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Im Statistischen Jahrbuch der Stadt - Linz 1957 werden die Standard-
tabellen über die Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft veröffent-
licht. Eine Reihe von wissenschaftlichen Beiträgen behandeln aktuelle
kommunale Angelegenheiten. Im Rahmen der ,Beiträge zur Raum-
forschung im Gro~raum Linz' wird eine Studie über die Entwicklung
der Wohnungsnot in Oberösterreich veröffentlicht, welche die Konzen-
tration des Wohnungsbedarfes auf wenige Gemeinden und c1en Brenn-
punkt Linz ergibt, daneben aber auch die Problematik der Wohnungs-
not, Wohnungsmarkt und Wohnungsmiete grundsätzlich behandelt. Eine
weitere Studie beschäftigt sich mit den Entwicklungstendenzen von
Industrie, Gewerbe und Handel in Linz 1858 bis 1958.
Die gemeinsamen Raumforschungsstudien des Statistischen Dienstes des
Amtes der oö. Landesregierung und des Statistischen Amtes der Stadt
Linz wurden auf der Grundlage der Personenstandsaufnahme 1957
fortgeführt. Da die statistischen Auszählungen noch nicht abgeschlossen
werden konnten, hat sich die Ausarbeitung der Ergebnisse verzögert,
so da~ die Veröffentlichung voraussichtlich erst im Herbst 1958, wahr-
scheinlich in der Form eines Vorabdruckes zum Statistischen Jahr-
buch 1958 erfolgen kann.

Eine grö~ere wissenschaftliche Abhandlung beschäftigt sich mit der
sozialen und wirtschaftlichen Struktur kinderreicher Familien in Linz.
Eine weitere Studie ,Statistik der Erziehungsberatung' behandelt die
Beratungsfälle der Erziehungsberatungsslelle des Jugendamtes auf
statistischer Ebene.

Das Statistische Amt hat gemeinsam mit dem Stadtplonungsamt das
Stadtgebiet in 36 statistische Bezirke eingeteilt, die sich in den letzten
10 Jahren zu Wohngebieten entwickelt haben oder den Charakter eines
Wohngebietes in naher Zukunft erhalten werden. Für diese 36 Bezirke
wurde die Einwohnerzahl 1957 ermittelt.

Die Reorganisation der Baustatistik hat schlie~lich noch gestattet, den
Ablauf der Bautätigkeit in den letzten 4 Jahren nach den Stadien der
Baugenehmigung, der Struktur des Bauüberhanges am Jahresende und
der Baufertigstellungen auszuarbeiten. Bis zu einem gewissen Grade
wird durch diese Unterlagen eine Beurteilung der voraussichtlichen
Entwicklung der Bautätigkeit in der nahen Zukunft, also auf ein bis
zwei Jahre, ermöglicht.

Be,i dieser Gelegenheit darf es, soll es einmal ausgesprochen werden:
Die Linzer Stadtverwaltung hält sich für berechtigt, auf die Leistungen
ihres Statistischen Amtes stolz zu sein.

Linz, den 20. Juli 1958.
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I. KLIMATISCHE VERHÄLTNISSE
1. Luftdruck und Bewölkung
(Weiterstalion Linz, Museumstra~e)

Luftdruck Bewölkung

Monate t I absolute Extri.me
Monats-I heitere I trübe I Nebel.Mona s- .

mittel Maximum IMinimum millel Toge Ta.ge tage

Jänner 743,9 754,0 731,0 8,0 3 22 13
Februar 736,2 750,5 715,7 7,6 1 16 13
März 739,5 752,1 732,1 5,1 9 9 5
April 739,2 747,3 722,9 5,4 4 8 1
Mai 738,0 "743,2 731,1 6,0 7 14 0
Juni 739,1 748,4 730,5 4,9 7 9 1
Juli 738,0 745,6 730,9 6,2 8 13 0
August 739,1 746,2 726,3 5,6 6 9 2
September 738,9 745,5 728,9 6,9 2 13 8
Oktober 741,8 746,6 728,8 5,1 8 10 20
November 741,2 749,8 726,9 8,0 1 20 7
Dezember 739,8 755,0 713,8 9,4 0 27 7

Jahr I 739,6 I 748,7 I 726,6 I 6,5 I 56 I 170 I 77
I

2. Temperatur der Luft

Temperatur in Celsiusgraden

Monate I 14 Uhr 121 U,hr
milli. I mitII. I absolute Extreme

7 Uhr IMonats-I Maxi. Mini-millel Maxi. I Mini-mum mum mum mum

Jänner - 3,4 -0,1 -2,2 -2,0 1,0 - 4,7 11,5 -16,0
Februar 1,6 6,1 3,2 3,5 7,3 0,8 14,5 - 3,6
März 4,1 11,8 7,6 7,8 13,3 3,6 21,0 - 4,0
April 6,1 13,9 9,3 9,7 14,8 5,3 26,0 - 1,5
Mai 8,4 15,6 10,6 11,3 16,8 6,7 25,7 - 1,4
Juni 15,5 24,6 18,1 19,1 25,6 13,1 33,0 8,2
Juli 16,2 23,7 18,6 19,3 24,6 14,2 37,4 8,4
August 13,5 22,0 16,3 17,0 22,5 12,5 30,0 7,5
September 10,3 17,0 12,5 13,0 18,3 9,0 27,5 5,1
Oktober 5,4 13,2 8,2 8,8 13,7 4,4 20,0 0,4
November 3,8 6,7 4,9 5,1 7,6 3,1 16,5 - 3,6
Dezember 0,2 1,9 0,8 0,9 2,7 - 0,9 12,3 - 6,5

Jahr
1 6,81 13,0 I 8,9

1
9,5 I 14,0 I 5,6

1
37,4 1-16,0
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3. Niederschläge

Maximum
Tage mit mindestens

Monate Gesamtmenge an 1 Tag
••• mm Niederschlag Tage mit

mm mm I
Schneefall

0,1 1,0

Jänner 47 10 18 12 9
Februar 106 29 20 14 3
März 54 17 12 9 0
April 54 16 13 8 2
Mai 44 8 13 11 2
Juni 44 16 11 7 0
Juli 259 35 19 18 0
August 89 23 15 12 0
September 107 15 17 15 0
Oktober 5 3 7 2 0
November 34 26 7 3 0
Dezember 27 10 12 5 7

Jahr I 870 I 35 1 164 I 116 1 23

4. Wind und Gewiffer

Windrichtung Tage Tage I
Monate mit mit

Stille I I I I I I I I NW
Sturm Ge-

N NO 0 SO S sw W willerl

Jänner 51 1 5 6 3 4 5 16 2 1 1
Februar 40 0 1 11 4 3 6 18 1 1 0
März 34 0 9 8 10 6 11 14 1 0 1
April 29 0 3 17 13 5 7 13 3 0 0
Mai 26 0 7 13 8 7 5 26 1 1 4
Juni 29 0 2 10 9 6 11 23 0 1 4
Juli 23 0 2 3 2 4 14 45 0 2 6
August 51 0 3 6 2 3 11 17 0 1 4
September 37 0 0 1 6 4 9 32 1 0 0
Oktober 51 0 1 6 6 2 8 17 2 0 0
November 29 0 10 21 5 2 6 14 3 0 0
Dezember 29 1 5 19 1 3 8 23 4 1 0

Jahr 14291 2 1 48 1121 I 69 1 49 1 101 12581 18 1 8 120
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1I.00NAU- WAS S ERSTÄN OE
1. Wasserstände am Pegel Lin!

I Jah!esm illel I Niedrigster Wasserstand

I
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 I 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. Ui4 5. 3. 30
1957 266 105 28. 12. 630 24. 7. 17
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2. Tägliche Wasserstände am Pegel Linzim Jahre 1957
(Beobachfungszeif 7 Uhr)

Wasserstand in cm in den Monaten
Monals- I Feb.1 März IApril I Mai I Juni I IAug.1 sePI.1 Okt.1 Nov.1 Dez.

lage
Jän. Juli

1. 167 192 444 314 258 229 308 428 301 319 155 138
2. 164 252 432 299 282 226 309 388 283 302 149 128
3. 166 268 394 289 266 227 309 360 287 290 142 125
4. 170 265 350 285 252 248 301 338 292 271 141 126
5. 188 259 315 277 234 298 296 321 282 259 145 129

6 241 242 295 265 225 338 290 302 269 242 145 128
7. 277 234 285 262 221 350 278 294 259 229 143 127
8. 293 224 282 299 220 352 276 290 249 217 142 125
9. 276 220 289 296 214 350 280 290 235 209 150 179
10. 264 223 292 283 218 337 282 295 231 212 140 205

11. 246 217 279 274 214 352 317 325 230 206 137 198
12. 228 224 271 274 205 362 463 329 237 200 148 198
13. 212 224 264 272 203 439 416 331 235 192 167 189
14. 200 223 258 251 216 432 385 355 234 187 161 180
15. 193 227 252 242 238 430 381 390 242 184 155 181

16. 192 238 257 238 237 417 393 411 244 181 154 164
17. 187 242 266 236 256 409 405 472 239 176 145 159
18. 168 251 290 236 263 398 347 429 269 176 142 159
19. 152 252 327 243 235 370 327 397 328 171 136 154
20. 153 244 322 319 251 377 316 463 284 169 137 151

21. 150 234 323 327 283 374 383 441 256 168 133 149
22. 143 224 315 303 267 394 389 405 239 176 134 142
23. 141 218 298 290 265 410 436 447 228 175 131 138
24. 142 218 284 272 265 396 603 406 252 177 130 129
25. 149 291 277 263 265 402 558 385 292 171 127 130

26. 166 495 272 259 256 420 541 369 341 171 125 121
27. 158 489 265 255 251 393 531 364 365 164 127 122 '
28. 166 460 264 254 248 358 575 336 375 156 130 117
29. 175 - 300 256 242 326 582 336 348 158 133 119
30. 186 - 323 259 236 307 520 327 330 155 140 122
31. 184 - 319 - 228 - 476 315 - 158 - 118

