten lambach - Gmunden - Frankenmarkt - Eberschwang,
umfa~t also im wesentlichen die Bezirkshauptmannschaft Vöckla-
bruek. In diesem Wirtschaftsraum gab es 134 Betriebe dieser Kate-
gorie mit 20 779 Beschäftigten. Der Wirtschaftsraum Vöcklabruek-
Gmunden hat kein Agglomerationszentrum entwickelt und wird es
auch in Zukunft nicht tun. Die Erklärung ist darin zu erblicken, da~
die gro~en Betriebe dieses Wirtschaftsraumes standortgemä~ ausge-
sprochen materialorientiert sind, also am Ort der Rohstoffbasis (Kalk-
steinbrüche, Holz und Zellulose, Braunkohlenbergwerke) errichtet
werden mu~ten. Solchen Industrien fehlt die städtebildende Kraft.

Die beiden überwiegend bzw. stark industriellen Wirtschaftsräume
Oberösterreichs - der Zentralraum und der Wirtschaftsraum Vöekla-
bruek - Gmunden - sind durch einen schmalen Korridor landwirt-
schaftlicher Gemeinden (Offen hausen, Pennewang, Edt bei Lambach,
Fischlham, Steinerkirchen, Eberstallzell) voneinander getrennt. Beide
Räume liegen grö~tenteilsim' Alpenvorland. Trotzdem verbleiben in

') der 135862 Beschäftigten in oö. Betrieben mit mehr ols 20 Arbeitnehmern.
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diesem fruchtbarsten Teil Oberösterreichs noch gro~e Teile - näm-
lich das gesamte Innvierfel und gro~e Teile des Hausruckviertels, der
bereits erwähnte Korridor und der nördliche Teil der Bezirkshaupf-
mannschaft Kirchdorf a. d. Krems - au~erhalb der vorgenannten
Wirtschaftsräume. Sie können trotz ihrer räumlichen Zerrei~ung zum
überwiegend landwirfschaftlichen Wirfschaftsraum des restlichen
Alpenvorlandes zusammengefügt werden. In diesem Wirfschaftsraum
"Restliches Alpenvorlandn liegen 177 Betriebe mit 16726 Beschäftig-
ten. Diese Betriebe sind weit. zerstreut und bilden Ballungen in
Braunau - Ranshofen, Mattighofen, Ried, Schärding, Neumarkt, Gries-
kirchen, Vorchdorf und Kirchdorf a. d. Krems.
Der Wirtschaftsraum Alpenland ist mit 93 Betrieben und 7 983 Be-
schäftigten verhältnismä~ig industriearm. Industrielle Betriebe liegen
vor allem im Zuge des Tales der Traun in Ebensee, Bad Ischl,Goisern
und Hallstatt, im Tal der Alm (Viechtwang), im Tal der Krems (Michel-
dorf) und im Tal der Steyr (Molln, Grünburg).

Als weiterer Wirfschaftsraum mu~ das Mühlviertel gelten. Es wird
durch die Donau vom übrigen Oberösterreich abgetrennt und nur
geringe Teile bei Linz gehören zum Zentralraum. Auch das Mühl-
viertel mu~, wie das Alpenland, mit 96 Betrieben und 6 587 Be-
schäftigten als industriearm gelten. Die Betriebe bilden nur kleinere
Agglomerationen in Aigen, Rohrbach, Haslach, Kirchberg ob der
Donau, Schwerfberg, Freistadt, Perg und Grein.

Die folgenden Tabellen nach Wirtschaftsräumen und Betriebsklassen
geben einen Einblick in die Struktur von Gewerbe und Industrie.
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Die Betriebsstruktur im Zentralraum 1955
(Betriebe mit 20 und mehr Arbeitnehmern)

~ c;., Sleyr Wels übriger zusammen

Belriebsklassen
Zentralraum

Beschäl- IBeschäf- IBeschäl- IBeschä,- IBeschä,-
efr./ ligle Befr. ligle Beh tigle Befr. ligle Belr. ligle

absolute Zahlen
2. Bergbau ~I 383 - - ~I- =.1

- 2 383

3. Eleklr., Gas- u. Wasservers. 771 3 468 211 - 6 1450

4. Slein-, Erdgew. u. -bear-
beitung, Glasproduktion 17 1492 7 339 3 370 19 969 46 3170

s. 'Bauwesen u. Bauhilfsbelr. 93 10634 12 1 132 26 1569 33 2087 164 15422

6. Eisen- u. Melallgew. u.
-bearbeilung 80 22577 26 12 057 28 2842 30 241S 164 39891

7. Holzbearbeilung 14 1 176 8 341 8 294 12 511 42 2322

B. ledere ••. u. -bea rbe ifung 3 84 - - 1 44 - - 4 128

9. Textilbelriebe 9 1561 1 53 3 549 10 1488 23 3651

10. Bekleidungsbelriebe 12 731 - - 6 220 6 559 24 1510

11. Papiererz. u. -bearbeitung 2 180 - - 2 437 4 1340 8 1957

12. Graphische Befriebe 9 1 391 2 44 2 339 - - 13 1774

13. Chemische Produktion 12 5427 - - 4 480 3 138 19 6045

14. Nahrungs- u. Genu~mitlel-
belriebe 32 4045 1 63 10 947 14 1029 57 6084

Zusammen 2871 504521 601144971 941 8302113111053615721 83787

in Prozent
2. Bergbau 0.70 0.76

5.:1

- - - - - 0.35 0.46

3. Elektr., Gas- u. Wasservers. 0.70 1.52 3.23 1.06 2.54 - - 1.05 1.73

4. Sfein-, Erdgew. u. -bear-
beitung, Glasproduklion 5.92 2.95 11.67 2.34 3.19 4.46 14.51 9.20 8.04 3.78

S. Bauwesen u. Bauh iIIsbelr. 32.4C 21.09 0.00 7.81 27.66 18.90 25.19 19.81 28.6 18.41

6. Eisen- u. Melallgew. u.
~7.87 3.3'-bearbeilung 44.75 83.17 29.79 34.23 22.90 22.92 28.6 47.61

7. Holzbearbeitung 4.8£ 233 13 33 2.35 8.51 3.54 9.16 4.85 7.34 2.77

8. ledererz. u. -bearbeitung 1.0~ 0.17 - - 1.06 0.53 - - 0.7C 0.15

9. Texlilbefriebe 3.14 3.09 1.6 0.37 3.19 6.62 7.63 14.12 4.02 4.36

10. Bekleidungsbelriebe 4.18 1.45 - - 6.38 2.65 4.58 5.30 4,20 1.80

11. Papiererz. u. -bearbeitung 0.7C 0.36 - - 2.13 5.26 3.05 12.72 1.40 2.34

12. Graphische Belriebe 3.13 2.76 3.33 0.30 2.13 4.08 - - 2.27 2.12

13. Chemische Produktion 4.18 10.76 - - 4.26 5.78 2.29 1.31 3.32 7.21

14. Nahrungs- u. Genuljmitlel- ,.,
belriebe 11.15 8.01 1.67 0.43 10:64 11.41 10.69 9.77 9.97 7.26

Zusammen 100.01100.00 1100.01100.00 1100.01'00.00 1,00.obeo.00 11oo.ob 00.00
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Die tabellarische lJbersicht über die untersuchten Betriebe,im Zentral-
raum ist gegliedert nach Linz, Steyr, Wels und dem restlichen Zenfral-
raum. Die L i n 'z e r I nd u s tri e b e tri e b e der Betriebsklasse 2
sind nur zentrale Verwaltungsstellen von Bergbaubetrieben. Bei der
Betriebsklasse 4 (Stein-, Erdgewinnung und -bearbeitung, Glaspro-
duktion) scheinen Glasfabriken und Glasverarbeitungsfabriken, Zie-
geleien, Kieswerke, Steinmetzbetriebe auf. Die Betriebsklasse 5
(Bauwesen und Bauhilfsbetriebe) ist mit 93 Betrieben und 10 634 Be-
schäftigten au~erordentlich stark. Der grö~te Teil wird von Bauunter-
nehmungenrepräsentiert. Daneben gibt es in dieser Kategorie Maler,
Dachdecker, Glaser. Die Betriebsklasse 6 (Eisen- und MetalIgewin-
nung und -bearbeitung) ist zum Rückgrat der Linzer Wirtschaft ge-
worden mit 80 Betrieben dieser Grö~enordnung und 22 577 Beschäf-
tigten. Die Vereinigten österr. Eisen- und Stahlwerke sind der grö~te
Betrieb dieser Branche. Einen Aufschwung erlebte auch die Elektro-
Bau-AG. Weitere gro~e Betriebe sind die Bundesbah,nwerkstätfe, die
Schiffswerft, mehrere Maschinenfabriken, Metallwerke und viele
Schlosser- und Installationsuntemehmungen. Die Betriebsklasse 7
(Holzbearbeitung) ist in Linz mit 14 Betrieben und 1 176 Beschäftig-
ten vertreten. Es handelt sich um ein gro~es Holzplatfenwerk und
zahlreiche Bau- und Möbeltischlereien. Die Textilgruppe (Betriebs-
klasse 9) ist mit 9 Betrieben und 1 561 Beschäftigten vertreten, und
zwar durch 1 Baumwollspinnerei mit Weberei, je 1 Tuchfabrik,
Ro~haarspinnerei und Sisalspinnerei. In Betriebsklasse 10 (Beklei-
dung) scheinen mehrere Schuhfabriken auf. Von sehr gro~er Bedeu-
tung ist die Betriebsklasse 13 (Chemische Industrie) mit 12 Betrieben
und 5 427 Beschäftigten. Hierher gehören die österreich ischen Stick-
stoffwerke, Zündwaren- und Chemische Fabriken, ein Gummiwerk
und mehrere pharmazeutische Betriebe. Die Betriebsklasse 14(Nah-
rungs- und Genu~mitfel ist mit 32 Betrieben und 4045 Beschäftigten
dem Konsum der Stadtbevölkerung angemessen. Erwähnenswert sind
Likörfabriken, Gro~bäckereien, Mühlen, Fleischindustrien, Teigwaren-
fabrik, eine Brauerei, eine Spiritusfabrik, Molkereien, zwei Kaffee-
mitfelfabriken, eine gro~e Tabakfabrik.

Die Wirtschaftsstruktur in S t e y r erhält einen besonderen Akzent
durch die Betriebsklasse 6 (Eisen- und Metallgewinnung und -bear-
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beitung). Die dominierende Stellung der Steyr-Daimler-Puch AG.
wird noch durch 25 weitere Betriebe dieser Branche unterstrichen.' Es
befinden sich darunter z. B. weitere Betriebe für Maschinenerzeugung,
Metallwarenfabriken; Mechanische Werkstätten, 1 Fahrzeugbau,
Autowerkstätten, Werkzeugfabriken, Schlossereien, elektrotechnische
Betriebe, Installationswerkstätten, Messer- und Stahlwarenfabriken,
also Betriebe mit ausgesprochener Spezialarbeiterschaft für Eisen
und Metallbearbeitung. Der einseitige Charakter dieser Fertigungen
wird nur wenig gemildert durch andere Betriebsklassen. In Betriebs-
klasse 3 (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung) scheinen neben
dem E-Werk und Gaswerk die Ennskraffwerke auf. In Betriebs-
klasse 4 (Stein-, Erdgewinnung und -bearbeitung, Glasproduktion)
scheinen 7 Betriebe mit 339 Beschäftigten auf, und zwar Ziegeleien,
f Tonöfenfabrik, Glaswarenerzeugungen. In der Betriebsklasse 5 re-
präsentieren 12 Baufirmen und Bauhilfsbefriebe mit 1 132 Beschäftig-
ten das Baugewerbe. In Betriebsklasse 7 (Holzverarbeifung) scheinen
1 Parkettfabrik, 1 Musikinstrumentenfabrik, Spielwarenerzeuger,
Bau- und Möbeltischlereien, 1 Bürstenfabrik und 1 Holzmehlfabrik
auf. Ferner eine Färberei, Druckereien und 1 Brotfabrik und 1 Kunst-
mühle.

Die Wirtschaftsstruktur in W eis wird nicht durch extrem gro~e Be-
triebe beherrscht, sondern vielmehr durch eine grö~ere Zahl mitt-
lerer Betriebe charakterisiert. In Betriebsklasse 3 scheint das Elektrizi-
tätswerk Wels auf. In Betriebsklasse 4 gibt es Ziegeleien und ein Be-
tonwerk. Die Betriebsklasse 5 (Baugewerbe) ist verhältnismä~ig stark
mit 26 Betrieben und 1 569 Beschäftigten. Die Befriebsklasse 6 (Eisen-
und Metallgewinnung und -bearbeitung) ist auch hier mit 28 Betrie-
ben und 2 842 Beschäftigten die stärkste Betriebsklasse. Es scheinen
ferner auf 2 Herd- und öfenfabriken, 2 landwirtschaftliche Maschi-
nenfabriken, 1 Heizkessel- und Radiatorenfabrik, mehrere Stahl- und
Metallbauwerke, elektrotechnische Betriebe, Firmen für Waagenbau,
Pumpenerzeugung, 1 Mühlenbauanstalt und Autoreparaturwerkstät-
ten. Zu Betriebsklasse 7 (Holzbearbeitung) zählen eine Bilderrahmen-
fabrik, einige Sägewerke, 1 Fahrzeugbau, 1 Fa~fabrik, 'Bau- und
Möbeltischlereien. In Betriebsklasse 9 (Textil) sind 3 Betriebe mit 549
Beschäftigten vertreten, u. a. eine mechanische Seidenweberei und
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eine Hanf- und Drahtseilfabrik. In Betriebsklasse 11 (Papiererzeu-
gung und -bearbeitung) sind 2 Betriebe mit 437 Beschäftigten ver-
treten, und zwar einePdpierfabrik und eine Kai'tonagefabrik. Die
Betriebsklasse 13 (Chemische Industrie) weist 4 Betriebe mit 480 Be-
schäftigten auf, u. a. ein Kunststoffwerk und eine Farbenfabrik. Ver-
hältnismä~ig gro~ ist die Betriebsklasse 14 (Nahrungs- und Genu~-
mittelbetriebe) mit 10 Betrieben und 947 Beschäftigten, u. a. Lebens-
mittelfabriken, 1 Fettwarenindustrie, mehrere Mühlen, 1 Molkerei,
u. a. m.

Die Wirtschaftsstruktur im res t I ich e n Zen t r air a umhat
einen selbständigen Charakter in Enns,wo neben der gro~en Zucker-
fabrik noch Betriebe für Bijouterie- und Schmuckwaren, Metallwaren,
Werkzeug-, Maschinen- und Fahrzeugbau, Galvanoplastik, je ein
gro~es Holztränkwerk, Sägewerk, Asphaltplattenwerk,1 Fabrik für
Gemüse- und Obstverwertung und eine Molkerei bestehen. In Efer-
ding gibt es Ziegeleien, Sägewerk, Molkerei. In Traun gibt es, stand-
ortmä~ig durch die Wasserkraft des Traunflusses bedingt, eine histo-
rische, bodenständige Industrie: je 1 Bandfabrik, Seidenweberei,
Mechanische Weberei, Wollwarenfabrik, Kunstmühle und Feinpapier,;.
fabrik. Au~erdem scheinen Betriebe für Zementwarenerzeugung,
Bau- und Möbeltischlereien, 1 Essigfabrik und Likörerzeugung auf.
Von immer grö~er werdender Bedeutung ist ferner eine Schutzbril-
lenfabrik und ein Unternehmen für Apparatebau. Im Bereich Net-
tingsdorf-Ansfelden besteht eine moderne gro~e Papierfabrik, eine
Buntpapierfabrik, je 1 Fabrik für Baumaschinen, und Metallwaren,
1 Teidilwerk und 1 Kleiderfabrik. In Leonding sind Betriebe für Ma-
schinenbau, Elektrotechnik, Lebensmittelverarbeitung und 1 Schuh-
fabrik entstanden. Eine Anhäufung neuer Betriebe hat sich auch in
Kremsmünster ergeben: Kunststoffwaren, Bijouteriewaren, Schmuck-
waren, Korkwaren, Kunstharzpresserei, Kleiderfabrik. Auch Guns-
kirchen weist Betriebe auf: 1 grö~ere Motorenfabrik (Rotax-Werke),
Zementwarenerzeugung, Kieswerke. Marchtrenk, im Schnittpunkt der
Stadtregionen von Linz und Wels gelegen, hat je 1 Spinnerei, Woll-
garnspinnerei, Weberei, Kartonagenfabrik, 1 Gro~-Mühle, sowie
2 Baubetriebe.
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Die Befriebsstruktur nach Wirtschaftsräumen 1955
(Betriebe mit 20 und mehr Arbeitnehmern)I Raum I restliches IAlpenland I IZenlralraum v~~~- Alpen- Mühl-

zusammenvierlei
IGmunden vorland

Belriebsklassen
'" I ;0 I

" I
,

I '"

I
;0 I '"

I
,

I '" I I '" I ?ii.D .D ;0 .D .D ;0 .D ;0 .D
'" ~.! .~ ii", .~ ii", .~ ii", .~ ii", .! ii",.;:

'iGi "'''' Gi GJö, Gi ärÖl Gi ;"& Gi Q)m «i Öl'" ce:: '" m:: '" co:: '" ce:;: '" CD:: '" £0::
absolule Zahlen

2. Bergbau 2 383 1 3 112 1 893 4 828 - - 8 5216

1
3. Elektr., Gas- u.

Wasserversorg. 6 1 450 3 1 708 4 465 1 222 - - 14 38454. Slein-, Erdgew.
u. -bearbeitung,
Glasproduktion 46 3170 18 2184 3S 3732 4 188 17 1 643 120 109175. Bauwesen und
Bauhilfsbelriebe 164 15422 33 2187 52 3166 27 1 196 43 2237 319 24 2086. Eisen- 'und
Melallgewinnung
u. -bearbeitung 164 39891 24 2152 30 3947 19 1 865 4 183 241 48 0387 Holzbearbeilung 42 23n 16 683 13 1 538 24 1 492 12 671 107 67068. Ledererzeugung
u. -bearbeilung 4 128 2 64 6 1 017 - - 2 286 14 1 4959. Textilbelriebe 23 3651 9 2061 2 66 5 859 10 730 49 736710. Bekleidungs_
belriebe 24 1 510 7 705 9 432 3 246 - - 43 2893

11. Papiererzeugung
u. -bearbeitung 8 1 957 4 2788 1 191 1 262 3 705 17 590312. Graphische
Belriebe 13 1 774 1 24 2 106 - - - - 16 1 90413. Chemische
Produktion 19 6045 6 2441 3 171 4 805 - - 32 946214. Nahrungs- und
Genu~miffel-
belriebe 57 6084 10 670 19 1 002 1 20 5 132 92 7908

Zusammen 572 83 787 134 20 779/ 177116 726 93 7983 96 6 58711 0721135 862
in Prozenf

2. Bergbau 0,35 0,46 0,75 14,98 O,5j 5,34 4,30 10,37 - - 0,75 3,873. EIekIr., Gas- u.
Wasserversorg. 1,05 1,73 2,24 8,22 2,26 2,78 1,08 2,78 - - 1,31 2,834. Slein-, Erdgew.
u. -bearbeitung,
Glasproduktion 8,04 3,78 13,43 10,51 19,78 22,31 4,30 2,36 17,71 24,94 11,19 8,03S. Bauwesen und
, Bauhilfsbetriebe 28,67 18,41 24,63 10,52 29,38 18,93 29,03 14,98 44,75 33,96 29,76 17,826. Eisen- und
Metall gewinnung
u. -bearbeitung 28,67 47,61 17,91 10,35 16,95 23,60 20,43 23,36 4,17 2,78 22,48 35,357. Holz.bearbeitung 7,34 2,77 11,94 3,29 7,35 9,21 25,80 18,69 12,5C 10,19 9,98 4,938. Ledererzeugung
u. -bearbeitung O,7C 0,15 1,45 0,31 3,39 6,08 - - 2,08 4,34 1,31 1,109. Texlilbelriebe 4,02 4,36 6,72 9.92 1,13 0,39 5,38 10,76 10,42 11,08 4,57 5,4210. Bekleidungs-
belriebe 4,2C 1,80 5,22 3,39 5,09 2,58 3,23 3,08 - - 4,01 2,13

1,. Papiererzeugung
u. bearbeitung 1,4C 2,34 2,95 13,42 0,56 1,14 1,08 3,28 3,13 10,70 1,58 4,3412. Graphische
Betriebe 2,27 2,12 0,74 0,12 1,13 0,63 - - - - 1,49 1,4013. Chemische
Produktion g3,32 7,21 4,48 11,75 1,69 1,02 4,30 10,09 - - 2,99 6,9614. Nahrungs_ und
Genu~miffel_
betriebe 9,97 7,26 7,46 3,22 10,73 5,99 1,07 0,25 5,2C 2,01 8,58 5,82

Zusammen l00~I.00~~~I.00~OO~I00~~.~I.00~OO~I.00~.~I.00
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Die Wirfschaftsstruktur im Rau m V ö c k 'I a b r u c k - G m und e n
ist von besonderem Interesse. Im Norden dieses Gebietes liegen die
Braunkohlengruben der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG. mit
dem Verwaltungszentrum in Thomasroith. Das Braunkohlenrevier er-
streckt sich über eine Reihe von Gemeinden und wurde in der Indu-
striestandortkarfe am Schlu~ des Jahrbuches als ein Betrieb darge-
stellt, obwohl die Kohlengruben auf mehrere Gemeinden verteilt
sind, die allerdings unter Tag durch Stollen miteinander verbunden
sind. An der Entwicklung der Wirtschaft haben die österreichischen
Kraftwerke in Gmunden gro~en Anteil. Die Betriebsklasse 4 (Stein-,
Erdgewinnung und -bearbeitung, Glasproduktion) ist mit 18 Betrie-
ben und 2 184 Beschäftigten hier verhältnismä~ig stark verfreten:
Beton- und Ziegelwerke, Kieswerk, Zementfabrik Gmunden, Gmund-
ner Keramik, österr. Keramikwerke Gmunden, Gmundner Kalkwerk,
Ziegelfabriken in Eberschwang, Breitenschützing, Fayencefabrik
Vöcklabruck, Eternitwerk Vöcklabruck. Die Betriebsklasse 5 (Bau-
wesen und Bauhilfsbetriebe) hat 33 Betriebe mit 2 187 Beschäftigten,
welche sich über den ganzen Wirfschaftsraum verfeilen. Die Betriebs-
klasse 6 (Eisen- und Metallgewinnung und -bearbeitung) weist
24 Betriebe mit 2 152 Beschäftigten auf, u. a. Maschinenfabrik in
Stadl-Paura, lambach, Steyrermühl, Pinsdorf, Vöcklabruck, Motoren-
werk laakirchen, Metallwarenfabriken in Überweis bei Gmunden
und Kaufing - Rüstorf, Glühlampenfabrik Gmunden, Jokawerke (Mö-
belfedern) in Schwanenstadt, Konstruktionsbüro Morawetz in Vöck-
labruck, Fabrik für Gu~stahl und Feilen in Schöndorf, Eisenbau
Doubrava in Affnang-Puchheim, Eisenkonstruktionen Grill & Gro~-
mann, Affnang-Puchheim. In Betriebsklasse 7 (Holzbearbeitung) sind
grö~tenteils Sägewerke, Bau- und Möbeltischlereien vorhanden. Die
Textilindustrie ist mit 9 Betrieben und 2061 Beschäftigten vertreten,
u. a. die lambacher Flachsspinnerei, 1 Spinnerei und Weberei in
Schwanenstadt, 2 Watfe- und Verbandstoffefabriken in Vöcklabruck
und die Hanfverwerfungsgesellschaft Vöcklabruck. In Betriebs-
klasse. 11 (Papiererzeugung und -bearbeitung) scheinen 4 Betriebe
mit 2 788 Beschäftigten auf, u. a. die Papierfabriken in Steyrermühl
und lenzing. In Betriebsklasse 13 (Chemische Industrie) sind 6 Be-
triebe mit 2441 Beschäftigten enthalten, wobei die Zellwolle lenzing
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AG. dominiert neben 1 Sprengstoffabrik und 1 Sauerstoff- und Was-
serstoffwerk. in lambach. In Betriebsklasse 14 (Nahrungs- und Genu~-
miffelbetriebe) scheinen u. a. die Brauereien Zipf und Gmunden auf.

Die Wirtschaftsstruktur im weiten Bereich des res t I ich e n
Alp e n vor I a n des ist gekennzeichnet durch eine starke Streu-
ung über einen verhältnismä~ig gro~en Raum und eine geringe Kon-
zentration an wenigen Stellen. In diesem Raum liegen peripher die
Kohlengruben der Sal7ach-Kohlenbergbau AG. in Trimmelkam,
mehrere Kraftwerke an Inn und Donau, Granitwerke in Si. Florian
bei Schärding und Enzenkirchen. Die Industrie der Steine und Erden
ist weiter mit zahlreichen Ziegeleien vertreten und der Zemenffabrik
Kirchdorf an der Krems. Die stärkste Betriebsklc:isseist die Eisen- und
Metallindustrie mit 30 Betrieben und 3 947 Beschäftigten, bedingt
durch das gro~e Aluminiumwerk in Ranshofen. Zu erwähnen sind
noch ein Sparherdwerk sowie die KTM-Motorräderfabrik in Maffig-
hofen und eine landmaschinenfabrik in Grieskirchen. In der Holz-
industrie triff stark hervor die grö~te Sesselfabrik österreichs in AIt-
heim, ferner ein Holzbearbeitungswerk in Ried und eine Büromöbel-
fabrik in Aschach a. d. Donau. Die lederindustrie wird repräsentiert
von einer gro~en lederfabrik in Maffighofen, ferner Fabriken in Neu-
markt am Hausruck, Vorchdorf und Ried im Innkreis. Erwähnenswert
sind ferner eine Papierfabrik in Einsiedling bei Vorchdorf, Brauereien
in Kirchdorf an der Krems, Grieskirchen, Maftighofen, Ried, Schär-
ding und anderen Orten.

Die Wirtschaftsstruktur des AI p e n I a n des wird charakterisiert
durch Salinenbetriebe in Ebensee, Bad Ischl und Hallstaff. Weitere
charakteristische Industrien in den Alpentälern sind Sensenwerke in
Spital am Pyhrn, Ro~leithen, Pie~ling, Molln, Micheldorf, Scharnstein
und lausa bei losen'stein. Sie sind staffliche Reste der in den Alpen-
tälern historischen Eisenhammerwerke. Zur Eisen- und Metallindustrie
gehören hier ferner die EUMIG-Radiowerke in Micheldorf, die Stahl-
warenfabrik Pils & Söhne in Steinbach und die Mondseer Armaturen-
fabrik. Die Betriebsklasse 7 (Holzindustrie) enthält zum grö~ten Teil
Sägewerke, Holzwarenfabriken und ein Holzplaftenwerk in Rosenau
bei Windischgarsten. Die Textilindustrie wird von 5 Betrieben mit
859 Beschäftigten repräsentiert u. a. eine gro~e Spinnerei und We-
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berei in Ebensee. In Betriebsklasse 10 (Bekleidungsbetriebe) sind
grö~ere Schuhfabriken in Bad Ischl und Attersee zu erwähnen. Die
Papierindusfrie wird vo~ einer Pappenfabrik in Grünburg an der
Steyr vertreten. Die Chemische Industrie weist 4 Betriebe mit 805 Be-
schäftigten auf, u. a. die gro~en Ebenseer Solveywerke.

DieWirtschaftsstruktur des M ü h I v ier tel s weist 17 Betriebe mit
1 643 Beschäftigten unter "Steine und Erden" auf, u. a. Ziegelwerke
in Katsdorf, Schwertberg, Haslach, St. Martin, Herzogsdorf und Feld-
kirchen. Granitwerke sind in Betrieb in St. Georgen an der Gusen,
Mauthausen, Sarmingstein, Perg, Freistadt, Neuhaus an der Donau,
Aigen im Mühlkreis. Ein Kaolinwerk besteht in Schwertberg, das ein-
zige grö~ere Kaolinwerk österreichs. Verhältnismä~ig stark tritt das
Baugewerbe mit 43 grö~eren Betrieben und 2 237 Beschäftigten her-
vor. Dagegen ist die Eisen- und Metallindustrie hier ganz schwach
vertreten mit 4 Betrieben und 183 Beschäftigten, wovon nur ein ein-
ziger Betrieb in Schwertberg sich mit Maschinenbau beschäftigt. Die
Holzindustrie besteht aus Sägewerken und einer Kistenfabrik in Frei-
stadt. Die Lederindustrie ist mit einer Gerberei in Gutau und einer
grö~eren Lederfabrik in Rohrbach vertreten. Die Textilindustrie wird
repräsentiert durch Webereien in Oberneukirchen und Helfenberg,
1 Seilerwarenfabrik in Freistadt, und 5 Textilfabriken in Haslach.
Die Papier- und Pappenindustrie weist 3 Betriebe mit 705 Beschäf-
tigten auf, und zwar die Papierfabrik in Obermühl, 1 Pappenfabrik
in Schwerfberg und 1 Kartonagenfabrik in Sarmingstein.

Die kartographische Darstellung der Industriestandorte in Oberöster-
reich lä~t auf den ersten Blick die Stadt Linz als Zentrum der Industrie
hervortreten. Daneben tritt Steyr mit dem extrem dimensionierten Be-
trieb der Steyr-Werke stark hervor, neben denen dorf verhältnismä~ig
wenig mittlere und grö~ere Betriebe aufscheinen. Wels repräsentiert
sich als Standort zahlreicher mittlerer industrieller Betriebe. Im Wirt-
schaftsgebiet Vöcklabruck - Gmunden liegen die Industriebetriebe an
der Westbahn, und nur an Nebenbahnlinien die Braunkohlengruben
Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG, das Zellwolle-Werk Lenzing,
die gro~en Papierfabriken Steyrermühl und Lenzing und die Betriebe
von Gmunden. Leider konnte das Kartogramm über die Industrie-
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standorte aus Kostengründen nicht im Farbendruck reproduziert wer-
den, welcher die Betriebsklassen (Branchen) in verschiedenen Farben
dargestellt hätte. Der ortskundige Leser wird jedoch aus den Struk-
turanalysen der einzelnen Wirtschaftsräume leicht einen ausreichen-
den Einblick erhalten.
Von besonderem Interesse ist es, etwas über die Entwicklungstenden-
zen der Industriestruktur in den einzelnen Wirtschaftsräumen zu er-
fahren. Hierfür stehen statistische Unterlagen in den Jahren 1934 und
1955 zur Verfügung.

Die Veränderung der Betriebsstruktur in Oberösterreich 1934/1955
(Betriebe mit 20 und mehr Arbeitnehmern)

1934 1955 Zugang 1934/55
in Prozent

Wirfschaftsklassen

Bel,iebe ISch~~i~te Bet,iebe ISchä~f;~le Bet,iebe ISchä~~i~te

2. Bergbau 5 2307 8 5216 60 126
3. Elektr.-, Gas- u. Wasser-

versorgung 9 824 14 3845 56 367
4. Stein-, Erdgew. und

-bearbeit., Glasprodukf. 54 3021 120 10917 122 261
5. Bauwesen u. Bauhilfs-

betriebe 67 2766 319 24208 376 775
6. Eisen- u. Metallgew. u.

-bearbeitung 39 6456 241 48038 518 644
7. Holzbearbeitung 22 1 167 107 6706 386 475
8. Ledererzeugung und

-bearbeitung 7 703 14 1495 100 113
9. Textilbetriebe 22 4123 49 7367 123 79
10. Bekleidungsbetriebe 3 116 43 2893 1333 2394
". Papiererzeugung und

-bearbeitung 16 2771 17 5903 6 113
12. Graphische Betriebe 11 702 16 1 904 45 171
13. Chemische Produktion 7 824 32 9462 357 1.048
14. Nahrungs- und Genu~-

mittelbetriebe 50 4308 92 7908 84 84

insgesamt 312 130 0881' 072 11358621 244 I 352
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Entwicklungstendenzen der Betriebsstruktur der Wirtschaftsräume
1934/1955

(Betriebe mit,20 und mehr Arbeitnehmern)

1934 1955. Zunahme
in Prozent

Wirfschafisräume
Betriebe I'ch:'ri~te Betriebe \'ch:'ri-gte Betriebe \'ch:'ri~te

00. Zentral raum 146 16125 572 83787 292 420
davon Linz 78 7707 287 50452' 268 555

Steyr 11 3646 60 14497 445 298
Wels 26 1405 94 8302 262 491
übriger Raum 31 3367 131 10536 323 213

Raum Vöeklabruck-

Gmunden 29 5600 134 20779 362 271
restliches Alpenvorland 57 2674 177 16726 211 525
Alpenland 41 3276 93 7983 127 144
Mühlviertel 39 2413 96 6587 146 173

insgesamt 312 30088

1

1072 135 8621 244 352

Die Zahl der Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten stieg von 312
(1934) auf 1 072 (1955), wobei es sich zum erheblichen Teil nicht um
neue Betriebe handelt, sondern um die Vergrö~erung von Betrieben,
die 1934 weniger als 20 Arbeitnehmer aufwiesen und 1955 sich zu
Betrieben dieser Kategorie entwickelt hatten. Die Zahl der in diesen
Betrieben Beschäftigten stieg von 30 088 (1934) auf 135862 (1955).
Besonders stark war der Zugang der Beschäftigten 1934/1955 in Unz
(554,6%), Wels (490,9%) und dem restlichen Alpenvorland
(525,5%), aber auch im Mühlviertel ergab sich eine Steigerung
(173 %) und sogar im Alpenland ergab sich eine Steigerung um
143,7 Prozent.
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Der Bergbau weist eine Verdappelung der Beschäftigten auf, weil
der Braunkohlenbergbatl in Wolfsegg intensiviert und der Braun-
kohlenbergbau in Trimmelkam aufgenommen wurde. Es kommt fer-
ner hinzu die Bauxitgewinnung und Anfänge der Erdölgewinnung.
In Betriebsklasse 3 kommt der Ausbau der Versorgung mit elektri-
schen Strom durch die Wasserkraftwerke am Inn, Donau und Enns
zum Ausdruck.

Die Betriebsklasse 4 (Stein-, Erdgewinnung und -verarbeitung, Glas-
produktion) hat dreimal soviel Beschäftigte als 1934, was teilweise
durch die Gründung von Glasfabriken durch Sudetendeutsche,
Gablonzer Glas- und Bijouterieerzeugnisse, Brillenglas, Brillenerzeu-
gung, Glaswollproduktion bedingt war, teilweise auch durch den
Ausbau der Baustoffindustrie infolge der regen Bautätigkeit (Stein-
und Schoffergewinnung, Ziegeleien, Kalkbrennereien, Zementfabri-
ken, Erzeugung von Betonwaren und -piaffen). Auch das Mühlviertel
hat an dem Aufschwung dieser Betriebsklasse teilgenommen.

In der Betriebsklasse 5 (Baugewerbe) ist von 1934-1955 die Zahl der
Beschäftigten auf das Achtfache gestiegen. IJberdurchschnitflich war
die Steigerung in Wels, Steyr und Linz sowie dem übrigen Zentral-
raum. Eine sechsfache Steigerung ergab sich im Wirtschaftsraum
Vöcklabruck - Gmunden, dem Alpenvorland sowie im Mühlviertel,
während im Alpenland kaum eine Verdreifachung der Beschäftigten
zu verzeichnen war.

Die Betriebsklasse 6 (Eisen- und Metallgewinnung und -verarbeitung)
hat sich zum Rückgrat der Industrie entwickelt und die Beschäftigten
fast verachtfacht. IJberdurchschniffliChstark war der Zugang in Linz,
wo sich die Zahl der Beschäftigten in der Eisenindustrie um 20 000
erhöhte. Steyr beschäftigt fast 9 000 Personen mehr in dieser Be-
triebsklasse, bleibt allerdings relativ gegenüber anderen Bezirken
etwas zurück. Im Wirtschaftsraum Vöcklabruck - Gmunden ist die
Eisen- und Metallverarbeitung 1934 kaum sichtbar gewesen, 1955
aber mit zahlreichen Betrieben und 2 152 Beschäftigten vertreten.
Ähnlich liegen die Verhältnisse im restliChen Alpenvorland, wo es
1934 in dieser Branche nur 4 Betriebe mit 106 Beschäftigten, dagegen

30



1955 insgesamt 30 Betriebe mit 3 947 Beschäftigten gab. (Neugrün-
dung der Aluminiumwerke Ranshofen.) Ausgesprochen schwach ist
die Eisen- und Metallindustrie im Mühlvierfel verfreten.

Die Holzbearbeitung (Betriebsklasse 7) fand 1934 noch weitgehend
in Handwerksbetrieben statt. Im Jahre 1955 haben sie sich oft zu
gro~en Bau- und Möbeltischlereien mit Maschinenbetrieb, Holzplat-
tenwerken, Kistenfabriken, Sitimöbelfabriken usw. entwickelt.

Die Betriebsklasse 8 (Ledererzeugung und -bearbeitung) hat eine
verhältnismä~ig geringe Expansion entwickelt und sich von 1934 bis
1955 nur wenig veränderf.

Die Betriebsklasse 9 (Textilindustrie) hielt ihren Beschäftigtenstand
1934-1955 in Linz, Steyr und dem übrigen Zentralraum mit Ausnahme
von Wels, wo sich ein grö~erer Beschäftigtenzugang ergab. Zugänge
in dieser Branche waren auch im Wirfschaftsraum Vöcklabruck-
Gmunden und im Alpenland zu verzeichnen. Im Mühlvierfel konnten
gegenüber 418 Beschäftigten (1934) jetzt 730 Beschäftigte in Textil-
fabriken gezählt werden.

Das Bekleidungsgewerbe (Betriebsklasse 10) war 1934 noch eine
Domäne des Handwerks. Im Jahre 1955 gab es zahlreiche Wäsche-
fabriken, Kleiderfabriken, Schuhfabriken usw., welche sich aber mit
Ausnahme des Mühlvierfels über sämtliche anderen Wirfschafts-
räume verteilten.

Die Papiererzeugung und -bearbeitung (Betriebsklasse 11) erfuhr
eine Zunahme der Beschäftigten, wobei die Modernisierung gro~er
Papierfabriken vor allem im Wirfschaftsraum Vöcklabruck - Gmunden
und im Zentralraum bei Linz eine Rolle spielte, aber auch die Ver-
arbeitung zu Verpackungsmaterial. Auch im Mühlvierfel konnfe die
Zahl der Beschäftigten von 1934-1955fasf verdoppelt werden.

Die Zunahme der Graphischen Betriebe (Betriebsklasse 12) bezog
sich fasf ausschlie~lich auf Linz und Wels.

Die Chemische Industrie (Betriebsklasse 13) hof durch die Errichfung
gro~er Fabriken (Sfickstoffwerke Linz und Zellwolle Lenzing) einen
au~erordentlichen Aufschwung erlebt, der in einer Vergrö~erung des
Indusfriepofentials von Linz und des Wirfschaftsraumes Vöckla-
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bruck - Gmunden zum Ausdruck kam. Die Stadt Wels wurde Standort
eines Kunststoffwerkes und einer Farbenfabrik. Im Alpenland wird
die chemische Industrie durch die Ebenseer Solvaywerke repräsen-
tiert und nur kleinere Betriebe (Erzeugung von Elektrokohle und
Pharmazeutika) sind von 1934-1955 entstanden.

1. Die Pendelwanderung in Oberösterreich 1955

A.. Problematik der Pendelwanderung.

Mit dem wirtschaftlichen Wachstum der Stadt Linz und der Industria-
lisierung des Bundeslandes waren nicht nur natürliche Expansions-
und Konzentrationsvorgänge verknüpft, sondern es ergeben sich
auch erhebliche Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt und die regio-
nale Differenzierung der .Bevölkerung. Die Gründung zahlreicher
neuer Betriebe sowie die Vergrö~erung von schon vorhandenen Be-
trieben rief trotz einer stürmischenZuwanderung an den Schwerpunk-
ten der Industrie einen zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften hervor,
der von der örtlichen Bevölkerung nicht mehr gedeckt werden konnte.
Es kam daher zur Entwicklung einer umfangreichen Pendelwande-
rung, die sich nicht nur auf Linz und den Zentralraum konzentrierte,
sondern auch auf zahlreiche kleinere über das gesamte Bundesland
verstreute lokale wirtschaftliche Schwerpunkte.

Wenn bisher die Industriestädte als Zentrum der Pendelwanderung
angesehen wurden, so hat das Quellenwerk "Arbeitsort und Wohn-
ort", welches vom österreichischen Statistischen Zentralamt heraus-
gegeben wurde, den Nachweis erbracht, da~ die Pendelwanderung
das ganze Bundesgebiet erfa~t hat. Abgesehen von Wien, welches
ein Sonderfall ist, waren 440031 unselbständig Berufstätige von ins-
gesamt 1 539 695 unselbständig berufstätigen Personen au~erhalb
ihrer Wohngemeinde beschäftigt. In den einzelnen Bundesländern
schwankten die prozentuellen Anteile der auswärts beschäftigten
Personen stark.
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Unselbständig
Davon au~erhalb der Wohngemeinde

Bundesländer Berufstätige
besdlälligt

überhaupt
absolut I in Prozent

Steiermark 378551 146194 38,62

Kärnten 55175 24789 44,93

Tirol 340916 85325 25,03

Vorarlberg 106323 18453 17,36

Niederösterreich 320973 73721 22,97
•

Burgenland 138203 39719 28,74

Oberösterreich 125911 30751 28,62

Salzburg 73643 21079 28,62

Quelle: ,Wohnort und Arbeitsort', Helt Nr. 18 der Beiträge zur öslerreichischen Slatistik,
herausgegeben vom Osferreichischen Statistischen Zentralamt, Wien 1956, Seite IX.

In Oberösterreich wurden nur in 19 Gemeinden keine auswärts wohn-
haften Arbeitnehmer beschäftigt. 11') den meisten Gemeinden, 425 von
insgesamt 444 Gemeinden in Oberösterreich, waren auswärts wohn:
hafte Arbeitnehmer vorhanden. Es gibt also nur selten eine Ge-
meinder in welcher keine Pendelwanderer beschäftigt sind. Von
sozialökonomischer Bedeutung wird die Pendelwanderung allerdings
erst dannr wenn sie ein Einpendlerzentrum bildet. Von einem Pend-
lerzentrum wird man erst dann sprechen könnenr wenn mindestens
200 Einpendlerin einer Gemeinde beschäftigt sind,

In Oberösterreichr wo die zentral ermittelten Zahlen über Arbeitsort
und Wohnort ergänzt und im Rahmen der Raumforschung genau als
Pendelwanderung abgegrenzt wurdenr ergab sichr da~ auf 52 Pend-
lerzentren insgesamt 62 604 Einpendler entfielen. Die Gege'nüber-
stellung dieser Zahl (62 604) mit den ergänzten Zahlen in Oberöster-
reich (91 477 Pendelvitanderer insgesamt) ergibt alsor da~ etwa zwei
Drittel auf Einpendlerzentren entfallen dürften.
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Die Gliederung nach der Grö~e der Pendlerzentren ist aus nach-
stehender Tabelle ersicht!ich:

Pendlerzenfren I Gemeinden I Einpendle,
mit , , .. Einpendle,n

200- 500 33 9986

500-1000 9 5889

1000-2000 5 6359

2000-3000 2 4046

über 3000 3 36324
5, Izusammen 52 62604

Die Grö~en der Einpendlerzentren nach Stufen sind weitgehend ab-
hängig von der Länge der Pendlerwege. Die Einpendlerzentren von
200-500 Pendlern haben ihr Einzugsgebiet nur sehr selten über einen
Umkreis von 5 km ausgedehnt. Entscheidend ist hier allerdings nicht
die Luftlinienentfernung, sondern die Zeit, welche für den Weg vom
Wohnort zur Arbeitsstätte benötigt wird. EinArbeitsweg von 1 Stunde
wird als erträglich ohne weite'res hingenommen. Bei günstigen Ver-
kehrsverhältnissen können auch grö~ere Entfernungen in einer Stunde
tberwunden werden.

Auch die Einpendlerzentren mit 500-3000 Pendlern haben noch das
Gepräge von lokalen Pendlerzentren, weil ihr Haupteinzugsbereich
innerhalb der Einstunden-Isochrone liegt.

Ein gänzlich anderer Charakter ergibt sich für die Städte Steyr und
Wels mit 500~7000 Einpendlern. Hier erstreckt sich die Pendelwan-
derung nicht nur auf den näheren Umkreis, sondern der Einzugs-
bereich umfa~t die Gemeinden der ganzen Bezirkshauptmannschaft,
so da~ sie als regionale Einpendlerzentren angesehen werden können.
Linz nimmt als. Einpendlerzentrum insofern eine Sonderstellung ein,
als nicht nur die' Zahl der Einpendler mit rund 25000Einpendlern sehr
hoch ist, sondern auch der Einzugsbereich erstreckt sich auf den grö~-
ten Teil des Bundeslandes Oberösterreich. Damit wird Linz als Haupt-
Einpendlerzentrum charakterisiert.
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Nach den 5 Wirtschaftsräumen: Zentralraum - Raum Vöcklabruck-
Gmunden - Alpenland - Alpenvorland - Mühlviertel
- gegliedert, lagen im

Zenfralraum I Wirfschaftsraum I Wirfschaftsraum I Wi rfschaftsraum I WirfschaftsraumLinz-Sleyr-Wels Vöcklabruck-
-Enns-Eferding Gmunden Alpenland Alpenvorland Mühlvierfel

Einpendlerzentren mit 200-500 Einpendlern

.Gunskirchen Vöcklamarkt Bad Ischl St. Pantaleon Rohrbach
Kremsmünster Rüstor! Grünburg Neumarkt i. H. Freistadt
Sierniilg Neukirchen Micheldor! Kirchdorf a. Kr. Schwerlberg
Bad Hall a; Vöckla Rosenau Grieskirchen Perg
Ottensheim lambaeh Attersee Neukirchen Kirchberg a. D.
- - Mondsee a. Enknach SI. Marlin i. M.
- - Ebensee Engelhartszell Grein
- - Hallstatt Altheim Aigen
- - - Aschach a. D. -

Einpendlerzentren mit 500-1000 Einpendlern

Ansfelden laakirchen - Schörding -
Eferding Attnang- - St. Florian -
- Puchheim - am Inn -'-
- Ampflwang - Mattighofen -
- Schwanenstadt - - -

Einpendlerzentren mit 1000-3000 Einpendlern

Enns Vöcklabruck - Braunau -
Traun lenzing - Ried i. Innkreis -
- Gmunden - - -

Einperidlerzentren mit 3000 und mehr Einpendlern

I
Wels

I
- . - - -

Steyr - - - -
Linz - - - -

Insgesamt

12 Gern. mit 111 Gern. mit 8 Gern. mit 13Gern. mit 8 Gern. mit
41 383 Pendler~ 9 155 Pendlern 1 827 Pendlern 7 640 Pendlern 2 599 Pendlern
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Eswurde bereits darauf hingewiesen, dd~ die Pendelwanderung das
ganze Bundesland erfa~t hat. Einpendlerzentren haben sich beson-
ders im Zentralraum entwickelt, wo 9 lokale Einpendlerzentren,
2 regionale Einpendlerzentren (Steyr und Wels) und Linz als Haupt-
einpendlerzentrum, also 12 Einpendlerzeniren mit 41 383 Einpendlern
vorhanden sind. Etwas gehäuft treten 11 Einpendlerzentren mit 9 155
Einpendlern im Wirtschaftsraum Vöcklabruck - Gmunden auf. Im übri-
gen Voralpenland gibt es 13 Einpendlerzentren mit 7640 Einpend-
lern. Verhältnismä~ig gering sind die Einpendlerzeniren im Alpen-
land (8 lokale Einpendlerzentren mit 1 827 Einpendlern) und im
Mühlviertel (8 lokale Einpendlerzentren mit 2 599 Einpendlern).