Mittel 190 263 303 273 242 357 396 366 275 201 141 147

12



111.STADTG EBIET

1. Katastralgemeinden

1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957

Katastralgemeinden

Hektar

Linz (Innenstadt) 616 616 616 I 6.16 616

Waldegg 707 707 707 708 708
Lustenau 806 806 806 806 806
St. Peter 915 915 915 915 915
Kleinmünchen 1359 1359 1 359 1359 1359
Ebelsberg 467 467 467 467 467
Mönchgraben 176 176 176 176 176
Pichling 398 398 398 398 398
Posch 652 652 652 652 652
Ufer 484 484 484 484 484
Wambach 405 405 405 405 405

Linz-Süd 6985 I 6985 I .6985 I 6986 I 6986

Urfahr 550 550 550 550 550
Pöstlingberg 820 820 820 820 820
Katzbach (Sf. Magdalena) 1253 1253 1 253 1253 1253

Urfahr 2623 I 2623 I 2623 I 2623 I 2623

Linz einschi. Urfahr 9608 I 9608 I 9608 I 9609 I 9609

13



IV. BEITRÄGE ZUR RAUMFORSCHUNG IM GROSSRAUM
VON UNZ

1. Die Wohnungsnot in Oberösterreich

Das unlösbare Problem der Wohnungsnot in österreich, insbesondere
aber in Oberösterreich, ist für die öffentliche Meinung ein ziemliches
Rätsel. Alle Bemühungen, die Wohnungsnot zu überwinden, sind
scheinbar erfolglos geblieben, alle möglichen Umstände werden
dafür verantwortlich gemacht, am häufigsten der Mieterschutz und
die gesetzliche Mietenregelung. Allein der freie Wohnungsmarkt,
also eine Mietpreisbildung nach Angebot und Nachfrage, soll be-
fähigt sein, die Wohnungsnot zu beseitigen. Alle diese so einfachen
und scheinbar klaren Rezepte übersehen, da~ die Wohnungsnot
ursprünglich - und auch noch heute - mit dem Mieterschutz direkt
in keinem Zusammenhang gestanden hat. Es handelt sich vielmehr

.um eine ganze Reihe von Faktoren, welche die Wohnungsnot hervor-
gerufen und ihre Verewigung verursacht haben.
Schon vor dem Ausbruch der Wohnungsnot, also vor dem ersten
Weltkrieg, gab es eine Wohnungsfrage, nämlich eine ungenügende
Befriedigung des Wohnbedürfnisses der minderbemittelten Bevölke-
rung, also insbesondere der Arbeiterschaft. Der damals vorherr-
schende spekulative Wohnungsbau stellte die Rendite in den Mittel-
punkt. Die Folgen waren übertriebene Ausnutzung .des Baugrundes,
Mietkasernen mit lichtlosen Höfen, kleine Wohnungen - sogar im
Keller - und hohe Mieten. Ein Fünftel des Lohnes mu~te für die
Wohnungsmiete aufgewendet werden. Das führte dazu, da~ insbe-
sondere kinderreiche Familien an der Wohnungsmiete sparen und
viel zu kleine Wohnungen mieten, oder Untermieter aufnehmen mu~-
ten, damit die Wohnungsmiete tragbar wurde. In beiden Fällen er-
gab sich eine Wohnungsüberfüllung. Hohe Wohnungsmieten und
Wohnungsüberfüllung waren die Kehrseite des spekulativen Woh-
nungsbaues und freien Wohnungsmarktes. Diese Schattenseiten hat-
ten sich um die Jahrhundertwende in Wien in schlimmster Weise aus-
gewirkt und bescherten der Bundeshauptstadt ein Wohnungselend
katastrophalen Ausma~es, unter dem sie noch heute leiden mu~.
Aber auch in Oberösterreich waren die Wohnverhältnissse vor dem
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ersten Weltkrieg nicht befriedigend. Einen Einblick in die damaligen
Wohnverhältnisse .gibt die Wohnungsaufnahme, die anlä~lich der
Volkszählung 1910 stattfand (Osterr. Statistik NF 4. Band, 2. Heft -
Wohnungsaufnahme - Wien 1914).

A. Die Wohnverhältnisse vor dem ersten Weltkrieg

Es ist au~erordentlich lehrreich, die damaligen Wohnverhältnisse zu
studieren, wie sie bei einem "freien Wohnungsmarkt" sich entwickelt
hatten. In der nachstehenden lJbersicht ist der Wohnungsbestand in
fünf oberösterreichischen Städten angegeben und der Leerwohnungs-
vorrat. Zur Beleuchtung der Wohnverhältnisse von Linz erfolgt ferner
ein Vergleich mit Salzburg - Graz - Innsbruck.

Die Wohnungen im Jahre 1910

Wohnungen

Städte I davon leerstehend
Oberhaupt absolut I in Prozent

Linz 16348 428 2,6
Urfahr 4035 55 1,4 IRied i. Innkreis 1595 41 2,6
Sleyr 4264 82 1,9
Wels 3497 101 2,9

Salzburg 8023 153 1,9
Graz 38256 587 1,5
Innsbruck 10403 106 1,0

Es ist interessant, da~ es damals (1910) einen Bestand an leerstehen-
den Wohnungen gabr welcher zwischen 1 und 3 Prozent schwankte.
Ein Vorrat von leerstehenden Wohnungen mu~ vorhanden sein, wenn
den Wohnungsuchenden Gelegenheit geboten werden sollr eine pas-
sende Wohnung auszusuchen. Ein Vorrat von 1 bis 2 Prozent leer-
stehender Wohnungen reicht aus, um den Wohnungsmarkt unter nor-
malen Umständen flüssig zu halten. Sinkt der Vorrat leerstehender
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Wohnungen unter 1 Prozent, dann wird schon ein Wohnungsmangel
fühlbar. Sind alle Wohnungen besetzt, so besteht nicht ein Gleich-
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage, sondern bereits höchste
Wohnungsnot.

Der Bestand an Kleinstwohnungen war in Oberösterreich unverhält-
nismä~ig hoch. Esbesteht ein - nicht auf österreich beschränktes -
Gefälle der Wohnkultur in Europa von Westen nach Osten. In den
westlichen Bundesländern gab es überwiegend grö~ere Wohnungen,
in den östlichen Bundesländern überwiegend kleinere Wohn~ngen.
Zahlenmä~igen Ausdruck findet dieser Umstand in der folgenden
.Obersicht.

Die GröfJe der Wohnungen im Jahre 1910

städte I Von 100Wohnungen hallen Wohnräume II I I I Zusammen1 2 3 4 5 und mehr

Innsbruck 2,0 8,4 21,0 18,4 50,2 100,0

Salzburg 10,0 29,2 21,8 13,3 25,7 100,0

Graz 16,4

I
32,7 15,0 11,6 24,3 100,0

Linz 18,0 41,6 17,2 8,8 14,4 100,0

In der Landeshauptstadt von Tiral kamen Kleinstwohnungen, welche
aus einem einzigen Raum bestanden, kaum vor (nur 2 v. H.) und auch
Wohnungen mit zwei Wohnräumen waren selten (8 v. H.). In Salz-
burg entfielen bereits 10 v. H. bzw. 29 v. H. auf Kleinstwohnungen,
in Graz 16 v. H. bzw. 33 v. H. und in Linz gab es 18 v. H. Wohnungen
mit einem einzigen Wohnraum bzw. 42 v. H. Wohnungen mit zwei
Wohnräumen. Umgekehrt war das Prozentverhältnis der Gro~-
wohnungen mit fünf und mehr Wohnräumen. In Innsbruck entfiel die
Hälfte des Wohnungsbestandes (50 v. H.), ein Viertel in Salzburg
(26 v. H.) und in Graz (24 v. H.), in Linz (14 v. H.) nur ein Siebentel
der Wohnungen auf Gro~wohnungen mit fünf und mehr Wohn-
räumen.

Ungefähr kommt in den Linzer Ziffern die landesübliche Wohnweise
in Oberösterreich zum Ausdruck, denn in Steyr, Wels und Ried i. I.
war es nicht viel besser oder schlechter, sondern ähnlich.
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I Von 100 Wohnungen halten Wohnrllume
Stadte

I I I IS und mehr
Zusammen

1 2 3 4

Linz 18,0 41,6 17,2 8,8 14,4 100,0
Ried 23.7 30,0 20,0 11,4 14,9 100,0
Steyr 20,2 33,4 24,1 9,2 13,1 100,0
Wels 19,0 37,3 18,4 9.0 16,3 100,0

Esverdient einen besonderen Hinweis,da~ sich in österreich seit 1890
schon Bestrebungen einer Wohnungsreform bemerkbar machten, in-
sofern, als der übermä~ige Anteil an Kleinstwohnungen mit einem
einzigen Wohnraum rückgängig war. Von 100 Wohnungen bestan-
den in Unz aus einem einzigen Wohnraum:

1890

25,0
1900

20,3
1910

18,0

Ein durchgreifender Erfolg war den Bestrebungen der Wohnungs-
reform vor dem ersten Weltkrieg jedoch nicht beschieden. Das kommt
vor allen Dingen in einer unvorstellbaren Oberfüllung der Wohnun-
gen, insbesondere der Kleinstwohnungen zum Ausdruck.

Im Jahre 1910 ergab. sich eine Belegung mit rund vier Personen je
Wohnung. Wenn nur die für Wohnzwecke benutzten Wohnungen
(also unter Ausschlu~ von Geschäftswohnungen) betrachtet werden,

Wohndichte im Jahre 1910

2

Linz
Ried i. I.
Steyr
Wels

Salzburg
Graz
Innsbruck

Stadte .1 durchsdmiffliche Besetzung einer Wohnung
mit • • • • • Personen

3,77
3,66
3,77
3,87

3,89
3,69
4,55
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dann ergeben sich Wohndichteziffern, welche in oberösterreichischen
Städten zwischen 3,66 und 3,87 Bewohnern je Wohnung schwankten.
Sie war in Innsbruck erheblich höher, was aber infolge der durchwegs
grö~eren Wohnungen in dieser Stadt verhältnismä~ig selten zu einer
Oberbelegung führte.

Zahl der Wohnungen mit ... " Wohnräumen

Zahl de,
1 I 2 IBewohne, 3

Linz I Ried I Steyr I Wels I Linz 1 Ried I Steyr I Wels I Linz 1 Ried 1 Steyr 1Wels

1 t93 1361271 1222 613 63 122 107 184 26 57 40
2 1012 91 238 176 1928 13~ 343 288 575 75 175 108
3 559 61 129 98 1806 96 299 264 680 64 208 128
4 342 36 85 62 1407 68 235 215 606 38 166" 109
5 186 13 32 39 976 46 153 143 450 33 135 63
6 75 7 29 21 580 22 96 87 325 25 93 56
7 51 7 12 7 325 11 46 53 183 19 54 33
8 17 2 10 7 179 3 25 29 99 4 25 17
9 I 9 1 4 1 77 1 9 10 68 1 15 9

10 1 - 2 1 37 - 7 10 35 - 5 10
11 1 - 1 1 8 1 4 2 10 1 3 3
12 - - - - 5 - - - 7 1 -

~ I13-20 - - - - 7 - - - 4 1 1
über 20 - - - - - - - - - - - -

Zusammen 3446 3541813 635 17948\443 1339 1208 32261288 937 578
Davon über-

23712194 3401334belegt 1241 127 304 84 406 27 103 74
In Prozent 36,0135,8837,3937,32127,6018,9625,39127,6512,59 9,3810,9912,80

Diese Wohndichteziffern sind geeignet, Vergleiche zu ermöglichen.
Sie sagen an und für sich noch nichts darüber aus, ob Wohnungen
übervölkert sind oder nicht. Hier mu~ in jedem Einzelfalle Wohnungs-
grö~e und Bewohnerzahl gegenübergestellt werden. Als internatio-
naler Ma~stab wird die Bertillonsche Formel verwendet. Eine Woh-
nung ist überbelegt, wenn sie mehr als 2 Bewohner je Wohnraum
(auch die Küche als Wohnraum gerechnet) aufweist. Eine Wohnung
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mit 2 Wohnräumen - also ein Zimmer mit Küche •...•..gilt demnach als
überbelegt, wenn sie von mehr als 2 mal 2 Personen, also von 5 und
mehr Personen bewohnt wird, eine Wohnung mit 3 Wohnräumen von
mehr als 3 mal 2 Personen, also mit 7 und mehr Personen belegt wird.
Die Bertillonsche Formel ist ein Ma~stab, der von Sozialpolitikern
immer wieder als viel zu eng angezweifelt wird, weil es auch auf
Alter, Geschlecht und Familienzugehörigkeit der Bewohner ankommt
und diese entscheidenden Faktoren gänzlich unberücksichtigt blieben.
Es sind deshalb in der vorstehenden Tabelle für die Kleinstwohnun-
gen mit 1 bis 3 Wohnräumen die Bewohnerzahlen in ausführlicher
Gliederung angegeben, so da~ die Grenze der Oberbelegung auch
an anderer Stelle gezogen werden kann.

Es sind nunmehr die beiden Extreme über zu geringe bzw.zu hohe
Wohndichte genau erkennbar. Gegenüber der gegenwärtigen Kri-
tik, da~ die Wohnungsnot eine Folge viel zu geringer Wohndichte
wäre, kann darauf verwiesen werden, da~ auch vor dem ersten Welt-
krieg ein ziemlich gro~er Teil von Wohnungen (über 10 v. H.) nur von
einer einzigen Person bewohnt wurde, u. zw. nicht nur Kleinstwohnun-
gen, sondern auch grö~ere Wohnungen;

Eine Oberbelegung ergab siChvor allem bei Kleinstwohnungen mit
1 bis 2 Wohnräumen und Kleinwohnungen mit 3 Wohnräumen. Bei
grö~eren Wohnungen mit 4 und mehr Wohnräumen war eine Ober-
belegung verhältnismä~ig selten.

IZahl der Wohnungen IDavon waren mit 3 und mehr Personenbesetzt
Städte mit 1 Wohnraum

überhaupt absolut I in Prozent

Linz 3446 1241 36,01
Ried 354 127 35,88
Sfeyr I 813 304 37,39
Wels 635 237 37,32

Ober ein Drittel der einräumigen Wohnungen - 35,88bis 37,39v. H.-
waren überbelegt, wobei in einzelnen Fällen Familien mit 11 Per-
sonen in einem einzigen Wohnraum leben mu~ten.

Nicht viel besser war es bei den zwei räumigen Kleinstwohnungen.
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Städte
IZahl der Wohnungen IDavon waren mit 5 und mehr Personen belegt
mit 2 Wohnräumen

überhaupt absolut I in Prozent

Linz 7948 2194 27,60
Ried 443 84 18,96
Steyr 1339 340 25,39
Wels 1208 334 27,65

Ober ein Viertel der zweJraumigen Kleinstwohnungen -' 18,96 bis
27,65 v. H. - waren überbelegt, wobei Familien mit" 13 und mehr
Personen vorkamen.

Die Höhe der Wohnungsmiete war 1910 abhängig von Grö~e, Aus-
stattung und Lage der Wohnung. Der Jahresmietzins in Kronen lag
in Linz bei einem Viertel der Mietwohnungen unter 120 Kronen - vor
allen Dingen bei Kleinstwohnungen mit einem einzigen Wohnraum -
und stieg bis über "1600Kronen bei gro~en Wohnungen.

Für Wohnungen Für Wohnungen
mit ••• Wohnräumen mit ••• Wohnräumen

Städte 1 I 2 I 3. I 4 1 I 2 I 3 I 4

Betrug die Jahresmiete Betrug der häutigste Wert
durchschnittlich ••• Kronen der Jahresmiete • • • Kronen

Linz 116 194 335 503 96 220 450 550
Urfahr 107 176 318 464 96 220 340 450
Ried i. I.. 98 130 222 333 96 96 220 380-450
Steyr 101 132 196 339 96 110 130 450
Wels 101 159 262 402 96 96 300 450

Die durchschnittlichen Jahresmieten beliefen sich für Kleinstwohnungen
mit 1 Wohnraum auf 98 bis 116 Kronen, bei zweiräumigen Wohnun-
gen auf 130 bis 194 Kronenr bei drei räumigen Wohnungen auf 196
bis 335 Kronen. Die Streuung der Mieten war sehr gro~.

Die Mieten schwankten bei einräumigen Wohnungen zwischen
den Stufen "unter 100 Kronen" bis "über 240 Kronen", wobei
sich als häufigste Miete 96 Kronen Jahresmiete ergaben. Die durch-"
schnittliche Jahresmiete für zweiräumige Wohnungen schwankte zwi-
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schender Stufe "unter 100 Kronen" bis "über 360 Kronen" mit einem
häufigsten Wert von 220 Kronen. Bei dreiräumigen Wohnungen war
die Streuung noch etwas grö~er und ergab einen häufigsten Wert
von 450 Kronen in Linz.

Mietwohnungen nach Mielzinsslufen

Jahresmiefzins
I Unz I Urfahr I Ried

I Sfeyr I W I I salz-I G Iinns-in K. i.l. e s burg ra. bruck

Bis120 2786 859 505 1397 850 450 2324 129
121-140 683 221 63 343 195 113 1198 38
141-160 734 266 52 308 197 235 1745 84
161-180 616 242 36 149 161 278 1607 124
181-200 834 239 30 171 144 285 1472 179

201-240 1388 364 47 145 161 582 3041 404
241-280 1146 180 38 88 128 323 2311 394
281-320 793 140 32 64 116 476 2188 564
321-360 510 123 16 42 77 444 1545 468
361-400 419 130 21 58 70 248 1084 524

401-500 781 158 24 69 118 622 2076 1 176
501-600 620 124 11 55 97 488 2253 977
601-800 705 104 13 60 102 537 3144 1788
801-1000 323 52 5 34 38 301 1852 793

1001-1200 198 13 1 15 13 158 1054 411
1201-1600 137 5 - 5 11 112 821 262
über 1600 85 1 - 6 5 90 428 147
Unbekannt 200 28 24 36 77 45 247 95
Zusammen 11295813 2491 918 130451 2 56015 787130 39018 557

Diese wenigen Zahlenr welche aus dem reichhaltigen Tabellenwerr{
der Wohnungsaufnahme anlä~lich der Volkszählung 1910 ausge-
wählt wurden, lassen erkennen, da~ die Wohnverhältnisse in der
guten alten Zeit (vor 1914) in den oberösterreichischen Städten nicht
rosig waren. Niemand wird sich heute solche Wohnverhältnisse wün-
schen. Die Anforderungen an familiengerechte, gesunde Wohnungen
sind grö~er geworden und ihre Berechtigung wird nicht angezweifelt.
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B. Die Wohnungsnot von 1920 bis t944

Die Wohnungsnot kam kurz nach Beendigung desWeltkrieges 1914/18
sofort in stärkster Form zum Ausdruck. Waren für die Bevölkerung
vom Jahre 1910 (853 006 Einwohner) rund 190000 Wohnungen aus-
reichend, so wurden 1920 für eine wenig grö~ere Bevölkerung
(858795 Einwohner) schon 191 103 Wohnungen und kurz darauf im
Jahre 1923 (876074 Einwohner) sogar 197971 Wohnungen benötigt.
Durch die Strukturwandlung der Bevölkerung verringerte sich die
durchschnittliche Grö~e der Wohnparfeien im Zeitabschnitt 1923/34
von 4,4 auf 4,1 Personen. Da in der gleichen Zeit (1923/34) die Be-
völkerung von 876074 auf 902318 Einwohner stieg, ergab sich ein
Zugang um 19810 Wohnparfeien.

Wohnpa,Ieien auf 1 Wohn-

Jahr Bevöl-

I
parlei enlfie-

kerung Zugang len im
überhaupt Durchschnitt

absolul I in Prozent Personen

1910 853006 189119 ) + 1984 + 1,0 I 4,5

1920 858795 191103 { 4,5

197971 {
+ 6868 + 3,6

1923 876074 4,4

1934 902318 217781 f + 19810 + 10,0 4,1

Insgesamt ergab sich von 1910 bis 1934ein Zugang um 28662 Wohn-
parteien bei einer sehr langsam gewachsenen Bevölkerung. Es wur-
den rund 29 000 neue Wohnungen von 1910 bis 1934 benötigt. Diese
Wohnungen wurden auch tatsächlich errichtet. In der öffentlichen
Meinung wird häufig die Auffassung vertretenr da~ der Mieterschutz
die Wohnbautätigkeit unmöglich gemacht hätte. Hieran ist nur soviel
wahrr da~ der spekulative Bau von Mietwohnungen ausfiel. Tatsäch-
lich war die Wohnbautätigkeit in der Ära 1919 bis 1937 jedoch sehr
rege.