Die als Kartogramm am Schlu~des Jahrbuchesbeigefügte Darstellung
der Einpendlerzentren in Oberösterreich gibt einen lJberblick über
die Lage und Abhängigkeit der Einpendlerzeniren voneinander und
über Ausma~ und Richtung der Pendelwanderung. Die Einpendler-
zentren sind in drei Stufen von 200-500, von 500-1 000 und
1 000-3000 Einpendlern gegliedert worden. Die grö~eren Einpend-
lerzentren Linz, Steyr und Wels sind der wirklichen Grö~e der Pendel-
wanderung entsprechend flächenmä~ig berechnet. Auch die Stärke
der Pendelrichtung ist durch verschieden starke Linien schematisiert
und nur bei Pendelströmen über 2 000 Pendelwanderern individuell
berechnet worden. Pendelströme mit weniger als 20 Pendelwanderern
blieben unberücksichtigt.

Auf den ersten Blick lä~t das Kartogramm eine Ballung von Ein-
pendlerzentren im Zeniralraum und im Wirtschaftsraum Vöcklabruck-
Gmunden erkennen. Die Pendelwanderung greift etwas auf Nieder-
österreich im Raum Enns- Steyr über. Andererseits zieht Salzburg den
westlichen TeilOberösterreichs ab Vöcklabruck in sein Pendlersystem
ein, vor allen Dingen die Bezirkshauptmannschaft Braunau.

Allgemein kann gesagt werden, da~ jedes Einpendlerzentrum ein
Pendlersystem bildet und aus verschiedenen Gemeinden Pendler
anzieht. Jedes Pendlersystem ist weitgehend gegen andere Pendler-
systeme abgekapselt. Ein direkter Austausch von Pendelwanderern
zwischen zwei Einpendlerzentren erfolgt immer nur in ganz unbe-
deutendem Umfang. Dagegen kommt es vor, da~ manche Gemein-
den ausgesprochene Auspendlerzeniren sind, z. B. Frankenburg,
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welches Pendler nach Ampflwang, Attnang, Vöcklabruck, Neukirchen
an der Vöckla, Lenzing und Vöcklamarkt schickt. Ein ähnliches Aus-
pendlerzentrum ist Stadl-Paura, welches seine Pendler nach Lambach,
Gunskirchen, Wels, Laakirchen, Schwanenstadt und Attnang ent-
sendet. Verflechtungen zwischen Einpendlerzentren ergaben sich im
Wirtschaftsraum Vöcklabruck - Gmunden, wo es nur Nahpendler gibt
und die Pendelwanderung im Zuge der Westbahnlinie verhältnis-
mä~ig leicht ist. Der Wirtschaftsraum Vöeklabruck - Gmunden ist
jedoch nicht nur ein standortmä~ig abgegrenzter Industrieraum, son-
dern auch 'arbeitsmarktmä~ig ein weitgehend geschlossener Wirt-
schaftsraum. Es pendeln nur wenige Arbeitskräfte in diesen Wirt-
schaftsraum hinein und auch nur sehr wenige Arbeitskräfte hinaus.

Ganz anders ist die Struktur des Zentral raumes als Einpendler-
zentrum. Auch hier ist der Austausch von Pendelwanderern zwischen
Einpendlerzentren minimal, auch hier ist jedes Einpendlersystem
gegen die anderen Einpendlerzentren weitgehend abgekapselt. Die
meisten Einpendler sind Nahpendler und wohnen im. Zentralraum,
und zwar rund 31 000 Pendelwanderer. In den Zentral raum hinein
pendeln rund 14000 Pendelwanderer, aus dem Zentralraum hinaus
nur 1 086 Pendelwanderer. Rund die Hälfte der Arbeitsplätze ober-
österreichischer Pendelwanderer befindet sich im Zentralraum. Von
entscheidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, da~ sich
die Fernpendler, welche gro~e Entfernungen zwischen Wohnort und
Arbeitsort zurückzulegen haben, auf die Einpendlerzentren Wels,
Steyr und Linz konzentrieren. Wenn auch im Zentralraum selbst die
Masse der Nahpendler vorherrscht, so erhält die Pendelwanderung
einen besonderen sozialökonomischen Akzent durch den gro~en
Anteil der Fernpendler. Die sozialökonomische Problematik ergibt
sich durch die Zusammenballung eines grö~eren Teiles der Bevölke-
rung des Bundeslandes im Zentralraum. Es haben zwar alle Wirt-
schaftsräume (Zentral raum - Wirtschaftsraum Vöcklabruck - Gmun-
den - Alpenvorland - Alpenland - Mühlviertel) in den letzten
Jahrzehnten eine Z u nah meder Bevölkerung zu verzeichnen,
ober die grö~te Zunahme erfolgte.im Zentralraum, wo es Arbeits-
plätze in der Industrie gab. Besondersaufnahmefähig war die Linzer
Industrie. Sie hat Arbeitskräfte aus verhältnismä~ig gro~er Entfernung
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angesaugt. Ein Blick auf das Karfogramm ergibt jedoch, da~ die
Arbeiterschaft Arbeitsplätze am Wohnorf oder in Nachbargemeinden
bevorzugt. Jedes lokale Einpendlerzentrum erweist sich für Arbeits-
kräfte als starker Magnet, welcher das Kraftfeld der Landeshaupt-
stadt abweist. Die Fernpendler nach Linz stammen deshalb weit-
gehend aus industriearmen Räumen, vor allem aus dem Kremstal,
den nördlich der Eisenbahnlinie Linz - Wels - Schärding gelegenen
Gemeinden' des Alpenvorlandes und dem Mühlvierfel. Die West-
bahnlinie erweist sich als Rückgrat für die Einpendlerzentren von
Vöcklabruck bis Wels, spielt aber für die Pendelwanderung nach Linz
nur eine sekundäre Rolle als Teil der Eisenbahnlinie Linz - Wels-
Schärding.
Sozialökonomische Probleme ergeben sich aus den Fragen, ob eine
Pendelwanderung als normale Erscheinung zu betrachten ist, in weI-
chem Umfange Fernpendler ihren Wohnsitz an den Arbeitsort ver-
legen sollen, um sowohl eine unnötige Verkehrsbelastung der Volks-
wirfschaft als auch lJberanstrengungen und soziologische Nachteile

I

auf Familienleben usw. zu verhindern. Ist die! gro~e Zahl der Fern-
pendler nur ein .Ausdruck der Vollbeschäftigung und vorübergehen-
der Natur, also konjunkturell oder strukturell bedingt? Weitere Fragen
betreffen den Wohnungsbedarf für Pendelwandererund industrielle
Standortfragen, deren Lösung von grö~ter Bedeutung für die Ent-
wicklung des Wirfschaftskörpers in Linz und Oberösterreich ist.

B. Die Einpendlerzentren Oberösterreichs.

Das Arbeitskräftepotential der Landeshauptstadt allein reicht nicht
zur Besetzung der Arbeitsplätze in Gewerbe und Industrie, Handel
und Verkehr sowie der Verwaltung au.s.Es müssen Berufstätige aus
dem ganzen Bundesland und darüber hinaus angesaugt werden.
Diese Berufstätigen, die Pendelwanderer, fahren täglich oder in
anderem bestimmtem Rhythmus zwischen Wohnstätte und Arbeits-
stätte hin und her. Nach Linz pendelten 1955,auf genauen Zählungen
an Hand der Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1955 und
Kontrolle durch den Statistischen Dienst des Amtes der oö. Landes-
regierung basierend, 24 951 Berufstätige. Aus der Stadt hinaus pen-
delten zum seiben Zeitpunkt nur 1 947 Berufstätige.
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Die Bedeutung der Pendelwanderung neich dem Einpendlerzentrum
Linz für Stadt und Land stand nach den angeführten Untersuchungen
au~er jedem Zweitel. Jedoch die Untersuchungen'lagen bisher im
leeren Raum, denn erst der Vergleich mit der Bedeutung anderer
Einpendlerzentren kann den einzelnen Zentren ihre Gewichtigkeit
zuordnen. Es entstand daher das Bestreben, zumindest die Einpend-
lerzentren Oberösterreichs zu untersuchen und ihre Gewichtigkeit
gegeneinander abzuwägen. Das österreichische Statistische Zentral-
amt erarbeitete mit Hilfe der Eintragungen in den Haushaltslisten der
Personenstandsaufnahme 1955 Unterlagen über die Pendelwande-
rung in österreich. Das Ergebnis wurde in der umfangreichen Bro-
schüre "Wohnort-Arbeitsort der unselbständig Berufstätigen" ver-
öffentlicht. Das umfassende Zahlenwerk bringt Rahmen~ahlen für
ganz österreich und könnte bei kurzer Durchsicht den Eindruck er-
wecken, die Pendelwanderung sei eine allgemeine Erscheinung, von
der fast alle Gemeinden österreichs betroffen sind. Es wird jedoch
bereits im Vorwort der Broschüre darauf hingewiesen, da~ die Aus-
wirkungen der Pendelwanderung erst dort wirtschaftlich und sozial
bedeutsam werden, wo die Berufstätigen grö~ere Entfernungen zu-
rückzulegen haben und Verkehrsmittel in Anspruch nehmen müssen.
Es entstehen dadurch nicht nur verkehrspolitische, sondern auch
wohnungs- und arbeitsmarktpolitische Probleme. Ergänzt müssendie
Darlegungen dahin werden, da~ nicht nur die Länge der Pendelwege
von Bedeutung ist, sondern ebenso die Mächtigkeit der einzelnen
Pendlerströme. Die Rahmenzahlen aus der Broschüre "Wohnort-
Arbeitsort" bedürfen also einer weiteren Interpretation.

Es sei nochmals festgehalten, Gewicht und Bedeutung der Pendel-
wanderung nach de:n einzelnen Zentren wird bestimmt durch die
Gesamtmasse der Einpendler, die Länge der Pendelwege und durch
die Mächtigkeit der einzelnen Pendlerströme, wobei sicher ist, da~
eines dieser Merkmale das andere bedingt. Da jedoch die Fähigkeit
des Menschen, aus Zahlenreihen Vorstellungen zu gewinnen, be-
grenzt ist, wurde versucht, durch eine schematische graphische Dar-
stellung die Unterschiede augenfällig darzustellen. Die Pendelwande-
rung in das Einpendlerzentrum Linz wurde in gleicher Darstellungs-
methode den anderen Einpendlerzentren gegenübergestellt, um ihre
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Bedeutung gegeneinander abzuwägen. Die Einpendlerzentren wur-
den ihrer Gesamtpendlerzahl entsprechend durch Kreise schemati-
siert dargestellt. Die Pendlerstrahlen wurden vom Hauptort der Aus-
pendlergemeinde in Luftlinie ins Einpendlerzentrum geführt und die
Mächtigkeit des Pendlerstromes durch die ebenfalls schematisierte
Breite des Pendlerstrahles angezeigt. Pendlerstrahlen wurden nur
gezeichnet, wenn 20 und mehr Pendler in der gleichen Richtung ge-
zählt wurden.

Bei Betrachtung der kartographischen Darstellung wird selbst der
unbefangenste Leser auf den ersten Blick einige grundlegende Fest-
stellungen machen können1). Wägt er die Kreisflächen der Einpendler-
zentren, die Länge und die Mächtigkeit der Pendlerstrahlen gegen-
einander ab, so wird er unschwer drei Typen unterscheiden können:

a) ein Haupt-Einpendlerzentrum (Linz),
b) zwei regionale Einpendlerzentren (Steyr und Wels),
c) die Masse der lokalen Einpendlerzentren.

Diese Dreiteilung ist durch alle eingangs aufgezählten Merkmale zu
bestimmen. Die Typen unterscheiden sich in der Zahl der Einpendler,
der Pendelweglängen und der Pendlerstromstärken wesentlich von-
einander, wobei sich die Behauptung festigt, da~ ein Faktor vom
anderen abhängig ist. Diese Erkenntnis ermöglicht es, das Pendler-
problem umfassend zu sehen, und schon bei Kenntnis eines Merk-
males die Bedeutung der einzelnen Zentren zumindest schematisch
zu bestimmen.

Die erste Möglichkeit ist der Vergleich der Gesamtzahlen der. Ein-
pendler zu den einzelnen Zentren und der daraus resultierenden
Kreisflächen, welche klar die Dreiteilung erkennen lassen:

a) Linz 24 753 Einpendler
b) Steyr 6 356 "

Wels 5017 "
c) die übrigen lokalen Zentren mit durchschnittlich 534 Einpendlern

(Das grö~te lokale Einpendlerzentrum stellt Lenzing mit etwas
über 2 000 Einpendlern und das kleinste Zentrum Hallstatt mit
knapp 200 Einpendlern dar.)

') Siehe beiliegende Karle .Einpendlerzenlren Oberöslerreichsl'
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Der zweite Vergleich kann durch eine visuelle Schätzung der Länge
der Pendlerwege angestellt werden un? ergibt wiederum die gleiche
Stufenfolge der Zentren:

a) Linz im Mittel 20 km (Extremwerte 6 und 80 km) Entfernung
b) Steyr rund 10 km Entfernung

Wels rund 9 km Entfernung
c) übrige Zentren rund 6 km Entfernung.

Dazu mu~ gesagt werden, da~ eine Entfernung von 6 km selbst für
Fu~gänger innerhalb der Einstunden-Isochrone liegt, diese lokalen
Zentren daher nur Nahpendler mit ihrer geringeren Problematik an-
ziehen.

Drittens zeigen, resultierend aus der Gesamtmasse der Einpendler,
die Pendlerströme unterschiedliche Stärken. Auch der Vergleich und
die optisch-schematische Abschätzung der Pendlerstromstärken führt
zur schon zweimal festgehaltenen Gliederung:

a) Linz: 2 Strahlen mit über 2 000 Einpendlern
4 Strahlen mit 500-2 000 Einpendlern

b) Steyr: 2 Strahlen mit 500-2000 Einpendlern
Wels: 2 Strahlen mit 500-2000 Einpendlern

c) übrige Zentren: höchstens Strahlen mit 100-499 Pendlern.

Die obigen Feststellungen verstärken die Vermutung zu Gewi~heit,
da~ für die verschiedenen Typen der Einpendlerzentren die Pendel-
wanderung unterschiedliche Bedeutung für Arbeitsmarkt-, Verkehrs-
und Wohnungsmarktprobleme besitzt. Bei den lokalen Einpendler-
zentren fällt z. B. die Fernpendelwanderung völlig weg, da dort die
Nahpendelwanderung mit ihren mehr positiven Erscheinungen über-
wiegt. Eswird daher möglich sein, an Hand nur eines der Merkmale
(Gesamtmasse, Länge des Pendelweges, Pendlerstromstärke) zu be-
stimmen, welche Einpendlerzentren kraft ihrer Bedeutung einer ein-
gehenden Untersuchung bedürfen.

Das Hauptpendlerzentrum Linz saugt die Arbeitskräfte praktisch aus
dem ganzen Bundesland Oberösterreich und dem niederösterreichi-
schen Bezirk Amstetten an. Gleich einem Strahlenkranz ordnen sich
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die schematisierten Pendlerstrahlen rundherum aus allen Landes-
teilen nach Linz an. Diese gleichmä~ig und gro~flächig nach allen'
Seiten wirkende Anziehungskraft der Stadt Linz ist typisch für ein
Hauptpendlerzentrum und wird ermöglicht .durch die verkehrstech-
nische Erschlie~ung selbst abgelegener Landesteile. Früher'war das
Wohngebiet der Pendler kings den Bahnlinien angeordnet, während
die dazwischenliegenden verkehrsarmen Gebiete nicht .an der
Pendelwanderung teilnahmen. Heute ermöglichen die modernen aus-
gedehnten Autobuslinien, das Auto, das Motorrad und das Moped
die Pendelwanderung breitflächig aus sämtlichen Landesteilen. Der
Kenner der oberösterreichischen Verkehrsverhältnisse wird trotz der
schematisierten Darstellung in Luftlinie eine gewisse Massierung von
Strahlen im Bereich der Bahnlinien feststellen können, doch das da-
zwischenliegende Land ist unbestritten ebenso weitgehend durch
den Verkehr erschlossen.Nur an einer Stelle versagt unerwartet und
überraschend diese Anschauung und zeigt der Strahlenkranz der
Pendelwanderung eine schüttere Stelle. Längs der Westbahn, der
Hauptschlagader des Bahnverkehrs, fehlt trotz bester und schnellster
Bahnverbindungen die Pendelwanderung nach Linz. Nur drei Pend-
lerstrahlen führen über das regionale Pendlerzentrum Wels hinaus.
Die beiden regionalen Zentren Steyr und Wels dämmen die Pendel-
wanderung nach Linz etwas. Bei dem verkehrsungünstiger und weiter
entfernt liegenden Steyr ist diese Wirkung verständlich. Doch das in
unmittelbarer Nähe von Linz liegende Wels könnte den so verkehrs-
begünstigten Streifen längs der Westbahn nicht allein abschirmen.
Ein Blick auf die Karte bestätigt sofort die Vermutung, da~ hier längs
der Bahnlinie eigenständige, lokale Einpendlerzentren von beacht-
licher Zahl und Grö~e liegen, welche das Arbeitskräftepotential ihrer
Umgebung in Form der Nahpendelwanderung völlig ausschöpfen.
Die erste Barriere bildet das regionale Zentrum Wels und in weiterer
Entfernung liegt das in zwei Ästen ausgebildete Industriegebiet an
Traun, Ager und Vöckla.

Die regionalen Zentren Steyr (6 356 Einpendler) und 'Wels (5 017 Ein-
pendler) nehmen eine wesentlich geringere Masse von Einpendlern
auf als das Hauptpendlerzentrum. Ihre Pendelwege sind nicht mehr
über das ganze Land erstreckt und die einzelnen Pendlerströme nicht
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allzu mächtig. Die beiden Zentren bieten Pendlern aus den Gemein-
den der Umgebungsbezirke, darüber hinaus jedoch nur bei sehr gün-
stigen Verkehrsbedinguhgen, Arbeitsplätze. Trotzdem zeigt die länge
einzelner Pendelwege, da~ ein beachtlicher Anteil der Pendelwande-
rung zu den regionalen Zentren auf Fernpendler entfällt. Für Wels
sind die Bahnlinien von Grieskirchen, aus dem Almtal und besonders
die Westbahn die eindeutigEm Hauptzubringer der Pendelwanderer,
wobei die grö~ten Entfernungen aus dem Almtal zurückgelegt wer-
den. Bei Steyr ist der Einzugsbereich noch ausgedehnter. Hier er-
schlie~t die Ennstalbahn das ganze Ennstal aufwärts bis Weyer und
abwärts bis Enns, die Steyrtalbahn das Steyrtal als Arbeitskräfte-
reservoir für Steyr. Die mächtigsten Pendlerströme kommen bei Wels
aus dem naheliegenden Marchtrenk und Thalheim und bei Steyr aus
Sierning und Garsten. Eine Besonderheit der Pendelwanderung nach
Steyr ist das Hinübergreifen in das benachbarte Niederösterreich,
von wo seit jeher Arbeitskräfte aus dem Bezirk Amstetten teils mit der
Bahn, teils mit Autobuslinien zur Arbeit in die Steyr-Werke fuhren.

Die Zentren dritter Ordnung, die lokalen Zentren, sind über das
ganze land verstreut. Sie sind meist Sitz ,einer Bezirkshauptmann-
schaft, eines Bezirksgerichtes, sie sind Marktort oder verdanken ihre
lokale Bedeutung einem .örtlich gebundenen traditionellen Gewerbe,
Rohstoffvorkommen und einzelnen Industriebetrieben. Ihre Gesamt-
pendlermasse ist in Einzelfällen nicht unbedeutend (200-3 000 Pend-
ler), die Pendelwege reichen jedoch nur selten über die Nachbar-
gemeinden hinaus und es kann nur von einer einfachen Nahpendel-
wanderung gesprochen werden. Reichen trotzdem Pendelwege über
die Nachbargemeinden hinaus, so erstrecken sich diese Strahlen längs
Bahn- und Autobuslinien und ihre Endpunkte liegen auf alle Fälle
noch innerhalb der Einstunden-Isochrone.

Die Anhäufung lokale; Zentren im schon erwähnten Gebiet an Traun,
Ager und Vöckla bilden einen Sonderfall. Dieser industrielle Wirt-
schaftsraum steht in seiner Gesamtheit an Bedeutung nach Linz an
zweiter Stelle in Oberösterreich. Das Gebiet besitzt keinen Agglo-
merationskern, sondern die einzelnen Industriestandorte und Ein-
pendlerzentren fädeln sich in Abständen längs der Westbahn und
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den Bahnabzweigungen nach Gmunden auf. Unter diesen Einpendler-
zentren (Lenzing, Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Schwanenstadt,
Laakirchen, Gmunden) ragen Lenzing und Gmunden mit je über 2000
Einpendlern hervor. Jedoch die Pendelwege in all diese Zentren sind
kurz und reichen nur in wenigen Fällen über die Nachbargemeinden
hinaus. Die einzelnen Einpendlerzentren dieses in seiner Gesamtheit
bedeutenden Industriegebietes stellen typische lokale Zentren dar,
meist bestimmt durch den Standort einzelner Industriebetriebe, welche

, ihre Arbeitskräfte noch aus der nächstenUmgebung beziehen können.

Einweiteres etwas überdimensioniertes lokales Zentrum stellt Braunau-
Ranshofen (Neukirchen a. d. Enknach) mit seinen Verflechtungen
längs des Mattigtales dar. Doch auch hier herrscht die Nahpendel-
wanderung innerhalb der Einstunden-Isochrone vor.

Die Untersuchung der Pendelwanderung nach Linz hat dazu geführt,
da~ der Blick notgedrungen über die Stadtgrenze hinaus auf alle
Einpendlerzentren geworfen wurde, da eine isolierte Betrachtung
allein nicht bestehen kann. Erst die Zusammenschau aus Stadt und
Land ergibt den richtigen lJberblick, da keine Verwaltungsgrenze
die Pendelwanderung behindern kann. Auch für die Landesgrenzen
ergeben sich dieselben Konsequenzen. Die Werktätigen überschreiten
je nach den Gegebenheiten auch ohne Zaudern die Landesgrenzen,
um ihnen zusagende oder dargebotene Arbeitsplätze im benach-
barten Bundesland einzunehmen. Diese Tatsache ist an der Ost- und
Westgrenze Oberösterreichs mit jeweils wechselndem Vorzeichen
festzustellen. Im Osten nimmt Linz, Enns und besonders Steyr Pendel-
wanderer aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten auf; wäh-
rend im Westen das Mattigtal, die Westbahngemeinden an der Lan-
desgrenze, das Mondseegebiet sowie Bad Ischl Auspendler nach
Salzburg senden. Linz (702 nö. Einpendler), Enns (363 nö. Einpendler)
und Steyr (1 179 nö. Einpendler) stellen Einpendlerzentren für nieder-
österreichische Berufstätige dar, die Stadt Salzburg hingegen ist ein
sehr beachtliches Einpendlerzentrum für rund 2000 Einpendler aus
Oberösterreich. Diese Erkenntnis, da~ die Pendelwanderung auch vor
der Landesgrenze nicht haltmacht, weist auf die Tatsache hin, daf}
die historischen Grenzen keinesfalls mit den Grenzen der modernen

44



Wirtschaftsräume identisch sind, noch identisch sein brauchen. Im
Zeitalter weltweiter Handelsbeziehungen und Wirfschaftsverflechtun-
gen braucht obige Erkenntnis nicht mehr zur Spekulation mit allfälli-
gen Grenzveränderungen führen. Die Probleme werden heute nicht
mehr durch Veränderung historischer Grenzen gelöst, sondern durch
wirfschaftliche Zusammenarbeit und überregionale Zusammenschlüsse
organischer Wirfschafts- und Gebietseinheiten.

Professor Dr. Lackinger hat durch seine Untersuchungen die Stadt-
regionen von Linz, Wels und Steyr (StatistischesJahrbuch der Stadt
Linz 1953 und 1955) abgesteckt. Durch die Zusammenfassung der
Stadtregionen wurde es erstmals möglich, unabhängig von den
historischen Verwaltungsgrenzen den oberösterreichischen Zentral-
raum abzugrenzen. Die Grenzen dieses Zentralraumes entsprechen
den wirtschaftlichen, arbeitsmarkflichen und verkehrstechnischenVer-
knüpfungen dieses Raumes. Die anschlie~end abgedruckte neueste
lJberarbeitung der Wirfschaftsräume in Oberösterreich zeigt einige
Grenzmodifikationen, welche sich aus der Notwendigkeit ergaben,
unabhängig von naturräumlichen Grenzen auch jene Gebiete des
Mühlviertels und des Ennstaleseinzubeziehen, deren Erwerbsstruktur
sich in ständig steigendem Ma~e auf die Wirfschaftszentren des Zen-
tralraumes hin orientieren und die nunmehr bereits ähnlich den übri-
gen, zwischen Linz - Eferding - Wels - Steyr- Enns liegenden Ge-
meinden sowie zusammen mit diesen zu einem einheitlichen Wirf-
schaftsraum verflochten sind.

Eswird nun eine Aufgabe der Raumforschungsein, den Zentralraum
in der Gesamtheit seiner wirtschaftlichen, arbeitsmarkflichen, ver-
kehrstechnischen,wohnungsmarkflichen und bevölkerungspolitischen
Probleme zu untersuchen und laufend zu beobachten. Im folgenden
soll bereits versucht werden, an Hand der Pendelwanderung die
•Bedeutung desZenfralraumes innerhalb Oberösterreichs zu skizzieren.

Insgesamt pendeln in ganz Oberösterreich 91 477 Berufstätige zwi-
schen Wohnstäffe und Arbeitsstäffe und überschreiten dabei eine
Gemeindegrenze. Das Hauptpendlerzentrum Linz und die beiden
regionalen Einpendlerzentren Steyr und Wels sind an der Pendel-
wanderung wie folgt beteiligt:
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Einpendle.- li Einpendle. aus I Anteil an der Gesamtpendel-
zentrum Obe.ösferreich wanderung in Prozent

Linz 24051') 26,3
Sfeyr 5177') 5,7
Wels 5017 5,5

') ohne Einpendle. aus Niede.österreich.

Nach Linz fahren' also 26.3 Prozent aller. Pendler, was mit anderen
Worten ausgedrückt bedeutet, da~ mindestens jeder vierte Pendler
Oberösterreichs seine Arbeitsstätte in Linz' hat. In die drei Haupt-
industriestandorte zusammen pendeln 37,5 Prozent aller Pendler.'
Au~erdem fahren nach Linz 702 und nach Steyr 1 179 Berufstätige
aus Niederösterreich zur Arbeit. Für Linz ist auch die Zahl der nach
Arbeitsstätten au~erhalb des Stadtgebietes auspendelnden Berufs-
tätigen bekannt. Die Zahl ist nicht so hoch, da nur 1 478 (1,6 Prozent
der Gesamtpendelwanderung) Pendler Arbeitsstätten in anderen
Gemeinden Oberösterreichs aufsuchen.

Noch stärker tritt das lJbergewicht der Pendelwanderung nach den
regionalen Zentren und besonders nach d~m Hauptpendlerzentrum .
Linz in Erscheinung, wenn die Pendelwanderung innerhalb des Zen-
tralraumes betrachtet wird.

Zahl der Einpendle.
Pendle.

absolut I in Prozent

nach Linz 16613 I 53,1
nach Sfeyr 3985 12,8
nach Wels 3471 I 11,1
nach anderen lokalen Zenfren 7197 23,0

zusammen 31266 I 100,0

In obiger Sicht dominiert die Pendelwanderung nach Linz. Mehr als
die Hälfte der innerhalb des Zentralraumes pendelnden Berufstäti-
gen, praktisch jeder zweite Pendler, fährt nach Linz zur Arbeit. Da
insgesamt 24753 Berufstätige nach Linz pendeln, lassen sich die von
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au~erhalb des Zentral raumes einpendelnden Berufstätigen durch
Subtraktion (24753 -16613 = 8 140 Pendler) errechnen. Diese 8 140
Pendler sind in ihrer Masse Fernpendler, da ihre Zahl annähernd
dem nach den Angaben der Personenstandsaufnahme ausgezählten
Ergebnis von 9 144 Fernpendlern gleichkommt. In einigen Fällen
wird obige Darstellung nicht genau zutreffen. Im Norden bilcdet die
Stadtgrenze gleichzeitig die Grenze des Zentralraumes. Es werden
aus den nördlichen Nachbargemeinden Nahpendler nach linz strö-
men. Im SÜden ist die Zentralraumgrenze weit entfernt. Hier werden
selbst Pendler innerhalb des Zentralraumes als Fernpendler bewer-
tet werden mÜssen. Genauere Auskünfte kann hier die Karte der
oberösterreichischenEinpendlerzentren geben, welche eingangs schon
besprochen wurde. Dort kann abgelesen werden, woher die ein-
zelnen Pendlerströme zu den einzelnen Zentren f1ie~en.

Aber nicht nur die drei gro~en Zentren sind Standorte der Industrie.
Es schieben sich in die Zwischenräume andere, z. T. weitgehend
industrialisierte Gemeinden (Enns, Eferding, Traun, Marchtrenk, Ans-
felden usw.), welche ebenfalls Pendler anziehen. Dies verdeutlicht
am eindringlichsten eine Pendlerbilanz zwischen dem Zentralraum
und den übrigen Landesteilen.

Einpendle,
Pendle,

absolu! I in Prozent

innerhalb des Zentralraumes 31266 34,2
in den Zentralraum hinein 14140 15,5
aus dem Zentralraum heraus 1086 1,2
au~erhalb des Zentralraumes 44982 49,1

insgesamt 91474 I 100,0

Rund die Hälfte der Arbeitsplätze oberösterreichischer Pendler liegt
im Zentralraum. Die zweite Hälfte der Pendler sucht ihre Arbeits-
plätze in den Über das ganze Land verstreuten lokalen Zentren auf.
Rund 15 Prozent der Pendler kommen von au~erhalb in den Zen-
tralraum, aber nur etwas über 1 Prozent verlä~t denselben um au~er-
halb zu arbeiten.
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Kurz wiederholt: Ein Viertel der Gesamtpendler fährt nach Linz zur
Arbeit; ein Drittel pendelt innerhalb des Zenfralraumes, in dem sich
die Hälfte aller Pendlerarbeitsplätze befindet. Beachtlich ist, da~
trotz der Wirtschaftsballung im Zentralraum der zweiten Hälfte der
Gesamtpendler Arbeitsplätze in den lokalen Zentren geboten wer-
den. Die beiden Hälften unterscheiden sich grundlegend durch ihre
Anteile an Nah- und Fernpendelwanderung. Darüber wurde schon
eingangs bei Besprechung der regionalen und lokalen Zentren und
des Hauptpendlerzentrums eingehend gesprochen. Da sich die Fern-
pendelwanderung fast ausschlie~lich auf den Zentralraum und Linz,
Steyr und Wels konzentriert, ist Gewicht und Problematik der Pendel-
wanderung weit über den 500f0igen Anteil hinaus auf die Pendler
des Zentralraumes konzentriert. Ergänzend mu~ nochmals darauf
hingewiesen werden, da~ rund 1700 Pendler aus Niederösterreich
nach Steyr, Linz und Enns pendeln. Während rund 1800 Pendler
allein in der Stadt Salzburg und etwa 1000 Pendler in verschiedenen
Orten Niederösterreichs ihre Arbeitsplätze aufsuchen.

Die im letzten Absatz mit Zahlen untermauerten Erkenntnisse lassen
sich teilweise leicht anschaulich und verständlich aus der beiliegen-
den Karte "Pendelwanderung in den Zentralraum" gewinnen. Die
Pfeile zeigen die Stärke der Pendlerströme in den Zentralraum und
die schwarzen Kreissektoren den Anteil der Pendler in den Zentral-
raum an der Gesamtzahl der Pendler der einzelnen Bezirke. Den
höchsten Prozentsatz an Pendlern in den Zentralraum hat der Bezirk
Urfahr. Dieser Bezirk besitzt kein einziges lokales Zentrum. Die loka-
len Zentren des Mühlviertels sind dünn gesät und die Verkehrs-
aufgeschlossenheit dieses Landesteiles ist unbefriedigend. Au~erdem
sind die lokalen Einpendlerzentren dieses Landesteiles wenig auf-
nahmefähig, wie ein Blick auf die Karte "Die Einpendlerzentren Ober-
österreichs" lehrt. An Hand der Strahlen kann abgelesen werden,
da~ alle Gemeinden, die Pendler in die lokalen Zentren entsenden,
gleichzeitig mindest ebensoviele in das Hauptpendlerzentrum Linz
schicken. Daher ergibt sich eine fast ausschlie~licheOrientierung der
Pendlerströme in den Zentralraum bzw. nach Linz. Diese Erscheinung
tritt in dieser Intensität sonst nirgends in Oberösterreich auf. Neben
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den Bezirken des Mühlviertels sind auch die Bezirke Wels und Steyr
in ihrer Pendelwanderung auf den Zentralraum ausgerichtet. Hin-
gegen ist der Anteil der in den Zentralraum pendelnden Berufstäti-
gen aus den Bezirken Ried, Schärding, Kirchdorf und Gmunden be-
reits recht gering, in den Bezirken Vöcklabruck und Braunau ist er
praktisch gleich null.

3. Die Bevölkerungsverteilung In Oberösterreich

Ä. Entwicklungstendenzen von 1900-1951

Die fortschreitende Industrialisierung Oberösterreichs führte in den
letzten Jahren zu einer weitgehenden Veränderung der Bevölke-
rungsverteilung, die sich in einer starken Differenzierung der Be-
völkerungsd;chte widerspiegelt. Im Vordergrund aller Betrachtungen
steht hierbei die gro~e Bevölkerungszunahme im engeren Raum von
Linz und darüber hinaus im Zentralraum. Diese Tatsache ergibt in
zunehmendem Ma~e Anla~ zu einem sozialbiologischen Verstädte-
rungspessimismus, über dessen Berechtigung lärgst noch nicht ent-
schieden ist. Im Rahmen dieser Abhandlung so)len nur in nüchtern
sachlicher Form die Tatsachen der regionalen Bevölkerungsverteilung
untersucht werden.

Aus dem Verhältnis der Einwohnerzahl zur Bodenfläche ergibt sich
die Bevölkerungsdichte. Sie ist bedingt teils durch die Beschaffenheit
des Bodens (Höhenlage, Klima, Bodenfruchtbarkeit usw.), teils durch
die wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei der immer höheren Bedeutung
der wirtschaftlichen Verhältnisse für die Besiedlung überhaupt lä~t
sich an den Dichteziffern die wirtschaftliche Lage und Entwicklung
eines Gebietes, insbesondere eine fortschreitende Industrialisierung
leicht erkennen.

Die Bevölkerungsdichte in Oberösterreich, welche sich im Jahre 1900
für die einzelnen politischen Bezirke ergeben hat, ist noch weitgehend
ein Ausdruck für die Fruchtbarkeit des Bodens, also die Zahl der
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Menschen, welche auf diesem Gebiet Nahrung finden und leben kön-
nen. Die Agrarbevölkerung eines Gebietes ist die Grundschicht, von
deren Leistung und Arbeitsproduktivität ursprünglich alles abhängig
war. In dieser rein agrarischen Wirtschaftsform hat sich die Bevölke-
rung Oberösterreichs um die Jahrhundertwende nicht mehr befunden.
Auf der Grundschicht der Agrarbevölkerung erhob sich damals schon
ein gewerblicher Oberbau in der Form des Handwerks, welches weit-
gehend konsumorientiert ist und sich deshalb der regionalen Diffe-
renzierung der Agrarbevölkerung anpa~te. Als Agrarland hafte
Oberösterreich ferner eine verhältnismä~ig geringe Konsumgüter-
industrie als weiteren Oberbau errichtet, welche an verkehrsgünstigen
Stellen gelegen war. Sie erzeugte Konsumartikel, welche nach Lage
der Dinge und der technischenVoraussetzungen vom Handwerk nicht
erzeugt werden konnten, z. B. Textilien, Kaffeemiftel, Getränke usw.,
welche fabriksmä~ig hergestellt werden mu~ten. Als weiterer Ober-
bau ergab sich eine Produktionsmiftelindustrie, welche keine kon-
sumierbaren Artikel erzeugte, sondern volkswirtschaftliches Real-
kapital, z. B. Schiffe, Lokomotiven, Maschinen usw. Auch diese Pro-
duktionsmiftelindustrie war in Linz weitgehend auf den' Absatz in
Oberösterreich angewiesen. In den Steyr-Werken hafte die Eisen-
industrie allerdings schon die für die Maschinenindustrie typischen
Entwicklungsstufen der Spezialisierung erreicht und sich in eine,
arbeitsorientierte Eisenindustrie mit Spezialerzeugnissen umgewan-
delt, deren Absatzgebiet sich dadurch auf die ganze Monarchie und
das Ausland ausgedehnt hafte. Auch die Produktionsmiftelindustrie
tendiert standortmä~ig auf der unteren Stufe nach verkehrsgünstigen
Stellen und braucht das Standortsklima einer grö~eren Stadt zur ge-
deihlichen Entwiekl~ng.

Wenn als weiterer Oberbau einer Bevölkerung noch derjenigen
Menschen gedacht wird, die im organisatorisch-administrativen Dienst
stehen, also in der Verwaltung und Organisation der Wirtschaft be-
schäftigt sind, so ist damit der Lebensraum der Bevölkerung eines
begrenzten Gebietes weitgehend ausgefüllt. Ein neuer Nahrungs-
spielraum kann nur durch den Aufbau einer arbeitsintensiven Export-
industrie gewonnen werden, welche ihre Erzeugnissemit agrarischen
Räumen austauscht.
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Bevölkerungsdichte

1900 1951

Politische Bezirke

IFläche I Ein- IBewohner Fläche Ein- IBewohner
km' wohner je km' km' wohner je km'

Linz-Stadt 18.33 58791 3207 96.09 184685 1922

Steyr-Stadt 4,29 17592 4101 26,45 36818 1392

Linz-Land 824,75 82847 100 460,89 66353 144

Steyr-Land 1275,86 65550 51 971r51 49974 51

Kirchdorf 1178,91 33800 29 1239,67 47804 39

Wels 959,84 91215 95 503.43 84722 168

Grieskirchen - - - 579,27 54537 94

Eferding - - - 259,66 24868 96

Vöcklabruck 1104,66 69199 63 1083,32 99698 92

Gmunden 1411,14 60855 43 1432.37 85298 60

Braunau 1043.28 58672 56 1040,33 77320 74

Ried i. Innkr. 744,80 59141 79 585,49 54945 94

Schörding 755.05 54211 72 618,20 53605 87

Rohrbach 828,23 52882 64 827,73 51 189 62

Urfahr-Umgebung - - - 648,10 41130 63

Freistadt 1017.68 49916 49 994.14 51067 51

Perg 815,23 55575 68 611,80 44707 73

Zusammen' 11 982,05181 0 2461 68111978,4511,108720 I 93

Die Bezirke Grieskirchen, EIerding und Ur/ahr-Umgebung besfanden 1900 nicht. Sie wu'-
den erst späfer gebildet. Van 1900 bis 1951 haben fasf alle Bezirkshauptmannschaflen
G.renzänd~rungen erfahre~, welche den Vergleich erschweren.
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Die lJbersicht über die Bevölkerungsdichte in den politischen Bezirken
Oberösterreichs 1900 und 1951 lä~t erkennen, da~ die Bevölkerungs-
dichte weitgehend von der Fruchtbarkeit des jeweiligen Gebietes
abhängig war. Wenn die Städte Linz und Steyr au~er Betracht blei-
ben, weil durch die Ungleichheiten des tatsächlichen Verhältnisses
von überbautem Areal und sonstigem städtischen Weichbild rechne-
rische Ergebnisse der Bevölkerungsdichte von sehr geringem Wert
hervorgerufen werden, so ergeben sich hohe Bevölkerungsdichten in
den fruchtbaren Bezirkshauptmannschaften Linz-Land (100 Einwohner
je Quadratkilometer), Wels (95) und Ried im Innkreis (79), während
das Mühlviertel eine geringere Bevölkerungsdichte (Freistadt 49,
Rohrbach 64, Perg 68) und schlie~lich das Alpenland (Kirchdorf an
der Krems 29, Steyr-Land 51, Gmunden 43) eine sehr geringe Be-
völkerungsdichte aufweisen, nicht zuletzt wegen der Höhenlage, dem
Klima und der unbesiedelten gro~en Flächen des Kahlgebirges.

Der Vergleich der Bevölkerungsdichte der politischen Bezirke 1900
und 1951 ist mit einigenSchwierigkeiten verbunden wegen der Grenz-
änderungen zwischen den Bezirken. Es bedürfte einer komplizierten
Neuaufstellung nach Gemeinden, um einen exakten Vergleich durch-
zuführen. Hier kommt es jedoch nur auf einen lJberblick an, welcher
nachweist, da~ sich die Bevölkerungsdichte aller politischen Bezirke
beträchtlich von 1900-1951 erhöht hat, mit Ausnahme der Bezirks-
hauptmannschaft Rohrbach, wo die Bevölkerung stagnierte. Die
starke Zunahme der Bevölkerung der Städte Linz und Steyr, die
.grö~ere Bevölkerungsdichte in den Bezirken Linz-Land, Wels und
Vöcklabruck, sind also nicht durch eine Absaugung der Bevölkerung
anderer Bezirkshauptmannschaften zustande gekommen, sondern
durch Zuwanderung, vor allem der Flüchtlingswelle aus der Tschecho-
slowakei, Ungarn, Rumänien und Jugoslawien gedeckt worden. Auch
ein Vergleich der nachstehenden Kartogramme lä~t eine aallung von
Menschen im Zentralraum und im Wirfschaftsraum Vöcklabruck-
Gmunden erkennen, gleichzeitig aber auch eine grö~ere Bevölke-
rungsdichte in den übrigen Wirtschaftsräumen Alpenvorland, Alpen-
land und Mühlviertel.

Das Kartogramm über die Einpendlerzentren in Oberösterreich lä~t
erkennen, da~ die Differenzierung der Bevölkerungsdichte durch die
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Zuwanderung in die Arbeifszentren noch nicht zu einem Ausgleich
zwischen den Arbeitsplätzen und der Wohnbevölkerung geführt hat.
Im grof}en und ganzen ist es erstaunlich, wie grof} die Elastizität des
Nahrungsspielraumes in den politischen Bezirken gewesen ist, welche
eine wachsende Bevölkerung ernährten. Die Landwirtschaft hat von
1900-1951 ständig Menschen abgegeben. Im Jahre 1900 gehörten
400 308 Einwohner (Hauptberufstätige einschI. Angehörige) zur Land-
und Forstwirtschaft, also 49,4 Prozent der Bevölkerung, im Jahre 1951
nur noch 286 100 Bewohner oder 23,8 Prozent der Bevölkerung. Die
von der Landwirtschaft freigesetzte Bevölkerung (rund 114000 Men-
schen) und der Geburtenüberschuf} ist nicht in die Städte abgewan-
dert, sondern per Saldo auf dem flachen land geblieben und hat in
der Wohngemeinde oder doch wenigstens im politischen Bezirk einen
neuen Erwerb gefunden, teils im Handwerk, teils in der Industrie,
teils als Pendelwanderer. Diese verhältnismäf}ig breite Streuung von
Handwerk und Industrie ergab sich seit altersher in Oberösterreich
durch die Ausnutzung der Wasserkraft für den Antrieb von Maschinen
(Eisenhammer, Sägewerke, Mühlen, Spinnerei und Webstühle usw.)
sowie durch die Gewinnung und Verarbeitung von Bodenschätzen
(Salinen, Kohlenbergwerke, Steinbrüche, Kalkbrennereien usw.). Es
sind dies. Standortbedingungen, welche die Errichtung von Fabriken
auf dem flachen lande b~günstigen. Diese Umstände freffen vor
allem auf den Wirtschaftsraum Vöcklabruck - Gmunden zu, wo es
nicht zu einer Verstädterung durch die Industrie kam, sondern wo der
Wirtschaftsraum sich eher zu einer Industrielandschaft entwickelte.

Im Zentralraum erfolgte eine starke Verstädterung durch die Indu-
strialisierung. Die Wohnbevölkerung der Städte Linz, Steyr und Wels
verdoppelte sich fast im letzten Jahrzehnt. Die Existenzgrundlage für
die neuenStadtbewohner war nur zum geringsten Teil durch Konsum-
güterindustrie und Produktionsmittelindustrie gegeben, sondern mu~te
völlig neu geschaffen werden und hatte die Gründung einer kapital-
intensiven Exportindustrie zur Voraussetzung. Die Konsumgüterindu-
strie hat im Zuge der Industrialisierung von Oberösterreich zwar zu-
genommen, aber im Wege der Expansion und Konzentration zahl-
reiche branchengleiche Handwerksbetriebe aufgesaugt. Ähnlich dürf-
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tan die Verhältnisse bei der Produktionsmiftelindustrie liegen, von
welcher ein erheblicher Teil in Wien konzentriert ist. Der Raum zur
Begründung neuer Industriebetriebe in Oberösterreich ist schon durch
die allgemeine Weftbewerbslage begrenzt. Neue Fabriken werden
sich in erster Linie auf hochspezialisierte Erzeugnissebeziehen müssen.
Neue Exportindustrien sind möglich, erfordern aber hohe Kapital-
investitionen.

Die vorstehend dargelegten Wirtschaftsbedingungen haben auch die
Bevölkerungsentwicklung von 1951 bis in die allerjüngste Zeit ma~-
geblich beeinflu~t. Es ist notwendig, diese Tendenzen genau zu er-
kennen. Im folgenden Abschnitt soll versucht werden, die Entwick-
lungstendenzen aufzuzeigen und darauf aufbauend zu einer Vor-
schau für die nächsten Jahre zu gelangen.

B. Die Bevölkerungsentwicklung Oberösterreichs

vom 1. Juni 1951 bis 10. Oktober 1955t)

Die umwälzenden Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegszeit haben
weitgehende Veränderungen der Bevölkerungsverteilung und Be-
völkerungsstruktur Oberösterreichs hervorgerufen. Diesen Wandel
zahlenmä~ig zu erfassen, war erst möglich, nachdem bis zum Jahre
1951 eine Konsolidierung der Verhältnisse eingetreten war. Die erste
genaue statistische Nachkriegsbestandsaufnahme, die Volkszählung
vom 1. Juni 1951, ergab die zunächst bei allen Betrachtungen in den
Vordergrund gerückte Tatsache, da~ sich die Einwohnerzahl Ober-
österreichs seit der letzten Volkszählung im Jahre 1934 um 205 755
Personen (= 22,8 Prozent) erhöht hat. An dieser beträchtlichen Be-
völkerungszunahme haften mit Ausnahme des Mühlviertels alle übri-
gen Gebiete Oberösterreichs ihren Anteil. Die gro~e Masse der Ver-
triebenen war in den südlich der Donau gelegenen Teilen Oberöster-
reichs auf fast alle Gemeinden aufgeteilt worden, um ihnen zunächst
einmal ein Dach über dem Kopf geben zu können. Wirtschaftliche
tJberiegungen mu~ten dabei meist unberücksichtigt bleiben.