Wurden in der Zeit von 1880 bis 1918 in Oberösterreich im Jahres-
durchschnitt etwa 1 557 Wohnungen gebautr so wurden zwischen
1919 und 1937 im Jahresdurchschnitt 2489 Wohnungen errichtet.
Wenn nur der Bau von Mietwohnungen betrachtet wird, so ergab sich
eine Bauleistung je Jahr von 931 (1880/1918) gegenüber 1 276 Miet-
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Das Baualter der Wohnungen in Oberösterreich

Baujahre I Benutzbare lAut 1 Baujahr entfielen WohnungenI
Wahnungen überhaupt Idavon Mietwohnungen

Vor 1880 109313

1880-1918 60733 1557 931

1919-1937 47304 2489 1276

1938-1944 18000') 2571 1857

') Normalwohnungen,au~erdem rund 20000 Notwohnungenin Barocken.

wohnungen je Jahr in der Ära 1919/37. Im gro~en und ganzen ergab
sich also zwischen den beiden Weltkriegen eine sehr rege Wohnbau-
tätigkeit in Oberösterreichr welche die Wohnungsnot ziemlich beho-
ben hatte. Wenn sie bis 1937 mehr in schleichender Form auftrat, so
lag es an der Krise und Arbeitslosigkeit, welche auch die Bevölke-
rungsentfaltung und Haushaltsgründung eindämmte. Die ungewisse
Zukunft veranla~te viele Brautleute, die Eheschlie~ungaufzuschieben.
Dazu kam noch, da~ sich die Strukturwandlung der Bevölkerung in
den Städten stärker durchsetzte als auf dem Lande. Die nachstehende
Tabelle lä~t erkennen, da~ von 1923 bis 1934 die Bevölkerung in
Oberösterreid, um 3,5 Prozent zunahm, die Wohnparieien jedoch um
10 Prozent.

In Linz ergab sich eine Zunahme um 7 bzw. 21 Prozent, in Wels um
6,8 bzw. 16,6 Prozent, denen viel geringere Ziffern in den rein land-
wirtschaftlichen Bezirken, z. B. Rohrbach 2,6 bzw. 3,5 Prozent gegen-
überstanden. Interessant war die Entwicklung in Steyr, wo die Be-
völkerung um 8,8 Prozent zurückging, aber gleichzeitig die Zahl der
Wohnparteien um 6,5 Prozent zunahm. Auf diese Weise kam es zu
einer regionalen Differenzierung der Wohnungsnot, welche vorzugs-
weise in den Städten zum Ausdruck kam.

Die Industrialisierung Oberösterreichs 1938 verursachte eine starke
Zuwanderung, welche zahlenmä~ig nicht genau ermittelt wurde.
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Zunahme der Bevölkerung und Wohnparteien 1923-1934

I Politische I Zunahme der Bevölkerung I Zunahme C1er Wohnparfeien
Bezirke absolut I in Prozent I absolut I in Prozent

Linz-Stadt + 7096 + 7,0 . + 5519 + 21,0
Steyr-Stadt - 1953 - 8,8 + 361 + 6,5
Braunau + 1411 + 2,2 + 1215 + 8,6
Eferding + 661 + 3,1 + 16 + 0,3
Freistadt + 654 + 1,3 + 393 + 4,0
Gmunden + 3274 + 4,9 + 2138 + 12,9
Grieskirchen + 2649 + 5,4 + 949 + 9,0
Kirchdorf + 986 + 2,8 + 583 + 7,6
Linz-Land + 3081 + 6,4 + 1266 + 11,3
Perg + 1673 + 4,0 + 527 + 5,9
Ried i. I. + 736 + 1,5 + 664 + 6,3
Rohrbach + 1307 + 2,6 + 373 + 3,5
Schörding + 1290 + 2,9 + 686 + 7,1
Steyr-Land - 452 - 0,8 + 544 + 4,3
Urfahr + 1624 + 3,9 + 446 + 5,1
Vöcklabruck + 2584 + 3,4 + 1950 + 11,5
Wels + 3895 + 6,8 + 2180 I + 16,6

Oberösterreich + 30516 I + 3,5 I + 19810 I + 10,0

Diese Zuwanderung konzentrierte sich auf wenige Gemeindenr vor
allem auf die Räume Linzr Steyr, Wels, Vöeklabruek und Braunau.
Hier kam zu einer schleichenden Wohnungsnot infolge Strukturwand-
Jung der Bevölkerung, noch der Wohnbedarf der zugezogenen In-
dustriearbeiterschaft. Es wurde zwar sofort in den neuen Industrie-
zentren stark gebaut, insbesondere auch Mietwohnungen in der Form
von geschlossenen Wohnsiedlungen errichtet. Die nach den Bau-
jahren 1938 bis 1944 geschätzte Bauleistung von 38703 Wohnungen
bestand jedoch z. T. aus Notwohnungen in Wohnlagern (rund 20 OOO)r
so da~ nur etwa 18 000 Normalwohnungenr im Jahresdurchschnitt
2571 Wohnungen (davon 1 857 Mietwohnungen) gebaut wurden.
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C. Die Wohnungsnot von 1945 bis 1957

Nach Beendigung der Kampfhandlungen 1945'staute sich der Flücht-
lingsstrom aus dem Südosten in Oberösterreich. Die Folge war eine
starke Bevölkerungszunahme um 206402 Personen bzw. 22,9 Prozent.

Bevölkerun.g in Oberösterreich

1934
1951

902318 Einwohner
1 108 720 Einwohner

Die erste Unterbringung der Flüchtlinge erfolgte auf dem Lande und
in Wohnbaracken, die in gro~en Wohnlagern verfügbar waren. Da
die Arbeitsmöglichkeit auf dem flachen Lande sehr begrenzt war,
setzte sich nach und nach eine Umsetzung in Industriestandorte durch.
Durch diese Zuwanderung in Industriestandorte ergab sich eine
au~erordentliche gro~e Wohnungsnot in einzelnen Industrieräumen.
Der Wohnungsfehlbestand in Oberösterreich belief sich im Zeitpunkt
der Volkszählung und Häuser- und Wohnungserhebung (1. Juni 1951)
auf 40376 Wohnungen. Die Wohnungsnot war regional stark diffe-
renziert und erhielt ihr charakteristisches Gepräge durch ein massi-
ves Defizit von Mietwohnungen in Industriestädten und ihrerUmge-
bung. Am stärksten war die Wohnungsnot in der Stadt Linz, wo sich
ein Defizit von 21 344 Wohnungen ergab, welches auch relativ mit
45,41 Prozent des Bestandes an Normalwohnungen sehr hoch war.
Sehr gro~ war die Wohnungsnot in der Umgebung von Linz. Im
Bezirk Linz-Land bestand ein Defizit von 4407 Wohnungen (29,29
Prozent), in Steyr-Stadt 1 665 Wohnungen (15,01 Prozent), im Bezirk
Braunau 1 268 Wohnungen (6,06 Prozent), Bezirk Gmunden1 757
Wohnungen (6,68 Prozent), Bezirk Vöeklabruek 2258 Wohnungen
(8,27 Prozent) und Bezirk Wels 3 510 Wohnungen (16,12 Prozent). In
allen Bezirken waren es aber nur einzelne Gemeinden, welche unter
grö~ter Wohnungsnot zu leiden hatten. Ein gro~er Teil von Land-
gemeinden war auch 1951 schon ohne Wohnungsdefizif. Es gab in
Oberösterreich 445 Ortsgemeinden, von denen 91 im Jahre 1951
defizitfrei waren und 296 ein kleines Defizit unter 50 Wohnungen.
aufwiesen. Nur 58 Gemeinden hatten ein gro~es Defizit über 50 Woh-
nungen.
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Die starke regionale Differenzierung des Wohnungsdefizites hat den
lJberblick über die Wohnungsnot und die Erfolge ihrer Bekämpfung
sehr erschwert. Solange in sämtlichen Gemeinden ein Wohnungs-
defizit bestand, genügte es, die Gesamtzahl der Haushaltungen mit
der Gesamtzahl der Wohnungen zu vergleichen. In dem Moment, als
es auch defizitfreie Gemeinden mit leerstehenden Wohnungen gab,
versagte diese globale Rechenmethode. Jede Gemeinde bildet nor-
malerweise einen geschlossenenWohnungsmarkt. Es können in den
seltensten Fällen leerstehende Wohnungen einer Gemeinde zur
Deckung des Wohnungsbedarfes einer anderen Gemeinde herange-
zogen werden. Das Wohnungsdefizit des Bundeslandes Oberöster-
reich wird jetzt nur noch durch die Summe des Wohnungsfehlbestan-
des in Defizitgemeinden g'ebildet. Bei globaler Rechnung hätte sich
1951 bei einem Bestand von 324430 Haushaltungen und 290897
Normalwohnungen ein Defizit von 33533 Wohnungen ergeben. Tat-
sächlich ergab die Summe des Wohnungsfehlbestandes in Defizit-
gemeinden ein Defizit von 40376, also über 6000 Wohnungen mehr
als eine Globalrechnung. Diese 6 000 Wohnungen standen in defizit-
freien Gemeinden leer, z. T. aus guten Gründen, weil sie als Aus-
züglerwohnungen zweckgebunden oder so verkehrsentlegen auf dem
flachen lande lagen, da~ sie unvermietbar waren.