') Diese, Abschnitt wurde in den Oberöslerreichischen Heimalblöttern 1957 veröffenflichl.
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Obwohl nun bis zum Jahre 1951 die neuen Einwohner Oberösterreichs
schon weitgehend in den Arbeitsproze~ eingegliedert worden waren
und sich ihre ursprünglich wahllose Verteilung über das ganze Bun-
desland (mit Ausnahme des Mühlviertels) mehr und mehr der wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit der einzelnen Gebiete angepa~t hatte,
waren weitere Verschiebungen durch Auswanderung einerseits und
durch die Industrialisierun~ sowie die Technisierung der Landwirt-
schaft andererseits mit gro~er Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

Essind nun mehr als fünf Jahre vergangen, in denen sich die Gesamt-
einwohnerzahl Oberösterreichs, aber mehr noch die räumliche Ver-
teilung der Bevölkerung infolge der erwähnten Entwicklungstenden-
zen beträchtlich verändert hat. Wohl sind darüber EinzeIuntersuchun-
gen durchgeführt worden1), Einzelerscheinungen, wie die besonders
starke Zu- oder Abnahme mancher Gemeinden, wurden in den
Zeitungen erwähnt. Es fehlte aber bislang ein zahlenmä~iger Ober-
blick sowohl über grö~ere Gebiete, z. B. das Mühlviertel wie auch
über das gesamte Bundesland. Aus diesem Grunde wurden in ver-
schiedensten Abhandlungen noch immer die Zahlen von 1951 ver-
wendet, obwohl längst bekannt war, da~ sie weit überholt sind.

Aus der .Erkenntnis heraus, da~ man nicht bis zur nächsten Volks-
zählung im Jahre 1960 zuwarten kann, bis neuere Einwohnerzahlen
der Gemeinden greifbar sein werden, wurde auf der Grundlage der
Personenstandsaufnahme 1955 eine Auszählung der Einwohnerzah-
len der Gemeinden durchgeführt. Zwar weist eine solche Auszählung
gegenüber einer Volkszählung zweifellos gewisse Mängel auf, die
hier im Einzelnen nicht besprochen werden können. Es seien nur die
Schwierigkeiten, die sich aus dem doppelten Wohnsitz ergeben sowie
die Frage der Wohnbevölkerung und anwesenden Bevölkerung usw.
erwähnt. Diese Fehlerquelle überschreitet jedoch in den allerselten-
sten Fällen :t 2 Prozent. Innerhalb dieser Schwellenwerte blieben
daher bei der Betrachtung nach Gemeinden Veränderungen unbe-
rüCksichtigtbzw. die Einwohnerzahl wurde als stagnierend betrachtet.
Die Tendenz der Bevölkerungsentwicklung seit der Volkszählung ist
also mit ausreichender Genauigkeit zu errechnen.

') .Beiträge zur Raumforschungim Gro~raum Linz.' Linz 1956.
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Die EinwohnerzahlOberösterreichs hat sich vom 1. 6. 1951 bis
10. 10. 1955von 1 108720 auf 1 098272 verringert, das bedeutet eine
absolute Abnahme um 10448 Einwohner. Da.Oberösterreich im glei-
chen Zeitraum einen Geburtenüberschu~ von 33 039 Menschen auf-
zuweisen hat, ergibt die Bevölkerungsbilanz einen Wanderungsver-
lust von 43 487 Einwohnern.

leider kann infolge Fehlens einer entsprechenden Statistik die Wc;m-
derungsbewegung in österreich nur indirekt, also in Form einer Bilanz
erfa~t werden, die jedoch über die wahre Zu- und Abwanderung
sowie insbesonders über die Wanderungsrichtung keinen Aufschlu~
gibt. Wie aus den (nicht vollständigen) Angaben über die Auswan-
derung von Volksdeutschen und Ausländern, hervorgeht, wurde da-
durch zweifellos der weitaus überwiegende Teil des Wanderungs-
verlustes hervorgerufen. Eshaben 19803 Volksdeutsche und Auslän-
der Oberösterreich im oben erwähnten Zeitraum auf legalem, wei-
tere 5 000 (geschätzt) auf illegalem Wege verlassen. Dazu kommt
die ebenfalls nicht genau erfa~te Auswanderung von österreichern,
die man mit rund 5 000 Personen annehmen kann. Insgesamt dürften
also rund 30 000 Personen ins Ausland, die restlichen 13000 nach an-
deren Bundesländern abgewandert sein.

Diese Tendenz der Bevölkerungsabnahme seit 1951 ist zwar für das
ganze Bundesland bestit:nmend, jedoch verlief die Entwicklung in den
einzelnen Gebieten recht unterschiedlich. Gebieten mit einer weit
über dem oberösterreichischen Durchschnitt liegenden Bevölkerungs-
abnahme stehen Räume mit einer fortschreitenden Bevölkerungs-
ballung gegenüber, während in kleineren Teilbereichen die Bevöl-
kerung stagniert.

Betrachtet man zunächst die Bevölkerungsentwicklung in den politi-
schenBezirken, so weisen, wie die folgende Tabelle zeigt, neben den
Statutarstädten Linz und Steyr nur die Bezirke Linz-land sowie die
drei Mühlviertler Bezirke Freistadt, Perg, Urfahr-Umgebung eine Be-
völkerungszunahme auf. Alle anderen Bezirke haben einen Rück-
gang ihrer Einwohnerzahl zu verzeichnen.
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Die Bevölkerungsentwicklung nach Bezirken

wande-I
Verönde- rungsver-

Wande- rung der lu.1 bzw.
Einwohner- EinwohneT- Geburlen- rungsgewinn Einwoh- gewinn in

Bezirk zahl zahl überschu~ bzw. nerzahl Prozent
1. 6. 1951 10.10.1955 -verlust 1951-1955 der Ge-

Prozent .amlbe-
völkerung
von 1951

Linz-Stadt 184685 186372 2751 -1064 + 0,9 -0,6

Steyr-Stadt 36818 38572 352 + 1402 + 4,8 + 3,8

Braunau 77320 76790 2514 -3044 -0,7 -3,9

Eferding 24868 23545 766 -2089 -5,3 -8,4

Freistadt 51067 51476 2800 -2391 + 0,8 -4,7

Gmunden 85298 82816 1661 -4143 -2,9 -4,8

Grieskirchen 54537 51962 1649 -4224 -4,7 -7,7

Kirchdorf 47804 46135 1519 -3188 -3,5 -6,7

Linz-Land 66353 70945 3182 + 1410 + 6,9 + 2,1

Perg 44707 45333 1784 -1158 +1,4 -2,6

Ried 54945 51 171 1301 -5075 -6,9 -9,2

Rohrbach 51189 51036 2572 -2725 -0,3 -5,3

Schärding 53605 50617 1746 -4734 ~5,6 -8,8

Steyr-Land 49974 48982 1439 -2431 -2,0 -4,7

Urfahr-Umgebung 41130 41895 1720 - 955 + 1,9 -2,3

Vöeklabruek 99698 97265 3117 -5550 -2,4 -5,5

Wels 84722 83360 2166 -3528 -1,6 -4,2

Oberösterreich I I I I I I I
Insgesamt 1 108720 1098272 33039 I-43487 - 0,94 •.....3,92

Die stärkste Zunahme hat der Bezirk Linz-Land mit 6,9 Prozent auf-
zuweisenr der übrigens als einziger Bezirk (neben der Stadt Steyr)
einen Wanderungsgewinn zu verzeichnen hat. Diese Zunahme ist
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hauptsächlich durch das Hinauswachsen der Stadt Linz über ihre
administrativen Genzen bedingt, wodurch die Bevölkerungszunahme
der Landeshauptstadt selbst stark abgeschwächt wird.
Die Bevölkerungszunahme in den drei Mühlviertler Bezirken Urfahr,
Freistadt und Perg geht hauptsächlich aut den hohen Geburtenüber-
schu~zurück, welcher derzeit noch den Wanderungsverlust übersteigt.
Im Bezirk Rohrbach hingegen überwiegt bereits der Wanderungs-
verlust.
Die starke Auswanderung der Volksdeutschen und Ausländer sowie
die Abwanderung nach den wirtschaftlichen Schwerpunkten hatte in
allen südlich der Donau gelegenen Bezirken (ausgenommen Linz-
Land) eine Bevölkerungsabnahme zur Folge, wobei der Bezirk Ried
mit 6,9 Prozent an der Spitze steht, gefolgt vom Bezirk Schärding mit
5,6Prozent. Beide verfügen über keinen bedeutenden wirtschaftlichen
Kristallisationspunkt wie z. B. der Bezirk Braunau im neuen Bergbau-
gebiet von Wildshut - Ostermiething und in der Bezirksstadt Braunau
selbst, wodurch die Gesamtabnahme dieses Bezirkesweitgehend aus-
geglichen wird.
Das letztgenannte Beispiel zeigt bereits, da~ innerhalb der einzelnen
Bezirke sehr verschiedene Entwicklungstendenzen auftreten und das
Gesamtbild beeinflussen. Es lassen sich hierbei drei Grundtypen er-
kennen:
1. Bezirke, in welchen alle Gemeinden eine Bevölkerungsabnahme
aufweisen, bzw. deren Einwohnerzahl stagniert, wodurch das Gesamt-
bild eine besonders starke Abnahme zeigt. Hierzu gehören die Be-
zirke Ried und Grieskirchen.
2. 'Bezirke, in denen die Einwohnerzahl fast aller Gemeinden ab-
nimmt oder stagniert und nur einzelne Gemeinden eine Zunahme
aufweisen. Je nach der Zahl und der Grö~e der Zunahme dieser Ge-
meinden wird dadurch die Gesamtabnahme vermindert, zum Teil
fast egalisiert. Hierzu gehören die Bezirke' Schärding, Eferding,
Gmunden, Kirchdorf, Steyr-Land, Vöcklabruck, Wels und Braunau.
3. Bezirke, in welchen zwar die Mehrzahl der Gemeinden eine Bevöl-
kerungsabnahme oder Stagnation aufweist, die übrigen jedoch eine
So starke Bevölkerungszunahme zu verzeichnen haben, da~ dadurch
die Abnahme der übrigen Gemeinden nicht nur ausgeglichen wird,
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sondern sogar eine Gesamtzunahme erreicht wird. Hierzu gehört
neben den drei Mühlviertler Bezirken vor allem der Bezirk Linz-Land,
der mit 6,9 Prozent die grö~te relative Zunahme aufweist und mit
einer absoluten Zunahme von 4 592 Einwohnern fast die Gesamt-
zunahme der drei Mühlviertler Bezirke sowie der Statutarstädte Linz
und Steyr erreicht.
Der vierte Grundtypus mit einer Zunahme der meisten oder gar aller
Gemeinden ist kennzeichnend für die Bevölkerungsentwicklung von
1934 bis 1951, kommt jedoch heute nicht mehr vor.
Nun wird jedoch die Bevölkerungsentwicklung von einer ganzen
Reihe anderer Faktoren wie die Wirtschaftsentwicklung eines Gebie-
tes, die Verkehrserschlie~ung, die Mechanisierung der Landwirtschaft
und nicht zuletzt durch den Wohnungsmarkt entscheidend beeinflu~t.
Da diese nach ihren eigenen regionalen, von administrativen Gren-
zen ganz unabhängigen Entwicklungstendenzen wirken, so bedeutet
eine Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung nach gro~en admini-
strativen Verwaltungsbereichen (Bezirken) oft eine Zerstückelung von
Regionen einheitlicher Entwicklung - also Wirtschaftsräumen - wo-
durch das Erkennen dieser Entwicklung erschwert wird.
Die regionalen Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung sind nur bei
einer Betrachtung der kleinsten Verwaltungseinheiten, der Gemein-
den, zu erkennen, wie sie in der nebenstehenden Karte dargestellt
sind.
Wenngleich diese Karte auf den ersten Blick ein recht uneinheitliches
Bild zu bieten scheint, so lassen sich doch unschwer gewisse regionale
Gliederungen erkennen.
Die L a n des hau p t s t a d t L i n z, deren Bevölkerungszunahme
mit 1 687 Einwohnern nicht einmal ein Prozent erreicht (und die daher
unter die Gemeinden mit stagnierender Einwohnerzahl eingereiht
wurde), wird von einem Ring von Gemeinden mit wachsender Bevöl-
kerung umgeben. Dieser Ring ist interessanterweise nördlich der
Donau geschlossen und reicht zum Teil sehr weit in das Hinterland,
südlich der Donau hingegen nicht, trotz stärkster Bevölkerungszu-
nahme in den Linzer Siedlungsgemeinden Leonding, Traun und
Pasching. Hier führte in den Gemeinden Ansfelden, St. Florian und
Hörsching die starke Abwanderung von Volksdeutschen aus den dort
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befindlichen Lagern (Haid, Breitbrunn) sowie von früher ih der Land-
wirtschaft beschäftigten Personen zu einer starken Abnahme der Ein-
wohnerzahl (Ansfelden - 12,8 Prozent). Die starke Zunahme in
Asten (mit + 57,4 Prozent hinter St. Pantaleon mit + 85 Prozent und
Pasching mit + 67,2 Prozent die dritthöchste Zunahme in ganz Ober-
österreich) ist durch das Ausländerlager bedingt und ebenso unorga-
nisch wie die Bevölkerungszunahme dieser einst rein landwirtschaft-
lichen Gemeinde von 1934 bis 1951 (+ 148 Prozent).

Auch die übrigen Eckpfeiler des oberösterreichischen Zentralraumes .
haben in ihrem Vorfeld Gemeinden mit mehr oder minder starker
Bevölkerungszunahme. So hat. Wels die Gemeinden Marchtrenk
(+ 21,1 Prozent) und Thalheim, Steyr die Gemeinden Garsten und
Sierning als Anrainergemeinden. Von den Städten selbst haben aller-
dings nur Steyr und Ennseine Zunahme von über zwei Prozent aufzu-
weisen (+ 4,8 Prozent bzw. 3,4 Prozent). Wels fällt mit einer Zunahme
von 516 Einwohnern noch unter ..die Gemeinden mit stagnierender
Einwohnerzahl (+ 1,4 Prozent). Eferding, dessen Siedlungsgebiete
zum Teil bereits in der Nachbargemeinde Fraham liegen, hat sogar
eine Bevölkerungsabnahme von 257 Einwohnern zu verzeichnen,
Fraham hingegen hat eine Zunahme von + 3,4 Prozent.

Der oberösterreichische Zentralraum als Ganzes hat trotz Einbezie-
hung mehrerer Gemeinden mit einer Bevölkerungsabnahme eine Ge-
samtzunahme von fast 10000 Einwohnern aufzuweisen, wodurch sich
sein Anteil an der obel'österreichischen Gesamtbevölkerung von
37,7 Prozent im Jahre 1951 auf 38,9 Prozent im Jahre 1955 erhöhte.
Die Grundfendenz der oberösterreichischen Bevölkerungsentwicklung
in den letzten zwanzig Jahren, die fortschreitende Ballung im Zentral-
raum hat also in den letzten fünf Jahren eine weitere Steigerung
erfahren.

Diese Entwicklung ist umso augenfälliger, als im gleichen Zeitraum
au~erhalb des Zentralraumes nur vereinzelte andere Gemeinden
Oberösterreichs eine Bevölkerungszunahme aufweisen konnten, hin-
gegen alle übrigen Gemeinden eine vielfach sehr beträchtliche Ab-
nahme zu verzeichnen hatten.
Zu diesen Einze!punkten der Bevölkerungszuriahme zählen vor allem
die Industriegemeinden Braunau (+ 12,3 Prozent), Lenzing (+ 11,9
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Prozent), Laakirchen (+ 6,6 Prozent) sowie das neue Bergbaugebiet
von Wildshut _Ostermiething. Die Gemeinde st. Pantaleon hat hier
mit c85 Prozent die grö~te relative Zunahme in ganz Oberösterreich
zu verzeichnen. Auch die meisten anderen Gemeinden mit einer Be-
völkerungszunahme wie zum Beispiel Attnang, Kirchdorf, Schwanen-
stadt, Mauerkirchen, Schwertberg, Perg und andere sind in Entwick-
lung begriffene Industrie- und Gewerbezentren. Nur in den seltensten
Fällen weisen reine Landgemeinden. eine stärkere Bevölkerungs-
zunahme auf, so z. B. di.e verkehrsentlegene Gemeinde Nebelberg
im Mühlviertel, deren Zunahme allein durch den hohen Geburten-
überschu~ bedingt ist.
Von den au~erhalb des Zentralraumes sporadisch auftretenden wirt-
schaftlichen Kristallisationskernen mit zunehmender Bevölkerungszahl
abgesehen, weisen fast alle übrigen Gemeinden Oberösterreichs eine
mehr oder minder starke Bevölkerungsabnahme auf; da auch die
meisten Gemeinden, die in der vorstehenden Karte mit einer stag-
nierenden Bevölkerungsentwicklung aufscheinen, eine leicht abneh-
mende Tendenz erkennen lassen 2).
Das Gebiet mit der ~tärksten Bevölkerungsabnahme ist dabei das
Innviertel. In den Bezirken Braunau, Ried und Schärding haben
manche Gemeinden bis zu 20 Prozent ihrer Einwohner verloren. Im
B~zirk Ried haben mit Ausnahme der Stadt Ried mit ihrer stagnieren-
den Einwohnerzahl alle Gemeinden eine Bevölkerungsabnahme zu
verzeichnen. Ähnlich ist die Situation auch im Hausruckviertel, wo die
Bezirke Grieskirchen und Eferding zusammen nur eine Gemeinde mit
einer Bevölkerungszunahme aufweisen (Fraham.)

Im Salzkammergut sowie im übrigen oberösterreichischen Alpen-
bereich hält sich die Bevölkerungsabnahme, von vereinzelten Aus-
nahmen (z. B. st. Wolfgang - 12,2 Prozent) abgesehen, in engeren
Grenzen.
Ein ganz anderes, von der Bevölkerungsentwicklung im übrigen Ober-
österreich grundverschiedenes Bild bietet das Mühlviertel, das oft
fälschlich als das typische Beispiel eines Abwanderungsgebietes be-
zeichnet wird. Wie bereits früher erwähnt, haben die im engeren und

') Wegen der möglichen Fehler.uellen wurden in der statistischen Berechnung Zu- und Abnahmen
bis. zu 2 '/, nicht als solche ausgewiesen.
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zum Teil weiteren Umkreis von Linz gelegenen Gemeinden nördlich
der Donau eine zum Teil sehr beträchtliche Bevölkerungszunahme
aufzuweisen (Steyregg, Puchenau). Darüberhinaus weisen noch eine
ganze Reihe weiterer Gemeinden einen Zuwachs auf, der allerdings
meist nicht die Höhe des Geburtenüberschusses erreicht. Es ist also in
diesen Gemeinden zwar ein Wanderungsverlust festzustellen, der sich
aber durch die Besonderheit der Wirtschaftsstruktur (weitgehende
Ausrichtung auf das Wirtschaffszentrum Linz infolge der Pendelwan-
derung und Behinderung der Abwanderung durch die Wohnungsnot
in der Stadt) in engeren Grenzen hält. Eshandelt sich hier wahrschein-
lich nur um eine vorübergehende Zunahme, bedingt durch einen
Rückstau der Abwanderung, der einerseits auf die Wohnungsnot in
den Städten, andererseits auf die konservative Haltung der Bevölke-
rung hinsichtlich ihres ländlichen Wohnsitzes zurückzuführen ist.

Eine echte Bevölkerungszunahme scheint sich im Rahmen von
Schwertberg - Perg anzubahnen, weil hier die wirtschaftlichen Vor-
aussetzungen gegeben sind.

Abnahmegebiete sind im Mühlviertel im wesentlichen die wirtschaft-
lich besonders schwachen, sowie die an der Grenze gelegenen ver-
kehrsfernen Gemeinden (z. B. fast der gesamte Streifen entlang der
tschechischenGrenze). Die Masse der Mühlviertler Gemeinden weist
hingegen eine stagnierende Bevölkerungsentwicklung auf, bei der
sichWanderungsverlust und Geburtenüberschu~ ungefähr die Waage
halten.

Betrachtet man zusammenfassend die Bevölkerungsentwicklung der
oberösterreichischen Gemeinden in den letzten fünf Jahren, so lä~t
sich schematisiert folgendes Bild erkennen.

Der oberösterreichische Zentralraum zieht, einem Magnet gleich,'
mehr und mehr Menschen aus den übrigen Teilen Oberösterreichs an.
Diese Gebiete weisen, von sporadisch auftretenden Gemeinden mit
einer Bevölkerungszunahme abgesehen, eine starke Abwanderung
nach gewissen Zentren auf, die durch die Auswanderung nach
Deutschland, Obersee und die Abwanderung in andere Bundeslän-
der noch verstärkt wird. Lediglich im Mühlviertel hat .diese Abwan-
derung, vom Grenzstreifen abgesehen, noch zu keiner wesentlichen
Verringerung der Bevölkerung geführt.
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Die Sonderstellung des Mühlviertels geht unter anderem aus der Tat-
sache hervor, da~ von seinen 122 Gemeinden nur 23 eine Bevölke-
rungsabnahme verzeichnen (d. s. 18,8 Prozent), 35 hingegen eine
Zunahme, während im übrigen Oberösterreich von 322 Gemeinden
231 (d. s. 71,7 Prozent) eine Abnahme aufzuweisen haben.

Das Fehlen einer direkten Wanderungsstatistik macht zwar eine
generelle Beurteilung der Wanderungsbewegungen unmöglich. Es
wurde jedoch versucht, durch eine Untersuchung der Abwanderung
in einzelnen ausgesuchtenGemeinden ein genaueres Bild über die
Abwanderer selbst und ihre Wanderungsrichtungen zu erhalten. Es
lassen sich dabei folgende Grundzüge erkennen.

In allen südlich der Donau gelegenen Teilen Oberösterreichs spielen
die Volksdeutschen die ausschlaggebende Rolle in der Abwande-
rung, an der sie einen Anteil von 50 bis 100 Prozent haben. Dieser
Anteil schwankt einerseits nach dem Anteil der Volksdeutschen an
der Gesamtbevölkerung und der Art der Unterbringung (Lager), an-
dererseits aber auch nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer
Wohngemeinde und nicht zuletzt der Einstellung der heimischen Be-
völkerung zu den Flüchtlingen. So erklärt sich die oft völlige Abwan-
derung der Volksdeutschen aus vielen Innviertler Landgemeinden
nicht nur aus dem Fehlen von Beschäftigungsmöglichkeiten und der
verkehrsungünstigen Lage zu grö~eren Arbeitszentren, sondern auch
aus der Einstellung der bäuerlichen Innviertler Bevölkerung gegen-
über den Flüchtlingen.

Die Wanderungsrichtung der Abwanderer im südlichen Oberöster-
reich ist sehr verschieden. Wanderungsbewegungen vollziehen sich
im allgemeinen sehr häufig in Etappen, so da~ die erste Phase noch
keinen genaueren Aufschlu~ über das Wanderungsziel gibt. So sind
viele Volksdeutsche nach Braunau, Schärding, Wels u. a. Orten ab-
gewandert, nicht aber um sich dort niederzulassen, sondern weil von
dort die Sammeltransporte der Auswanderer abgefertigt wurden.
Trotzdem ist in den untersuchtenGemeinden ganz deutlich eine Ab-
wanderung nach benachbarten gewerblichen Zentren mit entspre-
chenden Arbeitsmöglichkeiten festzustellen, die umso stärker hervor-
triff, je verkehrsungünstiger eine Gemeinde gelegen ist. Diese Fest-
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stellung gilt auch für die einheimischen Abwanderer, deren Anteil
besonders in landwirtschaftlichen Gemeinden zunimmt.

Ein wesentlich anderes Bild bietet die Abwanderung aus dem Mühl-
viertel. Der bedeutendste Unterschied besteht zunächst darin, da~ es
sich fast ausschlie~lich um eine Abwanderung der einheimischen Be-
völkerung handelt. Einzig in der Gemeinde St. Gofthard, wo im
Schlo~ Eschelberg ein kleineres Sammellager für Flüchtlinge bestand,
das aufgelöst wurde, war deren Anteil nennenswert. Eine weitere
Verschiedenheit zeigt sich darin, da~ unter den zentralen Orten, in
welche die Abwanderer ziehen, die Landeshauptstadt Linz eindeutig
dominiert (von 25 bis 50 Prozent), und dies trotz der Wohnungsnot
in Linz und der deutlich erkennbaren etappenweisen Wanderung.
So zogen 20 bis 60 Prozent der Abwanderer (aus der Verkehrslage
und der Struktur der jeweiligen Gemeinde ergeben sich gewisse
Schwankungen) in näher bei Linz gelegene Gemeinden, aus denen
sie sicherlich weitergewandert sein werden, weil sonst die Einwohner-
zahl dieser Gemeinden beträchtlich zunehmen hätte müssen.

Bemerkenswert ist auch, da~ sich unter den Abwanderern aus dem
Mühlviertel Männer und Frauen die Waage halten und auch ein
Wegziehen ganzer Familien nicht selten ist.

Wenn auch mit diesen kurzen Ausführungen die Wanderungsbewe-
gungen nur sehr unvollständig behandelt werden konnten, so be-
leuchten sie doch die Abwanderung etwas genauer als die blo~e
Gegenüberstellung der Einwohnerzahlen.

Schon bei der Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung nach Ge-
meinden sind die Grundtendenzen und die Ursachen des fortschrei-
tenden Wandels erkenntlich. Weil jedoch zahlreiche Gemeinden in
ihrer Struktur keineswegs einheitlich sind, sondern vielmehr innerhalb
ihres Gebietes verschieden geartete Teilbereiche auftreten, kann erst
eine Untersuchung nach Ortschaften den Wandel der Bevölkerungs-
struktur bis ins letzte Detail erkenntlich machen. Da bei den Ortschaf-
ten infolge der zum Teil recht geringen Einwohnerzahlen der Zufalls-
faktor bereits eine erhebliche Rolle spielt, ist es notwendig, eine
gro~e Anzahl von Ortschaften zu untersuchen, um Zufallsschwankun-
gen ausgleichen zu können.
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Im Zuge der Strukturanalyse des oberösterreichischen Zentralraumes
und des Mühlviertels wurde in 200 Gemeinden mit zusammen fast
2000 Ortschaften Erhebungen über die Einwohnerzahl, Bevölkerungs-
struktur usw. durchgeführt. Dabei zeigt sich, da~ der im Gro~en er-
kennbare Konzentrationsproze~ um einzelne zentrale Orte sich auch
im Kleinen widerspiegelt, indem nämlich die Einwohnerzahl der Ge-
meindehauptorte oder sonstiger Siedlungsschwerpunkte im Verhältnis
zur Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde ständig zunimmt. Es lassen
sich drei Entwicklungstypen deutlich erkennen:

1. Der Gemeindehauptort zeigt dieselbe Entwicklungstendenz wie
die gesamte Gemeinde (Zu- oder Abnahme). Dies ist in 72 Prozent
aller untersuchten Gemeinden der Fall.

2. Die Einwohnerzahl des Hauptortes nimmt zu, während die der
Gemeinde abnimmt (18 Prozent).

3. Die Einwohnerzahl des Hauptortes nimmt ab, während die der
Gemeinde zunimmt (10 Prozent).

Beim ersten Typus geht die Bevölkerungsentwicklung im Hauptort
und der übrigen Gemeinde nur scheinbar konform. In Wirklichkeit
zeigt sich auch hier ein Konzentrationsproze~ auf den Hauptort. Bei
einer Bevölkerungsabnahme ist diese in lefzterem meist recht gering,
in der Gemeinde hingegen beträgt sie oft bis zu 20 Prozent. So hat
die Gemeinde Buchkirchen seit 1951 um 310 Einwohner abgenommen,
der Hauptort hingegen nur um 14 Einwohner. Ähnlich ist das Verhält-
nis auch in den Gemeinden Oftering, Holzhausen, Dietach, Schwar-
zenberg, St. Gotthart, st. Stefan u. a. Ganz besonders kra~ tritt dies
in der Gemeinde Ansfelden hervor, wo der Hauptort nur 10 Einwoh-
ner verlor, die gesamte Gemeinde hingegen eine Abnahme von über
1 000 Einwohnern aufweist. Hier spielt das Lager Haid eine wesent-
liche Rolle.

Bei einer gleichzeitigen Bevölkerungszunahme der Gemeinde und
des Hauptortes entfällt der grö~te Teil der Zunahme auf den letz-
teren, während besonders die kleineren landwirtschaftlichen Orte die-
ser Gemeinden vielfach eine Abnahme aufweisen. So haben in der
Gemeinde Enns bei einer Gesamfzunahme von 300 Einwohnern alle
Ortschaften au~er der Stadt selbst und Lorch eine Bevölkerungs-
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abnahme zu verzeichnen. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in
anderen Gemeinden.

In allen diesen Fällen erhöht sich die Bedeutung des Hauptortes
innerhalb der Gemeinde. In einer Reihe von Gemeinden mit starker
Siedlungstätigkeit (die meist nur auf den oberösterreichischen Zen-
tralraum beschränkt sind) wird allerdings der Hauptort'bevölkerungs-
mä~ig bereits von jenen Orten, die Zentren der Siedlungstätigkeit
sind, erreicht und zumTei'l sogar übertroffen. So hatte z. B. 1955 in der
Gemeinde Traun die Ortschaft St. Martin bereits um zehn Prozent
mehr Einwohner als der Hauptort. In der Gemeinde Leonding über-
trifft die Einwohnerzahl von Hart (im Siedlungsgebiet an der Wiener
Bundesstra~e) die des Ortes Leonding und in der Gemeinde Pasching
hat die 1951 noch gar nicht bestandene Ortschaft Langholzfeld be-
reits die Einwohnerzahl des Gemeindehauptortes erreicht und dürfte
sie bald überflügeln. In diesen Gemeinden ergibt sich eine völlige
Verlagerung des bevölkerungsmä~igen Schwergewichtes auf die
neuen Siedlungsgebiete, die in der weiteren Folge auch ihre Aus-
wirkungen hinsichtlich der Zentralität des Gemeindehauptortes zeiti-
gen wird. Auch innerhalb dieser Gemeinden haben die noch vor-
wiegend landwirtschaftlichen Ortschaften eine Bevölkerungsabnahme
aufzuweisen. So haben in der Gemeinde Leonding trotz einer Ge-
samtzunahme von fast 2 500 Einwohnern in den letzten fünf Jahren
die Ortschaften Allharting, Rufling, Staudach, Enzenwinkel und Falling
weitere Einwohner verloren.

Beim zweiten Typus ist der Konzentrationsproze~ auf den Hauptort
offenkundig. Diese Entwicklung zeigt sich z. B. in den Gemeinden
Gunskirchen, Alkoven, Wolfern, Kematen, Hargelsberg, Hofkirchen,
Niederneukirchen, Ottensheim" Rainbach, Weitersfeiden und zahl-
reichen anderen. In manchen dieser Gemeinden nimmt die Einwohner-
zahl aller Ortschaften ab, nur die des Hauptortes nimmt zu.

Der relativ selten auftretende Fall einer Bevölkerungsabnahme des
Hauptortes bei gleichzeitiger Zunahme der Einwohnerzahl der Ge-
meinde (3. Typus) ist meist durch eine Siedlungstätigkeit in einem
verkehrsgünstigen Ort bedingt, die ein solches Ausma~ erreicht, da~
dadurch die Bevölkerungsabnahme des Hauptortes und meist auch
anderer Ortschaften ausgeglichen wird.
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Eszeigt sich also, da~ sich innerhalb der Gemeinden in mannigfaltig-
ster Form Verlagerungen des bevölkerungsmä~igen Schwergewich-
tes vollziehen, die in 75 Prozent aller Fälle als Konzentrationsproze~
auf grö~ere bestehende oder im Wachsen begriffene Ortschaften zu
bezeichnen sind.

Die Bevölkerungsabnahme gerade in den kleinen Ortschaften lä~t
aber auch die Ursache dieses Prozesseserkennen. Es ist die noch
immer fortschreitende Abwanderung aus dem landwirtschaftlichen
und mit diesen in engerer Beziehung stehenden gewerblichen Be-
rufen. Infolge der Unmöglichkeit die abströmenden Erwerbstätigen
in der eigenen Gemeinde oder in der näheren Umgebung ander-
weitig zu beschäftigen, werden diese vielfach für einige Zeit zu Pend-
lern oder wandern unmittelbar ab, wobei durch die Mitnahme ihrer
Familien der Bevölkerungsverlustnoch erhöht wird. Die Aus-. und
Abwanderurig der 1951 noch vielfach am flachen Land wohnhaften
Volksdeutschen spielte hier zweifellos eine bedeutende Rolle, doch
ist dieser Proze~ bereits stark abgeklungen. Die Hauptursacheder
Bevölkerungsabnahme ist nunmehr die. Abwandlarungdereinhei~
mischen Bevölkerung.

Abschlie~end sei noch auf die auch bei einer Betr6chtung nach Ort-
schaften zu erkennende Verschiedenheit der Entwicklung im Mühl':'
viertel gegenüber der gesamtoberösterreichischen Entwicklung hin-
gewiesen.

Von den 1 366 untersuchten Ortschaften des Mühlviertels (d. s. prak-
tisch alle) hatten nur 39,6 Prozent eine AbnahlTle ihrer Einwohnerzahl
zu verzeichnen, 42,2 Prozent hingegen eine Zunahme, während 18,2
Prozent stagnierten. In den südlich der Donau untersuchten 600 Ort-:-
schaften hatten hingegen 59,1 Prozent eine Bevölkerungsabnahme
und nur 26,3 Prozent eine Zunahme, während 14,6 Prozent stagnier-
ten. Und dies obwohl hierin das Innviertel mit seiner besonders star-
ken Abnahme nicht berücksichtigt ist.

Auch hieraus ist also ersichtlich, da~ die Abwanderung nach einzel-
nen kleineren oder grö~eren Zentren zumindest bis 1955 und wahr-
scheinlich auch bis heute im Mühlviertel noch nicht jenes Ausma~
erreicht hat, wie im übrigen Bundesland. Dies kommt in der Erhöiwng
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der Einwohnerzahl des Mühlviertels bei gleichzeitiger' Abnahme der
oberösterreichischen Gesamtbevölkerung deutlich zum Ausdruck.
D~r fortschreitende Strukturwandel unseres Bundeslandes hatte also
ih den letzten Jahren erhebliche Veränderungen der Bevölkerungs-
verteilung in seinem Gefolge. In demselben Ma~e, in welchem die
früher 'weitgehend ausgeglichene Wirtschaftsstruktur Oberösterreichs
durch industriell-gewerbliche Ballungszentren und Ballungsräume
verändert wird, schreitet auch die Bevölkerungsballung im ober-
österreichischen Zentralraum und einigen wenigen anderen Zentren
bei gleichzeitiger Bevölkerungsabnahme der Landgemeinden fort.

4. Zusammenfassung

Die Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren stand unter dem
Einflu~ der fortSchreitenden Industrialisierung bei gleichzeitiger Tech-
nisierung der Landwirtschaft. Es ergab sich ein erhöhter Bedarf an
Arbeitskräften in Industrie und Gewerbe und eine Verminderung der
in der LandwirtSchaft berufstatigen Bevölkerung. Die Folge war eine
Zunahme der Bevölkerung in den Industrie- und Gewerbezentren
auf breiter Basis. Diese breite Basisder wirtschaftlichen Schwerpunkte
wird repräsentiert durch die lokalen und regionalen Einpendler-
zentren und das Hauptpendlerzentrum Linz, wobei auch die Wohn-
gemeinden im Nahpendlerbereich eine Bevölkerungszunahme erfah-
ren können,

Die Frage, ob dieser Proze~ der Umschichtung der Bevölkerungsver-
teilung schon abgeschlossen ist oder noch zu weiteren Veränderun-
gen führen kann, ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Hierzu
gehören insbesondere:

1. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die fort-
schreitende Industrialisierung.

2. Die weitere Technisierung der Landwirtschaft.
3. Die B~hebung der Wohnungsnot in den Arbeitszentren.
4. Die Motorisierung im Hinblick auf den Berufsverkehr.
Zu einer weiteren Konzentration würden führen eine Vermehrung
der ,Arbeitsplätze durch Betriebsvergrö~erungen und Neugründungen
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an den bisherigen wirtschaftlichen Schwerpunkten sowie die Behe-
bung der Wohnungsnot (Wohnungen für Pendelwanderer). Eine wei_
tere Konzentration könnte sich ergeben als Folge zusätzlichen Frei-
werdens von Arbeitskräften in der Landwirtschaft und im ländlichen
Gewerbe. Abgeschwächt wird die Konzentration der Bevölkerung
durch die zunehmende Verkehrserschlie~ung, Stra~enverbesserung
und Stra~enbau, und wachsende Motorisierung im Ob~rgang von
Kleinfahrzeugen zu Kraftwagen, die auch bei ungünstiger Witt~rung
Schutz bieten.
Die Entwicklungstendenz in den einzelnen Teilbereichen wird weit-
\gehendbestimmt durch deren Wirtschaftsstruktur.

Es ist damit zu rechnen, da~ jeweils das nächste lokale Einpendler-
zentrum Arbeitskrc;ifteaufsaugt. Bei der gro~en Zahl lokaler Ein-
pendlerzentren in Oberösterreich kann angenommen werden, da~
sich überwiegend ein Nahpendlerverkehr ergibt, welcher die Beibe-
haltung des bisherigen Wohnsitzes, also keine Trennung von Wohn-
ort- und Arbeitsort, ohne Schwierigkeiten ermöglicht.

Schwieriger wird eine Lösung in den industriearmen Räumen, also
im Alpenvorland nördlich der Bahnlinie Linz~Wels-Schärding und
im Mühlviertel. Die Ausrüstung der landwirtschaftlichen Betriebe die-
ser Gebiete mit traktoren und Landmaschinen ist längst nicht in dem
Umfange erfolgt wie im Zentralraum und anderen fruchtbaren Ge-
bieten, so da~ nur in geringerem Umfange mit der Freisetzung von
Arbeitskräften zu rechnen ist. Erschwerend ist aber hier das Lebens-
haltungsgefälle zwischen Land und Stadt. Der Boden des Granit-
hochlandes hat der Bevölkerung dieser Gebiete immer nur eine karge
Lebenshaltung ermöglicht, mit der sie sich abfinden mu~te. Die Indu-
strie im Zentralraum und die im Zeitalter des Kraftverkehrs erfolgte
Schrumpfung der Fahrtdauer hat auch dieser Bevölkerung die Mög-
lichkeit besseren Verdienstes gegeben. Als einziger Arbeitsort kommt
für diese Gebiete die Stadt Linz in Betracht. Die Länge des Arbeits-
weges stempelt die Erwerbstätigen zu Fernpendlern, woraus sich
besonders schwierige sozial-ökonomische Folgen ergeben. Einerseits
erfordert die gro~e Entfernung zwischen Arbeitsort und Wohnort die
Verlegung des Wohnsitzes an den Arbeitsort Linz und verschärft die
Wohnungsnot der Landeshauptstadt noch weiter, andererseits wirkt
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sich der' Lohn des Pendelwanderers als Belebung der Wirtschaft in
der Heimatgemeinde aus. Eine Arbeitsmöglichkeit durch neue Fabri-
ken in der Heimatgemeinde scheitert meist an dem ungünstigen
Standortsklima, welches den Wettbewerb mit standortgünstiger gele-
genen Industrien erschwert. Ein Notstandsgebiet kann nicht nur durch
Errichtung von Fabriken saniert werden, die wegen der Ungunst des
Standortklimas Gefahr laufen, selbst notleidend zu werden. Unter-
.entwickelte Gebiete sind nicht nur gekennzeichnet durch unzurei-
chende Produktionsgrundlagen, sondern auch durch eine mangel-
hafte Verflechtung mit der Wirtschaft der übrigen Räume der Volks-
wirtschaft, welche in dem Mangel an zentralen Orten und in unent-.
wickelten, begrenzten Bezugs- und Absatzräumen zum Ausdruck
kommt. Es wird deshalb zu einer Abwanderung der Fernpendler
nach Linzaus dem Granithochland ,kommen, wobei weitgehend eine
Umschichtung vom Fernpendler zum Nahpendler zu erwarten ist,
also der Wohnsitz in die Einstundenisochrone von Linz verlegt wird.

Zusammenfassend sei bemerkt, da~ die vorstehenden Ausführungen
den Zweck verfolgten, die Diskussionsgrundlage zum Thema Linz und
oberösterreichischerZentralraum zu erweitern. Im Zentrum aller
Oberlegungen wird immer wieder die Landeshauptstadt Linz stehen.
Dies ist auch im Vortrag des Kammeramtsdirektors Dr. Kotzina über
"Aktuelle Linzer Wirtschaftsfragen" mit folgenden Worten zum Aus-
druck gebracht worden: "Linz wird heute vielfach noch als ein wirt-
schaftlicher Riesentorso bezeichnet, als ein Rumpfgebilde industrieller
Gro~planung. Dieses Wort war zweifelsohne für die Jahre der un-
mittelbaren Nachkriegszeit völlig zutreffend, für das gegenwärtige
Entwicklungsstadium erscheint es mir jedoch zu scharf, denn das wirt-
schaftliche Leistungsvermögen der Stadt wurde schon in so vielen Be-
reichen entscheidend um- und ausgestaltet, da~ man ihren Wirt-
schaftskörper eher mit einem in der Reifeentwicklung begriffenen
Organismus vergleichen kann, dem es im wesentlichen nur noch an
der Harmonie der Proportionen fehlt. Allerdings liegen hier Probleme
zugrunde, die für die Zukunft von entscheidender Bedeutung sind."
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V.BEVÖLKERUNGSSTAND
1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die seit einigen Jahren beobachtete Stagnation der Wohnbevölke-
rung von Linz hält wei.ter an. Die Bevölkerungsbilanz ergab einen
Geburtenüberschu~ von 721 Personen (Vorjahr 681), dem ein Wan-
derungsverlust von 275 Personen (Vorjahr 369) gegenübersteht. Die
Einwohnerzahl erhöhte sich also vom Jahresanfang (186044) bis Jah-
resende (186490) nur geringfügig. Diese Stagnation steht in keinem
Zusammenhang mit der Entwicklung der Wirtschaft, die in jeder Weise
als vollbeschäftigt angesehen werden mu~. In wachsendem Ma~e
wohnen Arbeiter und Angestellte von Linzer Betrieben am Stadtrand,
vor allem in den Gemeinden Traun, Leonding und Pasching.

1. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

I bev~lk~~~ng I Geburten-
am J.hre.- überschu~
antang

Gesamt ..
zunahme

+ 1558
+ 994
+ 621
+ 8905')
+ 21021
+ 14425
+ 15627
+ 13 352
+ 5439
+ 3251
-18990
+ 2124
+ 2648
+ 2010
+ 5692
- 1402
+ 1322
- 491
+ 5
+ 714
+ 312
+ 446

Jahre

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

108993
110551
111 545
112 166
121071
142092
156517
172 144
185496
190935
194186
175196
177 320
179968
181 978
187670
1841822)
185504
185013
185018
185732
186044

- 395
- 152
- 110
+ 12
+ 490
+ 902
+ 1 022
+ 919
+ 1 208
- 447
-1827
+ 1 528
+ 1758
+ 1575
+ 1067
+ 812
+ 597
+ 658
+ 676
+ 638
+ 681
+ 721

I

w.nde~ung'-I
gewinn

+ 1953
+ 1146
+ 731
+ 2893
+ 20531
+ 13523
+ 14605
+ 12433
+ 4231
+ 3698
-17163
+ 596
+ .890
+ 435
+ 4625
- 2214
+ 725
- 1149
- 671
+ 76
- 369
- 275

I Wohn-
bevölkerung
am Jahres-I ende

110551
111 545
112166
121 071
142092
156517
172144
185496
190935
194186
175196
177 320
179968
181978
187670
186268
185504
185013
185018
185732
186044
186490

') Davon Zugang von rund 6000 Einwohnern durch Eingemeindung von Ebel.berg und
SI. Magdalen •.

2) Rüd<berechnung out Grund des Volk.zöhlung.ergebnisse. vom 1. Juni 1951.
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~.BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG
1. Allgemeiner Uberblick

Die natürliche Bewegung der Bevölkerung war für eine Gro~stadt
sehr günstig. Die Eheschlie~ungsziffer belief sich auf 9,7 Eheschlie-
~ungen auf 1 000 Einwohner und war fast genauso hoch wie im Vor-
jahr (9,8). Die Zahl der Lebendgeborenen auf 1000 Einwohner stieg
von 13,1 (1955) auf 13,9 weiter an. Dagegen war die Sterbeziffer mit
10,0 Gestorbenen auf 1 000 Einwohner etwas höher als im Vorjahr
(9,4). Als Bilanz der Lebendgeborenen und Gestorbenen ergab sich
ein Geburfenüberschu~ von 721 Personen (3,9 auf 1000 Einwohner).

2. Natürliche BevCilkerungsbewegung

Eheschlie~ungen Lebendgebo,ene Gestorbene Geburten-
Mitllere überschu~Jahre Wohnbe-
völkerung übe,. Iauf 1000 über- I auf 1000 über- I auf 1000 über- I auf 1000haupt Einw. haupt Einw. haupt Einw. haupt Einw.

1946 176258 2752 15,6 3419 19,4 1891 10,7 1528 8,7
1947 178644 2566 14,4 3752 21,0 1994 11,2 1758 9,8
1948 180973 2526 14,0 3500 19,3 1925 10,6 1575 8,7
1949 184587 2312 12,5 3043 16,5 1976 10,7 1067 5,8
1950 186969 2158 11,5 2711 14,5 1899 10,2 812 4,3
1951 184843 2227 12,0 2456 13,3 1859 10,1 597 3,2
1952 185258 2027 10,9 2375 12,8 1717 9,3 658 3,6
1953 185015 1784 9,6 2415 13,0 1739 9,4 676 3,7
1954 185375 1695 9,1 2302 12,4 1664 9,0 638 3,4
1955 185888 1827 9,8 2435 13,1 1754 9,4 681 3,7
1956 186267 1815 9,7 2589 13,9 1868 10,0 721 3,9

3. Eheschlie~ungen nach dem bisherigen Wohnsitz

I Bisheriger Wohnsitz de, Frau

IBisheriger Wohnsi'z

I I Zusammendes Mannes Linz übriges Auslandösterreich

Linz 1463 340 12 1815
Obriges österreich 143 129 4 276
Ausland 30 6 1 37

Zusammen 1636 I 475 I 17 I 2128
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4. Eheschlie~ungen nach dem Familienstand

ledige Minne, mit Verwitwete Männer mit Gesc:hied. Männe, mit

Jeh,e ledig I verw. I gesch. ledig I verw. Igesc:h. ledig I verw. I_gesch. Zus.

Frauen Frauen Frauen

Absolute Zahlen

1948 1661 151 128 119 83 36 186 59 103 2526
1949 1480 140 127 81 49 37 240 58 100 2312
1950 1449 103 105 90 56 27 181 55 92 2158
1951 1586 72 101 62 38 32 187 48 101 2227
1952 1403 53 105 69 35 25 189 42 106 2027
1953 1271 34 93 62 34 25 143 22 100 1784
1954 1213 39 91 56 22 19 156 20 79 1695
1955 1319 20 116 38 25 21 167 27 94 1827
1956 1268 65 97 45 36 23 145 61 75 1815

Prozentziflern

1948 65,8 6,0 5,1 4,7 3,3 1,4 7,3 2,3 4,1 100,0
1949 64,0 6,1 5,5 3,5 2,1 1,6 10,4 2,5 4,3 100,0
1950 67,1 4,8 4,9 4,2 2,6 1,2 8,4 2,5 4,3 100,0
1951 71,2 3,3 4,5 2,8 1,7 1,4 8,5 2,1 4,5 100,0
1952 69,2 2,6 5,2 3,4 1,7 1,3 9,3 2,1 5,2 100,0
1953 71,3 1,9 5.2 3,5 1,9 1,4 8,0 1,2 5,6 100,0
1954 71,5 2,3 5,4 3,3 1,3 1,1 9,2 1,2 4,7 100,0
1955 72,2 1,1 6,4 2,1 1,4 1,1 9,1 1,5 5,1 100,0

I 1956 69,9 3,6 5,3 2,5 2,0 1,3 8,0 3,3 4,1 100,0 I
s. Eheschlie~ungen nach der Konfession

Konfession des Mannes

Konfession der Frau
Röm.-I E I AIt- I' I't lohne lende,e Iketh. veng. keth. srae I. Konf. Konf. Zus.