Es liegt auf der Hand, da~ natürlich nur durch die Wohnbautätigkeit
in Defizitgemeinden die Wohnungsnot bekämpft werden kann. Jede
Wohnung, die in einer defizitfreien Gemeinde gebaut wird, kann
das Wohnungsdefizit in Defizitgemeinden nicht vermindern. leider
ist es immer noch nicht gelungen, die Wohnbautätigkeit in den
Brennpunkten der \A/ohnungsnot zu konzentrieren. Es wurden viel-
mehr in den letzten Jahren auf breitester Basis in fast allen Gemein-
den, auch in defizitfreien Gemeinden, neue Wohnungen gebaut. Die
Folge war, da~ in hohem Grade am Wohnungsdefizit vorbeigebaut
wurde. Die Wohnverhältnisse in defizitfreien Gemeinden wurden
verbessert, in Gemeinden mit geringerer Wohnungsnot wurde 'das
Wohnungsdefizit beseitigt, aber in den Brennpunkten der Wohnungs-
not ergab sich nicht der geringste Erfolg.
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Als Gemeinden mit einem Defizit von 50 und mehr Wohnungen
schienen 1955 noch auf:

I Wohnungs- I WohnungsdefizitEndet955
Gemeinden besland IEnde 1955 absolut in Prozent

linz.Stadt 52726 20241 38,4

Steyr-Stadt 12060 2004 16,6 IBraunau 4164 405 9,7

St. Pantaleon 747 105 14,1

Freistadt 1547 52 3,4

Gmunden 4079 364 I 8,9

Kirchdorf a. d. Kr. 907 79 8,7

Kremsmünster 1532 94 6,1

Ans/eiden 1257 1102 87,7

Asten 214 612 286,0

Enns 2516 194 7,7

Hörsching 774 267 34,5

Leonding 2010 825 41,0

Traun 3375 780 23,1

Ried i. Innkr. 2826 230 8,1

Engelharfszell 314 85 27,1

Gro~raming 584 113 19,3

Reichraming 586 62 10,6

Sierning 2243 181 8,1

Weyer-Land 844 68 8,1
Ottensheim 811 76 9,4
Lenzing 1396 71 5,1
Vöcklabruck 2583 259 10,0
Marchfrenk 1487 85 5,7
Stadl-Paura 1289 348 27,0
Wels 11570 1175 10,2

Einen besseren Oberblick gestattet die kartographische Darstellung
am Schlu~ (Kartentasche).
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Die Obersichf lä~f erkennen, da~ das grö~te Wohnungsdefizit in
Linz, Steyr, Ansfelden, Asten, Leonding, Traun und Wels e~rechnef
wird. Alle diese Städte liegen im obei'österreichischen Zentralraum,
dessen Zentrum die Stadt Linz ist. In Linz sank von 1951 bis 1955
das Wohnungsdefizit nur von 21 344 auf 20241 Wohnungen, in Steyr
erhöhte es sich sogar von 1 665 auf 2004 Wohnungen. Dieser Mi~-
erfolg war nicht eine Folge feh I end e r Wohnbautätigkeit in die-
sen beiden Städten. Von 1951 bis 1955 ergab sich ein Wohnungs-
zugang von 5 724 (Linz) bzw. 964 Wohnungen (Steyr). Eswurde also
kräftig gebaut.

Die Wohnungsnot in Oberöslerreich 1951 und 1955

I 1951 I 1955
Arl der Gemeinden I Wohnungs- I I Wohnungs-Gemeinden defizif Gemeinden defizil

Gemeinden mit einem
Gro~defizit 58 37168 26 29877

davon Linz 21344 20241

Steyr 1665 2004

Wels 2307 1175

Gemeinden mit einem
Kleindefizit
(unter 50 Wohnungen) 296 3208 72 1234

Defizitfreie Gemeinden 91 - 347 -
Zusammen 445 I 40376 I 445 I 31111

Aber der Zugang an Haushaltungen durch Jungehepaare hat die
Nachfrage nach Wohnungen erhöht und eine entsprechende Ver-
ringerung des Wohnungsdefizites verhindert.

In Oberösterreich ergab die Wohnbautätigkeit bzw. die Haushal-
fungsbilanz (Eheschlie~ungen und Ehelösungen durch Tod) folgenden
Reinzugang:
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I Reinzugang in allen oberö.terreichischen Gemeinden
Jahre

IHaushaltungen. Wohnungen

1951/52 5996 8837

1953 3268 5983

1954 3533 6394

Weit über die Hälfte der Wohnungsneubauten wurden also für Jung-
ehepaare benötigt und nicht ganz die Hälfte konnte zur Verringe-
rung des Wohnungsdefizites beitragen. Diese globale Rechnung ist

. jedoch noch viel zu günstig. Richtigerweise darf nur der Haushalts-
zugang und Wohnungszugang in den oberösterreichischen Defizit-
gemeinden für den Vergleich herangezogen werden.

I Reinzugang in oberösferreichischen Defizilgemeinden
Jahre

Haushalfungen I Wohnungen

1951/52 4496 6508

1953 2451 3972

1954 2575 4414

Daraus ~rgibt sich eine unverhältnismä~ig kleine Verringerung des
Wohnungsdefizites durch Eheschlie~ungen und Wohnbautätigkeit:

Wohnung.defizit I Verringerung des Defizites in den Zeiträumen I Wohnungs-
am 1. Juni 1951 I I

defizit
1.6.51 bis 31.12.52 1953 1954 Ende 1954

40376 I - 2012 I - 1521 I - 1839 I 35004

Dieses Modell ermöglicht einen Einblick in die Dynamik. ~s wird in
der Wirklichkeit weiter kompliziert durch die Wanderungsbewegung
der Bevölkerung, die Abwanderung vom Landeinfolge Freisetzung
von landwirtschaftlichen Arbeitskräften durch die Mechanisierung
der Landwirtschaft auf der einen Seite, die Zuwanderung in Industrie-
städte auf der anderen Seite. Dadurch wird die Nachfrage nachWoh-
nungen in Landgemeinden vermindert und das Wohnungsdefizit
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häufig behoben, während die Nachfrage nach Wohnungen in Indu-
striestädten durch die zuwandernden Arbeiter erhöht und das Woh-
nungsdefizit vergrö~ed wird.

Eine besondere Form der erhöhten Nachfrage in Industriestädten
geht von den Pendelwanderern aus. In Oberösterreich hat die Pen-
delwanderung einen gro~en Umfang angenommen. Man wird nicht
jeden Pendelwanderer als Wohnungsuchenden am Arbeitsod zählen
müssen.Bis zu einem gewissen Grad kommen der Pendelwanderung
auch positive Wede zu. Von sozialökonomischer Bedeutung für den
Wohnungsmarkt wird die Pendelwanderung in grö~eren Pendler-
zentren, deren Einzugsbereich sich über die ganze Bezirkshaupt-
mannschaft (Steyr, Wels, Gmunden, lenzing) oder über eine ganze
Reihe von Bezirken, einen gro~en Teil des Bundeslandes (linz) er-
streckt. Sobald der Weg zwischen Arbeitsod und Wohnort länger als
1 Stunde dauert, wird eine Verlegung des Wohnorts zum Arbeitsort
notwendig 'werden. Dadurch erhöht sich das Defizit einiger Gemein-
den und es ergab sich folgender Wohnungsbedarf:

I Wohnungs- I dazu I Wohnungs-
Gemeinden defizil 1955 Wohnungen beda,f 1955

für Pendler

Linz 20241 9301 29542

Sleyr 2004 1402 3406

Gmunden 364 326 690

I
Lenzing 71 220 291 IWels 1175 1035 2210

Andererseits gibt esGemeinden, deren Wohnungsdefizit durchWohn-
lager überhöht wird, so da~ ein viel geringerer Wohnungsbedarf
entsteht. Ein Schulbeispiel hierfür bildet Asten, dessen Wohnungs-
defizit mit der astronomischen Höhe von 286 Prozent des Wohnungs-
bestandes überhaupt keinen Wohnungsbedarf begründet, weil die
Lagerinsassen weder in Asten Arbeit finden können noch ständig
wohnen wollen. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so kra~ sind die Ver-
höitnisse in Ansfelden, dessenWohnungsdefizit durch das Lager Haid
überhöht wird (87,7 Prozent des Wohnungsbestandes) und nur einen
weit geringeren Wohnungs b e dar f begründen kann.
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D. Die Problematik der Wohnungsnot

Die 'Wohnungsnot ist im Grunde genommen eine Wohnungsmarkt-
frage. Jeder Markt hat die Aufgabe, Angebot und Nachfrage auszu-
gleichen. Dieser Ausgleich erfolgt durch den Preis. Steigende Preise
erhöhen das Angebot und vermindern die Nachfrage, fallende Preise
vermindern das Angebot und erhöhen die Nachfrage. Eine solche
Feststellung berechtigt nicht zu der Annahme, da~ man die Woh-
nungsnot in österreich ganz einfach überwinden könnte, wenn die
Wohnungsmiete so stark erhöht wird, da~ die Nachfrage nach Woh-
nungen radikal zurückginge, bis ein Ausgleich von Angebot und
Nachfrage erfolgt wäre. Eine solche Auffassung wäre naiv. Genauso
wie eine Verteuerung der Nahrungsmittel dazu führt, da~ die Nach-
frage nach qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln (tierische Er-
zeugnisse) sinkt und auf billigere Nahrungsmittel (pflanzliche Erzeug-
nisse) verlagert, so bewirkt eine Mietenerhöhung einen Rückgang
der Nachfrage nach grö~eren und besser ausgestatteten Wohnungen,
während kleinere, einfachere und billigere Wohnungen stärker ge-
fragt werden. Eine Erhöhung der Lebensmittelpreise hat nicht zur
Folge, da~ ein Teil der Bevölkerung gar nicht mehr Nahrungsmittel
konsumiert und genauso hat eine Mietenerhöhung nicht zur Folge,
da~ ein Teil der Bevölkerung keine Wohnungen mehr braucht. In
beiden Fällen ergibt sich nur eine Umschichtung der Nachfrage nach
billigeren Waren bzw. Wohnungen. Schlie~lich darf nicht übersehen
werden, da~ durch solche Konzepte allzuleicht die Wohnungsüber-
füllung, die vor 1914 weitverbreitet war, wiedererstehen könnte. Der
freie Wohnungsmarkt darf nicht um den Preis von Wohnungsüber-
füllung und Wohnungselend erkauft werden.

Die Höhe der Mietpreise wird normalerweise - d. h. bei freier
Marktwirtschaft - durch Angebot und Nachfrage bestimmt und pen-
delt bei wachsender Bevölkerung um den Betrag, der für die Deckung
der Kosten der Bereitstellung zusätzlichen Wohnraumes - also der
Baukosten - erforderlich ist. Genügt die Wohnungsmiete nicht, um
den durch die Baukosten gegebenen Kapitalaufwand für Neubauten
zu verzinsen und zu amortisieren, so wird nicht mehr gebaut, bis die
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Wohnungsmiete . steigt und damit die Bautätigkeit rentabel wird.
Umgekehrt führt ein Mietenniveau, das über dem durch die Bau-
kosten geforderten Stand liegt, zu einer Ausdehnung der Bautätigkeit
und einem entsprechenden Druck auf die Höhe der Wohnungsmiete.
Da die Höhe der Wohnungsmiete durch die Baukosten neuer Woh-
nungen reguliert wird, kann bei steigenden Baukosten für bereits
vorhandene, mit niedrigeren Kosten erstellte Wohnungen eine Diffe-
rentialrente, bei sinkenden Baukosten dagegen für vorhandene, mit
höheren Baukosten erstellte Wohnungen ein Verlust, der sogenannte
verloren~ Bauaufwand entstehen.
Dieser Marktmechanismus1) funktioniert nicht reibungslos. Verschie-
dene Momente, wie die Langfristigkeit vieler Mietverträge, persön-
liche Beziehungen zwischen Vermietern und Mietern usw., machen
das Mietenniveau relativ starr. Bei steigenden Baukosten folgt die
Wohnungsmiete dieser nur allmählich nach. Umgekehrt sinken einmal
erreichte Mietpreise auch bei fallenden Bauko~'tgn nur langsam ab.
Es kann auch die Anpassung des Mietenniveaus an die Baukosten
dadurch erschwert werden, da~ sich das Kapital aus Furcht vor spä-
teren Kostensenkungen und dem Entstehen eines verlorenen Bauauf~
wandes trotz starker Nachfrage nach Wohnungen und augenblick-
licher Rendite vom Wohnungsbau zurückhält.
Der Mieterschutz und die gesetzliche Regelung der Wohnungsmiete
in österreich war ursprünglich ein Teil der allgemeinen kriegswirt-
schaftlichen Preispolitik. Ihre Aufgabe bestand darin, kostenmä~ig
nicht gerechtfertigte Mietsteigerungen zu verhindern, wie sich solche
zweifellos ergeben hätten, wenn die Preisbildung den freien Markt-
kräften überlassen worden wäre. Darüberhinaus sollte einer durch
voraussichtlich nur vorübergehende Kostensteigerung bedingten Auf-
blähung des Mietenniveaus vorgebeugt werden, da sich, wie oben
gesagt, ein einmal erreichtes Mietenniveaunur schwer wieder senken
lä~t. Bei der gro~en Bedeutung, die der Wohnungsmiete im Rahmen
der Lebenshaltungskosten zukam, war die Mietenkontrolle eines der
wichtigsten Teilstücke einer kriegswirtschaftlichen Preispolitik gewor-
den. Tatsächlich konnte durch den Mietenstop die Aufwärtsentwick-
lung der Gesamtkosten der Lebenshaltung stark abgebremst werden.

1) Die langf,istige Neuordnung der Mi'ltp'reispolitik, B'.fricht der Subkammission der eldg, Prel.-
kontrollkommission, Bern und Zürich,'t9S0.:.Seiie ,St ff;'
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Die gesetzliche Regelung der Wohnungsmiete (Mietenstop) hatte zur
Folge, da~ zwischen der Miete für Altwohnungen (vor 1918 errichtet)
und Neubauwohnungen eine mit dem Steigen der Baukosten immer
grö~er werdende Lücke klaffte, soweit nicht die Baukosten der Neu-
bauwohnungen durch Subventionen gedeckt wurden. Ursprünglich
war bei der Subventionierung des Wohnungsbaues beabsichtigt, die
Baukosten zur Gänze auszugleichen und die Wohnungsmiete der
subventionierten Objekte auf dem Niveau für Altwohnungen zu hal-
ten. Mit fortschreitender Teuerung konnte dieses Ziel nur noch teil-
weise verwirklicht werden. Diese Umstände führten dazu, da~ sich
neben dem Mietenniveau für Altwohnungen eine ganze Reihe von
Mietenspiegeln entwickelt~n.
Die Wohnungsmiete der nach 1918 errichteten Wohnungen liegt je
nach Baujahr und Ausma~ der Subventionierung mehr oder weniger
stark über den Mietpreisen gleichwertiger Vorkriegswohnungen. Das
gilt vor allem für die nach 1945 errichteten Neuestwohnungen. Da-
gegen ist gegenwärtig die Wohnungsmiete für Neubauwohnungen
der Bauära 1918/1944 - unter Berücksichtigung des dort gebotenen
Komforts - nicht unwesentlich niedriger als bei den Altwohnungen
der analogen Kategorie. Diese Ungleichheiten ergaben. einen Zu-
stand der desto unbefriedigender wird, je mehr die Zahl der neu-
erstellten Wohnungen zunimmt und je grö~er die Differenzen zwi-
schen den verschiedenen Mietenspiegeln werden.
Der Mietzins für Altwohnungen wurde auf Grund der im freien Wett-
bewerb gebildeten Friedenskronenzinse vom 1. 8. 1914 nach einem
variablen Aufwertungsschlüssel durch das Mietengesetz festgesetzt,
und zwar betrug der Multiplikator für die Klein- und MitteIwohnun-
gen anfangs in Wien 27 Groschen, für die Gro~wohnungen 30 Gro-
schen, für die Landeshauptstädte und einige andere Städte 34 Gro-
schen und für die übrigen Gemeinden 40 Groschen pro Friedens-
krone. Diese Aufwertungssäfze wurden 1938 durch die Umrechnung
auf Reichsmarkauf 18 bzw. 20 bzw. 22213 bzw. 26213 Groschen herab-
gesetzt. In dieser Höhe lagen sie bis zur Mietennovelle des Jahres
1951, die alle Mieten für Altwohnungen mit 1 Schilling je Friedens-
krone festgesetzt hat. Aus diesem Hauptmietzins werden Verwal-
tungskosten und Instandhaltungskosten gedeckt. Ob dieser Haupt-
mietzins als kostendeckend angesehen werden kann, darüber sind
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die Meinungen geteilt. Vielfach werden sie nicht als kostendeckend
angesehen, insbesondere bei den schlecht erhaltenen Hausern, die
aus dem vorigen Jahrhundert stammen und wo unter bestimmten
.Bedingungen eine Erhöhung des Hauptmietzinses erfolgen mul}.
-'Andererseits kann bei gut erhaltenen Althäusern, die eine gute
Wohn- und Geschäftslage aufweisen, eine Rücklagenbildung .für
künt\ige Instandhaltungsaufwendungen erfolgen. - Zu diesem
Hauptmietzins kommen noch ein Beitrag gemäl} Wohnhauswieder-
aufbaugesetz und Umlagebeiträge für öffentliche Abgaben und Be-
triebskosten, welche zusammen die Bruttomiete ergeben.
Die Bruttomiete für Altwohnungen beläuft sich derzeit auf etwa S2.-
je Quadratmeter monatlich, während sich bei Neubauwohnungen der
Bauära 1918/1944 je nach der Kategorie Quadratmeterzinse ergeben,
die in Wien wesentlich niedriger sind und im allgemeinen zwischen
S 1.50 bis 2.- schwanken. In Linz beläuft sich die durchschnittliche
Bruttomiete für Altwohnungen auf etwa S 1.70 je Quadratmeter und
für Neubauwohnungen (1918/44) auf etwa S 2.~. Die Frage, ob
trotzdem auch in Linz das Mietenniveau für Neubauwohnungen
niedriger wäre als für g lei c h wer t i g e Altwohnungen, soll hier
nicht untersucht und geklärt werden. Es gibt sehr seriöse Stellen,
welche behaupten, dal} den Linzer Neubauwohnungen (1918/1944)
mit der Mietenhöhe von S 1.96 Altwohnungen .g lei c h wer t i ger
Art in der Höhe von etwa S 2.30 gegenüberstehen. Dieser Hinweis
allein möge genügen, um zu demonstrieren, wie vielseitige lJber-
legungen der Komplex der Wohnungsmieten in österreich erfordert.
Eine Untersuchung über die Wohnungsmieten in Linz ergab im
Jahre 1954, dal} die durchschnittliche Bruttomiete in Groschen je
Quadratmeter sich belief auf

167 Groschen für Altwohnungen
196 Groschen für Neubauwohnungen der Bauära 1918/1944
345 Groschen für Neuestwohnungen (nach 1945 erbaut).

Diese Durchschnittsmiete ergab sich aber nur für verhältnismäl}ig
wenige Wohnungen tatsächlich. Die Streuung war verhältnismäl}ig
grol}. Bei Altwohnungen gab es niedrigere Quadratmetersätze bis
unter 40 Groschen, aber auch sehr hohe Sätze bis über 300 Groschen
je Quadratmeter. Bei den Neuestwohnungen (nach 1945 errichtet)
kamen Ouadratmetersätze über 700 Groschen nicht selten vor.
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Diese stetig grö~er werdenden Diskrepanzen der verschiedenen Mie-
tenspiegel werden immer unerträglicher, weil sie die minderbemit~
telten Bevölkerungskreiseunverhältnismä~ig stärker belasten. Es
leben in gut ausgestatteten Altwohnungen teilweise auch gut situ-
ierte Geschäftsleute und Beamte, in schlecht erhaltenen Altwohnun-
gen mit hohen Instandhaltungsumlagen Pensionistenund Rentner mit
minimalen Einkünften von etwa 400 S im Monat. Ganz allgemein
ergaben sich verschiedene Belastungen. In Linz belief sich 1954 der
Mietzinsanteil in Prozent des Nettoeinkommens des Haushaltsvor-
. standes im Durchschnittauf

6,66 Prozent für Beamte
7,06 Prozent für Angestellte
7,26 Prozent für Arbeiter
7,95 Prozent für Pensionisten
10,95 Prozent für Rentner.

Die minderbemittelte Bevölkerung wird also durch Mieterhöhungen
besonders stark in Mitleidenschaft gezogen.
Die Tatsache, da~ gerade die untersten Einkommensschichtenund
die kinderreichen Familien durch die Mietausgaben am stärksten
belastet werden, darf bei der Beurteilung der Mietenpolitik nicht
übersehen werden. Unbestritten sind die Anteile für Miete an den
Haushaltsausgaben in österreich niedrig. In der Stadt Zürich1) er-
gaben sich zu einer Zeit des freien Wohnungsmarktes (1936/37)
Mietanteile von 19,0 bis 29,4 Prozent der gesamten Haushaltsaus-
gaben, und zwar

Einkommenssfufe in Schweizer Franken

unter 3 000
3001- 4000
4001- 5000
5001- 6000
6001- 7000
7 001- 8000
8 001-10000

Anfeil de, Miefe an den Gesamfausgaben
de, Haushallungen in P,aze!"