Römisch-katholisch 1458 82 3 1 76 13 1633
Evangelisch 83 35 1 - 8 2 129
Altkatholisch 4 1 - - - - 5
Israelitisch 3 - - 4 - - 7
Ohne Konfession 20 1 - - 8 - 29
Andere Konfessionen 7 1 - - - 4 12

Zusammen 1575
1

120 1 4\ 5\ 92
1

19\1815
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6. Eheschlie~ungennach dem Altersunterschied der EhegaUen
Die Frau ist um .,. Jahre jünger Die Frau ist um .•. Jahre älter

Jahre
1~~h~110-1SI S-1011-S 10-1 0-1 11-S I S-10 110-1sll~:hrd

Zus.

I Absolute Zahlen

1948 146 240 582 833 181 134 300 88 18 4 2526
1949 134 209 551 765 179 136 250 68 15 5 2312
1950 107 186 463 714 180 135 270 77 22 4 2158
1951 106 176 452 797 200 138 269 72 15 2 2227
1952 100 147 411 711 178 127 254 82 14 3 2027
1953 83 138 392 599 161 101 217 77 14 2 1784
1954 84 106 330 622 144 121 209 52 27 - 1695
1955 80 116 350 659 168 129 234 73 17 1 1827
1956 84 131 363 676 132 106 231 74 15 3 1815

Prozentziffern

1948 5,9 9,5 22,8 33rO 7r2 5,3 12rO 3,5 0,7 0,1 100,0
1949 5,8 9,0 23,8 33,1 7,7 5,9 10,9 3,0 0,6 0,2 100,0
1950 5,0 8,6 21,5 33,1 8,3 6,2 12,6 3,6 1,0 0,1 100,0
1951 4,8 8,0 20,3 35,7 9,0 6,2 12,1 3,2 0,6 0,1 100,0
1952 5,0 7,3 20,3 35,1 8,8 6,2 12,5 4,0 0,7 0,1 100,0
1953 4,6 7,7 22,0 33,6 9,0 5,7 12,2 4,3 0,8 0,1 100,0
1954 4,9 6,3 19,5 36,7 8,5 7,1 12,3 3,1 1,6 - 100,0
1955 4,4 6,3 19,1 36,1 9,2 7,1 12,8 4,0 0,9 0,1 100,0
1956 4,6 7,2 20,0 37,2 7,3 5,9 12,7 4,1 0,8 0,2 100,0

7. Eheschlie~ungen nach dem Alter der Ehegatten
Alter der Frau in Jahren

Alter des

~~I~~I~~lw~IWDI~~lwoID~I~91.MI~rl
Mannes

Zus.

unter 20 I 25 7 - 1 - - - - - - - 33
20-24 167 276 59 17 1 - - - - - - 520
25-29 50 257 173 62 14 3 2 1 - - - 562
30-34 17 61 81 85 17 4 - - - - - 265
35-39 2 8 26 39 21 9 1 1 - - - 107
40-44 1 4 12 24 26 16 6 2 - - - 91
45-49 - 1 11 25 14 23 8 3 - - - 85
50-54 - - 2 6 10 22 14 11 1 - - 66
55-59 - - 1 4 2 12 13 5 3 1 - 41
60-64 - - - 3 - 4 5 7 7 - - 26

65 und mehr - - - - - 2 4 6 2 4 1 19

Zus. 26216141365126611051 951 531 361 131 5 I 1 11815
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8. Lebend. und Totgeborene nach dem Alter der Mu"er

115-18118-20 120--2.5125-30 130--35135-40 140-451 ü~er I Alter 1Jahre Jah,e Jah,e Jah,e . Jahre Jahre Jahre Jahre Ja~re
unbe- Zu ••
kannt

Ehelich

1946 22 95 842 709 516 348 93 14 6 2645
1947 30 153 959 905 550 375 120 2 6 3100
1948 31 138 893 974 420 352 110 13 8 2939
1949 28 120 765 911 313 269 91 6 3 2506
1950 28 113 645 761 340 246 91 3 3 2230
1951 9 105 589 722 355 . 206 64 8 1 2059
1952 22 107 559 719 442 159 59 5 3 2075
1953 5 105 582 721 472 152 45 8 2 2092
1954 18 65 530 637 536 149 62 3 - 2000
1955 25 95 516 665 568 176 72 5 1 2123
1956 34 104 557 710 573 225 57 5 - 2265

Unehelich

1946 27 109 410 150 84 35 6 3 3 827
1947 42 99 335 139 71 34 11 - 2 733
1948 35 86 258 167 50 41 7 - - 644
1949 41 95 210 151 49 33 10 1 - 590
1950 23 68 223 122 52 29 12 - 1 530
1951 38 69 157 90 38 33 15 - - 440
1952 15 61 126 84 45 24 10 - - 365
1953 29 61 132 64 48 19 10 - - 363
1954 21 51 113 75 56 21 10 - - 347
1955 20 58 120 69 52 21 10 3 - 353
1956 251) 55 140 54 63 24 13 1 - 375

Oberhaupt

1946 49 204 1252 859 600 383 99 17 9 3472
1947 72 252 1294 1044 621 409 131 2 8 3833
1948 66 224 1 151 1 141 470 393 117 13 8 3583
1949 69 215 975 1062 362 302 101 7 3 3096
1950 51 181 868 883 392 275 103 3 4 2760
1951 47 174 746 812 393 239 79 8 1 2499
1952 37 168 685 803 487 183 .69 5 3 2440
1953 34 166 714 785 520 171 55 8 2 2455
1954 39 116 643 712 592 170 72 3 - 2347
1955 45 153 636 734 620 197 82 8 1 2476
1956 59 159 697 764 636 249 70 6 - 2640
1) darunter drei Müller im Alter van 14 Jahren.
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9. Alter der MuHer und Ordnungszahl der ehelich Geborenen
Das Kind war in der bestehenden Ehe das ••. Kind

DavonAlter der
Muller I 2. I 3. I 4. I s. I 6. I 7. I 8. I 110. u.lunbe-

Zus. Aus-
1. 9. weit. kann'

länder

15-18 31 3 - - - - - - - - - 34 4

18-20 85 19 - - - - - - - - - 104 7

20-25 358 145 36 6 2 1 - - - - 3 551 34

25-30 319 250 90 32 7 2 - - 2 - 2 704 30

30-35 177 204 92 57 21 6 4 2 - 2 2 567 27

35-40 64 54 45 28 14 6 6 4 1 1 - 223 10

40-45 15 6 11 13 3 4 2 1 - 1 - 56 1

über 45 1 1 2 - - 1 - - - - - 5 -
unbekannt - - - - - - - - - - - - -

Zus. 105016821276\1361 471 20 I 12\ 71 31 4 \ 71
2244

1
-

Dav.Aus-
50 I

281 15
1

10 I 41 21 -I 1 I-I 2 I 1 1 -1'13länder

Bei Zwillingsgeburten wurde nur das zuletzt geborene Kind gezählt.

10. Lebend. und Totgeborene nach Legitimität und Geschlecht
Lebendgeborene Tolgeborene

Ober- IJahre
h rml un-I männ-I weib-I h rml un-I männ-I weib-I haupt
• e I ehelim lim lim zus. e e I ehelim lim lim zus.

1946 2606 813 1727 1692 3419 39 14 29 24 53 3472
1947 3045 707 1956 1796 3752 55 26 41 40 81 3833
1948 2873 627 1804 1696 3500 66 17 48 35 83 3583
1949 2463 580 1574 1469 3043 43 10 27' 26 53 3096
1950 2194 517 1408 1303 2711 35 14 23 26 49 2760
1951 2030 426 1229 1227 2456 29 14 18 25 43 2499
1952 2025 350 1254 1121 2375 50 15 44 21 65 2440
1953 2063 352 1242 1173 2415 29 11 23 17 40 2455
1954 1963 339 1 170 1 132 2302 37 8 22 23 45 2347
1955 2091 344 1242 1193 2435 32 9 24 17 41 2476
1956 2222 367 1278 1 311 2589 43 8 27 I 24 I 51 2640

I
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11. Geborene nach Heimatgruppen

österreicher Ausländer Insgesaml

Jahre I zus. ILebend-I 101- Lebend-I 101- I zus. Lebend-I 10t- zus,
geb. geb. geb.. geb. geb. geb.

Eheliche Kinder

1946 1795 26 1821 1 811 13 824 2606 39 2645
1947 2105 39 2144 940 16 956 3045 55 3100
1948 1944 37 1981 929 29 958 2873 66 2939
1949 1736 37 1773 727 6 733 2463 43 2506
1950 1575 28 1603 620 7 627 2195 35 2230
1951 1616 23 1639 414 6 420 2030 29 2059
1952 1652 39 1691 373 11 384 2025 50 2075
1953 1810 25 1835 253 4 257 2063 29 2092
1954 1731 33 1764 232 4 236 1963 37 2000
1955 1927 29 1956 164 3 167

1
2091 32 2123

1956 2112 38 2150 110 5 115 2222 43 2265
Uneheliche Kinder

1946 572 14 586 241 - 241 813 14 827
1947 543 17 560 164 9 173 707 26 733
1948 489 14 503 138 3 141 627 17 644
1949 478 7 485 102 3 105 580 10 590
1950 416 11 427 100 3 103 516 14 530
1951 363 12 375 63 2 65 426 14 440
1952 298 11 309 52 4 56 350 15 365
1953 307 9 316 45 2 47 352 11 363.
1954 295 8 303 44 - 44 339 8 347
1955 305 9 314 39 - 39 344 9 353
1956 338 8 346 29 - 29 367 8 375

Oberhaupt

1946 2367 40 2407 1052 13 1065 3419 53
1
3472

1947 2648 56 2704 1 104 25 1129 3752 81 3833
1948 2433 51 2484 1067 32 1099 3500 83 3583
1949 2214 44 2258 829 9 838 3043 53 3096
1950 1991 39 2030 720 10 730 2711 49 2760
,1951 1979 35 2014 477 8 485 2456 43 2499
1952 1950 50 2000 425 15 440 2375 65 2440
1953 2117 34 2151 298 6 304 2415 40 2455
1954 2026 .41 2067 276 4 280 2302 45 2347
1955 2232 38 2270 203 3 206 2435 41 2476
1956 2450 46 2496 139 5 144 2589 51 2640
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12. Lebendgeborene nach der Konfession der Mutter

Jahre IRömism-I Evan-

I

AII- Ilsrae. lOhne I Andere

I

Zus.kath. gelism kath. lilism Konf. Kont. ,
österreicher

1946 2068 184 5 11 91 8 2367
1947 2327 231 5 - 82 3 2648
1948 2161 182 6 - 76 8 2433
1949 1953 196 6 1 52 6 2214
1950 1791 146 3 1 45 5 1991
1951 1759 150 7 - 58 5 1979
1952 1757 140 2 1 43 7 1950
1953 1907 136 11 1 52 10 2117
1954 1820 146 3 - 43 14 2026
1955 1998 167 10 - 43 14 2232
1956 2217 167 7 - 48 11 2450

Ausländer

1946 592 143 - 244 11 62 1052
1947 661 155 1 232 18 37 1 104
1948 636 169 2 219 14 27 1067
1949 545 153 2 105 1 23 829
1950 489 154 - 51 5 21 720
1951 348 117 - 2 4 6 477
1952 326 87 1 - 5 6 425
1953 235 62 - - - 1 298
1954 213 50 - - 3 10 276
1955 156 43 - - 2 2 203
1956 97 38 - - 1 3 139

Oberhaupt

1946 2660 327 5 255 102 70 3419
1947 2988 386 6 232 100 40 3752
1948 2797 351 8 219 90 35 3500
1949 2498 349 8 106 53 29 3043
1950 2280 300 3 52 50 26 2711
1951 2107 267 7 2 62 11 ;2456
1952 2083 227 3 1 48 13 2375
1953 2142 198 11 1 52 11 2415
1954 2033 196 3 - 46 24 2302
1955 2154 210 10 - 45 16 2435
1956 2314 205 7 - 49 14 2589
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13. Gestorbene nach dem Alter

I
österreicher Ausländer Insges.mt

Alter
mann-I weib-I zus. mann-I weib- I zus. mann-I weib- I zus.
lich lich lich lich lich lich

Unter 1 Jahr I 48 40 88 7 5 12 55 45 100
1 1 1 2 - - - 1 1 2

2-4 2 1 3 1 1 2 3 2 5
5-9 2 3 5 - - - 2 3 5
10-14 - 2 2 - - - - 2 2
15-19 8 5 13 - - - 8 5 13
20-29 25 14 39 1 2 3 26 16 42
30-39 26 10 36 2 2 4 28 12 40
40-49 49 42 91 7 1 8 56 43 99
50.-59 179 101 280 9 4 13 188 105 293
60--69 199 164 363 10 9 19 209 173 382

70 und mehr 347 503 850 11 24 35 358 527 885

Zusammen 886 I 886 1
1772

1
48' 1 48

1
96

1
934

1
934 1'1868

14. Gestorbene nach dem Familienstand

österreicher Ausländer Insgesamt

F.milienstand
mann-I weib-I zus. mann-I weib- I zus. mann-I weib- I zus.
lich lich lich lich lich lich

Ledig 147 170 317 14 9 23 161 179 340

Verheiratet 527 252 779 27 8 35 554 260 814

Verwitwet 171 437 608 6 30 36 177 467 644
.. Geschieden 41 27 68 1 1 2 42 28 70

Unbekannt - -

I

- - - - - - -

Zusammen 886
1

886
1
1772

1
48

1
48 I 96

1
934

1
934

1
1868
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15. Gestorbene nach Stadtteilen

österreicher Ausländer Insgesaml
Stadtteile

männ-! weib-! zus. männ-! .weib-I männ-I weib-!
lich lich lich lich zus. lich lich zus.

Innenstadt 288 298 586 6 7 13 294 305 599')
Waldegg 176 208 384 19 14 33 195 222 417
Lustenau 126 111 237 2 12 14 128 123 251
St. Peter 15 9 24 - 1 1 15 10 25
Kleirimünchen 99 73 172 11 9 20 110 82 192
Ebelsberg 21 32 53 9 1 10 30 33 63
Urfahr 127 127 254 - 3 3 127 130 257
Pöstlingberg 9 9 18 - 1 1 9 10 19
St. Magdalena 25 19 44 1 - 1 26 19 45

Oberhaupt 886
1
886

1
1772

1
48 I 48 I 96

1
934

1
934 \1868

,) Darunter 81 Sterbe/älle von Unzer Einwohnern, welche auswärts verstarben und deren
Wohnung in Unz unbekannt war.

16. Gestorbene nach der Konfession

öslerreicher Ausländer Insgesamt

Konfession

männ-I weib-I männ-! weib-I männ-I weib-I
lieh lieh zus, lieh lieh zus, lieh lieh zus.

Röm.-kath. 752 825 1577 35 39 74 787 864 1651
Evangelisch 46 36 82 8 6 14 54 42 96
Altkatholisch 4 2 6 - - - 4 2 6
Israelitisch 1 1 2 - - - 1 1 2
Ohne Konf. 78 15 93 - - - 78 15 93
Andere Konf. 4 7 11 5 3 8 9 10 19
unbekannt 1 - 1 - - - 1 - 1

Zusammen 886 I 886
1
1772

1
48 I 48 I 96

1
934\ 934

1
1868

,
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1,. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen Alter in Jahren Zusammen Davon
nach dem in!ernationalen 0-1 1,_14115-59160 u. männ-l weib-I über-

Aus-
Todesursachenverzeichnis 1948 mehr lieh lieh haupt länder

010 Tuberkulose der Atmungs-
organe - 1 25 17 31 12 43 2

021 Hirn ha ut-Tuberkulose - - 3 1 - 4 4 -
024 Miliartuberkulose - - 1 1 1 1 2 1
032 Tuberkulose der Knochen

und Gelenke - - - 3 2 1 3 -
034 Tuberkulose des Lymph-

systems - - - 1 - 1 1 -
035 Tuberkulose der Harn- und

Geschlechtsorgane - - 1 - - 1 1 -
037 Tuberkulose d. Nebennieren - - - 1 - 1 1 -
038 Ohrentuberkulose 1 - - - 1 - 1 -
053 Aortenaneurysma - - - 1 - 1 1 -
054 Tabes dorsalis - - - 1 - 1 1 -
055 Progressive Paralyse - - - 1 1 - 1 -
059 Andere und n. n. bez. For-

men der Syphilis - - 6 11 12 5 17 1
101 Sepsis - - - 1 - 1 1 -
121 Men ingokokkeni nfekti onen - - 2 - 1 1 2 -

131 Erysipel (Rose) .- - - 2 1 1 2 -
153 lJberlragbare Gehirn-

sntzündung - - 1 - - 1 1 -
202 Bösartige Neubildungen der

Zunge - - - 1 - 1 1 -
209 Bösartige Neubildungen der

Mund- und Rachenhöhle,
und and. n. n. bez. Sitzes - - 2 5 3 4 7 1

211 Bösartige NeulJildungen der
Speiseröhre - - - 3 2 1 3 -

212 Bösartige Neubildungen des
Magens - - 18 56 35 39 74 1

214 Bösartige Neubildungen des
Dickdarms - - 3 18 11 10 21 2

215 Bösartige Neubildungen des
Mastdarms - - 4 6 7 3 10 -

216 Bösartige Neubildungen der
Gallenwege und Leber - - 4 12 2 14 16 1

217 Bösartige Neubildungen
der Leber (sekundär und
n. n. bezeichnet) - - 6 7 5 8 13 1

218 Bösartige Neubildungen der
Bauchspeicheldrüse - - 4 7 4 7 11 1

219 Bösartige Neubildungen des
Bauchfells und and. n. n.
bez. Verdauungsorgane - - 2 8 1 9 10 1

222 Bösartige Neubildungen des
Kehlkopfes - - -- 2 2 - 2 -
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen Alter in Jahren I Zusammen loavon
nach dem in;ernationalen 60 u. männ- weib. über- !,us~

Todesursachenverzeichnis 1948 0-1 11-1415-591 mehr lich Ilich Ihaupt land9.

223 Bösartige Neubildungen der
Luftröhre, der Bronchien u.
der Lunge - - 27 23 47 3 50 4

231 Bösartige Neubildungen
der Brustdrüse - - 16 16 - 32 32 1

232 Bösartige Neubildungen
des Gebärmullerhalses - - 3 2 - 5 5 -

233 Bösartige Neubildungen der
Gebärmuller - - 11 12 - 23 23 1

235 Bösartige Neubildungen der
Eierstöcke u. and. n. n. bez.
weib!. Geschlechtsorgane - - 8 7 - 15 15 1

236 Bösartige Neubildungen der
Prostata - - 1 17 18 - 18 2

237 Bösartige Neubildungen der
Hoden - - 1 - 1 - 1 -

239 Bösartige Neubildungen der
Niere, der Harnblase und
and. Harnorgane - - 8 12 13 7 20 3

241 Bösartige Neubildungen der
Haut - - 1 - - 1 1 -

242 Bösartige Neubildungen des
Gehirns und anderer Teile
des Nervensystems - 1 6 1 4 4 8 -

243 Bösartige Neubildungen der
Schilddrüse - - - 2 1 1 2 -

244 Bösartige Neubildungen
anderer endokriner Drüsen - - 3 1 3 1 4 1

245 Bösartige Neubildungen der
Knochen - - 5 3 2 6 8 -

249 Bösartige Neubildungen
sonstigen u. n. n. bez. Sitzes - - 8 1 5 4 9 -

251 Lymphosarkom und Refi-
kulosarkom - - 2 - 1 1 2 1

252 Lymphogranulomatose - - 2 - 2 - 2 -
253 Leukämie und Aleukämie - - 3 4 3 4 7 -
259 Sonstige Neubildungen der

Iymphat. u. blutbild. Organe - - 2 - 2 - 2 -
269 Gutartige Neubildungen an-

derer u. n. n. bezeichneten
Organe - - 1 1 2 - 2 -
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren I Zusammen IDavon
nach dem in"ernationalen 60 u. männ- weib- über- ~us-

Todesursachenverzeichnis 1948 0-1 11-141,5-591 mehr lich Ilich Ihaupt lander

301 Asthma bronchiale - - 3 7 8 2 10 -
321 Struma - - 2 2 2 2 4 -
331 Diabetes mellit"s - 1 7 36 9 35 44 1
343 Krankheiten des Thymus 1 - - - 1 - 1 -
364 Andere Psychosen und

Geistesstörungen - - 1 - 1 - 1 -
365 Alkoholismus - - 1 - 1 - 1 -
371 Gehirnblutung - - 37 168 84 121 205 6
372 Gehirnarteriosklerose - - - 28 17 11 28 -

381 Hirnhautentzündung au~er
durch Meningokokken und
Tuberkelbazillen - - 1 1 1 1 2 -

382 Nicht übertragbare Gehirn-
entzündung 1 - - - 1 - 1 -

383 Multiple Sklerose - - 2 1 1 2 3 1
385 Epilepsie - - 3 2 4 1 5 2
389 Sonst. Krankheiten des Ge-

hirns u. d. Rückenmarks 2 - 2 3 4 3 7 2
401 Akuter fieberhafter Gelenk-

rheumatismus ohne Herz-
beteiligung - - - 1 - 1 1 -

421 Chron.-rheumat. Erkrankun-
gen der Herzklappen und
der Herzinnenhaut - - - 1 1 - 1 -

422 Chron.-rheumat. Erkrankun-
gen des Herzmuskels - - 1 - - 1 1 -

431 Akute und subakute nicht-
rheumatische Erkrankungen
der Herzklappen und der
Herzinnenhaut - - 1 1 1 1 2 -

441 Funktionelle Herzstörungen - - 1 4 1 4 5 -
451 Chronische Erkrankungen

der Herzklappen und der
Herzinnenhaut - - 6 7 2 11 13 -

452 Chronische Erkrankungen
des Herzmuskels - 1 18 163 76 106 182 5
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren I Zusammen IDavon
nach dem in~ernationalen 60 u. männ~ weib- über- Aus-

Todesursochenverzeichnis 1948 0-1 11-14115"'-591 mehr lich lich haupt länder

455 Arteriosklerotische Herz- I
erkrankungen (einschlie~lich
Angina pecloris) - - 42 110 96 56 152 7

459 Sonstige u. n. n. bez. Er-
krankungen des Herzens - - 7 37 24 20 44 1

461 Hypertonie mit Herzerkran-
kung - - 4 12 6 10 16 2

462 Hypertonie mit Herzerkran-
kung und Nierenarterio-
sklerose - - 2 2 3 1 4 -

463 Hypertonie ohne Erwähnung
des Herzens - - 1 9 1 9 10 1

464 Hypertonie mit Nieren-
arteriosklerose ohne Erwäh-
nung des Herzens - - - 2 - 2 2 -

481 Allgemeine Arteriosklerose - - 1 61 33 29 62 5
482 Aortenaneurysma (ausschi.

Syphilis) - - - 1 1 - 1 -
483 Arterielle Embolie und

Thrombose - - 1 1 1 1 2 -
489 Sons!. Arlerienerkrankungen - - 2 1 1 2 3 -
491 Lungenembolie, Lungen-

thrombose u. Lungeninfarkt - - 4 18 10 12 22 -
495 Sonstige Erkrankungen der

Venen 1 1 2 2
,

- - - -
511 Sonstige akute Infektionen

der oberen Luftwege 1 1 - 3 3 2 5 -
521 Virus-Grippe - - 1 - - 1 1 -

522 Grippe - - 1 32 10 23 33 2

531 Lobäre Pneumonie der Per-
sonen von über 4 Wochen
bis unter 1 Jahr 5 - - - 3 2 5 -

532 Lobärpneumonie von Per-
sonen über 1 Jahr - - 1 5 3 3 6 -

533 Bronchopneumonie der Per-
sonen von über 4 Wochen
bis unter 1 Jahr 2 - - - 1 1 2 -

534 Bronchopneumonie von Per-
sonen über 1 Jahr - - 1 5 2 4 6 -

538 Atypische primäre Pneu-
monie u. and. n. n. bez.
Formen der Personen von
über 4 Wochen bis 1 Jahr 2 - - - - 2 2 -

539 Atypische primäre Pneu-
monie u. and.n. n. bez.
Formen der Pneumonie der
Personen von über 1 Jahr - 2 9 31 23 19 42 4
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursac:hen I Alter in Jahren I Zusammen IDavon
nach dem in'ernationalen 60 u. männ- weib- über- _Aus-

Todesursachenverzeichnis 1948 0-1 11-14115-591 mehr lich I /ich haupf lander

541 Akute Bronchitis - - -- I 1 - 1 -
549 ehron. u. n. n. bez. Bron-

chitis - - 1 6 3 4 7 -
551 Empyem (Rippenfellvereite-

rung) (ausschlief}lich tuber-
kulöses Empyem) - - 1 - 1 - 1 -

552 Lungenabszef} 1 - 1 3 5 - 5 -

561 Pleuritis - - 1 - 1 - 1 1

574 Bronchiektasien (Luftröhren-
erweiterung) - - - 4 3 1 4 -

575 Emphysem - - 2 - 1 1 2 -

579 Andere Krankheiten der
Atmungsorgane - - 2 8 3 7 10 . 1

611 Magengeschwür - - 3 2 5 - 5 -
612 Zwöllfi ngerdarmgeschwür - ~ 1 4 3 2 5 -

629 Sonst. Krankh. des Magens
und des Zwölffingerdarms - - - 2 - 2 2 -

632 Blinddarmentzündung mit
Peritonitis - - 1 1 1 1 2 -

639 Andere Blinddarmentzün-
dung (auf}er 631 und 632) - - - 1 1 - 1 -

641 Unterleibsbruch mit u. ohne,
Einklemmung - - - 3 1 2 3 -

651 Darmverschluf} ohne Angabe
einer Hernie - - - 3 1 2 3 -

661 Magen-Darmkatarrh (Kin-
der über 4 Wochen bis zu .
1 Jahr) 4 - - - 2 2 4 -

662 Magen-Darmkatarrh der
Personen von über 1 Jahr - - 1 1 1 1 2 -

663 Peritonitis - - 1 - 1 - 1 -

669 Andere Krankheiten des
Darms und des Bauchfells - 1 - 1 1 1 2 1

671 Akute u. subakute gelbe
Leberatrophie - 1 - - 1 - 1 -

672 Leberzirrhose - - 7 15 13 9 22 1

679 Eitrige Leberentzündungr
Leberabszef} und andere
Krankheiten der Leber - - 3 3 4 2 6 -

681 Gallensteine - - 2 7 5 4 9 -
682 Gallenblasenentzündung

ohne Angabe von Steinen - - 1 6 1 6 7 1
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Aller in Jahren I Zusammen /Davon
nach dem internationalen 60 u. nänn- weib. über- ..Aus-

Todesursochenverzeichnis 1948 0-1 11-14115-591 mehr lich Ilich Ihaupt lander

691 Krankheiten des Pankreas - - 1 2 1 2 3 -
701 Akute Nephritis - - 1 1 - 2 2 1
702 Chronische Nephritis - - 1 4 4 1 5 -
704 Nephrose - - 3 2 2 3 5 -
705 Andere Nierensklerose - - 5 9 10 4 14 -
711 Infektionen der Niere - - 1 5 1 5 6 -
712 Steine des Harnapparates

und deren Folgen - - 2 4 5 1 6 1
719 Sonstige Krankheiten der

Harnorgane - - 1 3 2 2 4 -
721 Prostata-Hypertrophie - - 2 15 17 - 17 -
742 Andere Krankheiten der Ei-

leiter und Eierstöcke - - 1 - - 1 1 -
744 Entzünd. der Gebärmutter,

der Scheide und der Vulva - - 1 - - 1 1 -

770 Kindbettfieber bei Entbin-
dung, im Wochenbett und
ohne nähere Angabe - - 1 - - 1 1 -

774 Placenta prpevia - - 1 - - 1 1 -
789 Andere infektiöse Erkran-

kungen der Haut und des
Unterhautzellgewebes 1 - 1 - 1 1 2 1

799 Andere nichtinfektiöse Er-
krankungen der Haut und
des Unterhautzellgewebes - - - 1 1 - 1 1

801 Arthritis, 'Spondylitis und
Arthrosis - - 1 1 1 1 2 -

811 Muskelrheumatismus u. n. n.
bezeichn. Rheumatismus - - - 1 - 1 1 -

821 Osteomyelitis (Knochen-
markentzündung) und Peri-
ostitis (Knochenhautentz.) - - - 1 1 - 1 1

822 Ankylosen und erworbene
osteomuskuläre Mi~bildun-
gen - - - 2 - 2 2 -,-

831 Spina bifida u. Meningozele 4 - - - 3 1 4 -
832 Angeborene Mi~bildung d.

Kreislaufapp. 4 - - - 1 3 4 -

839 Alle anderen angeborenen
Mi~bildungen 4 1 - - 2 3 5 -
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Noa.: 17. Gestorbene naa. Todesursaa.en
Todesursaa.en I Alter in Jahren I Zusammen I)avon

nach dem internationalen 60 u. ,nänn- weib. über- Aus-
Todesursachenverzeia.ni. 1948 0-1 11-14115-591 mehr lia. llia. Ihaupt länder

841 Entbindungsfolgen 8 - - - 4 4 8 1

842 Extrauterine Asphyxie und
Atelektase 2 - - - 2 - 2 1

844 Pneumonie der Neugebore-
nen (unter 4 Wochen) 3 - - - 1 2 3 1

845 Andere Infektionen der
Neugeborenen 1 - - - 1 - 1 1

846 Hämolytische Krankheiten
der Neugeborenen 3 - - - 2 1 3 -

847 Dystrophie u. and. Ernäh-
rungsstörungen (unI. 1 Jahr) 5 - - - 3 2 5 1

849 Alle anderen eindeutig be-
stimmten Krankheiten der
frühesten Kindheit 3 - - - 1 2 3 -

851 Angeb. lebensschwäche 7 - - - 2 5 7 2

852 Frühgeburt 28 - - - 14 14 28 3

853 Mehrlingsgeburt 6 - - - 4 2 6 -
861 Perniziöse Anämie und an-

dere hyperchrome Anämien - - 1 1 2 - 2 -
865 Andere Anämien - - 1 2 1 2 3 -
869 Andere Krankheiten des

Blutes und der blutbilden- -Iden Organe - - - 1 1 1 -

891 Altersschwäche ohne
Geistesstörung - - - 60 24 36 60 4

899 Alle sonstigen u. n. n. bez.
Krankheiten - - 9 7 9 7 16 -

901 Kraftfahrzeugunfälle - 2 19 11 24 8 32 2

911 Eisenbahnunfälle - - 3 - 3 - 3 -
912 Andere Stral}enfahrzeug-

unfälle - 1 1 - 2 - 2 -

919 Verkehrsunfälle ohne
nähere Angabe - - 4 2 5 1 6 -

921 Sturz auf der Treppe, von
der leiter u. andere Stürze
aus der Höhe - 1 3 3 5 2 7 1
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Aller in Jahren I Zusammen IDavon
nach dem inlernationalen

60 u. männ. weib- über- Aus-Todesursachenverzeichnis 1948 0-111-141,5-591 mehr lich Ilich Ihaupt länder

922 Sturz auf derselben Ebene - - - 10 2 8 10 1
929 Nicht näher bezeichn. Sturz - - 1 1 - 2 2 -932 Unfälle durch Brand und

Explosion brennbaren Ma-
terials - - 4 1 5 - 5 1

951 Schlag durch fallenden
Gegenstand - - 3 - 3 - 3 -

952 Mechanisches Ersticken 1 - 2 - 2 1 3 -
953 Ertrinken - - - 1 1 - 1 -
959 Andere u. n. n. bez. Unfälle - - 4 1 4 1 5 -
962 Alkoholvergiftungen

(Unglücksfälle) - - 1 - 1 - 1 -
963 Vergiftungen durch andere

u. nicht näher bezeichn. feste'
oder flüssige Substanzen - - 1 1 1 1 2 -

969 Vergiftungen durch Leucht-
gas und andere Gase und
Dämpfe - - - 1 - 1 1 -

970 Selbstmord durch schmerz-
stillende oder Schlafmittel - - 2 - - 2 2 -

971 Selbstmord durch im Hause
verwendete Gase - - 3 2 2 3 5 -

972 Selbstmord d. and. u. n. n.
bez. feste, flüssige od. gas-

2 2 2förmige Mittel - - - - -
973 Selbstmord durch Erhängen

17und Erwürgen - - 9 8 17 - 2
974 Selbstmord durch Ertränken - - 4 2 3 3 6 -
975 Selbstmord durch Feuer-

6. waffen und Sprengstoffe - - 5 1 5 1 -

977 Selbstmord durch Sturz aus 3 3der Höhe - - - - 3 -
978 Selbstmord durch Ober-

1 1 2 2fahrenlassen ~- - - -

Zusammen 100 14 486 1268 934 934 1868 96
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18. Säuglingssterblichkeit

Lebendgebörene Gestorbene unter Gestorbene auf

Jahre 1 Jahr 100 Lebendgeborene

Osterr.1 Ausl. I zus. Osterr.1 Ausl. I zus. Osterr. I Ausl. I zus.

1946 2367 1052 3419 219 119 338 9,25 11,90 9,89
1947 2648 1104 3752 203 74 277 7,67 6,70 7,38

. 1948 2433 1067 3500 204 88 292 8,38 8,25 8,34
1949 7.214 829 3043 188 78 266 8,49 9,41 8,74
1950 1991 720 2711 159 41 200 7,99 5,69 7,38
1951 1979 477 2456 120 35 155 6,06 7,34 6,31
1952 1950 425 2375 75 24 99 3,85 5,65 4,17
1953 2117 298 2415 91 16 107 4,30 5,37 4,43
1954 2026 276 2302 73 6 79 3,60 2,17 3,43
1955 2232 203 2435 65 9 74 291 4,43 3,04
1956 2450 139 2589 88 12 100 3,59 8,63 3,86

19. Säuglingssterblichkeit nach dem Alter

Ehelich Unehelich Oberhaupt
Alter

männ-/ weib-I zus. Idavon männ-I weib-I Idavon ins- Idavon
lich lich Ausl. Iich J ich zus. Ausl. gesamt Ausl.

I
Unter 1 Tag 12 12 24 2 5 2 7 1 31 3
1 Tag 4 7 11 3 - 1 1 1 12 4
2 Tage 2 2 4 1 1 2 3 - 7 1
3 . 2 1 3 - - - - - 3 -
4 . 1 - 1 - - - - - 1 -
5 . 2 - 2 - - - - - 2 -
6 . 1 1 2 - - - - - 2 -
7 . 1 1 2 - - - - - 2 -
8-14 Tage 2 2 4 - 1 - 1 1 5 1
15-20 . - - - - - - - - - -
21-31 . - 2 2 - - - - - 2 -

Unter 1 Monat 27 28 55 6 7 5 12 3 67 9
1- 2 Monate 1 1 2 - - - - - 2 -
2- 3 . 3 5 8 - - 4 4 - 12 -
3- 4 . 2 1 3 1 1 1 . 2 - 5 1
4- 5 . 3 - 3 1 - - - - 3 1
5- 6 . 4 - 4 1 - - - - 4 1
6- 7 1 - 1 - - - - - 1 -.
7- 8 - - - - - - - - - -.
8- 9 2 - 2 - 1 - 1 - 3 -.
9-10 3 - 3 - - - - - 3 -.
10-11 - - - - - - - - - -. -I11-12 - - - - - - - - -.

Zusammen I 461 35 I 81 I 9 I 9 I 10 I 19 I 3 I 100 I 12
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VII. GESUNDHEITSWESEN

1. Krankenanstalten

I Belegung ;;. ~~ I.- "
" Summe =10
Cl J,.~ ::'"0

aller .! .fi ~iKrankenanstalten , .. ~
Verpflegs- .~ ii:Cl

" c ••" c .! c c .ij=a.g'" ClO E" tage -6 -ti " "N " ~ c_ _N ~~•..",- GI CD:;;:;: =" _GI '0 t5~.!:o.a. o.m .<= 'e mc

1) 2)
93,761,8,5,Allg. Krankenh. d. Stadt Linz 104 291 1037 391864 1199 564

Krankenh. Barmh. Schwestern 25 120 560 192058 623 340 93,96 18,81
Krankenhaus Barmh. Brüder 23 58 300 117124 338 181 106,96 16,70
Krankenhaus der Elisabelhinen 7 30 110 46214 154 75 115,10 18,03
Diakon issen-Kranken ha us 5 20 75 28199 84 36 103,01 12,90
Landes-Heil- u. Pflegeanstalt 6 152 810 400392 1115 1054 135,43 377,91
Landesfrauenklinik 13 62 247 76024 246 122 84,33 12,33
Unfallkrankenhaus 19 81 145 63909 200 109 120,75 13,47

3)
Landeski nderkrankenhaus 14 66 350 26029 339 79 78,28 20,44

Zusammen 2'61880136341' 341 8131 1 l' 01,16123,80
') Ohne Schwesternschülerinnen. ') Bis Oktober 1182 Belten, dann Auflösung der Kin-

derobteilung Haid; Jahre-sdurchschnill 1145 Bellen. ') Eröflnung 28. 9. 1956.

1. Krankenstand und -bewegung der Linzer Spitäler

I Männliche Weibliche Patienten
Patienten Patienten insgesamt

Krankenstand
über- 1 davon über- I davon über- I davon
haupt orts'r. haupt ortstr. haupt ortstr.

Bestand am Jahresanfang 1300 571 1602 690 2902 1261
Aufgenommen im 1. Quartal 6486 3348 8116 4251 14602 7599

2. ft 6132 3217 8139 4272 14271 7489
3. ft 6139 3434 7819 4315 13 958 7749
4. ft 6034 3390 7582 4113 13 616 7503

Summe 26091 113960 133258117 641 159349131 601
Entlassen im 1. Quartal 6184 3163 7864 4114 14048 7277

2. ft 5884 3206 7758 4060 13 642 7266
3. ft 6029 3360 7681 4283 13 710 7643
4. ft 5799 3281 7557 4066 13 356 7347

Gestorben im ,. Quartal 201 79 211 80 412 159
2. ft 219 104 168 70 387 174
3. ft 171 90 176 70 347 160
4. ft 211 88 209 91 420 179

Entlassen, bzw. gestorben 24698113 371 131624116834156322130205

Bestand am Jahresende 13931 5891' 6341 8071 3 0271' 396
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3. Anzeigepflichiige Infektionskrankheiten

I .

I I IKrankheiten 1953 1954 1955 1956

I
Diphtherie 92 50 46 18

Scharlach 289 402 712 552

Mumps 6 22 - -
Keuchhusten 233 223 131 142

Lungentuberkulose 218 249 213 171

Haulluberkulose 2 4 1 2

Tbc. anderer Organe 10 15 23 23

Epidem. Genickstarre 3 6 4 2

Encephalitis 3 - - 1

Poliomyelitis 13 5 20 4

Trachom 1 1 - -
Typhus abdominalis 27 15 39 16

Paratyphus 50 45 44 50

Ruhr - - - -
Bi~verletzu~gen - 1') 21) -

1) Anmerkung: Tiere gesund.

4. Erkrankungen an Gonorrhöe und Lues

Gonorrhöe Lues

Alter I weiblich I männlich I I zusammenmännlich zusammen weiblich

0-14 - - - 1 . 2 3
14-18 16 30 46 1 1 2
18-21 62 35 97 1 2 3
über 21 291 109 400 18 27 45

I Zusammen 369 I 174 I 543 I 21 I 32 I 53

95



5. Die städtische Zahnuntersuchungsstelle

Die Zahnuntersuchungsstelle wurde im Dezember 1955 errichtet. Die
statistische Auswertung der Ergebnisse ist auf breiter Grundlage er-
folgt. Eswerden nachstehend jedoch nur die Hauptergebnisse mitge-
teilt, weil vor einer ausführlicheren Darstellung die Ergebnisse eines
weiteren Jahres abgewartet werden sollen.

Statistik der Zahnkaries der Linzer Schulkinder 1955/56
Zahl de, untersuchten Kinde, Zahl der Prozenf-

davon halten Zahl der kariösen, anteil der
Alter der benden ext,rah. kariösen,
Kinder Ins- kariesfreie I kariesbefallene blei- od. rep. extrah.,
Jahre gesamt bleibende Zähne bleibende Zähne Zähne bleib. u. rep.

je Kind Zähne I bleib.
Kinder I in Proz. Kinder I in Proz. je Kind Zähne

Knaben

6 263 126 47,91 137 I 52,09 5,95 1,11 18,7
7 752 202 26,86 550 73,14 8,25 1,82 22,0
8 62 7 11,29 55 88,71 10,94 2,97 27,1
9 632 30 4,75 602 95,25 14,84 3,86 26,0
10 312 9 2,88 I 303 97,12 I 17,34 4,23 I 24,4
13 395 13 3,29 382 96,71 26,65 6,47 24,3

Mädchen

6 185 66 . I 35,68 119 I 64,32 7,47 1,43 19,1
7 761 182 23,91 579 76,09 9,36 1,94 20,8
8 112 9 8,04 103 91,96 12,19 2,84 23,3
9 613 18 2,94 595 97,06 16,62 4,17 25,1
10 235 I 5 2,13 230 97,87 I 19,41 4,83 24,9
13 494 5 1,01 399 98,99 27,30 7,88 28,9

Zustand der kariösen, extrahierten und reparierten ZähneHo,,,, ",",.d. Von 100 Zahl der Gesamtzhl.
Zähne entfallen kariösen, Zahl der kariösen d. kariösen

Alter der Kinder extrah,od. Milch- oder extrah.ad.

Jahre . kariöse Iexirahierfe rep. bleib. zähne reparierten rep. bleib.
Zähnen je Kind Milch. Zähne und
waren zähne Milchzähne I

bleibende Zähne versorgt je Kind je Kind,
6 17,06 I I 9,73 17,23 I 8,56 9,67
7 19,11 0,05 13,17 15,48 8,51 10,33
8 Knaben 19,03

I
0,15 13,59 13,02 7,98 10,95

9 19,36 0,51 I 25,51 9,08 I 5,76 9,62
10 17,99 0,81 26,23 7,04 4,42 8,65

6 15,34 - 19,70 I 16,17 I 8,52 I 9,95
7 21,18 0,84 18,26 14,39 8,49 10,44
8 Mädchen 18,83 0,22 19,18

I
11,73 7,88

I
10,72

9 16,47 0,42 34,32 7,61 I 5,14 9,31
10 18,07 0,66 27,34 5,12 3,42 8,25
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6. Leistungen der MagistratskrankenfUrsorge
". I I I IBehandlung.ar! 1953 1954 1955 1956

Ärztliche Hilfe
Krankheitsfälle von Mitgliedern
a) ärztliche Behandlung 3095 2814 2992 2796
b) fachärztliche Behandlung 1443 1507 1488 1370

Krankheitsfälle von Angehörigen
a) ärztliche Behandlung 3178 2654 3157 2465
b) fachärztliche Behandlung 1429 1338 1422 1329

Zusammen 9145 I 8313 I 9059 I 7960
Ambulatorische Behandlung in Kranken-
anstalten
a) Mitglieder 545 428 314 621
b) Angehörige 362 316 119 436

Stationäre Behandlungen tn Kranken-
anstalten

a) Mitglieder 360 305 375 310
b) Angehörige 269 244 235 225

Stationäre Behandlungen tn Heilstätten
a) Mitglieder 38 11 9 16
b) Angehörige 14 2 10 7

Zahnärztliche Behandlungen
Konservierende Behandlungen
a) Mitglieder 1438 1367 1377 1370 Ib) Angehörige 1620 1441 1479 1503

Zahnersatz
a) Mitglieder 590 542 491 613
b) Angehörige 389 296 218 347

Verschiedene Leistungen
Wochenhilfe an Mitglieder 4 5 3 5

an Angehörige 31 24 18 29
Sehbehelfe an Mitglieder 312 242 255 252

an Angehörige 167 104 118 143
Orthopädische Behelfe an Mitglieder 99 130 126 173

an Angehörige 76 96 112 149
Krankentransporte von Mitgliedern 129 147 154 145

von Angehörigen 121 153 137 154
Begräbn iskostenbeiträge für Mitglieder - I

- - -
für Angehörige 7 10 6 9

Zuschüsse
für Landaufenthalte an Mitglieder 13 9 13 9

an Angehörige 72 45 27 45
für Kuraofenthalte an Mitglieder 84 60 71 118

an Angehörige 26 11 31 30
Sonstige Zuschüsse an Mitglieder 39 46 12 26

an Angehörige 28 18 7 11
Mifgliederstand Mitglieder 2323 2223 I 2222 2228

Angehörige 2964 2641 2617 2587
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VIII. WOHLFAHRTSVERWALTUNG
1. Städtisches Fürsorgeamt

Jänn.1 Febr.1 MärzlAPril1 Mail Juni I Ju/i IAug.lsepl.1 Okf.1 Nov.1 Dez.
Bezeichnung

Parteien

Wirtschaftsfürsorge für Gro~jährige
Laufend unferstützte
Parteien
Kriegbeschädigfe
und -hinferbliebene 33 28 30 28 34 28 35 34 34 34 34 33Sozialrentner 50 54 57 47 49 47 52 52 50 50 48 49Kleinrentner 18 18 19 19 18 18 18 18 16 16 18 18Kleinrentnern
Gleichgestellfe 337 323 330 344 334 346 329 329 333 336 341 331Allgemeine Für-

sorge 233 230 253 262 258 276 279 280 286 295 300 253Einmalige Bar/eistun-
gen für Unterstüfzte
und sonstige Hilfs-
bedürftige 288 331 337 234 240 197 174 169 164 201 213 337Darlehen - - - - - 1 - - 1 - - -Sach- und
Dienstleistungen

3 5 1604 539 215 308 24 30 4 541Brennmaferial - -
Kleidung u. Hausraf - 205 4 - 11 56 14 1 77 64 5 351
Obersiedlungen - 4 3 - 3 1 2 - - 10 2 3
Fahrtkosten - - 12 - 9 6 5 3 6 5 5 13
Obersfellungen 10 2 1 7 2 1 5 1 3 - 7 2

Gesundheitliche Für-
sorge
Wochenfürsorge 2 - 1 2 4 4 2 3 3 3 2 1Ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung 208 289 691 55 19 714 43 531 8 55 38 516Arzneien und
Heilmillel 2 716 37 131 610 613 71 477 75 82 486 174Krankenfransporfe - 50 36 1 42 24 66 29 - 62 3 45Begräbnisse 5 3 16 - 10 - 2 3 - 14 3 10Hauspflege - 10 1 - - - - 1 - - - -

Geschlossene Fürsorge

Spezialanstalf bKur-
.und Bäderge rauch) - - - - - - - - - 1 - -

Erholungsheim-
9 8behandlung - 17 9 9 6 9 6 9 4 1

Krankenhaus-
behandlung - 10 21 99 58 56 115 67 14 155 14 259

Pfleglinge im Städt.
Altersheim 412 414 414 417 419 425 423 413 424 430 425 423

Pfleglinge in versch.
ausw. Altersheime n 112 112 112 112 112 112 116 110 110 110 110 110

Pfleglinge in Arbeits.
anstalten 13 13 13 10 8 8 8 6 6 6 6 7

Pfleglinge in Trinker-
heilanstalten 12 10 10 15 15 14 12 11 11 11 11 11

Blinde, Taubsfumme u.
Krüppel in Anstalten 4 4 4 4 4 4 10 10 8 6 6 6

Sonstige Wohllahrts- und Fürsorgema~nahmen

Fürsorgearbeifer 132 132 134 131 145 142 120 115 113 124 108 99
BeihilJen an kinder-
'reiche Familien 2 4 5 2 2 3 3 2 2 - - -Mietbeihilfen - 1 2 2 - 3 1 4 - 1 2 1
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1. Städtisches Jugendamt

Bezeichnung
Jänn.1 Febr.\ MärzlAPrill Mai 1Juni I Juli IAug.lsept.1 Okt.1 Nav.1 Dez.

Parteien

Rechtsfürsorge

Zahl der Vormundschoflen 4221 4249 4261 4271 4208 4300 4307 4305 't" ~312 4326
davon Alimenfenempfänger 2060 2066 2069 2074 2079 2088 2100 2109 21162129 !146 2150
Rentenempfänger 258 252 249 246 244 741 239 239 237 237 237 237
Zahl der Pflegschaflen 570 565 573 569 577 584 582 584 578 578 575 579

Erziehungsfürsorge

Zahl d. Pflegekinder überh. 617 619 614 625 649 654 658 646 627 738 738 736
davon Pflegekinder, für die

von der Stadt Linz
pflegegeld bezahlt wird 430 435 430 438 436 443 438 433 428 429 427 429

Zahl der Kinder unter ge-
richflich angeordneter
Erziehungshilte 147 134 148 157 149 156 169 170 192 161 132 131

Zahl der Kinder unter amt-
licher Erziehung.hilfe 759 764 772 774 780 811 825 807 812 818 825 846

Jugendgerichtsfälle
beim Landesgericht 18 18 17 12 16 14 - 18 23 27 48 52
beim Bezirksgericht 2 19 42 20 28 9 32 29 32 18 61 33

Kindesabnahmen (Zahl der
Kinder) - 4 5 3 1 4 3 7 8 2 1 2

FE-Fälle (Fürsorgeerziehung) - 394 - - 407 - - 406 - - 364
EA-Fälle (Erziehungsaufsicht) 2783 2856 2773 2766 2735 2761 2751 2716 12832 2836 2878 2820
davon in Heimen3) - - 87 - - 87 - - 83 - - 96

GefährdetenfürscSrge 1436 1454 1459 1464 1454 1480 1486 1488 1488 1490 1497 1452
davon in Heimen3) - - 260 - - 249 - - 244 - - 233

Erziehungsberatung 282 277 314 280 374 365 202 209 189 366 297 200

Gesundheifsfürsorge

Mütterberatung (0-2 Jahre) 134 1 358 1746 2034 2044 2149 2260 2395 2163 2558 2182 1511
Kinderberatung (2-6 Jahre)1 234 138 163 152 169 264 167 306 209 190 205 87
Erholungsaktionen, Zahl der
verschickten Kinder 52 46 43 41 68 130 131 142 48 51 45 46

Besucher der amtsärztlichen
Sprechstunden 230 178 298 393 588 612 520 481 370 220 201 97

Ärztlich unters. Schulkinder 2459 2503 1 843 2047 2071 1 110 - - - 990 2601 1874

Jugend am Werk (Jugendliche ohne Lehrstelle)

Zahl der Knaben 62 55 41 37 32 12
1 27 I 21 30 59 58 53

Zahl der Mädchen 135 127 115 93 77 49 72 50 54 112 104 98

Städtische Kindergärten

Vormittagskinderl) 856 750 842 939 911 846 698
1-
4
)1 787 859 972

1

948
Nachmittagskinder1) 758 660 731 792 762 762 617 _4) 684 725 765 808
Miflagskinderl) 276 285 293 272 269 288 266 _4) 252 255 258 267

Halboflene Fürsorge

Kinder in städtischen
Kinderkrippen 50 48 50 53 55 55 48 _4) 52 53 56 58

Geschlossene Fürsorge

Kinder in Säuglingsheimen2) 22 20 22 21 18 15
91

12
1

10
20~ I 10 10

Kinder in anderen Heimen2) 199 225 240 221 222 209 194 161 206 209 211

1) Durchschnittliche Tagesfrequenz. 2) Städtische und andere. 3) Meldung vierteljährlich.
4) Ferien mit 2 Notbetfieben und 1 Sommerkindergarfen geöflnet.

99



3. Städtisches Altersheim

Abgang
Zugang Stand am Monatsende

Monate überhaupt I dav. gestorben

männl. I weibl. männl. I weib!. männl. I weib!. männl. I weibl. I zus.

Jahr 1954

Jänner 6 7 2 7 2 6 131 236 367
Februar 4 10 1 8 - 8 134 238 372
März 4 13 7 8 5 5 131 243 374
April 4 13 4 12 2 11 131 244 375
Mai 3 10 2 6 2 4 132 248 380
Juni 2 7 1 6 1 3 133 249 382
Juli 6 13 4 8 3 4 135 254 389
August 1 7 5 2 5 3 131 259 390
September 2 4 6 8 4 7 127 255 382
Oktober 6 14 1 5 1 2 132 264 396
November 3 9 3 7 3 6 132 266 398
Dezember 1 4 2 9 2 7 131 261 392

Jahr 1955

Jänner 11 11 4 6 2 3 138 , 266 404
Februar 3 15 4 12 3 10 137 269 406
März 8 11 3 9 2 8 142 271 413
April 6 8 8 14 5 9 140 265 405
Mai 5 6 6 13 3 13 139 258 397
Juni 4 10 5 8 1 7 138 260 398
Juli 7 9 8 6 6 4 137 263 400
August 3 1 2 4 1 4 138 260 398
September 4 9 2 4 2 4 140 265 405
Oktober 5 10 2 5 2 4 143 270 413
November 4 8 2 10 2 5 145 268 413
Dezember 6 7 8 6 6 4 143 269 412

Jahr 1956

Jänner 9 12 10 5 6 5 142 276 418
Februar 8 5 4 12 2 12 146 269 415
März 9 14 16 7 14 6 139 276 415
April 5 12 4 11 2 10 140 277 417
Mai 6 10 3 11 3 9 143 276 419
Juni - 8 10 5 7 2 4 146 279 425
Juli 4 9 5 10 2 7 145 278 423
August 4 4 7 11 7 10 142 271 413
September 8 11 3 5 2 3 147 277 424
Oktober 7 9 6 4 4 1 148 282 430
November 6 10 9 12 8 9 145 280 425
Dezember 6 9 8 8 6 6 143 281 I 424
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4. Kindergärten

Kinder- 50n- Zahl der Kinder
Bezeichnung gärtne- Helfe- stiges

rinnen rinnen Per-
sonal männl. weib!. zus.

Städlische Kindergärlen

Laskahof 1 I 1 1 I 23
1: I 32

Ing.-Slern-Slra~e 15 2 1 1 32 50
Dauphineslra~e 151 2 1 1 27 26 53
Dr.-Ebenhoch-Stra~e 8 3 2 2 39 45 84
Kremsmünslererslra~e 19b 2 1 1 24 25 49
Kudlichslra~e 969 2 1 1 35 21 56
Goelheslra~e 73 4 2 1 62 39 101
Johann-Plank-Slra~e 12 - 14 2 1 1 24 29 53
Römerberg 92 2 1 1 28 23 51
Poslhofslra~e 43 2 2 1 28 29 57
Peslalozzislra~e 84 2 1 I ~3 27 18 45
Ramsauerslra~e 44 2 1 1 26 24 50
Thungassingerslra~e 13 2 1 1 31 26 57
Waldegg 101 2 1 1 22 23 45
Leonfeldnerslra~e 3 a 4 3 2 49 51 100
Leonfeldnerslra~e 80b 2 1 1 24 21 45
Leonfeldnerslra~e 100a 2 2 - 25 22 47
Freislädlerslra~e 135b 2 1 1 21 29 50
SI. Magdalena 2 1 1 20 28 48
In der Auerpeinl 4 3 2 52 50 102

Zusammen 46 I 28 I 24 I 619 I 55611175

Carilas-Kindergärlen

,
Achaz- Willinger-Slra~e 22 1 1 - 15 18 33
Uhlandslra~e 1 2 - 1 47 44 91
Fröbelslra~e 30 A 2 - 1 36 27 63
Wambachslra~e V. 995 1 - 1 18 15 33
Kudlichslra~e 1 1 1 22 32 54
Margarelhen 47a 1 - 1 8 7 15
Kleinmünchen 113 2 2 1 43 24 67
Lederergasse 50 2 - 1 30 34 64
Pfarrplalz 4 1 - 1 11 16 27
Schuberlstra~e 5 3 5 2 54 41 95
Sleingasse 5 3 1 2 44 38 82
Schulschwester." Brucknerslra~e 2 2 1 37 43 80
Ursulinen 2 - 1 20 36 56
Freislädlerslra~e, Chrislkönig 2 - 1 40 38 78
Baracke Teistlergutslra~e 2 - 1 35 38 73
Rosenslra~e 7 2 4 - 28 22 50
Po"'heimerslra~e 2 1 1 - 22 20 42

Zusammen 30 I 17 I 16 I 510 I 493 11003
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Noch: 4. Kindergärten

Kind~H- Son- Zahl der Kinder
Bezeichnung gärlne- Helfe- ,Iige,

rinnen Per-rinnen sonel männl.1 weib!. I zus.

Lager-Kindergärten

Lager 55, Niedernharterstra~e 1 I 1 20 15 35-
Lager 65, Niedernhart 1 2 2 24 26 50
Lager 67, Wegscheid 3 2 1 58 45 103
Lager 50/53, Vöest-Gelände 1 1 - 6 13 19
Lager 115, Ebelsberg 1 - - 7 11 18
Lager 76, Fabrikskaserne 1 - 2 21 20 41

Zusammen 8 I 6
1

5
1
136

1 1301 266

Oberhaupt 84 I 51 I 45 11 265 11 179 12 444

s. Kinderhorte
Horfner Son- Zahl der Kinder

Bezeichnung Helfe- stiges
rinnen Per-

mönnl. I weibl. sonal männl ..1 weib!. I tus.

Städtische Horte

Harbach 1 2 - 2 52 23 75
Karlhof 1 2 - 1 46 26 72
Im Hühnersteig 6 - 3 - 1 53 37 90
Limonikeller 1 1 - 1 42 18 60
Makartsfra~e - 2 - 1 27 18 45
Laskahof, Dauphinestr. 214 1 2 - 1 43 39 82
Bindermichl - 3 - 1 55 25 80
Kandlhaus, Andr.-Hofer-PI. - 2 - 1 29 20 49
Ing.-Stern-Stra~e 1 2 - 1 41 29 70
Kleinmünchen - 3 - 2 61 26 87

Zusammen 5 I 22 I - I 12 1449 1261 1710

Caritas-Horte

Sleingasse 5 - 1 - 1 27 25 52
Friedenskirche - 2 - 1 36 34 70
Fröbelstra~e 30a - 1 - - - 40 40
Kleinmünchen 113 - 1 - 1 21 15 36

Zusammen - I 5
1
-

1
3 I 84 I 114 1

198

Oberhaupt 5 I 27 I - I 15 1.533 1375 1908
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IX. RECHTSPFLEGE

1. Zivilgerichtsbarkeit in Streitsachen

I Mahnsachen beim I Angefallene Klagen beim
Jahr Bezirksgericht Linz IBezirksgericht Linz Landesgericht Linz

,
!

1946 132 741 1434
1947 475 1 225 1176
1948 1459 2559 1472
1949 2475 3446 1766
1950 3665 4471 1 516
1951 4156 4674 1589
1952 4999 6145 1773
1953 6150 7471 1 662')
1954 6005 8855 1 776')
1955 6617 9029 2172')
1956 7737 13468 2229')

') Beim Landesgerichf Linz im Jahre '953 auqerdem 497 Wechselzahlungsauffröge, des-
gleichen 800 im Jahre 1954, 826 im Jahre 1955 und 1506 im Jahre 1956.

2. Zivilgerichtsbarkeit au~er Streitsachen
(Bezirksgericht Linz)

Bezeichnung 1952 1953 1954 1955 1956

Anfall an Zwangsvollstreckungen 14239 17292 18410 19301 21 212

Verlassenschaftsabhandlungen anhängig 2310 2332 2013 2016 2067

Verlassenschaftsabhandl ungen beendet 1944 2042 1995 1979 2068

davon durch Einantwortungen 412 378 484 484 496

Anfal.) an Vormundschaften 1855 1843 2131 1781 1604

Anfall an Kuratelen 616 580 687 542 484

Anfall an Grundbuchsachen 7511 6906 6883 7751 10503

Kündigungen in Bestandsangelegenheilen 698 695 693 656 2875
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3. Konkurse und Ausgleiche
(Landesgericht Linz)

Art der Beendigung I 1952 I 1953 I 1954\ 1955 1 1956

Konkurse überhaupt 39 67 82 39 52
davon. Konkurse' beendet:

durch Zwangsausgleich - 4 - - -
durch Verteilung des Massevermögens - 11 - - -
infolge Mangels an Vermögen - 2 - - -
auf. sonstige Art 4 2 30 8 39

Ausgleiche überhaupt 25 31 49 29 41
davon Ausgleiche beendet:

durch ,Bestätigung des Ausgleiches 22 3 - 21 22
durch Zurückziehung des Ausgleiches - 1 - - -
auf an'dere Art - 8 31 7 -

4. Gerichtliche Verfahren in Strafsachen
(Bezirksgericht Linz)

Bezeichnung I 1952 I 1953 I 1954/ 1955 I 1956 I

Verfahren in Obertrelungsfällen
vom Vorjahr anhängig übernommen 1306 1026 1185 835 1026
im Ausweisjahr zugewachsen auf Grund

einer öffenllichen Anklage 6417 6033 6722 7456 8413
im Ausweisjahr zugewachsen auf Grund

einer ..Privatanklage 547 490 4(,4 551 417
in I. Instanz erledigt durch Urteil 2168 2296 3128 2902 2590
in I. Instanz erledigt durch Strafverfügung 922 753 458 693 1526
in I. Instanz erledigt auf andere Weise 4154 3315 3950 4221 4376

anhängig verblieben 1026 1 185 835 1026 1364

I
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S. Strafsachen beim Landesgericht Linz
... ,

1
1953

I
1954

1
I, 1956Straffälle 1955..

anhängig übernommen 821 438 436 511
zugewachsen über Antrag der Staatsanwaltschaft 3337 1'218 2731 5088
zugewachsen durch Privatan'klage 3 3 14 4
in I. Instanz erledigt durch Urteil, insgesamt 1115 886 1009 2950
in I. Instanz erledigt durch Urteil des Einzelrichters 716 504 564 942
in I. Instanz erledigt durch Urteil des Schi;i/lenger. 333 379 438 704
in I. Instanz erledigt durch Urteil des Schwurger. 8 3 7 12
in I. Instanz erledigt durch Urleil des Volksgerichtes 58 - 8 -

6. Rechtskräftig abgeurteilte Personen

Bezeichnung I 1952 I 1953
1 1954 I. 1955 I 1956.

Bezirksgericht Linz

Abgeurteilte überhaupt 4268 3887 3602 4023 4116

davon im Alter bis einschlie~lich 18 Jahren 203 197 189 233 307

-Schuldiggesprochene überhaupt 3476 2980 2895 3192 3309

davon im Alter bis einschlie~lich 18 Jahren 153 147 154 187 289
Landesgericht Linz

Abgeurteilte überhaupt 1281 1407 1095 1276 1584

davon im Alter bis ejnschlie~lich 18 Jahren 63 76 80 122 225

Schuldiggesprochene überhaupt 1060 1234 911 1044 1248

davon im Alter bis einschlie~lich 18 Jahren 63 76 80 122 225

Einzelrichter, Abgeurteilte 700 823 563 659 962

Einzelrichter, Schuldiggesprochene 591 713 474 561 744

Schöffengericht, Abgeurteilte 575 497 529 608 - 602

Schöffengericht, Schuldig'gesprochene 400 410 434 474 484

Schwurgericht, Abgeurteilte 6 9 3 9 20

Schwurgericht, Schuldiggesprochene 6 7 3 9 20

Volksgericht, Abgeurleilte 169 78 1-. 21 8 -

Volksgericht, Schuldiggesprochene 53 28 14 3 -
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7. Krimlnalsfatistik

B~zeichnung der Delikte I 1952 I 1953 I 1954 I 1955 I 1956

Mord und Versuch 1 5 3 3 2
Raub und Versuch 4 1 5 6 5
Brandlegung - 5 - 2 2
Abtreibungen 88 -47 64 53 48
Tödliche Verkehrsunfälle 18 15 11 29 34
Sonstige Verkehrsunfälle 1162 1 266 1503 2567 2757
Andere Unfälle 35 44 148 212 136
Selbstmorde und -versuche 56 51 69 75 96
Einbruchsdiebstahl 390 312 317 384 603
Sonstige Diebstähle 2155 2247 1437 2661 2065
Veruntreuungen 217 262 303 282 230
Betrug 706 777 1028 1128 1084
Kfz.-Diebstähle 28 44 40 60 160
Fahrraddiebstähle 631 506 544 567 642
Obertrefung von Preis- und

Bewi rlschaftu ngsvorschr. 354 348 176 399 395
GeschJ. Erkrankungen 237 151 108 80 35
Sittlichkeilsdelikfe 119 312 315 333 330
Geheime Prostitution 731 659 508 329 118
Körperverletzungen 648 578 536 867 822
öffentliche Gewalttätigkeit 55 49 39 53 52
Mi~brauch der Amtsgewalt 21 3 10 4 5
Illegaler Grenzübertritt 60 59 56 36 39
Boshafte Sachbeschädigung 221 202 186 283 342
Gefährliche Drohung 67 96 103 115 103
Wachebeleidigung 111 128 96 118 123
Landsfreicherei, Pa~vergehen 146 174 163 208 117
Devisenvergehen 34 12 3 - -

Quellen: Tätigkeitsbericht der Bunde.polizeidirektion Linz. Von 1952-1954 nur Linz süd.
lich der Donau, nach Beseitigung der Demarkationslinie ab 1955 das gesamte 5tadt-
gebiet einschlie~lich Urlahr.
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x. LANDWIRTSCHAFT
1. Bodenbenutzungserhebung

Kulturerlen und sonstige Flädlen I Linz-Süd I Urlahr I Zusammen
he ha ha

I. Ackerland 1266 478 1744
11. Gartenland 125 58 183
11I. Obstanlagen 21 26 47
IV. Baumschulen 4 - 4
V. Wiesen a) mit einem Schnitt 16 102 118

b) mit zwei und mehr
Schnitten 516 458 974

VI. Weiden a) Kulturweiden 16 34 50
b) Hutweiden 27 30 57

VII. Alpines Grünland - - -
VIII. Streuwiesen - 24 24
IX. Weingärten - - -
X. Waldungen 2290 4879 7169
XI. See.n, Sümpfe, Teiche 8 8 16
XII. Strom, Flüsse. Bäche 1057 61 1 118
XIII. Unkultivierte Moorflächen - 6 6
XIV. Gebäude- und Hofllächen 3017 863 3880
XV. Wege land. öffentliche Flächen.

Industriegelände, Friedhöfe, 1953 85 2038Eisenbahnen usw.
Zusammen 10316 I 7112 I 17428

Die Bodenbenutzungserhebung erfo~t die Betriebsflädlen nodl dem sogenannten .Wirtsdlolts-
prinzip" r d. h. die von einem Betrieb in Unz bewirfschafteten Flächen werden in ihrer Ge-
samtheit in Unz gezählt, auch wenn ein Teil des Grundes in einer Nachbargemeinde ge-
legen ist. Die umfangreichen Waldungen, die von den Güferdirekfionen in Unz verwalte'
werden, sind über weite Gebiete Oberö~ferreichs verstreut: nur wenige Waldflächen sind
in Linz gelegen. Audl die gro~e Wosserflädle (Strom. Flüsse, Bädle) umfa~t viele Ufer-
parzellen des Obersdlwemmungsgebietes der Donou von Engelhariszell bis zur Mündung
der Enns, die von der Sfrombauverwaltung in Unz verwaltet werden. Die Gesamtfläche von
17.428 ho ist desholb weit grä~er als das Stodtgebiet von Linz.

2. VIehstand nach Stadtteilen
(Dezember 1956)

\
Innen-\ U loh I pöst-I Sankf I weld_\Lustenau\ KI';.in-1 Ebels- ~

Tiergottungen stadt r r Jing- Mogdo- und mun- b
berg leno egg Si. Peter dlen erg

Pferde 16 7 19 35 19 9 26 43
Rinder 47 99 281 555 120 44 216 718
davon Milchkühe 37 69 205 372 86 37 137 501
Schafe - 10 4 6 - 1 12 4
Schweine 102 128 351 648 467 200 509 2055
Ziegen 18 31 88 101 38 49 138 264
Federvieh 1737 2475 2655 4082 3483 2540 5224 6579
davon Legehühner 1087 1850 1666 2459 2830 1626 3687 4202
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XI. HANDEL UND GEWERBE, BESCHÄFTIGUNG.

1. Pflichtmitglieder
der Gebietskrankenkasse im Stadtgebiet Linz

Männer Frauen Oberhaupt

Stand I I Sland I I Sland I IMonate
M::::'ts- Zugang Abgang M::::'ts- Zugang Abgang M::::'ts- Zugang Abgang
anfang anfano anfang

Jänner 61518 1468 3743 30096 746 1758 91614 2214 5501
Februar 59243 2336 2462 29084 1178 909 88321 3514 3371
März 59117 3834 3718 29353 1807 1422 88470 5641 5140
April 59233 3989 2602 29738 1265 1061 88971 5254 3663
Mai 60620 3379 2353 29942 1295 1088 90562 4674 3441
Juni 61 646 3736 3477 30149 1920 1511 91795 5656 4988
Juli 61905 4249 3812 30558 1876 1797 92463 6125 5609
August 62342 4080 3599 30637 2109 1564 92979 6189 5163
September 62823 3456 3531 31182 1826 1642 94005 5282 5173
Oktober 62748 4041 3533 31366 2041 1655 94114 6082 5188
November 63256 2957 3022 31752 1683 1532 95008 4640 4554
Dezember 63191 1751 2734 31903 1071 1106 95094 2822 3840

2. Vorgemerkte verfügbare Arbeitsuchende im Arbeitsamt Linz
(Stichtag am Monatsende)

Männer Frauen

Monate I I zusammen I I zusamme.riAnge- Arbeiter Ange- Arbeiterslellte stellte

Jänner 445 2389 2834 545 3128 3673
Februar 494 2997 3491 491 2941 3432
März 452 2041 2493 487 2799 3286
April 382 1022 1404 468 2522 2990
Mai 348 877 1225 443 2293 2736
Juni 301 709 1010 405 2124 2529
Juli 286 696 982 377 2085 2462
August 288 712 1000 374 1956 2330
September 287 711 998 442 2034 2476
Oktober 285 845 1130 449 2167 2616
November 295 1160 1455 464 2391 2855
Dezember 358 1789 2147 406 2613 3019
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XII. PREISE, LEBENSHALTUNG
1. Kleinhandelspreise

Durchschniltsprei,se aus 135 Linzer Ladengeschä/ten in Groschen

Bedarfsartikel I .1 Jänner I Jänner I April I Juli I Okfob. I Jänner
Einhelf 19551956 1956 1956 1956 1957

. Nahrungsmittel I
Weizenmehl 1 kg 430 430 430 ,430 430 430
Brot, schwarz n 350 350 350 350 480 480
Brot, wei~ (Semmeln) n 800 800 800 800 900 900
Reis n 830 730 730 730 730 646
Kartoffeln n 130 140 150 1806) 130 130
Zucker (Würfel-) n 670 640 640 640 640 640
Margarine (Wirlscha/ts-) " 1260 1260 1260 1260 1260 1260
Pllanzenfelt " 1640 1400 1400 1400 1400 1400
Schweineschmalz, inländ. n 2550 2400 2500 2500 2500 2500
Teebulter n 3520 3520 3520 3520 3520 3520
Käse, Halbemmentaler I. n 2560 2560 2560 2560 2560 2560
Vollmilch, frisch 1Liter 212 212 2124) 2124) 2205) 2205)
Magermilch

11s;ückl
74 74 74 74 74 74

Eier 130 120 98 115 140 123
Rindlleisch, hint. 1 kg 2400 2444 2460 2500 2545 2600
Kalblleisch') n 2550 2630 2660 2780 2860 2825
Schweinefleisch') n 2700 2550 2500 2600 2690 2660
Wurst (Extra-) I. Qualität n 2700 2675 2700 2700 2700 2700
Bohnen, wei~e " 840 720 730 720 720 713
Erbsen, Spall- n 950 950 920 900 900 934
Linsen n 950 850 880 820 820 1012
Salz n 360 355 360 360 360 360

Genu~mittel
G~tränke und deren
Zubereitungsmiltel

Tee 1 kg 11280 12040 12000 12000 12000 11600
Kakao n 5280 5220 5220 5220 5250 5020
Bohnenkaffee, geröstet n 11600 10200 10400 10400 10400 10400
Malzkaffee " 1240 1240 1240 1240 1240 1240
Feigenkaffee n 1700 1840 1840 1840 1840 1840
Kaffee-Ersatz n 1020 1160 1 160 1160 I 180 1 180
Bier3) 1Liter 616 616 616 616 616 616
Wein3) n 2400 2200 2200 2200 2400 2400

') Nierenbrale~ und 5chlögl. ') Karree und 5chlögl. ') Inklusive aller. Abgaben. ') 3.5 '/.
Fettgehalt. 5) 3.20/0 Fettgehalt. 6) Heurige KOadofleln. ..
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Noch: l. Kleinhandelspreise

IEinheit I Jänner I Jänner I April I Juli I Okt. I JännerBedarfsartikel
1955 1956 1956 1956 1956 1957

Rauchwaren
Zigarren: Virginier 1 Stück 120 120 120 120 120 120

Spezi . 100 100 100 100 100 100
Senor . 60 60 60 60 60 60

Zigaretten: Jonny . 40 40 40 40 40 40
Memphis . 40 40 40 40 40 40
Sport . 35 35 35 35 35 35

Bulg. Zigarettentabak 25 9 700 700 700 700 700 700
Pfeifentabak 25 9 175 175 175 175 175 175
Bekleidungsgegenstände
Herrenanzug Gar. 110000 115000 115000 115000 115000 115000
Damenkostüm . 82000 85000 82000 80000 80000 86480
Herrenstoff, milli. Sorte 1m 28000 29000 26500 26000 26000 24380
Frauenstoff (Blusen-) . 5200 5600 5200 5200 4850 4850
Frauenstoff (Mode-) . 11000 12000 11000 11000 11 000 10600
Kattun für Oberkleid . 2400 2400 2400 2400 2400 1850
Baumwollflanell . 2600 2600 2600 2600 2600 1'890
Chiffon für Unterkleid . 2200 2200 2200 2200 1800 1650
Herrenhemd 1 Stück 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Damenhemd . 4600 4600 4600 4600 4600 4450
Herrenunterhose, lang . 5400 5600 5400 5600 5600 5450
Damenhose . 2800 2400 2200 2200 2200 2200
Herrensocken 1 Paar 2600 2200 2200 2200 2200 2200
Damenstrümpfe . 3000 2600 2600 2600 2600 2300
Herrenlilzhut 1 Stück 11500 11500 12000 12000 12500 12500
Herrenkragen . 1000 1000 1 000 1000 1000 700
Schuhe (Herren-) 1 Paar 29000 27000 27000 27000 27000 27000
Schuhe (Damen-) . 25000 24200 23200 24200 22400 22200
Sohlen und Absätze . 5800 5800 5800 5800 5800 5600
Taschentuch 1 Stück 1000 1000 1000 800 800 800
Haushattungsgegenstände
Leintuch') 1 Stück 7800 6200 6200 6200 5825 6200
Polsterüberzug2) . 3200 2600 2600 2600 2440 2400
Handtuch . 2800 2600 2400 2400 2400 2400
Wischtuch . 1200 1000 1000 1000 1000 1000
Strickwolle 1 kg 25000 22000 22000 22000 22000 22000
Zwirn, Yards 500 760 720 720 700 700 700

.
') 230/150. 2) 80/60.
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Noch: 1. Kleinhandelspreise

Bedarfsartikel I Einhe'f IJänner IJänner I April I Juli I Okf. I Jänner
. I 1955 1956 1956 1956 1956 1957

Nähnadeln, mittlere Sorte 1 Stück 20 20 12 10 10 10

Nähnadeln (Maschin-) . 120 120 90 .90 90 90

Küchentisch, gestr. . 35000 36500 38000 38000 40000 40000

Küchenstuhl, roh . 8000 10250 11000 11 000 12500 12000

Teller . 1350 1350 1350 1350 1 150 1 150

Tasse mit Unlerlasse . 1200 1200 1200 1200 1050 1000

Trinkglas, t /1 Liler . 350 350 350 300 230 224

Kochgeschirr, 2 Liler . 1670 1680 1680 1680 1800 2000

Tischmesser . 1250 1250 1250 1250 1150 1235

Gabel . 730 680 680 680 680 786

Zimmerbesen (Haarbesen) . 3850 3850 3850 3850 3600 3550

Reibbürsle . 450 480 480 480 425 472

Seife, Kernseife 1 kg 1120 980 980 980 900 1200

Slärke . 1800 1620 2150 2150 1850 1656

Drahlstifte . 540 630 640 640 640 640

Tinte 1 Liler 3750 3650 3750 3750 3750 3600

Bleislifl 1 Stück 160 160 150 150 130 130

Aluminiumfeder . 35 35 30 30 30 30

Kanzleipapier 1 Bog. 25 25 25 25 25 25

Beheizung und Beleuchtung
Holz, weich, ofenferlig 1 kg 86 90 90 90 90 90
Kohle (Slein-) t) 100 kg 8130 8470 9030 9180 9200 9700
Kerzen 1 kg 1700 1700 1700 1700 1700 1608
Zündhölzer 10 Sch. 300 320 320 320 320 320

Pelroleum 1 Liter 257 262 262 262 262 262
Brennspiritus . 520 520 520 520 520 520
Gas (ohne Grundgebühr) 1 m3 113 113 113 113 113 113
Gasmessermiele monatlich 2) - 540 540 540 540 540 540
Elektrischer liChtstrom jekWh 50 50 50 50 50 50
Grundpreis für drei-

1500räumige Wohnung - 1500 1500 1500 1500 1500
Tarife für Dienstleistungen
Rasieren - 350 350 350 350 350 350

Haarschneiden - 700 700 700 700 800 800
Slra~enbahnfahrt 3) - 100 120 120 120 120 120

BahnkilomeIer für Personen-
transport - 25 25 25 25 25 25

Briefporto (1 Fernbrief) - 150 150 150 150 150 150

') Westfälische Ste'inkohle ab Lager. ') 30 Flammen-Messer. ') Teilsfrecke.
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2. Die Preisindextiffer für die Lebenshaltung in Linz

pie Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz, welche seit April
1946 berechnet wird, war als ein Provisorium gedacht. Wie so man-
:chem Provisorium war ihr dann eine yiel längere Lebensdauer be-
schieden, als ihr anfangs zugedacht war. Es sollte nur die Lücke aus-
gefüllt werden, welche durch den Ausfall des Oesterreichischen Stati-
stischenZentralamtes 1945 entstanden war. Die vier Besatzungszonen
waren durch Demarkationslinien herme:tischabge~iegelt. Jede Besat-
zungszone war auf sich gestellt. In der amerikanischen Besatzungs-
zone war damals das Statistische Amt der Stadt Linz die einzige
Stelle, welchG über statistische Quellenwerke und eine Apparatur ver-
fügte, die es ermöglichte, amtliche statistische Unterlagen zu liefern
und statistische Erhebungen durchzuführen und zu tabellieren.
Aus diesem Grunde wurden für die St.atistik der Kleinhandelspreise
und die Berechnung der Preisindexziffer die gleiche Methode und
Technik benutzt, die bis März 1938 vom Osterreichischen Statistischen
Zentralamt angewendet worden war. Leider hat das Statistische
Zentralamt dann viel länger, als erwartet werden konnte, mit der
Veröffentlichung einer Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Wien
gezögert. Hierfür waren grundsätzliche Bedenken von entscheiden-
der Bedeutung. Dem Berechnungsschema liegt ein Warenkorb zu-
grunde, welcher einer friedensmä~igen Lebenshaltung entspricht. Die
Lebensmittelrationierung, die in den Jahren 1945 bis 1948 viel zu ge-
ringen Nahrungsmittelrationen, die künstlich niedrig gehaltenen Preise
für rationierte Waren, die höheren Preise auf dem grauen Markt, die
Preise auf dem schwarzen Markt, welche ein Vielfaches .der amtlichen
Höchstpreise betrugen, alles das sind Faktoren, welche einen "Le-
benshaltungskostenindex" sehr problematisch machen: über die
Lebenshaltung und die Kosten der Lebenshaltung vermag er nichts
auszusagen. Eine solche Aussage kanne.allerdings auch in normalen
Friedenszeiten nicht erwartet werden. Die "Preisindexziffer für die
lebenshaltung" kann nur anzeigen, wie sich das Preisniveau ver-
ändert hat, wenn die für die durchschnittliche Lebenshaltung einer
Haushaltung erforderlichen Mengen bestimmter Waren oder Dienst-
leistungen zu verschiedenen Terminen gekauft werden. In diesem
Sinne erfolgt eine Messung der Kaufkraft des Schillings. Damit kommt
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der Preisindexziffer für die Lebenshaltung eine hervorragende Be.,.
deutung für die Wirtschafts- und Sozialpolitik zu. Sie ermöglicht es,
bei der Währungspolitik einen Kurs einzuhalten, der die Erreichung
eines bestimmten Zieles bezweckt. Sie dient zur Orientierung wie
ein Kompa~. So wie ein Seeschiff die Abtrift bei Westwind abschät-
zen und Kurs NNW steuern mu~, wenn es genaiJ nach N fahren will,
so mu~ auch in der Währung-spolitik (Wirtschafts- und Sozialpolitik)
die Nebenwirkung (Abtrift) einkalkuliert we'rden.

Wegen dieser gr6~en Bedeutung der Preisindexziffer für die Lebens'::
haltung hatte das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung ab
Oktober 1946 einen eigenen Lebenshaltungskostenindex auf etwas
modernerer Grundlage errechnet. Auch alle übrigen Landeshaupt-
städte berechneten auf lokaler Basis Preisindexziffern, meist nach
dem Schema des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung.
ln mancher Landeshauptstadt werden unabhängig voneinander meh":
rere Preisindexziffern berechnet, wobei teils der Magistrat, teils die
Landesregierung, teils die Handelskammer, teils die Arbeiterkammer,
teils mehrere zugleich eigene Preisstatistiken und Indexziffern berech-
nen. Es gibt viele Preisindexziffern in österreich, aber -es fehlt bisher
eine' amtliche österreichische Preisindexziffer. Das österreichische
Statistische Zentralamt hat erst im April 1950 einen "Rückblick über
die Me~ziffern für die Veränderung der Kaufkraft des Geldes auf
Grund der Kleinhandelspreise" veröffentlicht (StatistischesHandbuch
für die Republik österreich, I. Jahrgang NF., Wien 1950, Seite 145 ff.)
Auch dann blieb die Preisindexzifferfür die Lebenshaltung unvoll-
ständig. Esblieb die Wohnungsmiete und z. T. Heizung und Beleuch-
tung unberücksichtigt, so da~ die Bezeichnung in "Index der Klein-
handelspreise" umgeändert werden mu~te.

Es ist zu begrü~en; da~ in dieser Situation nunmehr beabsichtigt
wird, eine amtliche österreichische Preisindexziffer zu berechnen. Sie
stützt sich nicht, wie bisher, ausschlie~lich auf das Preisniveau und
die Lebenshaltung in Wien. Es wurde vielmehr eine auf alle öster-
reichischen Städte und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern
ausgedehnte Konsumerhebung durchgeführt, um die durchschnitt-
liche Lebenshaltung dei' städtischen Bevölkerung zu ermitteln. (Der
Verbrauch der städtischen Bevölkerung österreichs. Herausgegeben
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von der Forschungsstelle zur Aufstellung volkswirtschaftlicher Bilan-
zen, Wien 1956.) Von April 1957 erfolgt ferner die Durchführung einer

/ nach moderner Methode und Technik organisierten amtlichenöster-
reichischen Preisstatistik (Kleinhandelspreise) in allen Landeshaupt-
städten. Es ist damit zu rechnen, da~ ihre Veröffentlichung ab 1. Jän-
ner 1958 erfolgen kann. Damit rückt auch. das Ende der auf der
Grundlage der autonomen Städtestatistik berechneten "provisori-
schen" Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz heran. Das Pro-
visorium hat fast 12 Jahre gedauert. Vergeblich war diese Arbeit
nicht. Die während dieser Zeit gemachten praktischen Erfahrungen
wurden weitgehend für die neue amtliche österreichische Preisstati-
stik ausgenutzt. Es wird ferner darauf Bedacht genommen, da~ eine
sehr gro~e Zahl wertgesicherter Verträge in Linz und Oberösterreich
auf der Grundlage der Linzer Preisindexziffer abgeschlossen wurde
und eine einwandfreie Oberleitung auf die neue amtliche österrei..;
chische Preisindexziffer ermöglicht werden mu~.

Diese bevorstehende Reform der amtlichen österreichischen Preis-
statistik (Kleinhandelspreise) und der Preisindexziffer für die Lebens-
haltung in österreich gibt Veranlassung zu einer Rückschau auf die
Entwicklung der Linzer Preisindexziffer. Auf der Basis April 1938 =
100 und 3 alte Schillinge = 2 RM= 2 neue Schillinge errechnet, er-
gab sich folgende Entwicklung:

Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz
Jahresdurchschnitt
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1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

163,0
308,8
491,3
607,5
.692,9
901,9

1 085,6
1 079,7
1 109,7
1 139,2
1 158,6



Neben dieser Linzer Preisindexziffer wurden für den Abschlu~ wert-
gesicherter Verträge auch die P~eisindexziffern des österreichischen
Statistischen Zentralamtes und des österreichischen Instituts' für Wirt-
schaftsforschung verwendet. Anfangs bestanden keine Schwierigkei-
ten, weil alle drei Stellen die gleiche Basis (März/April 1938) und die
gleiche Währungseinheit (Reichsmark) verwendeten. Im April 1948
ging das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, im Februar
1949 auch das österreichische Statistische Zentralamt dazu über, die
Schillingpreise im März 1938 als Basis zu verwenden, "weil man die
Vorkriegsschillingpreise mit den Nachkriegsschillingpreisen direkt
vergleiche". Die Folge war, da~ die Preisindexziffer nominell

im April 1948 von 464,2 auf 309,5 (Institut f. Wirtschaftsf.)
bzw. im Feber 1949 von 543 auf 362 (Stat. Zentralamt)

sank, u. zw. um ein Drittel. Das Statistische Amt Linz hielt an der ge-
setzlichen Umrechnung 3 alte Schilling = 2 RM = 2 neue Schilling
fest und die Preisindexziffer war deshalb um die Hälfte höher als
sich bei der Relation 1 alter Schilling = 1 RM = 1 neuer Schilling
ergeben hätte. Wenn eine Umrechnung auf die gleiche Basis er-
folgt, dann ergibt sich eine weitgehende IJbereinstimmung, wie aus
den drei letzten Spalten der nachstehenden IJbersicht hervorgeht.

I Originalindex
Umge,echnet aut die gleiche Basis
1938 = 100 und 3 alte Schilling =

Jah,es_ = 2 RM = 2 neue Schilling
durch-

Insfilut I Stalisti-

I
Statisti- Statisti- Ischnitt Insfilut I Statisli-

für Wirt. sches sches tür Wirt- sehes sches
schafts- Zentral- Amt schafts- Zentral. Amt
farschung amt Linz torschung amt Linz

1938') 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0
1950 465,4 462 692,9 698,1 693 692,9
1951 594,8 589 901,9 892,2 884 901,9
1952 695,9 669 1085,6 1043,9 1004 1085,6
1953 658,4 664 1079,7 987,6 996 1079,7
1954 682,6 681 1109,7 1023,9 1022 1109,7
1955 687,9 698 1139,2 1031,9 1047 1139,2
1956 711,9 718 1158,6 1067,9 1077 1158,6

') März/April 1938
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= 11 088 S (Wert 1950)

2400 S (Wert 1937) = 1 600 RM

= 11 088 S (Wert 1950)

oder nach der Umrechnung
1 600 neue Schilling:

1 600 X 693

100

Bei Aufwertungsberechnungen ergeben sich sowohl bei den Origi-
nalindexziffern als auch bei den auf die gleiche Basis umgerech-
neten Indexziffern keinerlei Abweichungen, sofern es sich nicht um
Schuldbeträge aus der Zeit vor der Einführung der Reichsmarkwäh-:-
rung 1938 handelt. Ein Schuldbetrag von S 2400.- (Wert Dezember
1937) würde nach dem Originalindex des Statistischen Zentralamtes
1950 folgende Rechnung erfordern:

2400 X 462

100

Beide Indexziffern ergeben das gleiche Resultat. Esdarf also bei der
Originalindexziffer des Instituts für Wirtschaftsforschung bzw. Stati-
stischen Zentralamtes bei der Werterrechnung von Schillingbeträgen
vor März 1938 keine Umrechnung nach der gesetzlichen Relation
3 alte Schilling = 2 RM = 2 neue Schilling erfolgen, sondern es gilt
hier die Formel. 1 alter Schilling = 1 RM = 1 neuer Schilling. Die
Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz, welche sich streng an
die gesetzliche Umrechnung 3 alte S = 2 RM = 2 neue Schilling
gehalten hat, war vor Mi~verständnissen dieser Art sicherer.
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Preis indexziffer für die Lebenshaltung in Linz 1956

Indexziffernder Gruppen

Monate
Gesamt-

Nahrungs-IGenu~-I Beklei_1Wh. IBeheiz.u.1 . index
millel millel dung 0 nung Beleucht. Sonsllges

April 1938 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jänner 1956 1093,5 1167,0 1882,3 501.1 912,5 779,1 1143,4
Februar 1956 1096,9 1168,9 1882,3 501,1 912,5 779,1 1 145,0
März 1956 1 106,8 1168,9 1882,3 501,1 942,6 779,1 1 152.4
April 1956 1095,5 1168,9 1882,3 501,1 942,6 779,1 1 147,3
Mai 1956 1096,5 1168,9 1 882,3 501,1 942,6 779,1 1147.8
Juni 1956 1107,9 1168,9 1882,3 501,1 942,6 779,1 1 152,8
Juli 1956 1120,0 1168,9 1882,3 501,1 942,6 779,1 1158,2
August 1956 1118,9 1 193,8 1882,3 501,1 942,6 788,7 1 160,8
September 1956 1 118,4 1193,8 1882,3 501,1 951,6 800,7 1 163,3
Oktober 1956 1147,4 1193,8 1882,3 501,1 952,7 800,7 1176,2
November 1956 1147,6 1 192,811 882,3 501,1 967,7 800,7 1177,7
Dezember 1956 1149,5 1 192,8 1 882,3 501,1 967,7 800,7 1 178,5

Die Indexzifferder Lebenshaltungwird auf Grund der Statistik der Kleinhandelspreisein
Linzer Ladengeschäftenberechnet. Die Berechnung erfolgl nach dem Schema des öster-
reichischenStatistischenZentralamtes,wie es im IV. Band der .StatistischenNachrichtendes
Bundesamtesfür Statistik, Seile 13 ff, beschrieben ist. Als Basis der Indexziffer gift der
Stand vom April 1938, 3 alle Schilling= 2 RM= 2 neue Schilling.

3. Auftrieb auf dem Vieh markt

IOchsenI Stiere I _ I Kal- I RinderI - I ISchwei-Monate Kuhe binnen zus. Kalber Schafe ne

Jänner 275 283 965 206 1729 1324 4 5301

Februar 174 259 796 130 1359 997 2 4309

März 225 272 854 146 1497 832 1 4596

April 173 287 891 159 1510 796 4 4204

Mai 241 611 1134 198 2184 1264 40 5005

Juni 232 462 802 192 1688 1027
1

19 4050

Juli 192 465 925 216 1798 1276 16 4650

August 246 540 692 163 1641 1114 3 3957

September 215 528 812 206 1761 1016 11 3990

Oktober 344 593 1009 251 2197 908 74 5190

November 293 365 1046 211 1915 895 85 4600

Dezember 226 432 988 184 1830 784 12 4817

Zusammen 283615097\10 91412262 121109\122331271 154669
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4. Schlachtungen

Monate I I ') I 1) I - I Kal- IRinderl Is~wei'l IPferde O~sen Stiere Kuhe binnen . zus. Kälber ne S~afe Ziegen

I Schlachtungen auf dem Schlachthof

Jänner - 155 172 424 104 855 1310 5003 3 7
Februar - 127 212 419 92 850 1014 4354 2 3
März - 113 177 411 80 781 863 4465 - 1
April - 109 189 382 87 767 953 4297 7 7
Mai - 142 278 368 100 888 1101 4386 37 8
Juni - 117 286 288 113 804 1027 4014

1
19 1

Juli - 93 242 330 115 780 1245 4487 16 2
August - 132 299 319 115 865 1144 4108 1 -
September - 112 242 331 106 791 1017 3990 11 1
Oktober - 151 276 401 147 975 906 5190 74 11
November - 142 186 468 111 907 894 4600 83 -

Dezember - 98 193 425 107 823 817 4816 12 5
Zusammen - 1491 2752 4566 1277 10086 12291 53710 265 46

Schlachtungen in gewerblichen Schlachlställen

Jänner 12 39 19 124 15 197 168 .342 - -
Februar 8 30 20 108 16 174 171 345 1 -
März 7 29 17 119 20 185 188 451 - -
April 9 26 16 114 19 175 178 395 2 2
Mai 15 41 35 113 23 212 226 462 - 2
Juni 11 40 33 89 17 179 166 291 - 1
Juli 11 26 28 105 17 176 219 428 1 -
August 4 45 28 103 13 189 196 455 2 1
September 16 37 25 107 10 179 195 390 1 2
Oktober 16 48 24 143 21 236 229 437 31 3
November 21 43 17 124 9 193 200 390 8 1
Dezember 13 30 27 127 17 201 198 434 5 -

Zusammen 143 434 289 1376 197 2296 2334 4820 51 12
Hausschlachtungen

Jänner - 1 - - - 1 - 26 JfFebruar 1 1 - 2 - 3 - 21 - -
März - - - 1 - 1 1 30 - -
April - - 1 - - 1 3 16 - -
Mai - - - 1 1 2 1 36 - -
Juni - - - - - - 5 19 - -
Juli - - - 1 - 1 1 15 - 1
August - - - - 1 1 1 16 - -
September - - 1 1 - 2 3 12 - -
Oktober - - 1 - 1 2 2 24 - -
November - - - 3 - 3 4 10 - -
Dezember - - - 5 - 5 2 23 - 3
Zusammen 1 2 3 14 3 22 23 248 - 4

1) Eins~li8~1i~ Jungo~se,; bzw. Jungstiere.
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'" S. Fleischzufuhren von au~erhalb
Zufuhren in Kilogromm1)

Monote
Pferde-I Rind-

I

Kolb- ISchwei ne-I SchOf-I Wurst 1 ,Fell,3)
fleisch fleisch fleisch fleisch fleisch2) Speck

Jänner 3342 42851 53810 71094 723 23167 206697
Februar 3349 40004 49024 58960 687 22880 135000
März 5835 38120 45707 61722 1206 22272 125000
April 3011 35650 46037 62460 3026 27907 117000
Mai 3293 41653 49889 62822 5885 24500 65000
Juni 2916 27466 44136 44432 2436 23198 165000
Juli 1925 36241 34211 35040 766 21905 145000
August 3926 38392 43461 32568 892 24101 130000
September 3353 37908 39633 33064 446 21212 185.000
Oktober 3603 40237 43398 41318 8521 19832 170353
November 3898 38671 46562 35534 6019 21656 340000
Dezember 4113 35895 45322 41228 1898 34363 185000

Zusammen 42564 1453088\541 1901580242\325051286993119690504)

1) Ein Teil wird nach Oberbeschau andernorts dem Verbrauch zugeführt. 2) Einschlieljlich
Ziegen, Lämmer und Kitze. ') Ausländisches Fett. ') Auljerdem wurden 4099 kg in"
ländisches Fett, 18.974 kg inländischer Speck, 1423 kg inländischer Filz und 305 kg
Darmfell zugeführt. ' ,

6. Durchschnittliches Schlachtgewicht in Kilogramm

Monate Ochsen Stiere Kühe Kal- Rinder Kälber Schwei- Schafe Ziegen.
') 2) binnen zus. ne

Jänner 355,4 306,5 233,4 213,3 267,8 56,8 81,5 39,6 31,7
Februar 350,1 300,0 230rO 203,9 262,5 57,3 78,9 22,5 22,0
März 351,2 296,0 233,1 212,9 256,2 57r5 78,2 - 24,0
April 342,9 302,1 222,7 211,1 258,0 55,7 79,0 33,2 20,4
Mai 328,4 286,2 219,0 217,6 257r4 57,2 82,7 32,1 20,5
Juni 331,7 321,9 223,3 193,5 269,2 57,3 83,6 32,0 24;0
Juli 326,3 298,4 223,9 200,3 255,7 57,S 83,4 28,8 18,0
August 334,3 289,6 216,9 214,2 259,6 57,4 85,5 49,0 '- ,
September 340,3 291,9 227,1 216,2 261,5 59,4 82,1 41,0 25,0
Oktober 332,8 294,9 228,9 215,4 261,7 58,9 81,1 26,7 22,7
November 334,5 298,6 222,8 222,8 255,9 58,9 82,4 30,3 -
Dezember 347,8 311,6 226,7 228,4 261,3 58,7 61,9 33,0 24,2

Zusammen 339,71299,21226,0\212,51261,°1 57,61 79,91 30,31 23,3

Durchschnillliches Schlachtgewicht der auf dem Schlachthof geschlachteten Tiere.