29,4
24,4
23,2
21,8
20,9
19,9
19,0

') Die langf,istige Neuo,dnung de, Mietp,eispolitik, a. a. 0., Seife 63.
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Man kann daraus ferner ersehen, in welchem Ma~e die niedrigen
Mietzinssätze in österrei'ch gehoben werden mü~ten, um einen völlig
freien Wohnungsmarkt zu schaffen, auch wenn dabei zu bedenken
bleibt,da~in der Schweiz eine höhere Wohnkultur herrscht.

Eswird oft behauptet, da~ durch den Mietenstop nicht nur die Woh-
nungsmiete extrem niedrig gehalten werden konnte, sondern da~
dadurch bedingt auch Löhne und Gehälter niedrig blieben und die
Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft auf dem Weltmarkt verbessert
wurde. Ob diese Hypothese zutrifft oder nicht, kann nicht nachge-
wiesen werden. Tatsache ist, da~ die Lebenshaltungskosten durch
den Mietenstop . niedrig gehalten werden konnten. Das bedeutet
eine Erhöhung des Realeinkommens durch den Mietenstop. Eine Er-
höhung des Mietenniveaus hätte andererseits eine Senkung des
Realeinkommens zur Folge.

Eine andere Frage wäre die Neufestsetzung des Mietzinses für Neu-
bauwohnungen der Bauära 1918/44. Der eigenartige Umstand, da~
Wohnungen dieser Kategorie relativ billiger sind als Altwohnungen,
geht darauf zurück, da~ die Mietengesetznovelle 1951 den Mietzins
für Altwohnungen in einer Höhe (1 Schilling je Friedenskrone) fest-
gesetzt hat, welcher vielfach kostendeckend für Instandhaltungsauf-
wendungen ist. Die relativ niedrigere Miete für Neubauwohnungen
erklärt sich daraus, da~ die Mieter solcher Wohnungen von einer
Beitragslei~tung gemä~ Wohnhauswiederaufbaugesetz befreit sind,
und der Instandhaltungszins nur mit etwa 10 bis 12,5 Groschen pro
Quadratmeter und Monat als zulässig erklärt wurde. Tatsächlich er-
gaben sich unüberwindliche Schwierigkeiten, die Neubauwohnungen
mit diesen Minimalsätzen instand zu halten. Eine ausreichende Kor..,
,rektur hätte eine Erhöhung der Neubaumieten zur Folge und eine
Verminderung des Realeinkommens der darin lebenden Haushaltun-
gen. Jede punktuelle Korrektur beschwört infolge der gegenseitigen
Abhängigkeit aller volkswirtschaftlichen Beziehungen neue Schwie-
rigkeiten an anderen Stellen herauf. Nur eine konstruktive Lösung
könnte zum Ziel führen, auch wenn ein solches Konzept nur schritt-
weise verwirklicht werden kann. H.
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2. Die Entwicklungstendenzen von Industrie, Gewerbe und Handel
in "Linz 1858-1958

Der erste Sekretär der 1851 gegründeten obderennsischen HandeIs-
und Gewerbekammer, Ignaz von Figuly, hat in seinen heute nur
mehr in wenigen Bibliotheken als Kostbarkeiten aufbewahrten Auf-
zeichnungen als erster im Lande Oberösterreich systematisch Wirt..;
schaftsforschung betrieben. Auf Grund seiner statistischen Berichte,
die, von JO$efWimmer gedruckt, mehr als zwei Jahrzehnte lang aus-
zugsweise in mit Goldschnitt versehenen Jahresbänden erschienen
sind, ist es mit zusätzlicher Heranziehung von Daten aus Firmen-
archiven, Briefen ete. möglich gewesen, nicht nur oberösterreichische
Vergleichsdaten zu sammeln, sondern im besonderen einen, wenn
auch noch lunvollständigen Vergleich der Wirtschaft in der Stadt
Linz vor 100 Jahren und heute zu erarbeiten.

Aus dem VOrwort der bereits 8. Jahresfolge von Figulys Aufzeich-
nungen, welche für das Jahr 1858 galten, kann der beachtliche Um-
fang der Scitchgebiete der Wirtschaftsforschung jener Zeit entnom-
men werden. Sie umfa~te die. "staatlichen. und rechtlichen Gewerbs-
Verhältnisse" den Unterricht, die Produktion sowohl des Grund und
Bodens sowi~eauch des Gewerbeflei~es und der Fabrikstätigkeit, den
Verkehr der Personen und der Waaren, das Stra~enwesen, die Schiff-
fahrt und die Humanitäts-Bestrebungen", um "das eifrige Streben
nach Fortschritt ersichtlich zu machen", damit "der unbefangene Be-
obachter aus dem Studium sämmtlicher Berichte erfreuliche und auf-
munternde Momente" herausfinde. Der Leser möge "seine Aufmerk-
samkeit insbesondere dahin wenden, welch' eine Ausdauer, welche
Energie, wel'ches Streben nach Vorwärts, welcher Sinn für Selbstän-
digkeit und Humanität" für die Wirfschaftstreibenden jener Zeit
kennzeichnend gewesen wäre.

Allerdings sei, nach Ansicht Figulys, "Oberösterreich nicht das Land
des sich laut Ikundgebenden Enthusiasmus,es treibt mit seinen Leistun-
gen nicht die Ostentation, welche um der unbedeutendsten Dinge
willen hie und da die öffentlichen Blätter füllet", aber der Wirtschafts-
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treibende dieses Landes sei "um so besonnener, ruhiger" und er "ste-
het fest auf seinen Oberzeugungen und wechselt nicht mit Grund-
sätzen." - Dal} vor 100 Jahren auch nicht alles auf Rosen gebettet
war, ist aus der Bemerkung zu entnehmen, dal} die Wirtschaft des
Landes "einer sehr ernsten, keineswegs lachenden Zukunft ent-
schlossen entgegensehe", aber "aufdie innere Kraft der Nation ver-
traue." - So schliel}t Ignaz von Figuly seine einleitenden Betrach-
tungen mit den für das revolutionäre Bürgertum jener Tage, das sich
im Jahre 1848 doch bereits einige Freiheiten und das Mitbestimmungs-
recht an der wirtschaftlichen Gesetzgebung mit manchen Opfern er-
kämpft hafte, so kennzeichnenden Worten, dal} die Ereignisse "mit
Macht dahin drängen, dal} der freien Entwicklung der Intelligenz,
der Assoziation, der öffentlichen Meinung, des Gewerbefleil}es, des
Verkehrs, des Gemeinwesens und der Landesinteressen vollends
offene Bahn gegeben werde. Die Nation fühlt bereits das Bedürfnis
nach freier selbständiger Entwicklung ihrer Kraft und ohne diese
würde sie kaum den Kampf in der Konkurrenz mit anderen Nationen
bestehen."

Als diese programmatischen Hinweise von Ignaz v. Figuly damals -
im Linzer Rathaus in der damaligen "Kanzley" der ersten oberöster- .
reichischen Handelskammer -abgefal}t wurden, waren somit schon
vor 100 Jahren die Wirtschaftstreibenden dieser Stadt, welche den
Grol}teil der gewerblichen Wirtschaft des Landes repräsentierten,
schon stark auf die "Concurrenz mit anderen Nationen", also auf
den internationalen Wettbewerb, ausgerichtet, ganz ähnlich wie
heute angesichts der starken Aul}enhandelsinteressen vieler Linzer
Produktions- und Handelsbetriebe sowie nicht zuletzt im Hinblick auf
die erwartete europäische Integration.

Aus dieser Einstellung betrachtet, gewinnen vielleicht die in der Folge
angeführten wirtschaftshistorischen Vergleichsdaten und Hinweise zu-
sätzlich an Bedeutung, vor allem auch zur Beurteilung der gegen-
wärtigen wirtschaftlichen Struktur dieser Stadt Linz mit ihrer viel-
gestaltigen, in die Zukunft weisenden Problematik.

Zunächst wäre, ehe die Angaben Figulys analysiert werden, die
Frage nach der Bevölkerung der Stadt Linz, also na.ch der Zahl der
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"Kunden" aes örtlichen Binnenmarktes der Linzer Wirtschaft, zu be-
antworten. Aus den in der Bibliothek des Statistischen Amtes der
Stadt Linz aufbewahrten Unterlagen ist zu entnehmen, da~ diese
Stadt 23 39~ Einwohner im Jahre 1834 zählte; 1837 waren es 23 378,
also fast die gleiche Zahl. Bis 1840 konnte mit 23 109 ein leichter
Abgang beobachtet werden, aber 1843 ging es zufolge einiger Neu-
gründungen mit 26064 Einwohnern schon wieder aufwärts. Im Jahre
1846 wurden 26 676 und 1857 nur 27 628 Einwohnererfa~t, während
1869 bereits 30 538, also etwa um 9 200 weniger als die Einwohner-
zahl der heutigen Stadt Wels, ausgewiesen werden konnte. (Das Er-
gebnis von 1880 mit 41 687 ist zufolge der stattgefundenen Einge-
meindung von Lustenau und Waldegg mit den vorangeführten Daten
nicht mehr exakt vergleichbar.) Für die Zeit um 1858 ist somit für Linz
eine Wohnlbevölkerung von rund 27700 anzunehmen gegenüber
187 000 von heute (ohne Pendler, von auswärts kommende Schüler
usw.). Die Wohnbevölkerung dieser Stadt ist somit gegen die Zeit
vor 100 Jahren auf mehr als das Sechsfache angestiegen.

Es ist bekannt, da~ ein wesentlicher Teil dieser Steigerung, und zwar
von 110 000 auf 187 000, durch den seit zwei Jahrzehnten im Gange
befindlichen Industrialisietungsproze~ verursacht wurde. Wie viele
Industriebetriebe gab es in Linz vor 100 Jahren? - Ignaz v. Figuly
ermittelte zum 31. Oktober 1858 im ganzen Lande Oberösterreich
168 "Fabriken", von denen 16 auf Linz entfielen. Von diesen 16 zähl-
ten nicht weniger als 11 Betriebe zur Textilindustrie.