1) Einschlieljlich Jungochsen. 2) Einschlieljlich Jungstiere.
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7. Lebensmiffelunfersuchungen
Bezeichnung

A. Gesamtzahl der Proben (Lebens-
mittel u. Gebrauchsgegenstände),
und zwar:
Milch- und Molkereiprodukte
Davon beanstandet

Sonsfige lebens- und Genu~mittel
Davon beanstandet

Gebrauchsgegenstände
Davon beanstandet

Kosmetische Artikel
Davon beanstandet

B. Festgestellte Verstö~e gegen ge-
setzliche Besfimmungen:
Lebensmittelgesetz
Verwaltungsvorschriften inklusive I
Eichvorschriften

1953

10334')

878
112

9334')
5322)
62
11
60
8

558

331

1954

3130

1203
120

1812
29.7
74
41
41
11

139

515

•
I 1955 I

24603) I
14024)

156
1005
269
34
8
19
3

118

I, 404

1956

1 1036)
71

993
265
24
4
16
6

138

209
') Au~erdem wurden 1619 Voruntersuchungen ohne Probee'nlnahme durchgeführt (Milch,

Spirituosen, Fell usw.). ') Au~erdem 211 Beanstandungen de, auf Wunsch der
Kaufmannschall unfersuchten Proben. ') Davon 155 Proben auf Wunsch der Kaufmann-
'schall, 178 Pa,feip,oben und 904 Proben über Weisung von Ämle,n (Landesregierung).
') Au~erdem 4 100 Vo,untersuchungen ohne Probenenlnahme. ') Davon 38 P,oben auf
Wunsch der Kaufmannschall, 79 Parteiproben, 807 P,oben über Weisung von Ämfern
(Landesregierung usw.) 'und au~e,dem 530 Vorunfersuchungen ohne Probeentnahme.
') Au~erdeni 2004 ma~- und gewichfspolizeiliche Revisionen.

8. Revisionen der Lebensmiffelpolizei

'1
Anzahl der Revisionen und Konfrollen

Betriebs.rten

I1953 1954 I 1955 I 1956

Gaststätten und Werksküchen 286 817 711 964
Bäckereien und Konditoreien 192 229 276 333
Molkereien 94 129 171 123
Fleischhauereien 219 361 351 416
Lebensm ittelgro~handlu ngen

345und Lebensmittelfabriken 256 421 465
Lebensm ittel kleinhandlungen 1372 1797 1822 1548
Milchgeschäfte 419 480 246 222
Drogerien 22 37 53 34
Spielwarengeschäfte 36 13 43 32
Sonstige 1 411 253 309') 729

Zusammen 4307 I 4461 I 4403 I 4866
') Au~erdem 1886 ma~- und gewichfspolizeiliche Revisionen.
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9. Ein Querschnitt durch die Lebenshaltung der Bevölkerung in Linz

Der Verbrauch in den städtischen Haushalten österreichs wurde auf
Grund einer statistischen Erhebung in der Zeit vom 1. April 1954 bis
31. März 1955 untersucht. Die Erhebung wurde in 40 Städten durch-
.geführt. Die Ergebnisse dieser Konsumerhebung 1954/55 wurden von
der Forschungsstelle zur Aufstellung volkswirtschaftlicher Bilanzen in
einem umfangreichen Quellenwerk veröffentlicht1). leider ist in dem
Tabellenwerk nur eine regionale Gliederung nach Wien und "übriges
österreich" erfolgt. Es war deshalb zu begrü~en, da~ das öster-
reichische Statistische Zentralamt die Ergebnisse für die Stadt L1nz
zur Verfügung gestellt hat, so da~ ein Querschnitt durch die lebens-
haltung der Linzer Bevölkerung erfolgen kann, u. zw. für die drei
sozialen Gruppen der Angestellten und Beamten, Arbeiter, Pensio-
nisten und Rentner.

Auf methodologische Bemerkungen zur Planung, Durchführung und
den Ergebnissen der Konsumerhebung wird verzichtet, weil der inter-
essierte leser diese Ausführungen in dem obengenannten Quellen-
werk' leicht nachschlagen kann. Nur soweit es für die Beurteilung der
nachfolgenden Tabellen und Ziffern unbedingt notwendig war, sind
direkte Erläuterungen und Einschränkungen erfolgt.

, t

Die monatlichen Verbrauchsausgaben je Haushalt betrugen bei An:'
gestellten und Beamten 2529,035, bei Arbeitern 2 149,62 5, bei Pen-
sionisten und Rentnern 1 664,14 S. Am höchsten waren die Ausgaben
für Ernährung und Bekleidung, aber auch die Ausgaben für Miete,
Beleuchtung und Beheizung und Wohnungseinrichtung waren noch
beträchtlich. Die weitgehende Gliederung der Verbrauchsausgaben
nach der Art der Ausgaben lä~t die Verschiedenheit der lebenshal-
tung der sozialen Gruppen erkennen. Die Höhe des lebensstandards
wird nicht so sehr durch die Höhe der Verbrauchsausgaben gekenn-
zeichnet, als vielmehr durch die Verbrauchsstruktur, d. h. den Prozent-
anteil der Verbrauchsausgaben. Die prozentuellen Ausgaben für Er-
nährung, Wohnung und Beleuchtung und Beheizung lassen die Höhe
des lebensstandards erkennen. Wenn der Anteil der starren Ver-
brauchsausgaben für Ernährung, Wohnung und Beleuchtung und Be-

') .Der Verbrauch der ,tädt. Bevölkerung ö,terreich". Wien 1956.
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354,84 S
331,03 S
335,82 S.

heizung hoch ist, dann ist der lebensstandard tief. Ein solches le-
benshaltungsgefälle ergibt sich schon zwischen den sozialen
'Gruppen;

Ausgaben für I Angestellte I Arbeiter I Pensionisten
und Beamte und Rentne,r

Ernährung 44,290/0 50,72 0/0 50,340/0
Wohnungsm'iete 4,61 0J0 3,350/0 5,26 0J0

Beleuchtung und Beheizung 4,91 0J0 3,83 0J0 7,71 0J0

starre Verbrauchsaus- I I I'gaben zusammen 53,81 0J0 57,90 0J0 63,31 0J0

Während bei den Angestellten und Beamten 53,81 Prozent auf starre
Verbrauchsausgaben entfallen, sind es bei Arbeiterhaushaltungen
57,90 Prozent und bei Pensionisten und Rentnern sogar 63,31 Pro-
zent im Durchschnitt.
Die Höhe des lebensstandards hängt direkt von der Höhe des pro-
zentuellen Anteils des sogenannten Wahlbedarfs ab, also alle in Ta-
belle 1 in der Vorspalte aufgeführten Arten der Verbrauchsausgaben
mit Ausnahme von Ernährung, Wohnungsmiete und Beleuchtung und
Beheizung. Je besser die lebenshaltung, umso grö~er der prozen-
tuelle Anteil der Verbrauchsausgaben für Wohnungseinrichtung, Be-
kleidung und Schuhe, Gesundheitspflege, Erholung und Unterhal-
tung usw.
Die Höhe der Ernährungsausgaben wird weitgehend von der durch-
schnittlichen Grö~e der Haushaltungen beeinflu~t. Die Haushaltungen
'von Angestellten und Beamten hatten im Durchschnitt 3,16 Köpfe,
Arbeiterhaushaltungen 3,29 Köpfe und Haushaltungen von Pensioni-
sten und Rentnern nur 2,49 Köpfe. Dadurch verliert der verhältnis-
mä~ig niedrige Betrag von 837,74 S für Ernährungsausgaben bei
Pensionisten und Rentnern gegenüber den weit höheren Ernährungs-
ausgaben bei Angestellten und Beamten (1 120,22 S) bzw. 1 090,27 S
bei Arbeitern den negativen Charakter. Die Ernährungsausgaben
je Kopf betrugen bei

Angestellten und Beamten
Arbeitern
Pensionisten und Rentnern

122



Tabelle 1: Die Verbrauchsausgaben nach der sozialen Stellung
des Haushaltungsvorstandes

Die monatlichen Verbrauc:hsausgaben
je Haushaltung betrugen

Ar! der Verbrauchsausgaben A t I I Pensio- I A . t I I Pensio-'8nge~. Arbeiter nisten Bnge~~ Arbeiter nisten
eam e Rentner eam _ Rentner

I in Schilling in Prozent

1 Ernährung 1120,22 1090,27 837,74 44,29 50,72 50,34

2 Rauchwaren u. Zubehör 56,06 64,39 30,09 2,22 3,00 1,81

3 Miete, Grundsteuer usw. 116,67 72,06 87,49 4,61 3,35 5,26

4 Beleuchtung u. Beheizung 124,29 82,32 128,39 4,91 3,83 7,71

5 Wohnungseinrichtung 151,07 110,22 36,63 5,97 5,13 2,20

6 Haushaltartikel 21,23 16,57 7,75 0,84 0,77 0,47

7 Woh~u~gsinstandhaltung I
u. -reinigung 29,62 35,94 21,17 1,17 1,67 1,27

8 Bekleidung, Leibwäsche 243,27 218,55 131,15 9,62 10,17 7,88

9 Schuhe 86,37 69,56 50,05 3,42 3,23 3,01

10 Sonstige Wäsche 17,19 28,51 13,72 0,68 1,33 0,82

11 Reinigung von Kleidung
und Wäsche 40,90 30,93 27,47 1,62 1,44 1,65

12 Gesundheitspflege 60,031 16,11 29,02 2,37 0,75 1,74

13 Körperpflege 52,48 34,32 29,07 2,08 1,60 1,75

14 Unterricht und Bildung 69,26 40,70 44,71 2,74 1,89 2,69

15 Erholung u. Unterhaltl,l.ng 101,31 65,66 43,10 4,00 3,05 2,59

16 Eigene Verkehrsmittel 20,67 27,94 10,51 0,82 1,30 0,63

17 Fremde Verkehrsmittel 43,91 31,50 20,61 1,74 1,47 1,24

18 Geschenke, Spenden 69,83 46,21 41,07 2,761 2,15 2,47

19 Mitgliedsbeiträge 18,71 13,00 12,98 0,74 0,60 0,78

20 Häusliche Dienste 18,96 4,47 20,48 0,75 0,21 1,23

21 Sonstige Verbrauchs-
ausgaben 66,98 50,39 40,94 2,65 2,34 2,46

zusammen 2529,0312149,6211664,141 100,0°1 100,0°1 100,00
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Der verhältnismä~ig hohe Kopfbetrag für Pensionisten und Rentner
bedeutetaller.dings nicht, da~ die Pensionisten und Rentner in Linz
im Durchschnitt besser leben als Arbeiter. Die soziale Gruppe der
Pensionisten und Rentner ist in Linz ziemlich unhomogen, weil es sich
streng genommen bei dieser Gruppe um Haushaltungen handelt,
deren Hau s hai tun g s vor s t an d ein Pensionist oder Rentner
ist. Die meist niedrigen Renten einerseits, die Wohnungsnot anderer-
seits führen dazu, da~ ein Rentner gern einen gemeinsamen Haushalt
mit anderen Personen führt, die auch Rentenbezieher sind oder als
Berufstätige Gehalt oder Lohn beziehen. Vor allem bei verwitweten
Frauen ergibt sich häufiger ein gemeinsamer Haushalt mit berufs-
tätigen Kindern. Die Mutter ist als Hauptmieter der Wohnung und
Familienhaupt Haushaltsvorstand, während die Haushaltsausgaben
von den Kindern (als Angestellte oder Arbeiter) getragen werden.
Dadurch wird einer Haushaltung, deren Haushaltungsvorstand formell
ein Pensionist oder Rentner ist, der Stempel des Lebensstandards
'einer Angestellten- oder Arbeiterhaushaltung aufgedrückt. Die Er-
gebnisse der Konsumstatistik sind deshalb für Durchschnitte bei Pen-
sionisten und Rentnern mit Vorsicht zu behandeln.

Bei den Ernährungsausgaben entfällt nur ein Viertel auf Fleisch- und
Wurstwaren, fast ebenso viel auf Milch- und Milchprodukte, Fett und
Eier, etwa 14 Prozent auf Brot, Mehlprodukte und Nährmittel, etwa
12 Prozent auf Kartoffeln, Obst und Gemüse, etwa 9 Prozent auf
Getränke.

Die verbrauchten Mengen wichtiger Nahrungsmittel je Kopf sind aus
der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Von besonderem Interesse ist die Lebenshaltung von Arbeiterhaus-
haltungen. Auch hier gibt es ganz beträchtliche Unterschiede der Le-
benshaltung, je nach der Zusammensetzung und Grö~e der Haushal-
tung, der Zahl der Verdiener und der Höhe der Einnahmen, welche
für Verbrauchsausgaben zur Verfügung stehen. Der Lebensstandard
der Arbeiterschaft ist also keine fixe Grö~e, sondern bewegt sich
innerhalb eine~ gar nicht so engen Rahmens.

In der nachstehenden Tabelle 4 wird ein IJberblick über die Struktur
der Lebenshaltung von Arbeiterhaushaltungen in acht Verbrauchs-
ausgabenstufen geboten. In Wirklichkeit ist die Streuung noch grö~er.
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Tabelle 2: Die Ernöhrungsausgaben nach der sozialen Stellung
des Haushaltungsvorstandes

Die monatlichen Ernährungsausgaben
je Haushaltung betrugen

Art der Ernährungsausgaben
A t I I Pensio- I A t I I Pensio-B:;~~~Arbeiter nisten B~~~~~Arbeiter nisten

Rentner Rentner

in Schilling in Prozent

1 Brot, Bäckerei, Mehl,
Teigwaren 147,11 151,48 122,49 13,13 13,89 14,62

2 Reis, Maiserzeugnisse 18,46 19,69 18,34 1,65 1,81 2,19

3 Fleisch- und Wurstwaren 264,52 267,58 210,66 23,61 24,54 25,15

4 Frische Fische 14,65 9,92 9,05 1,31 0,91 1,08

5 Fette (au~er Butter) 54,47 60,64 41,92 4,86 5,56 5,00

6 Milch, Butter, andere
Milchprodukte 158,33 146,46 123,42 14,13 13,43 14,73

7 Eier 40,78 39,34 32,46 3,64 3,61 3,88

8 Kartoffeln 21,89 23,89 14,93 1,95

1

2,19 1,78

9 Gemüse, Hülsenfrüchte 45,43 35,67 35,17 4,06 3,27 4,20

10 Obst, Nüsse, Mohn 61,58 47,51 40,84 5,501 4,36 4,88

11 Gemüse, Obst, konserviert 6,29 5,35 4,01 0,56 0,49 0,48

12 Zucker 40,75 45,49 33,04 3,64 4,17 3,94

13 Zuckerwaren, Honig, Mar-
meladen, Schokolade-
waren 35,23 34,86 24,83 3,15 3,20 2,96

14 Kaffee, Tee, Kakao, an-
dere nichtalkoholische
Getränke 37,26 30,06 30,33 3,33 2,76 3,62

15 Alkoholische Getränke 65,25 83,47 39,55 5,82 7,66 4,72

16 Mahlzeiten au~erHaus 89,05 67,62 40,48 7,95 6,20 4,83

17 Sonstige Ernährungs-
ausgaben 19,17 21,24 16,22 1,71 1,951 1,94

zusammen 1120,2211 090,271 837,741 100,0°1 100,0°1 100,00

Durchschnittliche Kopfzahl der I I I 3,161 3,29/ 2,49Haushaltungen
I
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Tabelle 3: Die verbrauchten Nahrungsmittelmengen in Kilogramm
nach der sozialen StellungI ,..mo.om~.V,,"'o.~ j. 'o.,ho"",

betrug in Kilogramm
Art der Nahrungsmitlel

A t Pensio- A t Pensio-
B;.;'~~~ IArbeiter I nisten I B;~~~~ IArbeiter I nisten

Rentner Rentner

je Haushallung I je K 0 P f

I

1 Brot, Bäckerei, Mehl,
Teigwaren 27,44 30,41 22,82 8,69 9,23 9,15

2 Reis, Maiserzeugnisse 2,38 2,53 2,50 0,75 0,77 1,00

3 Fleisch- und Wurstwaren 11,38 11,60 9,25 3,61 3,52 3,71

4 Frische Fische 0,74 0,56 0,49 0,23 0,17 0,19

5 Felle (au~er Buller) 3,48 3,96 2,67 1,10 1,20 1,07

6 Milch, Rahm, Obers

(Liter) 35,91 39,12 28,68 11,38 11,88 11,49

6a Buller, Käse, Topfen,
r

2,91 2,35 0,92 0,71 0,94TroCkenmilch 2,34

7 Eier (Stück) 44 41 35 14 13 14

8 Kartoffeln 19,71 21,03 13,10 6,24 6,39 5,25

9 Gemüse, frisch 10,02 8,80 8,04 3,17 2,67 3,22

10 Obst, frisch 11,66 9,11 7,18 3,69 2,77 2,88
-

11 Konserviertes "Gemüse
und Obst 0,49 0,44 0,29 0,16 0,13 0,12

12 Zucker

I
6,20 6,94/ 4,98 1,96 2,11 2,00

13 Zuckerwaren 1,38/ 1,37 1,02 0,44 0,42 0,41

14 Kaffee, Tee, Kakao 0,91 0,94 0,92 0,29 0,28 0,37

14a Nichtalkoholische
Getränke (Liter) 0,72 0,72 0,49 0,23 0,22 0,20

15 Alkoholische Getränke 8,51 14,41 5,90 2,70 4,38 2,37
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Esgibt Haushaltungen mit weniger als 1 000 S Verbrauchsausgaben
im Monat, aber auch Haushaltungen, deren Haushaltungsvorstand
ein Arbeiter ist und denen 5 000 S und mehr im Monat für die Le-
benshaltung zur Verfügung stehen. Diese unverhaltnisma~ig hohen
Verbrauchsausgaben sind allerdings nur in besonderen Fallen mög-
lich, insbesondere, wenn mehrere Verdiener zum Haushalt gehören.
:In Arbeiterhaushaltungen, deren Lebensunterhalt vom Verdienst des
Familienhauptes allein bestritten werden mu~, werden sich in den
seltensten Fallen und unter günstigsten Umstanden Verbrauchsaus-
gaben über 3800 S ergeben. Es sind deshalb auch nur die Ver-
brauchsausgabenstufen "unter 1 000 S" bis ,,3400-3800 S" nach-
stehend untersucht worden.

In der untersten Verbrauchsausgabenstufe "unter 1 000 S" ergeben
sich Verbrauchsausgaben je Haushalt von 791,16 S, also ein unvor-
stellbar niedriger Betrag. Es handelt sich hier um Haushaltungen,
deren Ernahrer durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit behindert ist
und deren Lebenshaltung dadurch schon auf den Lebensstandard
von Renten- und Unterstützungsbeziehern herabgedrückt wurde. Der
sehr niedrige Lebensstandard wird schlaglichtartig durch den au~er-
ordentlich hohen Anteil der starren Verbrauchsausgaben (601,13 S)

Prozentanteil der Verbrauchsausgaben

64,44 Ofo
4,76 Ofo
6,78 Ofo

75,98 Ofo

Ernahrung
Miete
Beheizung und Beleuchtung

Gesamtanteil der starren Verbrauchsausgaben

von 75,98 Prozent beleuchtet. Für den sogenannten Wahlbedarf ste-
hen nur 190 S zur Verfügung, davon für Rauchwaren 24,76 S
(3,13 Prozent), Jür Fahrgeld 33,87 S (4,28 Prozent). Aus diesen Ziffern
ist ersichtlich, da~ von den Preisen für Nahrungs- und Genu~mittel,
Brennstoffen,dem Miefzinsniveau, den Verkehrstarifen und Tarifen für
Gas und elektrischen Strom die Lebenshaltung dieser HaushaltungeIl
zu 84 Prozent abhangig ist. Jede Erhöhung trifft 'sie mit voller Wucht,
weil sie bei anderen Verbrauchsgruppen kaum etwas einsparen kön-
nen. Für Wohnungseinrichtung, Haushaltsartikel und Instandhaltung
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Tabelle 4: Die monatlichen Verlbrauchsausgaben je A.rbeiter-
haushaltung nach A.usgabenstufen

Verb ra uchsausgabens tu fen

4,50. 1 11,Q3/ 33,41 49,61 59,68 67,45 49,85 54,38

791,1611193,0811613,2911964,0.812379,4412713,6313139,50. 13641,93

53,13
196,85
86,31
34,61
64,85
19,63
32,20.
79,56
25,63
37,50.

1487,0.9
139,28
120.,82
96,14

472,62.
31,21

63,41 I
389,13
10.0.,32
57,26

18,41
468,0.1
123,26
68,25

52,27
6,45

46,24
48,0.2
83,26
62,25
48,12
116,37
23,0.8
3,85

42,47
21,68
32,90.
69,76
54,38
65,19
44,32
82,51
16,82

31,74
318,90.
48,89
47,0.8

1429,40. , 1346,69
70.,0.3 93,61
74,0.1 84,0.7
10.1,33 20.4,18
136,93 163,66
17,84 29,60.

33,27
193,11
94,38
32,27

32,97
18,86
42,31
57,11
72,31
18,35
28,79
14,73
11,0.8
4,75

17,94
171,38
48,66
12,0.9

26,57
5,97

33,12
36,60.
78,24
25,69
36,40.
59,68
9,91
2,70.

13,62
138,43
51,81
21,35

25,42
4,44
21,35
34,86
58,0.4
19,55
24,74
27,91
11,35

1
140.0. /180.0. / 220.0. I 260.0.

bis bis bis I bis
180.0. 220.0. 260.0. 30.0.0.

in Schilling

90.8,40. 110.88,14/1291,15
53,0.2 58,13 70.,55
57,84 71,23 84,0.7
74,0.8 62,48 112,46
25,36 52,88 90.,17
8,31 10.,66 17,0.7

5,11
45,11
27,60.
14,32

23,35
3,89

20.,30.
26,62
55,98
8,0.0.
22,81
8,51
9,22
1,99

743,27
46,0.1
73,10.
36,52
8,90.
1,44

/

10.0.0.
bis
140.0.

12,0.5
8,19
10.,94
6,25

33,87
16,75

20.,42

50.9,80.
24,76
37,65
53,68
0.,23
2,So.

3,76
29,11
8,SI
8,19

unter
10.0.0.

Art der Verbrauchsausgaben

1 Ernährung
2 Rauchwaren u. Zubehör
3 Miete, Grundsteuer
4 Beleuchtung u. Beheizung
5 Wohnungseinrichtung
6 Haushaltarlikel
7 Wohnungsinstandhal-

tung u. -reinigung
8 Bekleidung, leibwäsche
9 Schuhe
10. Sonstige Wäsche
11 Reinigung von Kleidung

und Wäsche
12 Gesundheitspflege
13 Kärperpflege
14 Unterricht und Bildung
15 Erholung u. Unterhaltung
16 Eigene Verkehrsmittel
17 Fremde Verkehrsmittel
18 Geschenke, Spenden
19 Mitgliedsbeiträge
20. Häusl iche Dienste
21 Sonstiqe Verbrauchs-

ausgaben

Zusammen

in Prozen'

0.,57 0.,92 2,0.7 2,531 2,51 2,43 1,59 1,49

10.0.,0.0.I 10.0.,0.0.I 10.0.,0.0.I 10.0.,0.0.I 10.0.,0.0.I 10.0.,0.0./ 10.0.,0.0.I 100.,0.0.

1 Ernährung
2 Rauchwaren u. Zubehör
3 Miete, Grundsteuer
4 Beleuchtung u. Beheizung
5 Wohnungseinrichfung
6 Haushaltarlikel
7 Wohnungsinstandhal-

tung u. -reinigung
8 Bekleidung, leibwäsche
9 Schuhe
10. Sonstige Wösche
11 Reinigung von Kleidung

und Wäsche
12 Gesundheitspflege
13 Kärperpflege
14 Unterricht und Bildung
lS Erholung u. Unterhaltung
16 Eigene Verkehrsmittel
17 Fremde Verkehrsmittel
18 Geschenke. Spenden
19 Mitgliedsbeitröge
20. Häusliche Dienste
21 Sonsfiqe Verbrauchs-

ausgaben

Zusammen

64,44
3,13
4,76
6,78
0.,0.3
0.,32

0.,47
3,68
1,0.7
1,0.4

2,58

1,52
1,0.4
1,38
0.,79
4,28
2,12

62,30.
3,86
6,13
3,0.6
0.,75
0.,12

0.,43
3,78
2,31
1,20.

1,96
0.,33
1,70.
2,23
4,69
0.,67
1,91
0.,71
0.,71
0.,17

56,31
3,29
3,59
4,59
1,57
0.,52

0.,84
8,58
3,21
1,32

1,58
0.,28
1,32
2,16
3,60.
1,21
1,53
1,73
0.,70.

55,40.
2,96
3,63
3,18
2,69
0.,54

0.,91
9,0.3
2,48
0.,62

1,35
0.,30.
1,69
1,86
3,98
1,31
1,85
3,0.4
0.,51
0.,14

54,26
2,96
3,53
4,73
3,79
0.,72

1,40.
8,12
3,97
1,36

1,38
0.,79
1,78
2,40.
3,0.4
0.,71
1,21
0.,62
0.,46
0.,20.

51,53
2,52
2,67
3,65
4,94
0.,64

1,14
11,50.
1,76
1,70.

1,53
0.,78
1,19
2,52
1,96
2,35
1:60.
2,98
0.,61

42,90.
2,98
2,68
6,50.
5,21
0.,94

0.,59
14,91
3,93
2,17

1,66
0.,21
1,47
1,53
2,65
1,98
1,53
3.71
0.,74
0.,12

40.,83
3,83
3,32 .
2,64
12,98
0.,86

1,74
10.,68
2,76
1,57

1,46
5,41
2,37
0.,95
1,78
0.,54
0.,88
2,18
0.,70.
1,0.3
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und Reinigung der Wohnung zusammen werden durchschnittlich
6,49 S ausgegeben. Für Bekleidung und Wäsche stehen monatlich
45,81 S zur Verfügung, welche gerade zur Instandhaltung ausreichen,
aber keine Neuan~chaffungen zulassen. Die Kleidungsstücke müssen
sehr lange getragen werden und für Reinigung von Kleidung und
Wäsche werden fast die gleichen Beträge (20,42 S) ausgegeben wie
in besser verdienenden Haushaltungen. Für Körperpflege werden
. S 12,05 ausgegeben - Haarschneiden für Herren kostete 6,- S. Für
Unterricht und Bildung werden 8,19 Sausgegeben - das Abonne-
ment einer Linzer Tageszeitu119kostete 21,20 S. Für Erholung und Un-
terhaltung werden 10,94 Sausgegeben - ein billigerer Kinoplatz
kostete 4,- S, die Rundfunkgebühr 7,- S. Es ist erstaunlich, da~ in
dieser Situation noch Geschenke gemacht werden (16,75 S). Fast aus-
schlie~lich handelt es sich um Geschenke an Kinder und Enkelkinder
anlä~lich von Namenstagen und Festtagen. Im einzelnen konnte man
bei dem direkten Kontakt mit den Haushaltungen während der Durch-
führung der Konsumstatistik Beispiele rührenden Familiensinnes be-
obachten.

Nicht viel besser ist die Lebenshaltung von Arbeiterhaushaltungen
mit 1000-1 400 S Verbrauchsausgaben. Die durchschnittlichen Ver-
brauchsausgaben belaufen sich zwar auf 1 193,08 S, aber die Haus-
haltungen sind grö~er Q(2,3 Köpfe) als in der untersten Stufe (1,8
Köpfe). Dadurch erhöhen sich die Ernährungsausgaben auf 743,27 S
(62,30 Prozent). Zusammen mit den Ausgaben für Miete 73,10 S (6,13
Prozent) und Beleuchtung und Beheizung 36,52 S (3,06 Prozent) er-
geben sich 71,49 Prozent für starre Verbrauchsausgaben. Dadurch

• wird der fatale Prozentanteil von 75,98 Prozent der untersten Ver-
brauchsausgabenstufe fast erreicht. Auch die Arbeiterhaushaltungen .
mit Verbrauchsausgaben von 1 000-1 400 S leben nicht weit vom
Rande des Existenzminimums entfernt.

Charakteristisch für die Lebenshaltung der Arbeiterschaft sind die
drei Verbrauchsausgabenstufen '1 400-1 800 S, 1 800-2200 S
und 2 200 bis 2 600 S.Etwa die Hälfte der Arbeiterhaushaltungen ent-
fällt auf diese Stufen.. Die starren Verbrauchsausgaben belaufen
sich auf:
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Verbrauch,au 'ga ben ,tu fe n

Verbrauch'gruppen 140Cl-1800 5 I 180Cl-220l> 5 I 2200-260l> 5 .
•

in S I in '/, I in 5 I in '!o I in 5 I in '!o

Ernährung 908,40 56,31 1088,14 55,40 1291,15 54,26

Miete 57,84 3,59 71,23 3,63 84,07 3,53

Beleuchtung und Beheizung 74,08 4,5'1 62,48 3,18 112,46 4,73

I
zusammen 1 040,32164,491' 221,85' 62,21 l' 487,68162,52

Durchschnittliche Kopfzahl I 3,1 I 3,5 I 4,3

Die Prozentanteile der starren Verbrauchsausgciben dieser drei Grup-
pen weisen bei höheren Verbrauchsausgabenstufen eine sinkende
Tendenz auf, welche abgeschwächt wird durch die Kopfzahl je Haus-
haltung. Die Haushaltungen mit 1400-1 80a S bestehen im Durch":
schnitt aus 3,1 Personen, die nächste Stufe weist 3,5Köpfe und die
Stufe 2200-2600 S sogar 4,3 Köpfe auf, wodurch automatisch die
Ernährungsausgaben in Schilling ansteigen. Weitere Einzelheiten über
die Struktur der anderen Verbrauchsgruppen können aus der Ta-
belle 4 entnommen werden.

Von besonderem Interesse ist die Lebenshaltung der Verbrauchs-
ausgabenstufe von 1800-2 200 Sr weil es sich nicht nur um den
häufigsten Typ der Lebenshaltung einer Arbeitedamilie handelt, son-
dern auch weil sie weitgehend der Lebenshaltung einer Arbeiter-
familiemit 2 Erwachsenen und 2 Kindern unter 14 Jahren entspricht.

Die VerbrauchsausgabenstUfe 2 600-3 000 S stellt .den Clbergang zU
den Stufen über 3000 S dar, bei denen die Ernährungsausgabeh
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unter die Hälfte der Verbrauchsausgaben sinken. Der Anteil der star-
ren Verbrauchsausgaben lä~t am besten den höheren lebensstan-
dard dieser Arbeiterhaushaltungen erkennen.

Ve rb ra uch ,au 'ga ben, tu fen

Verbrauch,gruppen 2600-3000 S I 3000-3400 S I 3400-3800 S

in 5 I in 'I, I in S I in °/0 I in S I in 'I,

Ernährung /1 429,40 51,53 1346,69 42,90 1 487,09 40,83

Miete 74,01 2,67 84,07 2,68 120,82 3,32

Beleuchtung und Beheizung 101,33 3,65 204,18 6,50 96,14 2,64

zusammen 1 604,74157'8511 634,94/52,08/1 704,o5146,79

Durchschnittliche Kopfzahl 4,0 3,0 3,6

Arbeiterhaushaltungen der Stufe 2 600--'-3000 S müssen für den star-
ren Bedarf noch 57,85 Prozent aufwenden. Dieser Anteil sinkt bei der
Stufe 3 000-3 400 Sauf 52,08 Proz'ent und sinkt unter die Hälfte
(46,79 Prozent) bei der Stufe 3 400-3 800 S, woraus sich ein verhält-
nismä~ig günstiger lebensstandard ergibt.

Die Ernährungsausgaben sind verhältnismä~ig starr bei einer Reihe
von Grundnahrungsmitteln, insbesondere Brot, Mehl, Teigwaren, Reis
und Nährmittel, Fett (au~er Butter), Milch und Zucker. Weitgehend
elastisch ist der Verbrauch nach Ausgabenstufen bei "teureren" Nah-
rungsmitteln, insbesondere Fleisch, Butter, Obst und nichtalkoholi-
schen Getränken. Weitere Einzelheiten können der Tabelle 5 ent-
nommen werden.
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Tabelle 5. Die monatlichen Ernährungsausgaben je Arbeiterfamilie

nach Ausgabenstufen

Verb rcuchsa usga bans tu fen

Nahrungsmitlelgruppen I 1000

I
1400 I 1800 I 2200 I 2600 I 3000

I
3400

unter bis bis bis bis bis bis bis
1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800

je Haushaltung in Schilling

1 Brat, Bäckerei, Mehl,
Teigwaren 66,6S 102,07 124,77 158,96 192,16 204,31 163,72 171,93

2 Reis, Maiserzeugnisse 12,86 12,20 12,37 20,88 24,90 29,45 25,89 31,43
3 Fleisch- und Wurstwaren 120,50 160,49 227,91 265,85 317,57 352,90 343,15 382,51
4 Frische Fische 3,62 3,13 9,37 10,85 8,65 18,55 18,37 15,78
5 Fetle (au~er Butler) 33,09 36,39 57,04 63,38 71,89 Bl,74 65,80 65,09
6 Milch, Butter, andere

Milchpradukte 75,40 98,28 124,75 154,62 177,76 183,55 148,38 206,05
7 Eier 17,58 23,37 39,53 41,49 47,19 49,43 33,38 50,12
8 Kartaffeln 16,20 12,23 17,05 26,79 31,42 31,04 18,90 10,63
9 Gemüse, Hülsenfrüchfe 14,92 23,55 28,66 41,92 44,44 50,00 33,94 36,78
10 Obsf, Nüsse, Mohn 14,78 31,90 32,75 46,11 61,05 74,18 62,70 57,07
11 Gemüse, Obst,

konserviert 0,32 1,37 4,11 5,67 3,59 6,26 14,91 6,71
12 Zucker 21,87 28,25 37,98 50,64 60,70 56,24 45,12 .51,78
13 Zuck.erwaren, Honig,

Marmeladen, Schaka-
ladew~ren 11,16 18,56 25,58 31,73 43,88 58,21 47,98 55,58

14 Kaffee, Tee, Kakao, an-
dere nichtalkaholische
Getränke 11,41 16,41 25,38 27,91 39,29 43,16 36,26 52,51

15 Alkoholische Getränke 45,36 49,10 71,50 77,79 69,74 107,32 160,80 148,44
16 Mahlzeiten au~er Haus 31,68 114,97 50,26 43,13 74,33 56,37 93,71 120,63
17 Sonstige Ernöhrungs-

ausgaben 12,40 11,00 19,39 20,42 22,59 26,69 33,68 24,05

zusammen 509,80 I 743,27 1908,40 1'088,1411291,1511429,4011346,691'487,09

je Kopf in Schilling
I

1 Brot, Bäckerei, Mehl,
Teigwaren 38,08 43,75 40,14 45,28 45,22 51,08 54,57 47,43

2 Reis, Maiserzeugnisse 7,35 5,23 3,98 5,95 5,86 7,36 8,63 8,67
3 Fleisch- lind Wurstwaren ,68,85 68,78 .73,33 75,73 74,72 .88,22 114,38 105,52
4 Frische Fische 2,06 1,34 3,01 3,09 2,03 4,64 6,12 4,35
5 Fetle (au~er Butler) 18,91 15,59 18,35 18,05 16,92 20,44 21,94 17,96
6 Milch, Butter, andere

Milchprodukfe 43,09 42,12 40,14 44,04 41,83 45,89 49,46 56,84
7 Eier 10,05 10.02 12,72 11,82 11,10 12,36 11,12 13,83
8 Kartaffeln 9,26 5,24 5,49 7,63 7,39 7,76 6,30 2,93
9 Gemüse, Hülsenfrüchfe 8,52 10,10 9,22 11,94 10,46 12,50 11,31 10,15
10 Obst, Nüsse, Mohn 8,45 13,67 10,54 13,13 14,36 18,55 20,90 15,74
11 Gemüse, Obst,

konserviert 0,18 0,59 1,32 1,61 0,85 1,56 4,97 1,85
12 Zucker 12,50 12,11 12,22 14,42 14,28 14,06 15,04 14,28
13 Zuckerwaren, Honig,

Marmeladen, Schaka-
ladewaren 6,38 7,95 8,23 9,04 10,32 14,55 15,99 15,33

14 Kaffee, Tee, Kakao; an-
dere nichtalkaholische
Getränke 6,52 7,03 8,17 7,95 9,25 10,79 12,09 14,49

15 Alkoholische Getränke 25,92 21,04 23,00 22,16 16,41 26,83 53,60 40,95
16 Mahlzeiten au~er Haus 18,10 49,27 16,17 12,29 17,48 14,09 31,24 33,28
17 Sonstige Ernährungs- .

6,67 Iausgaben 7,09 4,71 6,24 5,82 5,32 11,23 6,63

zusammen 291,31 1318,54 1292,27 I 309,95 1 303,80 1357,35 1 448,89 1410,23

132



Die verbrauchten Nahrungsmitielmengenin Kilogramm bzw.Liter
oder Stück nach wichtigsten Gruppen sind in Tabelle 6 angegeben.
Der untere Teil gibt die verbrauchten Mengen je Kopf der Haushal-
tung an.

Tabelle 6. Die monatlich verbrauchten Nahrungsmittel je Arbeiter-
haushaltung nach Ausgabenstufen

Ve rb rau chsa usga benslulen

Nahrungsmillelgruppen
unter I 1000 I 1400 I 1800 I 2200 I 2600 I 3000 I 3400

bis bis bis bis bis bis bis1000 1400 1800 I 2200 2600 3000 3400 3800

I je Haushaltung in Kilogramm (Stück, Liler)

1 Brol Bäckerei, Mehl,
Teigwaren 14,47 21,41 25,99 32,37 38,25 40,35 29,64 32,65

2 Reis. Maiserzeugnisse 2,27 1,60 1,68 2,72 3,36 3,95 3,02 2,54
3 Fleisch. und Wurstwaren 5,77 7,10 10,33 11,77 13,24 15,53 14,31 15,56
4 Frische Fische 0,20 0,20 0,54 0,58 0,47 1,06 1,13 1,03
5 Felle (au~er Buller) 2,14 2,36 3,79 4,10 4,69 5,48 4,19 4,22 I6 Milch, Rahm, Obers

(Liter) 20,86 28,26 36,99 39,54 45,95 45,80 36,75 62,14
60 Buffer, Käse, Topfen,

Trockenmilch 1,23 1,57 1,81 2,66 2,61 3,58 2,36 2,90
7 Eier (5tück) 18 25 44 45 47 50 32 48
8 Kartollein 14,88 8,88 14,46 23,88 28,23 27,50 16,12 9,88
9 Gemüse, frisch 3,66 5,87 6,63 10,27 11,00 11,01 7,44 7,66
10 Obst, frisch 3,68 5,85 6,82 9,49 11,91 14,52 11,65 9,00
11 Konserviertes Gemüse

und Obsl 0,03 0,12 0,37 0,47 0.30 0,58 1,14 0,41
12 Zucker 3,31 4,29 5,83 7,77 9,26 8,41 6,90 7,91
13 Zuckerwaren 0,30 0,75 1,25 1,19 1,80 2,33 1,70 1,71
14 Kaffee; Tee, Kakao 0,42 0,66 0,87 0,90 1,23 1,11 0,78 1,26
14a Nichlalkoholische

Getränke (LiIer) 0,07 0,27 0,62 0,70 1,52 0,43 0,44 1,95
15 Alkoholische Gelränke 11,51 8,62 14,10 14,36 9,77 16,60 23,84 30,91

I je Kopf in Kilogramm (SIück, Liler)

1 Brol Böckerei, Mehl,

'.;"0"" I 8,27 9,18 8,36 9,22 9,00 10,09 9,88 9,01
2 Reis, Maiserzeugnisse 1,30 0,69 0,54 0,77 0,79 0,99 1,00 0,70
3 Fleisch. und Wurstwaren 3,30 3,04 3,33 3,35 3,12 3,88 4,77 4,29
4 Frische Fische 0,12 0,08 0,17 0,16 0,11 0,27 0,38 0,29
5 Felle (au~er Buller) 1,23 1,01 1,22 1,17 1,10 1,37 1,40 1,17
6 Milch, Rchm, Obers

(Liler) 11,92 12,11 11,90 11,26 10,81 11,45 12,25 17,14
60 Butter, Käse, Topfen,

0,70 0,67 0,58 0,76 0,61 0,89 0,79 0,80Trockenmilch
7 Eier (Stück) 10 11 14 13 11 12 11 13
8 Karloffeln 8,50 3,81 4,65 6,80 6,64 6,88 5,37 2,72
9 Gemüse, frisch 2,09 2,52 2,13 2,93 2,59 2,75 2,48 2,11
10 Obst, Irisch 2,10 2,51 2,19 2,70 2,80 3,63 3,88 2,48
11 Konserviertes Gemüse

und Obsl 0,01 O,OS 0,12 0,14 0,07 0,14 .0,38 0,11
12 Zucker 1,89 1,84 1,88 2,21 2,18 2,10 2,30 2,18
13 Zuckerwaren 0,17 0,32 0,40 0,34 0,42 0,58 0,57 0,47
14 Kaffee. Tee. Kakao 0,24 0,28 0,28 0,26 0,29 0,28 0,26 0,35
14a Nichlalkoholische

Getrönke (Liler) 0,04 0,12 0,20 0,20 0,36 0,11 0,15 0,54
15 Alkoholische Gelrönke 6,58 3,69 4,54 4,09 2,30 4,15 7,94 8,53
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Der lebensstandard der Bevölkerung ist, wie der lJberblick erkennen
lä~t, keine abstrakte Ziffer, sondern ein komplizierter soziologischer
Komplex. Der lebensstandard ist abhängig von der sozialen SteI-
lung (Angestellte und Beamte - Arbeiter - Pensionisten und Rentner),
der Grö~e der Haushaltungen (Kopfzahl) und der Höhe der Ver-
brauchsausgaben. Innerhalb jeder sozialen Gruppe ergeben sich Ab-
stufungen nach der Höhe d~r Verbrauchsausgaben, und zwar nicht
nur bei Arbeiterhaushaltungen, wie vorstehend dargestellt, sondern
auch bei Angestellten und Beamten sowie Pensionisten und Rentnern.
Diese Tabellen sind handschriftlich vorhanden, können des Umfangs
halber leider nicht veröffentlicht werden. Abschlie~end soll jedoch
wenigstens noch ein Querschnitt durch die lebenshaltung der Linzer
Bevölkerung (ohne Selbständige landwirte, Handel- und Gewerbe-
treibende) gegeben werden.

Die Haushaltungen nach Verbrauchsausgabenstufen

Geschätzte Zahl der Haushaltungen nebenstehender
Verb rauchsausgabenstufen Ausgabenstufe

je Haushaltung

I Iin Schilling Angestellte Pensionisten
und Beamte Arbeiter und Rentner

unter 1000 900 800 5800
1000-1400 2500 3300 3900
1400-1800 5700 3700 2700
1800-2200 6000 4700 1500
2200-2600 4500 2800 2100
2600-3000 3500 1600 800
3000-3400 1600 1300 800
3400-3800 1500 800 300
3800-4200 800 500 300
4200-4600. 400 100 -
4600-5000 200 100 100
5000 und mehr 1700 400 500

Zusammen 29300 I 20100 I 18800

In Linz gibt es schätzungsweise 29 300 Haushaltungen von Angestell-
ten und Beamten, 20 100 Arbeiterhaushaltungen und 18 800 Haus-
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haltungen, deren Haushaltungsvorstand pensionist oder Rentner ist
Die Gliederung nach Verbrauchsausgabenstufen lä~t erkennen, da~
bei den Angestellten und Beamten die Stufe 1 800....-2200 Schilling
am stärksten besetzt ist. Die niederste Verbrauchsausgabenstufe (un-
ter 1 000 S) dürfte Haushaltungen enthalten, deren Haushaltungs-
vorstand nicht voll erwerbsfähig ist und deren Verdienst teils durch
Krankheit, teils durch Arbeitslosigkeit verringert wurde. Die höheren
Stufen sind nur teilweise ein Ausdruck für hochbezahlte leitende An.,
gestellte und Beamte. Nur in verhältnismä~ig wenigen Fällen ergeben
sich als alleiniger Verdienst des Haushaltungsvorstandes 5000 und
.mehr Schilling Nettogehalt (nach Abzug von Steuern und sozialen
Abgaben). Teilweise kommen die hohen Verbrauchsausgaben zu-
stande durch mehrere Verdiener in der Haushaltung. Die Verbrauchs-
ausgaben werden ja vom Familienverdienst bestritten. Diese Erklä-
rung gilt gleichzeitig für die höheren Verbrauchsausgabenstufen der
Arbeiter, Pensionisten und Rentner. ....-Auch bei den Arbeitern wird
die stärkste Verbrauchsausgabenstufe von Haushaltungen gebildet,
welche 1 800-2200 S für die lebenshaltung ausgaben (4700 Haus-
haltungen). Die unteren Ausgabenstufen der Arbeiter sind gegen-
über den Angestellten besonders stark in der Stufe 1 000-1 400 S
vertreten (3 300 Haushaltungen). - Bei den Pensionisten und Rent-
nern sind die niedrigste Verbrauchsausgabenstufe unter 1 000 S
(5800 Haushaltungen), 1 000-1 400 S (3900 Haushaltungen) und
1 400-1 800 S (2700 Haushaltungen) am stärksten vertreten. Auf
diese drei Stufen entfallen 30,9 % bzw. 20,7 Ofo bzw. 14,4 % der Rent-
nerhaushaltungen, insgesamt 76 Prozent! Diese Ziffern lassen erst
erkennen, welche wirtschcifts- und sozialpolitische Bedeutung den
Rentnerhaushaltungen am Rande des Existenzminimums zukommt.

Der Querschnitt durch die lebenshaltung der Bevölkerung von Linz
ergibt eine Mittelgruppe von rund 39 600 Haushaltungen, welche
Verbrauchsausgaben von 1 400-3 000 S monatlich aufweist und un-
gefähr den durchschnittlichen lebensstandard repräsentiert. Einen
höheren lebensstandard (Verbrauchsausgaben über 3000 S monat-
Üch)weisen 11400 Haushaltungen auf. Sehr gedrückt ist die lebens-
haltung von 17200 Haushaltungen mit Verbrauchsausgaben unter
1 400 S monatlich.
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XIII. VERSORGUNGSBETRIEBE

1. Versorgung mit elektrischem Strom

(Linzer Eleklriziläls- und Slra~enbahn-A. G.)

Jahre I Jahres-Strombezug 1) I Beanspruchte Höchstleistung 1)
kWh kW

1930 41805351 14150
1931 38274314 9750
1932 36453037 10260
1933 34745465 9700
1934 34589556 8777
1935 35786806 9712
1936 35906151 9534
1937 37024709 9979
1938 42487432 12270
1939 50635874 12354
1940 57929061 16575
1941 69320642 17451
1942 77198728 17904
1943 84939267 19225
1944 105883923 25805
1945 99807221 25641
1946 103736904 22989
1947 110278282 26707
1948 126628258 29327
1949 136475288 31396
1950 146185731 32800
1951 149495783 34200
1952 156460549 37500
1953 166381537 39000
1954 186793298 42500
1955 208253680 . 46000
1956 I 224963498 47700

1) Für den ganzen Versorgungsbereich.
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1. Monatliche Stromab gabe

I Ge-I Ge-I Land-I KISI-I I .1 Wie-
Eigen-

Haus- werbe werbe wirt- Ab- Nachl- 50n?er der- verbrauch
Summe

Monate halt Licht Kraft schaft I neh- strom tarlte v..er- EW I Ver-
mer kaufer kehr

in 1000 Kilowattstunden

Jänner 3916 1083 1624 808 345 1954 6263 2444 301 727 19465
Februar 3629 1027 1632 670 311 2082 7058 2743 398 751 20301
März 3532 933 1625 714 306 2188 6235 2329 312 682 18856
April 3150 800 1471 601 246 1553 5332 1981 199 604 15937
Mai 3085 693 1407 561 258 1266 5244 1868 140 621 15143
Juni 2701 635 1306 477 200 848 5222 1787 114 590 13880
Juli 2792 615 1389 458 221 859 5282 1773 106 608 14103
August 2811 633 1349 473 203 761 5152 1839 109 608 13 938
September 3044 648 1463 583 234 872 5651 1974 127 602 15198
Oktober 3307 772 1488 697 275 1050 6005 2235 181 644 16654
November 4018 998 1780 785 335 1855 6955 2297 318 687 20028
Dezember 3702 1057 1648 765 381 1929 6771 2484 333 750 19820

Zusammen 3968719894'8'8217 592r 31511721717117~25 75412638178741203313

1) Au~erdem 40000-kWh-Phasenschieber.

3. Stromab satz nach Verbrauchergruppen
(Gesamtes Versorgungsgebiet der Linzer Elektrizitäts- und Stra~enbahn-A.G.). .

1951 I 1952 I 1953.1 1954 I 1955 I 1956
Verbrauchergruppen

in 1000 Kilowattstunden

Haushalt 26753 27416 29309 31873 36027 39687
Gewerbe - Licht 9326 8727 8421 8836 9350 9894
Gewerbe - Kraft 14037 13906 13973 15090 16794 18182
Landwirtschaft 4598 4839 5413 5843 6868 7592
Kleinstabnehmer 2030 2245 2303 2635 3108 3315
Nachtstrom 4232 6152 7948 10922 13933 17211
Sonderabnehmer
(Industrie) 48149 49709 54523 60918 67250 71170

Wiederverkäufer
(E-Werke) 16919 17250 18714 20682 23491 25754

Eigenverbrauch der ESG. 1561 1785 1836 2082 2389 2638
Umformerstationen für
Stra~enbahn und Obus 6590 6753 6889 7331 7515 7874

Phasenschieber 11 13 22 28 34 40

Gesamtabgabe 13420611387951'4935' 1'66240 1'867591203363
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4. Stromabsatz nach Verbrauchergruppen
in 1000 Kilowaffstunden

Verbrauchergruppen 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Stadtgebiet Linz

Haushalt 20384 20848 21762 23640 25869 27712
Gewerbe - Licht 7885 ;, 538 7191 7442 7760 8130
Gewerbe - Kraft 10660 10728 10392 11 230 12179 12760
Landwirtschaft 281 301 337 327 348 406
Kleinstabnehmer 1462 1630 1581 1850 2053 2180
Nachtstrom 3530 5016 6136 8411 10556 12 918
Sonderabnehmer ')
(Industrie) 39644 42253 45642 51011 56418 57927

Wiederverkäufer - - - - - -
(E-Werke)

1561 1785Eigenverbrauch der ESG. 1836 2082 2389 2638
Umformerstafionen für
Stra~enbahn und Obus 6590 6753 6889 7331 7515 7874

Phasenschieber 11 13 22 28 34 40
Zusammen 92008 96865 101788 113 352 125°121 132585

Umgebung Linz

Haushalt 6369 6568 7547 8233 10158 11975
Gewerbe - Licht 1441 1189 1230 1394 1590 1764
Gewerbe - Kraft 3377 3178 3581 3860 4615 5422
. Landwirtschaft 4317 4538 5076 5516 6520 7186
Kleinstabnehmer 568 615 722 785 1055 1135
Nachtstrom 702 1136 1812 2511 3377 4299
Sonderabnehmer
(Industrie) 8505 7456 8881 9907 10832 13 243

Wiederverkäufer
20 682123 491(E-Werke) 16919 17250 18714 25754

Zusammen 42198 41930 47563 52888 61638 70778

Insgesamt

Haushalt 26753 27416 29309 31873 36027 39687
Gewerbe - Licht 9326, 8727 8421 8836 9350 9894
Gewerbe - Kraft 14037 13 906 13 973 15090 16794 18182
Landwirtschaft 4598 4839 5413 5843 6868 7592
Kleinstabnehmer 2030 2245 2303 2635 3108 3315
Nachtstrom 4232 6152 7948 10922 13 933 17217
Sonderabnehmer
(Industrie) 48149 49709 54523 60918 67250 71170

Wiederverkäufer
(E-Werke) 16919 17250 18714 20682 23491 25754

Eigenverbrauch der ESG. 1561 1785 1836 2082 2389 2638
Umformerstafionen für
Stra~enbahn und Obus 6590 6753 6889 7331 7515 7874

Phasenschieber 11 13 22 28 34 40

Zusammen 134206 138795 149351 166 240 186 75912033631
') Ohne den Stromverbrauch in 2 Gro~betrieben
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S. Jährliche Wasserförderung
(Stadtwerke Linz)

I Sch.rlinz I Heilh.m I Fischdorf I Zusammen
J.hre

m3

1941 6864050 801962 I - 7666012
1942 7630810 ,1233624 - 8864434
1943 7872 470 1610753 - 9483223
1944 9304370 2011 841 147000 11 463211

,1945 8151394 3106199 603900 11 861 493

1946 11613685 2822650 888811 15325146
1947 12597899 2222584 649100 15469583
1948 12799870 1956'922 1 398019 16154811
1949 12752144 .1915859 1 244569 15912572
1950 12890817 2090186 1 134646 16115649

1951 12752721 2217469 766101 15736291
1952 12642037 1998862 364307 15005206
1953 12573470 1955128 309518 14838116
1954 11938020 1 994700 336508 14269228
1955 11728345 1 939172 265611 13933128

1956 12217450 1 929517 229990 14376957

6. Monatliche Wasserförderung

\
Sch.dinz I Heilh.m I Fischdorf I Zusammen

Mon.te
m3

Jänner 933377 141286 13327 1087990

Februar 1013 642 158568 18050 1 190260

März 1063308 163195 13441 1239944

April 989933 154025 11 811 1 155769

Mai 1065512 171976 16518 1254006

Juni 1032991 170846 17741 1221684

Juli 1 080921 179161 22649 1282731

August 1 031 550 170952 22178 1224574

September 1031933 169937 23364 1225234

Oktober 1 041 471 159805 25864 1227140

November 957570 141794 24171 1 123535

Dezember 975242 147972 I 20876 1 144090

Zusammen 12217450 I 1929517 I 229990 I 14376957
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7. Gaserzeugung und Gasverbrauch
(Stadtwerke Linz)

lah;.
Gaserzeugung I Gasbezug I Gesamlgasanfall I Gasabgabe

m3

1941 9358080 - 9358080 9361 480
1942 8669315 3238329 11 907644 11904644
1943 6705300 9396765 16102065 16102965
1944 6071900 11302412 17374312 17380212
1945 3588230 1 138040 4726270 4729270
1946 3883320 2790095 6673415 6673115
1947 3777 460 6102225 9879685 9868985
1948 3608310 12456600 16064910 16063710
1949 4751290 12052810 16804100 16806900
1950 3985620 11912890 15898510 16223100
1951 3764100 11284860 15048960 15047760
1952 3734620 10239140 13973 760 13973 160 I1953 3907550 10396220 14303770 14302770
1954 3808600 12772130 16580730 16551730
1955 28i5190 14312740 17187930 17186930

I 1956 3637910 14357330 17995240 17994 640
I

8. Monatliche Gaserzeugung und Gasabgabe

Gaserzeugung I Gasbezug I Ge,amfg.sanf.1I IGe,.mlg.s.bg.be
Mon.le

m3

Jänner 318690 1358990 1677 680 1675580
Februar 288110 1574660 1862770 1864170
März 316490 1511720 1828210 1828310
April 303640 1268200 1571840 1571840
Mai 302810 1083310 1386120 1386120
Juni 291360 960320 1251680 1251 680
Juli 296790 860630 1157420 1 157420
August 312780 863360 1 176140 1 176140
September 289200 951380 1240580 1240580
Oktober 311 460 1175690 1487150 1487150
November 302330 1298310 1600640 1600640
Dezember 304250 1450760 1755010 1 755010

Zusammen 3637910 I 14357330 I 17995240 I 17994640
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XIV. VERKEHR

1. Linzer Elektrizitäts- und StrafJenbahn-Akfiengesellschaff

Stand am Jahresende

Bezeichnung

I I I I I1951 1952 1953 1954 1955 1956

Stra~enljahn

Strecken länge Meter 12050 12050 12050 12050 12050 12050
Gleislönge1) Meter 25581 25801 25801 25801 25801 25801
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 4 4 4 4 4 4

Zahl der in Betrieb stehen-
371den Triebwagen2) 32 32 32 32 32

Zahl der in Betrieb stehen-
den Anhöngewagen2) 45 45 45 45 45 46

Pöstlingberg-Bergbahn

Streckenlänge Meter 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 1 1 1 1 1 1

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen2) 6 6 6 6 6 10

Autobus

Strecken,länge Meter 30260 30 260 I30 260 31160 31160 34560
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 12 12 12 12 12 14

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen 30 30 30 30 30 32

Zahl der in Betrieb stehen-
15 Iden Anhängewagen 15 15 15 15 17

Obus

Streckenlänge überhaupt
12400 '12400Meter 12400 12400 12400 12400

davon im Stadtgebiet Linz 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 2 2 2 2 2 2

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen 24 24 24 24 24 24

Zahl der in Betrieb stehen- I Iden Anhängewagen I 10 10 10 10 10 10
1) Einschlie~lich Betriebsbahnhöfe.
2) Jahresdurchschnitt der in Betrieb stehenden Wagen.
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1. Stra~enbahnverkehr
Jahre I Beförderte Personen I WagenkilomeIer Triebwagenkilomefer

1941 25482104 3296365 1704743
1942 30121062 3511294 1712832
1943 34204731 3866768 1 779528
1944 37291959 4224539 1852442
1945 • 21282273 1 887203 863970

1946 32844671 3464738 1 486651
1947 33477 091 3738061 . 1 489327
1948 33761489 4094459 1 613 439
1949 29985280 4572709 2001033
1950 26403987 4554305 1989113

1951 25051273 4605110 2001520
1952 26422578 4411267 2017270
1953 27325240 4388557 2039392
1954 29544264 4461448 2055220
1955 29061354 4510278 2116502

1956 30237533 4523023 2140088

3. Stra~enbahnverkehr nach Monaten

Monate I Beförderte Personen I Wagenkilometer I Triebwagenkilometer
Jänner 2676538 378478 179436
Februar 2669004 361 941 171 499

März 2637890 388119 183234

April 2452933 374214 176679
Mai 2482749 383875 181 112
Juni 2421024 380347 179658
Juli 2175369 368296 176 102
August 2158299 372538 179005
September 2391 143 361042 170198

Oktober 2602067 383550 180406

November 2669381 375769 177 099

Dezember 2901136 394854 185660

Zusammen 30237533 I 4523023 I 2140088
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4. Pöstlingbergbahn- Verkehr

I Jahre I Beförderfe I Triebwagen-
Personen kilometer

1930 365712 72 680

1931 357187 75404

1932 308043 65134

1933 273113 61 648

1934 291 531 63876

1935 309482 64721

1936 273691 62029

1937 310077 66770

1938 397375 78989

1939 603089 102380

1940 812768 123581

1941 956066 133063

1942 . 1 099479 137722

1943 1264094 142970

1944 1 116837 129778

1945 820394 93372

1946 1084300 135213

1947 1141168 144461

1948 1 012542 145047

1949 944177 135830 I1950 953993 148027

1951 981992 145620

1952 961466 144489

1953 1 115521 159436

1954 1124477 160741

1955 987456 156390

1956 1 050910 163966

5. Pöstlingbergbahn-Verkehr
nach Monaten

Monafe I Beförderte I Triebwagen-
Personen kilometer

Jahr 1955

Jänner 55118 10156
Februar 62591 11049
März 63488 11368

April 60854 10417

Mai 114219 15950

Juni 105227 15712

Juli 108364 16159

August 128028 19232

September 108817 15305

Oktober 75489 11849

November 54856 9675

Dezember 50405 9518

Zusammen 987456 I 156390

Jahr 1956

Jänner 62823 10370

Februar 65332 11 136

März 58096 10150

April 69853 11 379

Mai 126750 16814

Juni 98990 14204

Juli 128117 18788

August 132488 19981

September 112492 16803

Oktober 78746 12998

November 54765 10099

Dezember 62458 11244

Zusammen 1050910 163966
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6. Autobus- und Obusverkehr

Jahre Beförderte Personen WagenkilomeIer Triebwagenkilometer

Aulobusverkehr

1941 5775881" 989096 970391
1942 5643432 755704 602560
1943 9230537 1 233836 790054
1944 7157337 930850 609815
1945 2550840 329864 224344

1946 1422181 1 313 457 822582
1947 8210365 964118 587370
1948 11 035568 1607740 1014646
1949 10469972 1 899020 1201901
1950 9358411 1935517 1292544

1951 9014545 2018009 1368873
1952 9207122 1970849 1 321 356
1953 9156127 1 921 568 1 266999
1954 9921569 2027530 1 313 187
1955 10063838 2141876 1 382005

1956 10704888 2264293 1445362

Obusverkehr

19441) 2669596 - 262360
1945 2193231 198658 198571

1946 8117117 731708 718618
1947 9702290 951375 783989
1948 10212565 1110297 849033
1949 10567107 1 847427 1296046
1950 12050563 2472 094 1627471

1951 12236632 2523901 1616418
1952 12017373 2362982 1493226
1953 12248246 2359376 1485128
1954 13 072 269 2468877 1562577
1955 13 071551 2481370 1574272

1956 13 727795 2502634 1579236

') AbIS. Moi 1944. I
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7. Äutobusverkehr nach Monaten

Monate Beförderte Personen WagenkiJometer Triebwagenkilomefer

Jänner 952351 169206 101498
Februar 973 178 169248 102302
März 953749 179802 107813
April 871 185 174349 106187
Mai 882265 194110 123569
Juni 854452 208638 141727
Juli 735361 221635 154723
August 733543 206034 138765
September 856346 205505 139339
Oktober 911659 183032 113585
November 943214 174426 107345
Dezember 1037585 178308 108509

I I -
Zusammen 10704888 2264293 1445362

8. Obusverkehr

Monate

Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
AugUst
September
Oktober
November
Dezember

Zusammen

Beförderte Personen

1264876
1221618
1210098
1139607
1114913
1081654
912174
916682
1088764
1 167884
1244855
1364670

13727 795

Wagenkilomefer

210109
197730
213 417
208771
213 523
204964
204268
203403
204135
214478
210258
217578

.

2502634

TriebwagenkilomeIer

133982
126036
136327
131661
134128
128611
127345
127014
127835
135259
132598
138440

1579236
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9. Fremdenverkehr

Zahl Neuangekom- Obernach-
der rnene Fremde fungen

Monate Frem-
den- I Ibelten Inländer Ausländer Inländer Ausländer

Hotels

Jänner 793 4951 1008 9135 1891
Februar 793 4224 851 8544 1 766
März 793 5059 1587 9341 2440
April 793 5759 1959 10023 2989
Mai 793 5235 3518 10233 5238
Juni 793 5316 5283 9408 6591
Juli 793 4691 7634 7443 8919
August 793 4875 9128 7622 .11 050
September 793 5526 5172 9094 6921
Oktober 793 5407 2329 9047 3517

November 793 4758 1479 8021 2281

Dezember 793 3830 1 439 6122 2622

Zusammen 7931) I 59631 I 41387 I 104033 I 56225
.

Gasthöfe und Pensionen

Jänner 755 6574 335 7266 466

Februar 755 3973 148 8720 600

März 755 4824 271 9325 823

April 755 4731 303 9747 815

Mai 755 5437 708 11388 1 101

Juni 755 5881 906 11 502 1591

Juli 755 6155 1974 12775 2712

August 755 6464 2188 12647 3208

September 755 5982 986 12360 1627

Oktober 755 5030 462 11 653 1192

November 755 5417 217 10915 578

Dezember 755 6226 280 11 902 838

Zusammen 7551) 66~ 8778 I 130200 I 15551

') Jahresdurchschnilt. Au~erdem 11 461 Fremde mit 15511 Obernachtungen in Herbergen,
Campingplätzen und Massenunferkünften.
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10. Neuangekommene Fremde nach Herkunftsländern

Fremdenmeldungen

Ständiger Wohnsitz der Fremden Vierfeljahr
.

II I I
zus.

I. 11. 111. IV.

I. ösferreich 296051323591336931306681126325
Davon Wien 8551 10323 9085 8473 36432

11. Ägypfen 12 12 34 7 65
Argenfinien 8 31 41 34 114
Ausfralien und Neuseeland 49 108 86 41 284
Belgien und Luxemburg 32 350 982 68 1432
Brasilien 11 95 84 19 209
Bulgarien - 2 4 - 6
Chile 3 4 10 2 19
China 2 3 18 - 23
Dänemark 46 167 436 65 714
Deufschland 2353 5296 8849 2749 19247
Finnland 4 51 61 12 128
Frankreich 126 797 3544 175 4642
Griechenland 35 85 179 34 333
Gro~brifannien und Nordirland 154 1469 2692 404 4719
India, Pakisfan 2 38 80 26 146
Irischer Freisfaaf 3 25 94. 6 128
Israel 15 26 59 55 155
lIalien 229 449 2096 424 3198
Japan 5 24 20 13 62
Jugoslawien 66 52 172 154 444
Kanada 23 101 127 37 288
Mexiko 1 64 76 8 149
Niederlande 125 552 1093 120 1890
Norwegen 8 60 69 16 153
Polen 2 4 33 20 59
Porfugal 5 26 29 2 62
Rumänien - 1 1 3 5
Ru~land (sämfl. Sowjefrepubliken) 12 66 61 8 147
Schweden. 35 351 607 157 1150
Schweiz 267 720 1936 354 3277
Spanien 58 103 413 34 608
Südafrikanische Union 1 34 51 37 123
Tschechoslowakei 106 206 203 43 558
Türkei 5 8 52 6 71
Ungarn 29 18 60 22 129
Vereinigfe Sfaafen von Amerika 314 1 111 2311 943\ 4679
Sonsfiges und nichf näher be-

zeichnefes Ausland 49 168 402 102 721
Ausland zusammen 4 195 I 12677 I 27 065 I 6200 I 50137

Ohne Angabe des Wohnsifzes 51 -I 171 61 28
Insgesamt 338051450361607751368741176490

147



11. Ubernachtungen nach Herkl!nftsUindern der Fremden

Cbernachlungen

Ständiger Wohnsitz der Fremden Viedeljahr II I I
zus.

I. 11. 11I. IV.

I. österreich 52331 162301 161941 157660 1234233
Davon Wien 15780 21157 17903 16529 71369

11. Ägypten 20 12 35 64 131
Argentinien 9 66 43 59 177
Australien und Neuseeland 88 ~150 100 58 396
Belgien und Luxemburg, 51 411 1083 90 1635
Brasilien 29 128 101 29 287
Bulgarien - 4 6 - 10
Chile 12 4 14 5 35
China 14 3 26 - 43
Dänemark 49 191 483 931 816Deutschland 4062 8062 12211 4476 28811
Finnland 8 58 68 24 158
Frankreich 225 1 138 4056 292 5711
Griechenland 119 133 229 49 530
Gro~britannien und Nordirland 306 1714 3170 580 5770
India, Pakistan 2 62 81 64 209
Irischer Freistqat 3 25 95 6 129
Israel 16 36 98 147 297
Italien 835 693 2483 879 4890
Japan 9 54 20 50 133
Jugoslawien 172 166 316 438 1092
Kanada 30 123 137 53 343
Mexiko 1 71 78 8 158
Niederlande 253 635 1317 167 2372
Norwegen 8 64 108 16 196
Polen 22 4 61 74 161
Portugal 6 27 35 2 70
Rumänien - 1 1 3 5
Ru~land (sämtI. Sowjetrepubliken) 13 86 68 8 175
Schweden 136 520 833 244 1733
Schweiz 410 932 2310 469 4121
Spanien 135 106 536 34 811
Südafrikanische Union 3 38 64 158 263
Tschechoslowakei 135 317 244 56 752
Türkei 6 11 124 6 147
Ungarn 52 26 86 40 204
Vereinigfe Staaten von Amerika 631 1704 3196 1960 7491
Sonstiges und nicht näher be-
zeichnetes Ausland 63 550 500 321 1434

Ausland zusammen 7933118325134416111022171696
Ohne Angabe des Wohnsitzes 531 -I 21 1 6 I 80

Insgesamt 603171806261963781686881306009
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11. Ziviler Luftverkehr des Flughafens Linz-Hörsching
a. FlugfrequenzI Flugzeuge I Fluggäste I

Monate
Landungen I Abflüge gek~~"".nenIdurchgereist1abgeflogen I. zusammen

Jänner I 35 35 84 36 23 143
Februar 10 10 8 10 8 26
März 56 56 20 80 . 34 134
April 88 88 25 219 22 266
Mai 204 204 79 470 60 609
Juni 83 83 64 171 40 275
Juli 163 163 95 415 134 644
August 188 188 44 332 135 511
September 321 321 208 752 309 1269
Oktober 95 95 69 171 140 380
November 73 73 17 24 1879 1920
Dezember 124 124 27 9 4705 4741

Zusammen 1440 I 1440 I 740 I 2689 I 7489 I 10918

Herkunftsland der Flugzeuge:
österreich: 1046; Schweiz: 159; England: 146; Holland: 49; Schweden: 6; Amerika: 34.

b. Frachtbewegung in Kilogramm

Monate I Angek. Fracht IAbtronsp. Fracht I.Transitverkehr I Zusammen

Jänner 911 4517 - 5428
Februar 5690 1996 - 7686
März 1550 8269 - 9819
April 808 3744 - .4552
Mai 254 3189 - 3443
Juni 568 5430 - 5998
Juli 680 5716 - 6396
August 388 4846 - 5234
September 399 6609 - 7008
Oktober 220 5827 - 6041
November 68930 5778 - 74708
Dezember 119830 5611 - 125441

Zusammen 200228 I 61532 I - I 261760
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13. Eisenbahnverkehr
a) Personenverkehr

Bahnhaf
Linz Bahnhof Klein- Bahnhof Linz

Ar! der Angaben Haupf- Urfahr münchen Linz insgesaml.. bahnhof mil Wegscheid
Ebelsberg

Verkaufte Fahrkarten 1740630 2064071 52235 29239 2028511
Reisegepäckaufgaben, ZI. 31703 458 349 268 32778
Reisegepäckabgaben, Zahl 39724 293 313 243 40573
Expre~g'utaufgaben, Zahl 120575 3920 2118 1707 128320
Expre~gutabgaben, Zahl 89345 2685 1470 1409 94909
Gepäckaufbewahrungen 144489 19543 295 351 164678
Reisegepäck- und Expre~-
gutaufgaben in t 6726 89 60 53 6928

Reisegepäck- und Expre~-
gutabgaben in t 4847 76 37 40 5000

b) Zahl der Abfertigungen Im Güterverkehr
Bahnhof Linz BahnhofLinz Linz UmschI.. Bahnhof Linz

Art der Angaben Frachlen- Haupl- Linz Plalz u. Bahnhof Linz Klein- ins-
bahnhof bahnhof SIahl- Schlachl- Urfahr Weg- münchen g,!,samlwerke hof scheid

Eilgutaufgaben 232 19377 - - 696 230 248 20783
Eilgutabgaben 212 12635 - - 1274 104 129 14354
Eilgutabfertigungen 444 32012 - - 1970 334 377 35137
Frachtgutaufgaben 245035 - 87500 4722 14176 4736 7425 363594
Frachtgutabgaben 111993 - 123072 6019 12985 4296 5553 263918
Frachtgut-
abfertigungen 357028 - 210572 10741 27161 9032 12978 627512

I Abfertigungen i.Ge-
samtgüterverkehr 357472 32012 210572 10741 29131 9366 13 355 662649

cl Eilgut., Frachtgut. und Güterwagenumschlag sowie Verwlegungen
Gewicht in Tonnen

Bahnh. Linz Um- Bahnh. Bahnh.Linz Linz Linz schlagpi. Bahnh. Linz- Klein- Linz
Art der Angaben Frachlen- Haupl- Stahl- mit Urfahr Weg- mün- ins-

bahnhof bhf. werke Schlacht- scheid chen gesaml
hof

Eilgutaufgaben 2126 1920 - - 60 47 35 4188
Eilgutabgaben 1000 2064 - - 89 20 13 3186
Frachtgut-
aufgaben 1080723 - 1601499 69761 16949 25381 5065 2799378

Frachtgut-
abgaben 907796 - 4047418 73174 59777 65170 37163 5190498

Beladene
Wagen, Zahl 97560 5533 88744 4729 1637 4387 953 203543

Entladene
Wagen, Zahl 93643 5509 176636 5838 5061 7116 2877 296680

Verwiegungen
auf der Gleis-
brückenw., ZI. 6053 - - 231 129 543 261 7217
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d) Verladene Güterwagen nach GUterarten

I Verladene Güterwagen
Art der Güter I I I1953 1954 1955 1956

I I
Stückgut 41754 42638 45164 45822
Sammelgut 4717 5451 6398 7555
lebendvieh 396 625 193 378
Fleisch, Fleischwaren und Fette 15 15 91 11
Getreide und Mehl 264 1889 4401 5709
Kartoffel 42 38 28 41
Obst und Gemüse 48 54 44 57
Zucker .> 10 16 38 651
Sonstige lebensmittel 652 864 655 672
Getrönke 9 2 3 -
Zement 308 397 1381 658
Andere Baustoffe 5513 7790 10517 11359
Papier und Papierwaren 496 281 383 409
Holz aller Art 490 1056 1343 1237
Maschinen und Werkzeuge 4105 1716 2054 1723
Eisen und Metalle 28312 29632 34335 39355
Erze 5134 145 55 81
Kohle und Koks 32494 31131 31825 38284
Erdöl und Erdölprodukte 561 345 579 878
Futtermittel 197 275 638 395
Kunstdünger 34241 35665 35409 37659
Zuckerrübe und Schnitte 90 72 96 72
Sonstige Güter 7296 17071 20213 10537

Zusammen 167144 177168 195843 203543

e) Ausgestellte Fahrtausweise

I Linz I Klein- I Linz I I,nsgesamt IArl der Fahrtausweise Haupt- münmen Wegscheid Urfahr
bahnhof

Arbeiter- und ermöf}igte
Wochenkarten 1349 63 90 97 1599

Arbeiterfahrkarten 3505 16 8 750 4279
Schülermonatskarten 160 - 1 37 198
Schülerfahrkarten 1 130 - 2 116 1248

.

f) Ausgegebene Fahrkarten und ausgehende Fahrten

Art der Fahrkarten I Ausgegebene I Von Linz
Fahrkarten 'ausgehende Fahrten'

Arbeiterwochenkarten 63960 324800
Arbeiterfahrkarten 85580 85580
Schülermonatskarlen 1980 39600
Schülerfahrkarten 12480 12480
Gewöhnliche Fahrkarten 2028511 2028511

Zusammen 2192511 I 2490971
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XV. SCHULWESEN

1. Gesam'übersieh' über die Pllieh'sehulen in Linz einseh!. Urfahr

lehrkräfte Schüler

Bezeichnung Schulen Klassen lehrer Iandere ins- I davon
männlichiweiblich I) gesamt weiblich

Schuljahr 1955/56

Knaben-Volksschulen 18 139 86 60 25 5010 50
Mädchen-Volksschulen 17 125 1 131 30 4423 4381
Gemischte Volksschulen 8 53 23 34 15 1806 921
Hilfsschulen 5 39 14 29 8 665 310
Knaben-Hauptschulen 11 104 145 6 26 3346 -
Mädchen-Hauptschulen 9 93 I 3 114 42 2985 2985
Gemischte Hauptschulen 1 6 6 3 2 217 116

Offentl. Schulen zus. 69 I 559 I 278 I 377 I 148 11845218763

Private Volksschulen 2 I 9 I - I 9 I 1 I 353
1

353
Private Hauptschtllen 2 9 - 16 7 376 376

Private Schulen zus. 4 I 18 I - I 25 I 8 I 7291 729

Insgesamt 73 I 577 I 278 I 402 I 156 1191~ 9492

~, Schuljahr 1956157

Knaben-Volksschulen 18 141 80 63 26 5002 105
Mädchen- Vo Iksschu len 18 129 3 133 34 4520 4469
Gemischte Volksschulen 7 44 18 28 8 1509 685
Hilfsschulen 5 44 18 29 8 727 331
Knaben-Hauptschulen 11 100 135 6 26 3230 29
Mädchen-Hauptschulen 10 89 3 108 45 2828 2828
,Gemischte Hauptschulen 1 5 4 3 1 152 92

Offent!. Schulen zus . 70 I 552
1

261 I 370 I 148 11796818 539..

Private Volksschulen 2 I 9 I - I 9 I 1 I 340 I 340
Private Hauptschulen 2 9 - 17 8 369 369

Private Schulen zus. 4 I 18 I - I 26 I 9 I 7091 709

Insgesamt 74
1

570 I 261 I 396 I 157 11867719248
~
I) Religionslehrer, lehrerinnen für Mädchenhandarbeil und sonslige lehrpersonen.
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2. Volksschulen nach Klassen und Schülerzahl

Lehrkräfte Schüler

Bezeichnung Klassen Lehrer I ins- I davonandere
männlichiweiblich gesaml. weiblich

KV. 1 Ada Iberf-Sfifter-Schu le 4 2 2 - 130 36
KV. 3 Mozarfschule 8 5 3 2 284 -
KV. 4 Römerbergschule 4 2 2 2 133 -
KV. 5 Goefheschule 5 4 1 - 162 -
KV. 6 Sle.lzhamersehule 8 5 3 3 282 -
KV. 7 Brueknersehule 4 3 1 - 180 -

KV. 8 Otlo-Glöekel-Sehule 6 4 2 1 189 -
KV. 9 Weberschule 7 6 2 - 245 -
KV. 1.0 Schulgassenschule 7 3 4 1 253 12
KV.ll Zeppellinschule 18 ? 9 4 623 -
KV. 12 Diesferwegschule 13 9 4 2 434 -
KV.13 Spallerho/schule 8 6 2- - 303 . -
KV.14 Slep ha n-Fadinger-Schu le 6 4 2 3 208 -
KV.15 Harbachsehule 9 4 5 1 350 15
KV~ 16 Dr.-Karl-Renner-Schu le 17 4 13 3 602 -
KV.17 Bindermichlschule 6 2 4 - 229 -
KV.18 Unfergaumbergschule 5 4 2 2 188 14
KV. 19 Dor/ha lIeschule 6 4 2 2 207 28
MV. 1 Mozarlschule 7 - 8 2 257 257
MV. 2 Baumbachschule 3 1 2 - 87 71
MV. 3 Römerbergschule 4 - 4 1 108 108
MV. 4 Goelheschule 5 - 6 1 155 155
MV. S Slelzhamerschule 7 - 8 1 239 239
MV. 6 Grillparzerschule 4 - 4 - 136 136
MV. 7 Otlo-Glöekel-Sehu'le 7 - 7 2 245 236
MV. 8 Kirchenschule 7 - 7 1 220 220
MV. 9 Weberschule 9. - 9 4 308 308
MV.l0 Zeppe'l-inschu,le 11 - 11 2 435 435
MV.ll Dieslerwegschule 11 - 11 3 410 410
MV. 12 Spa lIerho/schule 7 - 7 1 245 245
MV. 13 Sfep han-Fadi nger-Schu le 6 1 6 1 197 197
MV. 14 Harbachschule 9 - 10 4 338 326
MV.15 - Dr.-Rarl-Renner-Schule 16 - 16 4 596 596
MV.16 Bindermichlschule 7 - 7 3 264 264
MV. 17 Unlergaumbergschule 4 1 4 1 122 122
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Noch: 2. Volksschulen nach Kla'ssen und Schülerzlihl

. , Lehrkräfte Schüler

Bezeichnung Klassen Lehrer I ins- I davonandere
männlichiweiblich gesaml weiblich

MV. 18 Dorfhalleschule 5 -, 6 3 158 144

GV. 1 Margarethenschule 1 - 1 - 22 10

GV. 3 Pöstlingbergschule 3 2 2 2 90 44

GV. 4 Magdalenaschule 10 5 6 2 356 168

GV. 5 KarlhofSchule 5 2 3 1 167 62

GV. 7 Stadlerschule 11 4 7 2 420 195

GV. 9 Posthofschule 6 2 4 1 193 93

GV.l0 Karlhofnofschule (Petrinum) 8 3 5 - 261 lq
Mädchen-Volksschule Brucknerstra~e 4 - 4 1 176 176

Mädchen-Volksschule Ursulinen 5 - 5 - 164 164

Zusammen 323
1
101 1233 I 69 11137115599

3. Hilfsschulen nach Klassen und Schülerzahl

Lehrkräfte Schüler

Bezeich~ung Klassen Lehrer I über. I dav,'bn.. I 'b andere wel -mann- wal- haupt lich
lich lich

HiS. 1 Altslädlerschule
.

5 2 5 - 83 43

HiS. 2 Dieslerwegschule 6 2 4 2 103 41

HiS. 3 Splliierhofschule 9 3 6 2 164 88

HiS. 4 KlIrlhofschule 9 4 5 2 146 52

HiS. 5 Kleinmünchen 15 7 9 2 231 107

Zusllmmen 44 I 18 I 29 I 8 I 7271331
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4. Hauptschulen nach Klassen und Schülerzahl

Lehrkröfie Schüler

Bezeichnung Klauen Lehrer 1 -b .1 davon" I 'b andere u er.. we'ib-
mann- wel- haupt lich
lich lich

KH. 1 Ada Ibert-SI ifter-Schu le 8 11 - 3 279 -
KH. 2 Goelhesch ule 8 13 - 2 278 -
KH. 3 Sleizhamerschule 6 10 - 1 195 -
KH. 4 ,Otlo-Glöckel-Schule 14 . 20 1 2 454 -
KH. 5 Jahnschule 12 16 1 3 377 29

KH. 6 Peslalozzischule 6 8 - 2 193 -
KH. 7 Dieslerwegschule 12 15 1 4 375 -
KH. 8 Harbachschule 7 10 - 1 224 -
KH. 9 Spallerholschule 9 12 1 3 306 -
KH.l0 Jahnschule 8 7 2 3 241 -
KH.ll Dr.-Karl-Renner-Schu le 10 13 - 2 308 -
MH. 1 Mozarlschule 10 - 12 6 332 332

MH. 2 Goelheschule 12 - 15 6 391 391

MH. 3 Baumbachschule 7 - 9 5 237 237

MH. 4 Raimundschule 10 - 12 7 316 316

MH. 5 Hinsenkampschule 9 1 11 4 272 272

MH. 6 Zeppelinschule 7 1 8 3 20"9 209

MH. 7 Harbachschule 8 1 9 4 254 254

MH. 8 Hinsenkampschule 8 - 10 3 249 249

MH. 9 Dr.-Karl-Renner-Schu le 11 - 13 4 347 347

MH.l0 Bindermichlschule 7 - 9 3 221 221

GH. 1 Slepha n-Fad inger-Sch ule 5 4 3 1 152 92

Mädchen-Hauplschule Ursulinen 5 - 9 5 180 180

Mädchen-Hauptschule Brucknerslra~e 4 - 8 3 189 189

Zusammen 203 I 142
1

134
1

80 16 57913318
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S. Lehrpersonen

Volksschule , Hauptschule Hilfsschule
Lehrpersonen

männ-I weib-I. männ-I weib-I männ-I weib-Ilich lieh zus. lich lich zus. lich lich zus.

Lehrer 101 233 334 142 134 276 18 29 47
Religionslehrer 20 24 .44 29 3 32 2 2 4
Lehrerinnen

für Mädchen-

handarbeit - 25 25 - 32 32 - 4 4
Sonstige

Lehrpersonen - - - 3 13 16 - - -

Zusammen 121 I 282
1 403

1
174

1
182 I 356

1
20 I 35

1
55

6. Schüler nach Schulsfufen

Schuls/ulen Volksschule Hauptschule Hilfsschule
Schüler auf der

Schuls'u/e männ-Iweib_ I männ-I weib- I ZUS. männ-I weib- Ilich lich zus. lich lich lich lich zus.

1 1297 1211 2508 - - - 63 47 110
2 1254 1221 2475 - - - 63 36 99
3 1271 1246 2517 - - - 80 64 144
4 1200 1220 2420 - - - 58 54 112
5 253 182 435 842 844 1686 60 47 107
6 205 200 405 742 778 1520 39 43 82
7 192 222 414 817 839 1656 31 39 70
8 100 97 197 692 752 1444 2 1 3
9 - - - 168 105 273 - - -

Zusammen 5 77215 599111 37113 261 13 318\6 5791 396
1

331
1

727
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7. Mittelschulen nach Klassen undSchülerzahl

Lehrer Schüler

Bezeichnung Klassen
über- I davon 'männ-I weib-I
haupt weiblich lich lic(l , zus.

Bundesgymnasium 14 29 1 325 23 348

Bundesrealgymnasium ' 24 40 3 924 - 924

Bundesrealschule' 24 45 4 737 11 748

Bischöfl. Privalgymn. Koll. Pelrinum 12 23 1 335 - 335

Bundesslaall. Arbeilermillelschule') 15 24 - 287 41 328

1. Bundesrealgymn. für Mädchen
und FrauenoberschuleZ) 26 50 39 - 882 882

2. Bundesrealgymn. für Mädchen
und Frauenoberschule 24 44 27 - 736 736

Mädchenmillelschule der Kreuz-
schwestern3) 8 22 15 - 281 281

Zusammen 147 1 277 1 90 I 2 60811 974 14 582

1) Darun'Ci:tr 2. männliche Privatisten, ') 2 weibliche Privalislen. ') 2 weibliche Privalislen.

8. Mittelschüler nach Schulsfufen

Schüler in der ••• Klasse
Bezeichnung zus.

I. I 2. I 3. I 4. I ,5. I 6. I 7. I 8.

Bundesgymnasium 63 45 63 45 36 25 31 40 348

Bundesrealgymnasium 147 135 160 155 98 109 73 47 924

Bundesrealschule') 118 112 135 146 88 56 48 45 748

Bischöfl. Privalgymn. Koll. Pelrinum 49 54 55 50 36 33 28 30 335

Bundesslaall. Arbeilermillelschule') 117 38 42 21 34 13 24 394 328

1. Bundesrealgymn. für Mädchen
1'06und FrauenoberschuleZ) 108 121 131 122 123 83 88 882

2. Bundesrealgymn. für Mädchen
und Frauenoberschule 98 113 123 124 96 80 59 4,3 736

Mädchenmillelschule der Kreuz-
schweslern3) 49 45 41 42 32 23 25 24 281

Zusammen 749166317501705152614621371135614582

I ') Darunter 2 männliche Privatisten, J) 2 weibliche Privatisfen, 3) 2 w'eibliche Privatisfen,
') darunter 27 Schüler auf der 9. Schulslufe.
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9. Mittelschülernach der Staatszugehörigkeit

"
"

.!." C

-5 " " c c:Bezeidlnung .• 'i Vi ..• Zu •."! ~ " .! " C :;;
.! " Ci Ö Gi " ":; "'- " Cl -;;; Cl

Ö " 11I Ö " Cl ." .• "0 U a.. ::> ~ " Vi ::>-<

Bundesgymnasium 343 41- - - - - 1 348
Bundesrealgymnasium 909 11 - - - - - - 4 924
Bundesrealschule1) 738 8 - - - - 2 - - 748
Bischöfl. Privatgymn. Koll. Petrinum 333 - - - - - - - 2 335
Bundesstaatl. Arbeitermillelschule 1) 325 1 - - - - - 1 1 328
1.Bundesrealgymn. für Mädchen2) 866 10 - - - 1 1 - 4 882
2.Bunclesrealgymn. für Mädchen 715 19 - - - - - 1 1 736
Mädchenmiltelschule der Kreuz-

2811- -I~schwestern3) - - - - - 281

Zusammen 45101531-1-/-1 11 31 2113/4582
Davon Muttersprache Deutsdl 4 475. 1) Darunter 2 männliene Privatisten, ') und ') je zwei

weibliche Privatisten.

10. Mittelschüler nach der Religion

"] ..: ~ Cl

~ ".- " .~..: -;;; ,,-:;;
~Bezeichnung -;;; ö ~ Y -:;;e GiGi .- 0 Zu ••~ .c .£ -6

.,,~ c '"Cl -;;; 1." " ."E e ;! .!!! .!!! -e > e.•
'0 > < 0 0 ":. ." .c

'" w .~ -< 0

Bundesgymnasium 296 43 3 - - 1 - 5 348
Bundesrealgymnasium 721 159 3 - - 2 - 39 924
Bundesrealschule 605 107 4 - - 2 3 27 748
BischöfI. Privatgymn. Koll. Petrinum 335 - - - - - - - 335
Bundesstaatl. Arbeilermillelschule 301 17 2 - - 1 - 7 328
1. Bundesrealgymn. für Mädchen 708 141 2 - 1 1 1 28 882
2. Bundesrealgymn. für Mädchen 518 172 2 - - 7

=1
37 736

Mädchenmitlelschule d. Kreuzschw. 281 - - - - - - 281

Zusammen 376516391161-1 1 1141 4114314582
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11. Lehrerbildungsanstalten

Privat. Lehre-
Bundes-Lehrer- " BisChöfliChes ,inilenbildungs-
bildungsanstalt Lehrerseminar anstalt d: Kreuz-

BezeiChnung schwestern

mann-I weib-I männ-I weib-I männ-I weib-
liCh liCh liCh liCh , IiCh liCh

Hauptberufliche lehrpersonen

Lehrerbi Idungsllnstalten 21 7 8 - 2 4
Angeschlossene Obungsschulen 5 5 4 - - 21
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen - 2 - - - 2
BildungslInst. f. Arbeilslehrerinnen - - - - - 1

Nebenberufliche lehrpersonen

leh rerbi Idungsllnstlllten 1 - 12 - 3 4
Angeschlossene Obungsschulen - - - - 1 6
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen

1 1und Horte - - - -

Klassenzahl

lehrerbi Idungsanstlliten 10 5 - - 2
BildungslInst. f. Kindergärtnerinnen -

I

3 - - - 3
Bildungsanst. f. Arbeilslehrerinnen - 1 - - - 1
Angeschlossene Obungsschulen 9 4 - - 14

Studierende

lehrerbildungsanstalten 137 I 153

1

154

1

- I, - I 56
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen - 87 - - - 100
Bildungsanst. f. Arbeilslehrerinnen. - 26 - - - 15

Studierende zusammen 137 I 266 I 154 I - I - I 171

Davon Römisch-katholisch 125

1

234

1

154

1

- I - 1

169
Evangelisch 12 2;') , - - - 2
Ohne Religionsbek. - - - - -

Schüler der angeschI. Obungsschulen

Schüler auf der 1. Schulstufe 29 30 34 - - I 48
2. . 31 32 33 - - 58
3. . 28 31 35 - - 46
4. . 34 36 36 - - 78
5. . 1 6 - - - 88
6. . 2 12 - - - 43
7. . 2 7 - - - 76
8. . 2 3 - - I - 74

Schüler überhaupt 129 157 138 - - 511

Kindergärten

Kinder im angeschi. Kindergarten 24 I 26 I - I - I 50 I 60

1) Davon 3 altkatholisCh, 3 Methodisten.
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12. Mittlere LehranstaltenI I Lehrkräfte I Schüler
Mitllere Lehranstalten Klassen haupt-I neben- männ.' weib- I über-

beruf!. beruf!. lich lich haupt

Bundesgewerbeschule 32 77 8 910 71 981
Bundesha ndelsa kadem ie 16 42 289 271 560
Handelsschule 7 - 58 249 307
Höhere Bundeslehranstalt für
Frauenberufe 20 53 3 - 399 399

Höhere Lehranstalt für wirtschaft-
liche Frauenberufe der Ursulinen 5 12 7 - 157 157

Zusammen 80 I 184 I 18 11257 11147 12404

13. Berufsschulen

Fachgruppen Schülar Schülerinnen Zusammen

Berufsschule I

Bekleidungsgewerbe 88 469 557
Friseure 52 353 405
Kunstgewerbe 237 51 288
Nahrungsmillelgewerbe 499 34 533

Zusammen 876 I 907 I 1783
Berufsschule 11

Bauschlosser und Schmiede 371 - 371
Maschinenschlosser 1232 - 1232
Mechaniker und verw. Ge'werbe 421 - 421
Kraftfahrzeugmechan iker - - -
Elektrogewerbe 643 2 645
Spengler und Installateure 530 - 530

Zusammen. 3197 1 2 1 3199 I

Berufsschule 11I

Tischler 442 1 443
Mischberufe 53 15 68
Baugewerbe, Stein metze 591 - 591
Dachdecker - - -
Maler 282 1 283
Hafner 73 2 75
Chemiker 150 44 194
Optiker 28 4 32
Glaser 66 1 67

Zusammen 1685 I 68 I 1753
Kautmännische Berufsschu le

Zusammen 725 I 2287 I 3012
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XVI. BAUTÄTIGKEIT

Neubau und Wiederaufbau von Normalgebäuden

'1. Baugenehmigungen

Arl der
Bauherren Insgesamt davon mit äff. Milleln

Umbau, Ausbau I
nd Erweiterung I)

davon mit
Insgesamt Offentl.

Mitteln

Arl der
Gebäude

1241537440,9177844 1157081241537 440,9 177844 -

15 278/

1268/20761

2 16

98,6 41 000 147482 15 278/

673,51272 05111310451218/20101

920

2 135-
2 141-

35 3110 10
5 456-
6 651-
.7 370 -

3 420 6S 6 OS568 6 085

3095

- 10 966 2 360

12 829
5745
4880
6882

41000 4 215
1

- -

255 69511391'2 12918017 365

9,1

7,0

98,6

32,7
14,4
10,9
17,5

17

77
28
22

35

16

3

22
11
16
25

5,1 2120 265000 -

9,1 3420 213750 2

8" 3 475 193 055
2,5 1 009 252 250

43,1 17 095 185815
20,9 8 278 217 842
21,C 8367 232416
24,0 9443 192714

8

18

4

92
38
36

49

36
21
27
35

4
3

Behörden
Gemeinnützige
Wohnungs-
unternehmen

Erwerbs- und
Wirlschalls-
unternehmen

Selbsländige
Erwerbslälige

Beamte

Angeslellle
Arbeiter
Rentner oder
Pensionisten

Ohne Beruf
Personen-
gemeinschall des
. privalen Rechts

Wohngebäude
zusammen

42 114,2 44 355

1085 - 1016

,1141091-/7535

14012623s180114900

- - 436 - 390
906 - 177 - -

2 560 - 578 - 578

9 926 1 8 777 - 2500

36435 - 3056 - 3 051

159

499861

3056811

3,6

6,3

1,4

29,6

92,533

15

3

2

8

11

1243120581

524

115
4149

2560

3,0

6,3

57,4 17870

0,8
17,9

199,6169573/

873"13416241

19

22

46

13

3
120

öllentliche
Gebäude

Anslalten
Gewerbliche
Gebäude

landwirlschafll.
Gebäude

Garagen

Sonstige Nichl_
wohngebäude

.

Nichlwohngebäude I I I
zusammen 205 61

Insgesaml I 57312 1371

I ')Die veranschlagten reinen Baukasfen beinhalten auch de" Aufwand lür Umbau, Ausbau
und Erw'eiterungen für !'lichlwohnzwecke.
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2. Bauüberhang Ende 1956
Bauvorhaben

davon

" Öl-a r:::> :>
-0 r::
..0 -"
" 0e ~

Bereits
ferliggesl.

u. bezogen,
aber als
solche

noch nichf
gemeldel')

im Bau befindliche
Gebäude

unler Dach (rahbauferlig)

701 103

-r::
-6".- r::
r:: r::

-68.
0"r::..o

13 143

11 120

2 47
23 132
9 33
15 42
6 9
3 20
1 2

" Öl-a r:::> :>
_0 r::

~ ~

Öl
r::
:>
r::

~

5

38
9
18
32
2
1

444

2399

"-a:>
_0
..0

"e

36

12
8
12
26
2
1

noch nichl
unter Dach

Öl
r::
:>
r::

~

2
72
19
43
68
6
5

442

196

"-a:>
-0
..0

"e

39

29

1
32
12
32
52
2
4

noch nichlbezogen

2

3

2
23
3

13

26

Öl
r::
:>
r::

-"o
~

38

1243

3

2

"-a:>
-0
..0

"e

1
11
3
10
20

.teilweise
bezogen ')

46

16

98
93
8
17
17
1
2

803

2

7

7
18

5
12

11
1
1

102

60 627

11 149
96 358
37 72
81 133
115 152
8 29
8 12

" Öl-a r:::> :>
:0 C

~ ~

117 179

250 2916

Arl der
Bauherren

Arl der
Gebäude

Behörden
Gemeinnützige

Wohnungsunfernehmen

Erwerbs- und Wirlschafts-
unternehmen

Selbsl. Erwerbslölige
Beamle
Angestellte
Arbeiter
Rentner, Pensionisten

Ohne Beruf
Personengemeinschaft
des privalen Rechls

Wohngebäude
zusammen 6834627 166 1 101 54 234 203 853 107 788 153 1 651

öffentliche Gebäude
Anstalten
Gewerbliche Gebäude
Landwirlsch. Gebäude
Garagen
Sonslige Nichl-
wohngebäude

10

12

4

43

21 4 10 2 4 5 6

3

,9 8 33

Nichlwohngebäude
zusammen 26 68 6 2 4 8 9 2 10 8 33

Insgesamt 709 4 695 172 1 113 56 238 211 862 109 798 161 1 '684

Au~erdem

Um-, An- und
Aufbaulen

Notboulen
Nichlwohngebäude
ohne Wohnungen 275

197
2

98

6

100

'54 ~I~I=
13 I - I 51

36

') Diese Gebäude und Wohnungen wurden in die Tabellen unler Bauferligslellu'ngen ein-
bezogen.
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3. Baufertigstellungen

a) Gebäude-Neubauten und -Wiederaufbau

Gew.u.
Zahl der Wohngebäude

Offenll randw. Wohn- Ge- mit •.• Wohnungen
Bezeichnung Ge- Ge- ge- bäude

bäude bäude baude zus.

12-41 5-819-121 ~eh;1

Neubau

Massive Gebäude 9 1521) 299 460 111 83 16 36 53

Baracken 4 7 - 11 - - - - -

Wiederaufbau .

Schwerbesch. Gebäude - 2 24 26 4 5 4 10 1
Leichtbesch. Gebäude - - - - - - - - -

Zusammen 13
1
161 13231497

1
115

1
881 20 1 46

1
54

') Darunter 90 Garagen.

b) Umbauten-, An- und Aufbauten

Umge- Rein- Davon Wohnungen mit Wohnriumen
baule zugang

...
Bauherren Wohn- an

\ gebäu- Woh-

I I I I Ide nungen 1 2 3 4 5 6 I 7 u.
mehr

öffentliche Behörden 3 66 - - 42 24 - - -
Gemeinnützige - - - - - - - - -
Genossenschaften

Private Bauherren 30 51 2 19 17 8 5 - -

Zusammen 33 1171) 2 19 59 32 5 I - -

I
') Au~erdem Zugang von 72 Wohnungen durch Umbauten, An- und Aufbauten an Nicht.

wohngebäuden.
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c) Wohnungen In Wohnhäusern und anderen Gebäuden

Woh- Davon Wohnungen mit ••• Wohnräumen Wohn-

Bezeichnung
nun .• räume
gen

I
ins-

insges. 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 u. gesamt
mehr

Neubau
Massive Wohngeb. 1658 34 341' 739 337 169 23 15 5380
Andere Gebäude ') 35 6 3 8 10 3 4 1 122
Baracken2) 2 - '- - 1 1 - - 9

Wiederaufbau
Schwerb. Wohngeb. 197 5 30 69 71 14 4 4 679. and. Gebäude') - - - - - - - -
Leichlbesch. Wohngeb. - - - - - - - - -. and. Gebäude') - - - - - - - - -

Zusammen 1892
1 4513741 816141911871 31 I 20 16190

') Massive Gebäude tür vorwi,egend öllenlliche, landwirtschaftlich •• oder gewerb Iiche
Zwecke mit einzelnen Wohnungen.

') Gewerbliche Baracken.

dJ Wohngebäude nach Bauherren

I IwOh-1 Davon Wohnungen mit ••• Wohnräumen
Wohn- nun-

Bauherren !i!e- gen I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 u.baude insges. mehr

Neubau, massive Geb.
öllentl. Körperschallen 43 142 10 9 31 45 47 - -
Gemeinnülzlge Gen. 126 1205 23 290 578 220 83 11 -
Privale Bauherren 130 311 1 42 130 72 39 12 15

!
Neubau, Baracken

I öllentl. Körperschallen - - - - - - - - -
Gemei nnülzige Gen. - - - - - - - - -
Privale Bauherren - - - - - - - - -

Wiederaufbau,
Schwerbesch. Gebäude
öllentl. Körperschallen - - - - - - - - -
Gemeinnülzige Gen. 4 41 - 9 19 13 - - -
Privale Bauherren 20 156 5 21 50 58 14 4 4

Wiederaufbau,
Leichlbesch. Gebäude
öllentl. Körperschallen - - - - - - - - -
Gemeinnülzige Gen. - - - - - - - - -
Privale Bauherren - - - - - - - - --- --------

Zusammen 323 1855 39 371 808 408 183 27 19
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XVII. PERSONALSTAND DER STADTVERWALTUNG
ANFANG 1957

1. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach GeschäftsgruppenI I IArbeiter 11 IGe,chäftsgruppen Beamle Angestellte Schema Zusammen
Schema 11 Schema IV I und 111

I. Prasidialverwallung 174 72 242 488
la. Kullurverwallung , 15 692) 13 97
11. Bezirksverwallung 58 46 13 117
11I. Wohlfahrlsverwallung 67 166 116 349
IV. Bauverwallung 239 101 482 822
V. Finanz- u. Vermögensverwallung 95 26 168 289
VI. Anstallen und Betriebe 163 391 865 1419

Kontrollamt 4 5 - 9
Stadtwerke Linz 74 21 312 407

Zusammen 889 I 8~7 I 2211 I 3997
11 Pragmafisie,te Arbeite, und Vertragsarbeiter.
'I Au~erdem 31 Lehrerinnen und 25 Lehrer an der Musikschule der Stadt Linz.

2. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach dem Alter
Beamte Angestellte Arbeiter Uberhaupt

Alter
männ-I weib. männ-I weib. männ-I weib- männ-I weib-Ilieh lich lieh lich lich lich lieh lieh Zu,.

14-19 - I - 2 19 41 92 43 111 154
20-24 - - 19 104 82 55 101 159 260
25-29 26 - 65 107 109 41 200 148 348
30-34 69 25 62 166 136 70 267 261 528
35-39 93 27 44 80 126 87 263 194 457
40-44 130 26 21 49 176 103 327 178 505
45-49 136 31 18 28 235 94 389 153 542
50-54 143 28 23 26 285 109 451 163 614
55-59 99 21 23 14 194 78 316 113 429
60-64 28 4 16 4 92 2 136 10 146
65 und mehr 3 - 5 4 - 12 - 12
unbekannt - - I 2 - I - - 2 - 2

Zusammen 727 I 162 I 300 I 597
1
1480

I
731 12 50711 490 13 997

Durchschnitls- 45,75144,90138,15132.79143,78/38,75143.65/37.03141,18alter
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3. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach Familienstand

und Kinderzulagen

Beamte Angestellte Arbeiter Oberhaupt
Familienstand,

bzw.
männ-I weib~ männ-I weib- männ-/ weib. männ-I weib-IKinderzulagen lich lich lich lich lich lich lich lich Zus.

Ledig 35 108 77 322 225 316 337 746 1083

Verheiratet 667 41 212 214 1200 244 2079 499 2578

Verwitwet 6 5 2 28 12 75 20 108 128

Geschieden 19 8 5 30 43 96 67 134 201

unbekannt - - 4 3 - - 4 3 7

Zusammen 727
I

162 I 300 I 597
1
1480

I
731 12 50711 490 13 997

davon
erhielten

•.. Kinder-
zulagen1)

0 311 155 1902) 5433) 700 589 1201 1287 2488

1 214 7 64 44 381 101 659 152 811

2 128 - 30 8 221 29 379 37 416

3 49 - 10 2 109 11 168 13 181

4 13 - 4 - 40 1 57 1 58

5 7 - 2 - 19 - 28 - 28

6 5 - - - 6 - 11 - 11

7 - - - - 3 - 3 - 3

8 - - - - - - - - -
9 u. mehr - - - - 1 - 1 - 1

Zusammen
\

727
\

162 I 300 I 597 \1480 \ 731 12 50711 490 13 997

1) Kinderzulagen werden für unversorgte Kinder bis zum 21. Lebensfahre gezahlt und
darüber hinaus nur in Ausnahmefällen bewilligt, wenn die Berufsausbildung des Kindes
noch nicht abgeschlossen ist.

') Darunter 4 unbekannt. ') Darunter 3 unbekannt.

166



4. DurchschnittlicherMonats-Bruttoverdienst des städt. Personals.

1. Jänner 1.1. Jännerll. Janner 11. Jänner 11. Jänner

Dienstpostengruppen
1953 1954 1955 1956 1957

Schilling

Beamte (Schema II)

A III-IX Höherer Dienst 3276 3669 4224 5057 6843
B li-VII Gehobener Dienst 2135 2371 2649 3107 4379
C I-V Fachdienst. 1630 1805 2004 2305 2884
D I-IV Mittlerer Dienst 1433 1564 1734 1 959 2388
E 1-11I Hilfsdienst 1308 1449 1584 1788 2032

Durchschnitt 1791 I 1988 I 2237 I 2590 I 3363

Angestellte (Schema IV)

a III-VII Höherer Dienst 1763 1905 2134 2420 3252
b li-VII Gehobener Fachdienst 1609 1666 1694 2032 2524
c I-IV Fachdienst 1323 1408 1532 1783 2106
d 1-111 Mitllerer Dienst 1235 1301 1402 1 556 1649
e 1-111 Hilfsdienst 1222 1264 1317 1 355 1383

Sonstige 1 163 1415 1286 I 1473 1467

Durchschnitl 1329 I 1423 I 1529 I 1722 I 2051
Arbeiter (Schema I)

1 Vorarbeiter I. Klasse 1597 1665 1754 1883 2528
2 Vorarbeiter 11. Klasse 1580 1658 1823 2046 2485
3 Facharbeiter 1597 1684 1848 2003 2431
4 Fahrer, Schaffner usw. 1507 1562 1701 1810 2199
5 Angelernte 1470 1499 1590 1709 2055
6 Ungelernte 1421 13821) 1414 1550 1812
7 Einfacher Hilfsdienst - - - 1 188 1399

Durchschnitl 1534 I 1591 I 1716 I 1843 I 2229
1) Das Absinken des durchschnittlichen M.onals-Bruttoverdienstes der Dienstpastengruppe 6
(Ungelernte) wird bewirkt durch den Ausfall jeglicher Oberstundenentlohnung am 5tichtag
der Erhebung; _ Die durchschnittlichen Bruttogehälter und -löhne sind aus den am 1. Jänner
talsöchlich gezahlten Gehalts-, bzw. Lohnsummen errechnet und enthalten den Haushalts-
zuschu~, Kinderzulagen, Ernährungsbeihilfen, Obe,stunden und alle sonstigen Zuschläge
mit Ausnahme von Werkzeugenfschödigung, Fahrt- und Fernzulagen, Trennungsentschädi-
gungen und ähnlichen Enlschädigungen.
Direkte Vergleiche der durchschnitllich<;ln Monats-Bruttoverdienste. (1953-1957) können
nicht angesfellt werden, da die am 1. Juni 1953 durchgeführte ersfe Rate, die am 1. .Ok-
tober 1954 ausbezahlte zweite Rate und die am 1. Juni 1955 folgende dritte Rate der
Entnivellierung die Vergleichbarkeit verhindert. Die Entnivellierungen überdecken au~er-
dem alle andere." Komponenten, welche zu einer positiven oder negativen Verschiebung
des Durchschnittsgehaltes führen könnten, und deren. Wirksamkeit aus den Durchschnitten
hätte abgelesen werden können. Ebenso wie die Enfnivellierungen verhindern die bei den
Raten des Gehaltsgesefzes (1. 2•. 1956 und 1. 1. 1957) einen direkten Vergleich mit dEll;
Bezügen des Vorjahres.
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XVIII. FINANZÜBERSICHTEN

1. Rechnungsabschlüsse des ordentl. Haushaltsplanes der Stadt Linz
in Schilling bzw. Reichsmark

Jahre I Reineinnahmen I Reinausgaben I Fehlbetrag I Oberschu~

19281) 22298529 22523213 224684 -
1929 25033971 25290842 256871 -
1930 26834807 25975817 - 858990

1931 26731882 26874990 143108 -
1932 24199070 23838761 - 360309
1933 23069322 23391950 322628 -
1934 20569403 20451593 - 117810
1935 20155370 19953919 - 201 451
1936 21183292 I 21189706 6414 -
1937 22112062 22275386 163324 -
19382) 12630980 12943522 312542 -
1939 21185582 20646562 - 539020
1940 33412925 33314548 - 98377

1941 38278799 35857543 - 2421 256
1942 49240865 47928264 - 1 312601
1943 56509685 55115342 - 1 394343
1944 54692361 52998703 - 1 693658
19453) 43877 292 43666223 - 211 069
1946 52648932 54289230 1640298 -
1947 70941969 71001748 597,79 -
1948 97149616 96716312 - 433304
1949 123349545 123005774 - I 343771
1950 140531007 140326390 - 204616

1951 178554502 178475531 - 78971
1952 204644815 203824711 - 820104
1953 225069002 213332398 - 11736604
1954 256863544 244386298 - 12477246
1955 256324597 252302460 - 4022137
1956 268854058 266459694 - 2394364

') 1928-1937 Gesamfumsalz (einschlie~lich Gas- und Wasserwerk). ,) Ab 1938 Gesamfumsalz
(ohne Gas- und Wasserwerk), 1938-1945 Reichsmark. ') Das Rechnung.jahr 1945 umfa~l
nur 9 Monate.
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2. Rechnungsabschlüssedes ordentI. Haus~altsplanes der Stadt Linz
nach Einzelplänen
Beträge in Schilling

Einzelplline I 1954 I 1955 I 1956

Reineinnahmen

o Allgemeine Verwaltung 1791 852 1838118 2011459
1 Polizei 1 001 662 1838773 1133225
2 Schulwesen 892706 841163 989875
3 Kultur- und Gemeinschaftspflege 2008238 2491587 2912268.
4 Fürsorgewesen und Jugendhilfe 9801 145 11 324901 11462055
5 Gesundheitswesen, Volks- und
Jugendertüchtigung 21 613 172 23077 821 23616499

6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen 2688730 2284856 2950308
7 öffentliche Einrichtungen und Wirt-
schaftsförderung 19012189 21 562279 20716832

8 Wirtschaftliche Unternehmen 20552164 24221600 25231958
9 Finanz- und Steuerverwallung 177501686 166843499 177829 579'

Zusammen 256863544 I 256324597 I 268 85405~

Reinausgaben

o Allgemeine Verwaltung 16587996 19316808 I 20918342
1 Polizei 6409066 6644060 6455928
2 Schulwesen 12647744 16210550 13524 052
3 Kultur- und G~meinschaftspflege 9159244 12530849 13351 815
4 Fürsorgewesen und Jugendhilfe 30908565 31 337527 32767608
5 Gesundheitswesen, Volks- und I

I

Jugendertüchtigung 41152494 46972466 457215.89 ,
6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen 23570104 25243081 24703008
7 öffentl!che Einrichtungen und Wirt-
schaftsförderung 40480044 47053969 40488710

8 Wirtschaftliche Unternehmen 14670624 18647351 22757352
9 Finanz- und Steuerverwaltung 48800417 28345799 45771290

Zusammen 244386298 I 252302460 I 266459694
Z U 5 C h u I}- B e der f (-I,
b z w. 0 be r 5 C h u I) (+ I

o Allgemeine Verwaltung - 14796144 . I - 17478690 -18906883
1 Polizei - 5 407404 - 4 805 287 - 5322703
2 Schulwesen - 11 755038 - 15369387 - 12534177
3 Kultur- und Gemeinschaftspflege - 7151 006 - 10039262 -10439547
4 Fürsorgewesen und Jugendhilfe - 21 107420 - 20012626 - 21305553
5 Gesundheitswesen, Volks- und
Jugendertüchtigung - 19539322 - 23894645 - 22105090

6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen - 20881374 - 22958225 -21752700
7 öffentl:che Einrichtungen und Wirt-
schaftsförderung - 21467855 - 25491690 -19771878

8 Wirtschaftliche Unternehmen + 5881 540 + 5574249 + 2474606
9 Finanz- und Steuerverwaltung + 128701269 + 138497 700 +132058289

Zusammen + 12477 246 I + 4022137 1+ 2394364
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3. Steueraufkommen

Belräge in Schilling

Steuerarfen 19S2 1953 1954 1955 1956

Schlüs,selzuweisungen 34380540 31093215 31236456 30078939 347972,

Grundsleuer 10621982 11039328 11537507 11723604 115231:

Gewerbesleuer 65242847 82761057 99775952 87441 819 9963831

Gemeindegelrönke-
sleuer 6572599 6338845 7059904 8261 828 951981

Vergnügungssleuer 5214126 5497316 5798354 6739128 718501

Hundesleuer 359874 334408 326770 355819 3306;

I
Ankündigungs-

172137abgabe 441876 520343 588631 5871.

Anzeigenabgabe 1021932 1358248 1737590 2168023 22995:
~

Fremdenverkehrs-
abgabe 143039 236310 229120 250452 2665.

Zusammen 123729076 139100603 158221996 147608243 166 1474~,
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XIX. WAHLEN
Bundespräsidentenwahl vom 5. Mai 1957

1. Allgemeines

Bundespräsident Dr. Theodor Körner verstarb ganz kurz vor Ablauf
seiner Amtszeit. Die neue Wahl konnte deshalb zu dem vorgesehenen
Termin (5. Mai 1957) erfolgen.
Linz gehörte zum Wahlkreis 12 (Linz und Umgebung) und umfa~te
damit die Stadt Linz und die Gemeinden der Gerichtsbezirke Linz-
Land, Ottensheim und Urfahr.
Als Wahlwerber wurden nominiert Dr. Wolfgang Denk und Dr. Adolf
Schärf.
Das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl 1957 im Wahlkreis 12 ist
aus den nachstehenden Tabellen ersichtlich.
Die Ergebnisse der Bundespräsidentenwahl in den einzelnen Wahl-
sprengeln der Stadt Linz sind nur nach fortlaufenden Nummern be-
zeichnet. Da die Wahlsprengelnummern jedoch bis auf vereinzelte
Teilungen von Sprengeln, die infolge des fortschreitenden Wohnungs-
baues und Zuzuges zu viele Wahlberechtigte aufweisen und durch
Beifügung des Buchstaben a angezeigt wurden, das gleiche Wahl-
sprengelgebiet umfa~ten, das im Statistischen Jahrbuch der Stadt
Linz 1955, Seite 263 H. genau nach Stra~en und Hausnummern an-
gegeben ist, kann mit Hilfe der Sprengelnummern auch das Wahl-
sprengelgebiet der Bundespräsidentenwahl erkannt werden.

Linz-Stadl IBundesp,ösidenlenwahl I Nalionalralswahl
5. Mai 1957 13. Mal 1956

Wahlberechtigte 121 763 119394 I
Gesamtzahl der gültigen und
ungültigen Stimmen 118955 112919

Wahlbeteiligung in Prazent 97,69 94,58

Gültige Stimmen 116229 110998

Ungültige Stimmen 2726 1921

Anteil der ungült. Stimmen in Prozent 2,29 1,'70
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2. Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am 5. Mai 1951 im Wahl.
kreis 12 (Linz und Umgebung)

Zahl der Ges.- Wahlwerber-
Wahlberechtigten summe Un- Gül- summenGemeinden der güllige ligebzw. güll.

Gerichtsbezirke
männ_/ weib_/

lns
-

Stim_ Slim-
u. un- men men Dr. / Dr.lich lich ge- güll. Denk Schärfsamt Stimm. Walfg. Adolf

Linz-Sfadf 1541271676361121763/1189551 2 726 /116 229146 596169 633

Hörsching 1295 1064 2359' 2062 42 2020 775 1245
Kirchberg- Th. 448 518 966 932 16 916 370 546
Leonding 2719 3261 5980 5727 103 5624 2345 3279
Oftering 360 435 795 758 17 741 298 443
Pasching 968 1075 2043 1961 64 1897 711 1 186
Traun 3713 4308 8021 7764 145 7619 2426 5193
Wilhering 724 819 1543 1481 22 1459 855 604

Gerichisbezirk
/10227/11480/21707/20685/ 409120276/7780112 496Linz-Land

Eidenberg 332 377 7091 673 2 671 555 116
Feldkirchen 859 1065 1924 1888 7 1881 1105 776
Goldwörfh 157 155 312 301 7 294 157 137
Gramasfetlen 620 724 1344 1313 8 1305 1001 304
Herzogsdorf 466 574 1040 996 7 989 757 232
Otlensheim 763 977 1740 1690 24 1666 770 896
Puchenau 284 350 634 609 13 596 286 310
Sf. Gotlhard 252 280 532 532

1

1 531 310 221
Walding 518 613 1 131 1104 14 1090 554 536

Gerichfsbezirk
142511511519366/9106/ 83/ 9 02315 495135i8Otlensheim

Alberndorf 581 643 122411185 ~I 1178 829 349
Altenberg 447 524 971 929 921 779 142
Engerwitzdorf 736 807 1543 1498 22 1476 886 590
Gallneukirchen 586 959 1545 1491 36 1455 804 651
Hellmonsödf 288 340 628 612 2 610 365 245
Kirchschlag 262 314 576 557 4 553 329 224
Lichfenberg 287 308 595 572 3 569 411 158
Sonnberg 140 148 288 280 I 1 279 244 35
Sfeyregg 747 823 1570 1517 18 1499 665 834

Gerichfsbezirk
/407414866/894018641 I 101 185401531213228Urfahr

Gesamfsumme 172679189 09711617761157 3871 33191154068165 183/88885
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3. Ergebnisse der Wahl des Bundespräsidenten am 5. Mai 1957 nach
Wahlsprengeln im Stadtgebiet Linz

Zahl der Gesamt- Wohlwerber
Wahl- Wahlberechtigten summe summender Un-
spren-

I
gültigen gültige Gültige

gel
mönn- "!,,eib- I Ins- und un- Stimmen

Stimmen
Dr. I Dr.

Nr.
lich lich gesamt gültigen Denk Schärf

Stimmen Woltgang Adolf

1 259 355 614 564 11 553 246 307
2 256 236 492 465 4 461 202 259
3 298 357 655 609 13 596 307 289
4 208 317 525 486 8 478 230 248
5 295 396 691 653 16 637 265 372
6 319 466 785 728 17 711 377 334
7 355 483 838 771 23 748 355 393
8 234 451 685 633 12 621 422 199
9 241 372 613 573 16 557 330 227
10 346 437 783 732 13 719 372 347
11 232 388 620 577 20 557 313 244
12 274 424 698 657 16 641 406 235
13 213 603 816 751 9 742 592 150
14 483 380 863 738 12 726 473 253
15 248 469 717 670 23 647 419 228
16 315 406 721 676 18 658 433 225
17 363 467 830 754 17 737 459 278
18 326 476 802 741 21 720 497 223
19 290 443 733 688 9 679 461 218
20 348 461 809 745 32 713 394 319
21 297 389 686 624 27 597 368 229
22 239 305 544 497 15 "482 217 265
23 339 470 809 783 18 765 330 435
24 303 390 693 640 14 626 331 295
25 374 432 806 750 15 735 327 408
25 a 251 298 549 510 6 504 285 219
26 389 418 807 760 5 755 226 529
27 277 319 596 574 10 564 288 276
28 302 429 731 686 17 669 362 307
29 291 421 712 658 11 647 385 262
30 415 553 968 912 23 889 303 586
31 269 421 690 636 15 621 330 291
32 270 356 626 588 15 573 130 443
33 230 314 544 513 9 504 189 315
34 414 453 867 823 13 810 211 599
35 359 339 698 586 8 578 93 485
36 302 320 622 598 13 585 197 388
37 249 418 667 609 19 590 412 178
38 297 510 807 743 27 716 370 346
39 386 417 803 755 15 740 433 307
40 266 424 690 620 19 601 388 213
41 346 395 741 692 18 674 237 437
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Noch: 3. Ergebnisse der Wahl des Bundespräsidenten.

Zahl der I Gesamt- Wahlwerber
Wahl- Wahlberechtigten summe

der Un- summen
spren-

I
gülfigen gülfige Gülfige

gel
mönn- weib- I Ins- und un- Stimmen Stimmen

Dr. I Dr.Nr. Denk Schärflich lich gesamt gülfigen
Stimmen Wollgang Adoll

42 361 392 753 705 15 690 307 38343 306 383 689 655 24 631 311 32044 382 443 825 780 18 762 369 39345 313 429 742 694 17 677 355 32246 291 417 708 656 21 635 214 42147 218 319 537 506 15 491 207 284
48 344 426 770 720 21 699 188 511
49 335 463 798 740 14 726 217 509
50 284 432 716 654 11 643 400 243
51 323 523 846 771 13 758 473 285
52 315 443 758 709 13 696 390 306
53 274 404 678 632 14 618 368 250
54 251 387 638 599 14 585 318 267
55 331 460 791 734 23 711 397 314
56 323 501 824 765 23 742 422 320
57 264 416 680 641 18 623 303 320
58 291 480 771 726 18 708 370 338
59 271 571 842 788 8 780 344 436
60 367 426 793 747 9 738 256 482
61 332 480 812 775 12 763 286 477
62 353 383 736 678 25 653 175 478
63 324 344 668 I 626 18 608 142 466
64 273 397 670 642 9 633 145 488
65 359 434 793 752 15 737 239 498
66 399 452 851 794 18 776 191 585
67 301 391 692 655 15 640 153 487
68 286 327 613 581 11 570 112 458
69 300 428 728 689 13 676 194 482
70 328 401 729 699 7 692 208 484
71 420 473 893 859 18 841 183 658
72 326 447 773 737 11 726 150 576
73 383 441 824 769 20 749 218 531
74 233 162 395 352 7 345 70 275
75 319 260 579 548 8 540 67 473
76 429 492 921 869 29 840 349 491
77 405 508 913 879 23 856 243 613
78 373 478 851 801 16 785 380 405
79 342 450 792 744 22 722 317 . 405
80 385 487 872 821 12 809 233 576
81 369 :342 711 658 19 639 121 518
82 294 371 665 623 11 612 272 340
83 288 444 732 693 17 676 259 417
84 367 475 842 796 11 785 333 452
85 326 482 808 766 11 755 420 335
86 313 376 689 644 10 634 272 362
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Noch: 3. Ergebnisse der Wahl des Bundespräsidenten.

Zahl der Gesamt. Wahlwerber
Wahl- Wahlberechtigten summe summen

der Un- Güliigespren-

I
gültigen gültige

gel Stimmen
Dr. I Dr.

männ- weib- I Ins-
und unM Stimmen

Nr.
lich lich gesamt gültigen Denk Schärt

Stimmen Wallgang Adall

87 360 388 748 725 17 708 201 507
88 321 366 687 652 10 642 190 452
89 325 354 679 645 18 627 123 504
90 307 329 636 617 5 612 134 478
90 a 357 384 741 714 13 701 167 534
91 379 426 805 770 14 756 207 549
92 433 456 889 846 23 823 306 517
93 386 413 799 758 20 738 213 525
94 325 231 556 520 15 505 163 342
94a 360 399 759 712 8 704 254 450
95 405 462 867 833 9 824 190 634
96 473 466 939 897 32 865 275 590
97 393 433 826 804 17 787 187 600
98 270 339 609 589 17 572 229 343
99 224 215 439 418 9 409 153 256
100 389 371 760 703 24 679 245 434
101 232 275 507 479 9 470 175 295
102 396 461 857 816 22 794 296 498
103 240 291 531 511 11 500 207 293
104 416 472 888 848 13 835 167 668
105 277 315 592 573 12 561 125 436
105a 214 274 488 470 17 453 86 367
106 403 490 893 849 25 824 .219 605
107 194 230 424 403 4 399 123 276
108 284 338 622 606 15 591 166 425
108a 278 318 596 575 31 544 133 411
109 404 492 896 856 17 839 296 543
110 365 471 836 805 22 783 187 596
111 398 465 863 827 15 812 134 678
112 306 342 648 618 15 603 221 382
113 377 414 791 742 22 720 262 458
114 395 434 829 789 19 770 266 504
115 339 381 720 681 14 667 178 489
116 392 449 841 804 24 780 271 509
117 289 331 620 594 22 572 165 407
118 328 429 757 716 25 691 135 556
119 370 405 775 729 16 713 252 461
120 283 255 538 504 9 495 230 265
120a 250 336 586 560 16 544 235 309
121 289 385 674 642 11 631 257 374
122 334 368 702 665 11 654 176 478
123 246 283 529 519 9 510 178 332
124 451 216 667 540 8 532 150 382
125 481 295 776 651 12 639 249 390
126 313 343 656 635 14 621 219 402
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Noch: 3. Ergebnisse der Wahl des Bundespräsidenten.

Zahl der Gesamf-
Wahlwerber

Wahl- Wahlberechfiglen summe
der Un- summen

spren-

I I
gültigen gültige Gültige

gel Stimmen
Dr. I Dr.Nr. mönn .• weib- lns- und un- Sfimmen

lich lich gesaml gültigen Denk Schärf
Stimmen Woltgang Adolf

127 I 262 341 . 603 559 20 539 231 308128 254 378 632 597 17 580 228 352129 308 419 727 672 15 657 273 384130 293 361 654 615 16 599 188 411131 232 369 601 574 14 560 267 293132 223 357 580 531 10 521 282 239133 341 432 773 707 21 686 328 358134 348 472 820 780 14 766 325 441135 368 490 858 803 12 791 332 459136 392 447 839 790 19 771 422 349137 194 247 441 415 8 407 249 158138 338 453

I
791 752 15

I
737 388 349

139 389 473 862 829 11 818 237 581140 164 227 391 375 9 366 221 145
141 334 406 740 703 14 689 240 449
142 281 327 608 585 14 571 168 403
143 277 347 624 587 11 576 240 336
144 290 343 633 610 14 596 191 I 405
145 490 521 1011 955 26 929 323 606
146 270 387 657 618 14 604 348 256
147 278 428 706 660 19 641 357 284
148 327 468 795 745 19 726 347 379
149 354 422 776 735 27 708 304 404
150 270 310 580 547 12 535 133 402
151 387 459 846 809 25 784 245 539
152 319 365 684 660 13 647 172 475
153 299 374 673 646 19 627 176 451
154 412 457 869 831 26 805 224 581
155 303 359 662 639 9 630 171 459
156

I
427 506 933 888 20 868

1

290 578
157 278 309 587 565 15 550 148 402
158 348 413 761 741 15 726 192 534
159 233 295 528 505 7 498 174 324
159a 218 269 487 464 13 451 122 329
160 308 354 662 642 11 631 305 326
161 178 212 390 379 6 373 209 164
161a 198 227 425 409 7 402 155 247
162 - - - 620 3 617 248 369
163 4 82 86 710 9 701 468 233
164 152 285 437 531 4 527 154 373
165 96 437 533 587 5 582 509 73
166 - - - 1580 63 1517 762 755
167 - - 655 14 641 200 441
168 - - - 238 8 230 63 167
169 - - - 462 13 449 86 363
zus.

1
54127 167636 1121763111895512726 1116229146596 169633
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Die Luftangriffe auf Linz 1944/45 im Zahlenspiegel

Linz wurde verhältnismä~ig spät durch Luftangriffe in Mitleidenschaft
gezogen. Der erste Luftangriff erfolgte am 25. Juli 1944. Er richtete
sich auf die Industrieanlagen der Vöest und Stiekstoffwerke. Diese
Werke waren auch bei den späteren Luftangriffen ein häufiges Ziel.
Au~erdem wurden die Verkehrsanlagen der Eisenbahn, Brücken,
Arbeiterwohnlager und Flakbatterien .mit Bomben belegt. Leider
wurden bei diesen Angriffen auch benachbarte Wohnviertel stark in
Mitleidenschaft gezogen.

l:tum

.-
Zahl der abgeworfenen Bomben nach Stadtteilen

.='" •..- c c
Innenstadt :=c:. 0; CD", :c '"

Ql

••• CD a> CD 1::= ':51::cn<> .c E' CD .,!. E
der ::Ca; ",'" ::CO!! cn.- <>

'" ~'CI -CD E
östl.lwestl.

.cl- .g--g, _ c
.;,> ",E I: ..• ",I: !:~

'" >CD 'CI - := '" tU:ca "'- III

Angriffe 't:- c:t; ",. . CD E CD :0 Gi "",CD Oll

::::l.5 ",'" :!= CDN "''CI .~ ;= j..• :::;: -- 3=.= I: ..• >CD - N
der Landstr. a; .... ",-, 'CI'" CD U.I '""'- ::c 1:- ce::c'" <ce>. i:

25.7.1944 - - - - 12 - 5 29 12 968 112 1138
16.10.1944 - 102 - 60 - 60 3 178 60 - - 463
4.11. 1944 18 130 - - 500 57 - - 89 236 - 1030
11.11.1944 - - - - - - - - 6 - - 6
15.11.1944 4 15 5 73 60 - - - 3 - - 160
19.11.1944 - - - - 150 - - - 34 - - 184
25.11. 1944 - - - 6 - - - - 11 5 - 22
30.11.1944 - 14 - 27 10 - 8 1 - - - 60
3. 12.1944 2 3 - - 25 2 6 - 7 - - 45
9.12.1944 - - - 60 - - - - - - - 60
15.12.1944 - 2 - 11 230 73 2 94 381 6 - 799
16.12.1944 1 73 - - - - - - - - - 74
20.12.1944 - - - - 100 11 45 101 7 8 - 272
27. 12.1944 13 80 52 39 416 42 60 - - 3 - 705

8.1.1945 45 60 221 251 428 79 11 2 - 21 - 1118
20.1.1945 103 300 6 2 511 378 140 45 2 106 8 1601
17.2.1945 - - - - - 73 11 249 687 - - 1020
18.2.1945 17 240 7 - 34 3 114 284 95 - - 794
25.2.1945 84 110 - 2 500 253 301 561 91 184 1 2087
2.3.1945 - 1 - 20 70 - - - 49 46 31 217
31.3.1945 2460
25.4.1945 3322
Insge'samt wurden 18437. Bomben abgeworfen, wovon 640 Bomben in die Donau und 160
Bomben in die Traun fielen.

177



Zwischen dem ersten Luftangriff und dem zweiten Angriff am 16.Okto-
ber 1944 ergab sich eine längere Pause von fast drei Monaten. Der
dritte Luftangriff am 4. November 1944 war der Beginn einer Serie
von elf Luftangriffen, die zunehmend schwerer wurden. Anfang 1945
wurden die Pausen etwas grö~er, aber die Wucht der Angriffe
grö~er. Der letzte Luftangriff am 25. April 1945 lähmte alles und die
Blindgänger der 250-kg-Bomben blieben auf der Landstra~e und
Wr. Reichsstra~e längere Zeit liegen.

Die Wucht der Angriffe lä~t sich mit ziemlicher Genauigkeit aus der
Zahl der abgeworfenen Bomben ermitteln. Der erste und dritte
Angriff waren massive Bombardements. In der Zeit vom 11. Novem-
ber bis 9. Dezember 1944 fanden kleinere Angriffe statt. Am 15. De-
zember fand mit 799 Bombenabwürfen ein schwerer Angriff statt.
fünf Tage (20. 12.) später wurden 272 und eine Woche darauf (27. 12.)
705 Bomben abgeworfen. Im Jahre 1945 steigerte sich die Zahl der
Bomben von 1 118 (8. 1. 1945) schubweise bis auf 3 322 Bomben-
abwürfe am 25. April 1945. Damit wurde der Weg für den Vormarsch
der amerikanischen Division geebnet.

Im ganzen wurden 18437 Bombenabwürfe gezählt. Es wurden nur
Sprengbomben abgeworfen, dagegen keine Brandbomben. Nur in
vereinzelten Fällen kam es daher zu Bränden. Bei den 22 Luft-
angriffen wurden 1 648 kleine Bomben (50 kg), 15 917 schwere 250-
Kilo-Bomben und 872 schwerste Bomben (500-Kilo-Bomben) abge-
worfen, letztere grö~tenteils auf das Werkgelände der Vöest und
Stickstoffwerke.
Wenn auch die Ziele der Angriffe unverkennbar waren, so erfolgten
sie doch aus sehr gro~er Höhe, zwar bei Tageslicht. aber namentlich
in den Monaten November, Dezember und Jänner bei schlechter
Sicht und teilweise dichter Wolkendecke, so da~ die Streuung gro~
war und fast bei jedem Angriff mehrere Stadtteile in Mitleidenschaft
gerieten. Verhältnismä~ig glimpflich kam die Innenstadt östlich der
Landstra~e davon. Auch der alte Teil von Urfahr hatte nur bei den
Angriffen am 27. Dezember und 8. Jänner zu leiden, welche eigent-
lich den FlaksteIlungen am Pöstlingberg und in Heilham/Harbach
galten. Sehr schwer zu leiden hatte die Innenstadt westlich der Land.
stra~e, insbesondere in der Nähe des Hauptbahnhofes. Das Stockhof-
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und Volksgartenviertel wurde fast vernichtet und die Stra~en waren
unpassierbar. leider liegt eine Gliederung der Bombenabwürfe nach
Stadtteilen tür die beiden grö~ten luftangriffe am 31. März und
25. April nicht vor. Die lähmende Wirkung dieser Gro~angriffe hatte
auch zur Folge, da~ statistische Berichte nicht mehr detailliert erfolg-
ten oder zumindest nicht mehr gesammelt werden konnten.

Getötete

Die Gesamtverluste der ortsansässigen Zivilbevölkerung betrugen
insgesamt 1 221 Personen, davon 434 im Jahre 1944 und 787 im Jahre
1945.

Sterbefälle der Zivilbevölkerung von Linz durch Kriegshandlungen

I 1944 I 1945 IAlte, in Jah,en Zusamen
männlich I w'eiblich männlich I weiblich

unter 1 1 - 1 1 3
1-4 4 2 11 15 32
5-14 6 10 20 13 49
15-19 9 29 25 19 82
20-39 100 51 155 93 399
40-59 102 55 159 99 415

I
60 und'mehr 25 31 79 72 207
unbekannt 8 1 18 7

~zusammen 255 17~ 468 319 1 221

Zerstörte Wohngebäude

Von' 10 222 bewohnten Gebäuden wurden 6 945 Häuser, also über
70 v. H. des Bestandes zerstört oder beschädigt.

Wohnungsverluste

Von 43926 Wohnungen wurden 11 329 total vernichtet oder schwer-
beschädigt, also rund ein Viertel der Wohnungen.
Eine ausführliche Darstellung der Wohnungsverluste durch Kriegs-
einwirkungen ist im Statistischen Jahrbuch der Stadt Linz, Jahrgang
1946, Seite 176 ff. bzw. Jahrgang 1949, Seite 100 ff. enthalten.
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Kriegsschäden

Besonders schwer waren die Verluste an Bekleidung und Hausrat.
Von 60000 Haushaltungen haben durch die Luftangriffe über 15000
Familien ihren gesamten Hausrat verloren. Weitere 6000 Haus-
haltungen haben über die Hälfte ihrer Habe verloren. Der Gesamt-
schaden an Mobilar und Bekleidung beläuft sich auf 400 Millionen
Schilling (Wert 1945).
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Aufsätze in den Jahrgängen 1946 bis 19S6
[Die erste Zahl bezeichnet den Jahrgang, die zweite die Seitenzahl)

Bevölkerung

Bevölkerungsstand (Ergebnisse der Volkszählung vom 16. Juni 1939)
Ergebnisse der Volks- und Berutszählung vom 1. Juni 1951
Berufliche und soziale Gliederung .(17. Mai 1939)
Entwicklung des Bevölkerungsstandes 1935-1948 . . .
Nalürliche Bevölkerungsbewegung 1946-1948 . . . .
Wanderungen (umgezogene, zugezogene und forfgezogene Personen

1945-1949) . . . . . . . . . . . . .
Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1950 . . . . . . . .
Die soziologische Struktur der Haushalfungen in Linz am 1. Juni 1951
Die Wohnbevölkerung unter dem Einflu~ der wirfschaftlichen Entwicklung
Sozial-ökonomische Studie eines Flüchflingslagers . . . . . • • •
Personenstandsaufnahme vom 10. Oklober 1955. . . . . . . . .
Die kinderreichen Familien und ihre soziale und ökonomische Struklur
Bev81kerungsverfeilung in Oberöslerreich (Entwicklungs tendenzen

1900-1951) .
Bevölkerungseniwicklung Oberöslerreichs 1951-1955 . . . . .

19461 20
1952/ 14
19461 76
1947/30
1947/45

1949/ 38
1950/ 14
1951/ 30
1951/ 19
1954/36
1955/113
1955/162

1956/ 50
1956/ 57

1946/106
19461112
19461132
1950/ 98
1949/115
1953/105
1954/ 14
1954/ 19
1954/ 27
1955/174
1955/175
1956/ 14

Schule, Fürsorge

Die Volkshochschule der Stadt Linz im Spiegel der Stalislik 1947-1950 1950/154
Linzer Kinder und ihre Umwelt. • • • • . . . • • • • . • . 1952/ 82
Der Gesundheitszustand der Schulkinder

1950/45, 1951/75, 1952/55, 1954/107, 1955/136
SIalislik der Erziehungsberalungsstelle • • • . • • • • • • • . 1953/ 76

Landwirtschaft, Gewerbe und Handel

Landwirfschaftliche Befriebszählung 1939 . . . . .
Gewerbliche Belriebszählung 1930 und 1939. . .
Versorgung mil eleklrischem Sfrom, Wasser und Gas.
Gewerbliche Betriebszählung am 10. Oktober 1950. .
100 Jahre Täligkeil der Allgemeinen Sparkasse in Linz
Der Obslbauin Linz. . . . . . . . . .. . .
Linz und die Industrialisierung Oberöslerreichs . . .
Die wellwirfschaffliche Verflechtung der Linzer Induslrie
Linz als Arbeifsorf . • . . • . . • • •
Die künstliche Befruchlung von Rindern . . • • . • .
Die Hundehalfung der Linzer SIadlbevölkerung • • • .
Die Belriebsslruklur der oberöslerreichischen Wirtschaftsräume

Preise, Lebenshaltung

Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz 1938-1951 .
Die Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz 1946-1956

1951/104
1956/112
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Kultur, Kunst, Unterhaltung

Die Stadtbücherei Linz im Blickfeld der Zahlen 1945-1951
Spielplanstatistik des Landestheaters Linz 1945-1952 •
Turn-, Sporl- und Spielplätze und die Linzer Sportvereine

Bau- und Wohnungswesen
Wohnverhältnisse 1890-1943 • • . . .
Der Wohnungsmarkt am 10. Oktober 1949 •
Wohnungsverluste durch Kriegseinwirkungen
Zwischenbilanz des Wohnungswiederaufbaues 1945-1949
Die soziale Bedeutung des Linzer Wohnungsproblems (1. Juni 1951)
Das Mietzinsniveau in Linz 1954 . • . • . • • . • .
Wohnungsbestand, Wohnbautätigkeit und Wohnungsdefizil • • •

Wahlen
Wahlen zum Nationalrat und Landtag am 25. November 1945 .
Wahlen zum Nationalrat, Landtag und Gemeinderat am 9. Okt. 1949
Bundespräsidentenwahl am 6. Mai / 27. Mai 1951 . •
Nationalratswahl am 22. Februar 1953 • ; • • •
Landtags- und Gemeinderatswahl vom 23. Oktober 1955
Nationalratswahl vom 13. Mai 1956 . .
8undespräsicJcntenwahi vom 5. Mai 1957 . . . .

Verschiedenes
Stadtgebiet, Stadtteile, Katastralgemeinden und Konskriptions-

ortschaften • • • • • • • • • • • • • • •
Donau-Wasserstände. • . • • • • • • • • • •
Tempel'Oturnormaiwerle für die Stadt Linz 1936-1950 .
Die Stadtregion von Linz. . • • . • • • • • •
Die Stödtregion von Linz und ihre Entwicklungstendenzen 1953-1955
Der oberösterreichische Zentralraum und seine Gliederung nach wirl-

schaftlichen Einzugsbereichen • . . . . • • • • • •
Strukturuntersuchung der Pendler nach Linz . • • • • • •
Die berufliche innerstädtische Pendelwanderung in Linz 1955
Die Grundpolitik der Stadt Linz. • • • • •
Die Pendelwanderung in Oberösterreich 1955. .
Die Einpendlerzentren Oberösterreichs . . . .
Die Luftangriffe auf Linz 1944/45 im Zahlenspiegel
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1951i140
1952/163
1953/158

1946/162
1949/ 97
1946/176
1949/100
1951/153
1953/178
1954/179

1946/185
1949/138
1950/181
1952/191
1955/229
1955/261
1956/171

19461 17
19461 13
1951/ 11
1953/ 14
1955/ 19

1955[ 55
1955/ 71
1955/ 83
1954/ 32
1956/ 32
1956/38
1956/177
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