Es gab 4 Baumwollspinnereien, die zwar ihren Standort in Klein-
münchen, ihre Direktionen jedoch im engeren Stadtgebiet hatten und
daher zu Linz gezählt wurden; ferner 1 "Baumwoll-, Schafwoll- und
Leinenfabrik" , welche in Kleinmünchen Gewebe erzeugte, und die
von Honauer am Ostrande der Innenstadt begründete zweite Linzer
"Baumwoll-Waaren-Fabrik", welche vor allem Fahnentuchgewebe
herstellte, sowie 2 "Schafwollwaaren-Fabriken" und 1 den Textil-
betrieben direnende "Türkisch-Rothgarn-Färberei". Dazu kamen 2 ge-
sondert geführte "Druekfabriken" für gemusterte Gewebe, Schürzen-
stoffe usw. Die sonstige "Industrie" bestand aus 1 Kunstmühle, 2 heute
noch bestehende Lederfabriken, 1 "Liqueur- und Rosogliofabrik" und
1 "Stiefelwic!hs-Fabrik", das war alles.
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Oberschlagsartig berechnet, beschäftigten diese 16 •Fabriken. da-
mals insgesamt rund 1 200 Arbeitnehmer, davon etwa zwei Drittel
Frauen. Rund 94 Prozent der gesamten Arbeitnehmerzahl, das waren
etwa 1 130, entfielen auf die Textilindustrie. Von diesen 1 130 arbei'-
teten etwa 800 in den 4 Betrieben des damals weit au~erhalb der
Stadt gelegenen neuen Industriezentrums Kleinmünchen, wobei be-
dacht werden mu~, da~ nur etwa 100 von diesen Kleinmünchener
Belegschaften im Linzer Stadtbereich wohnten. Es kann daher ange-
nommen werden, da~ im engeren Bereich der Stadt Linz um 1858
bei 27 700 Einwohnern insgesamt nur etwa 500 Arbeitnehmer der
.Fabriken. ihren Wohnsitz hatten und damit, die Familienangehöri-
gen mit eingerechnet, rund 3 500 Personen, also doch bereits 12,5
Prozent der Wohnbevölkerung von der Industrie abhängig waren .
.'I0n den 16 Linzer Industriebetrieben des Jahres 1858 sind damals
vorerst nur 10 .protokolliert. und schon im Register eingetragen ge-
wesen: - 5 Textilfirmen-, 1. Johann Grillmayer, Baumwoll-Spinn-
fabrik, 2. Josef Dierzer, Schafwoll- und Baumwollwaaren-Fabrik (die
vorgenannten wurden später zur .Aktiengesellschaft der Kleinmün-
chener Spinnereien und Weberei" vereinigt), 3. Franz Honauer,
Baumwoll- und Schafwollwaaren-Fabrik, 4. Alois Gärber, Leinen-
und Baumwollwaaren-Fabrik (sind beide im folgenden Jahrzehnt
stillgelegt worden), 5. J. M. Rädler, Baumwollgarn- und Baumwoll-
waaren-Fabrik (die heutige "Linzer Tuchfabrik" in Kleinmünchen),
6. Ferdinand August Adrian, Türkischrothgarn-Färberei (wurde an die
Kleinmünchener A. G. angeschlossen), sowie die Firmen 7. Kunst-
mühle Brüder Löwenfeld & Hofmann, 8. Alexander Roesgen, Liqueur-
Fabrik, 9. die Stiefelwichs-Fabrik J. Jagersberger, welche nach wech-
selvollen Schicksalen im Laufe der Zeit liquidiert wurden, und 10. die
noch heute existierende "Leder-Gerechtsame" Josef Mayrhofer. .
Urfahr-Stadt ist 1858 noch selbständige Gemeinde gewesen und
zählte damals 4 Industriefirmen: 1 Baumwoll-Spinnfabrik, 1 Kamm-
garn-Weberei, 1 kleine Papiermühle und eine 50 Arbeiter beschäfti"'-
gende Maschinenfabrik. Nur die letztgenannte Firma ist 1858 unter.
dem Namen "Anton Lange" bereits protokolliert gewesen. Erhalten
blieb von diesen 4 Industriefirmen kein einziges Unternehmen. Eine
gewerbliche Gerberei von damals (Eidlhuber/Hofreiter) ist heute der
Industrie zugeordnet.
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Und wie viele Menschen sind heute in Linz bezüglich ihrer Existenz.-
grundlagen unmittelbar an die Industrie gebunden? - Diese Frage
ist äu~erst schwierig zu beantworten. Man mufJ, um zu einem an-
nähernd ridhtigen Ergebnis zu kommen, wieder schrittweise vor-
gehen:
Linz hat, wne erwähnt, heute eine Wohnbevölkerung von 187000
Personen. Werktäglich sind nach den letzten -Auszählungen derzeit
in der Linzer Industrie in 155 Betrieben, ohne Niederlassungen und
Filialen gerechnet, 35500 Arbeitnehmer beschäftigt, von denen fast
21 000 alleim auf 2 GrofJbetriebe entfallen. Es ist nicht möglich, hier
den sonst für österreich ische Industriestädte brauchbaren Schlüssel
"mal 3" anzuwenden, um die industriell gebundene Wohnbevölke-
rung zu erhalten. Eswürde sich eine Zahl von 103 500 errechnen, die
nicht stimmen kann bei 187000 Wohnbevölkerung. Ein gro~er Teil
der verheira,teten Frauen und ein Teil der Kinder im Alter von mehr
als 14 Jahren ist ja ebenfalls in der Industrie berufstätig und daher
in der Zahl der 34 500 Arbeitnehmer mit enthalten.
Desgleichen ist in diesen 34500 ein wesentlicher Teil der 28000
"Pendler" (26000 aus 00., 2000 aus NO.) ebenfalls mit einge-
rechnet. Man kann annehmen, dafJ von diesen 28000 Linz-Pendlern
mindestens 14000 in der Industrie beschäftigt sind und daher 34 500
minus 14000 = 20 500 als in Linz wohn hafte Industriebeschäftigte
verbleiben inklusive der Frauen und Jugendlichen. Das heifJt also,
daf} etwa 11Prozent der Linzer Wohnbevölkerung in Industriebetrie-
ben arbeitein. Der industriell gOebundeneWohnbevölkerungsanteil
läf}t sich im Hinblick auf die erwähnten Fehlerquellen auch für 1958
nicht genau berechnen, dürfte jedoch zwischen 45 000 und 55 000
liegen, das wären etwa 24 bis 29 Prozent.
Linz ist somit heute eine typische "Industriestadt", in der jedoch auch
das Gewerbe, der Handel und die übrigen Wirtschaftszweige stark
vertreten sind.
Von Interesse ist, dafJim Rahmen der Linzer Industrie von heute die
auf der Rohstoffbasis "Eisen" aufgebauten Betriebe dominieren, ge-
folgt von der' Chemischen Industrie sowie der Nahrungs- und GenufJ~
mittel industrie, wogegen die Textilindustrie erst den vierten Rang
einnimmt. Die beigefügte Vergleichstabelle I zeigt, wie sich die 34299
Arbeitnehmer der Linzer Industrie nach dem Stand von Ende Septem"'
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ber 1957 auf die einzelnen Industriegruppen verteilt haben, und diese
Daten gelten, mit ganz geringfügigen Verschiebungen, auch für den
Sommer 1958.

Es wird ersichtlich, da~ sich an die 11 447 Arbeitnehmer der Eisen-
schaffenden Industrie 5 071 Arbeitnehmer der Maschinenbauindustrie,
617 der Gie~ereien, 71 der Fahrzeug- und 612 der Eisen- und
Metallwarenindustrie anschlie~en, so da~ in die gro~e Sammel-
gruppe "Eisen" insgesamt aus sämtlichen Betrieben dieser Sparten
17 818 Arbeitnehmer einzurechnen wären, das sind 51,9 Prozent der
Gesamtzahl aller 34 299 Arbeitnehmer der Linzer Industrie.

I. Die Industrie in Linz 1858/1958

I A,beitnehmer
Industriegruppen I1858 1958

Schwerindustrie - I 11447
Baustoffe, Keramik - 676
Glasindustrie - 559
Chemische Industrie elc. 20 6767
Holzverarbeilung - 1059
Nahrungs- und Genu~mittel 20 3624
Ledererzeugung 30 32
Lederverarbeitung - 697
'Gie~ereiindustrie - 617
Maschinen, Stahlbau - 5071
Fahrzeuge - 71
Eisen- und Metallwaren - 612
Elektroindustrie - 948
Textilindustrie ') 430 1627
Bekleidungsindustie - 492

Insgesamt Arbeitnehmer I 500 I 34299
Betriebe I 16 I 155

') 1858: +700 in Kleinmünchen(au~erhalbdes Stadtgebietes).
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Als zweitgro~te Gruppe beschäftigt die Chemische Industrie 6767
Arbeitnehmer, die Nahrungs- und Genu~mittelindustrie 3 624 Arbeit-
nehmer (da~on etwa ein Fünftel in den Tabakwerken). Es berührt
eigenartig,da~ die Linzer Textilindustrie (inklusive Kleinmünchen)
1858 rund 1 130 Arbeitnehmer zählte, 1958 jedoch mit 1 627 Arbeit-
nehmern nur um 497 Arbeitskräfte mehr beschäftigt als vor 100 Jah-
ren.

Die Arbeitnehmerzahlen der holzverarbeitenden Industrie (1 059), der
Elektroindustrie (948) und der sonstigen in Linz heute vertretenen
Industriegrujppen sind aus Tabelle I zu entnehmen. Die Gesamtzahl
der industriellen Arbeitnehmer ist gegen 1858 auf das Neunundsech-
zigfache angestiegen.

Vor 100 Jahren war Linz hingegen noch eine typische, stark ländlich
ausgerichtete "Handwerkerstadt" . Aus den aus dem "Erwerbssteuer-
Kataster" des Jahres 1858 von Ignaz v. Figuly ermittelten Tabellen
sind für diese Zeit 1 603 in dieser Stadt ansässige, selbständige
Handwerksausübende zu entnehmen, deren Berufe. heute zur Sek-
tion Gewer~e gezählt werden. Somit kam 1858 sch"onauf je 17 Per-
sonen der Linzer Wohnbevölkerung 1 selbständig ein Handwerk aus-
übender Gewerbeinhaber. Heute steht zum Vergleich nur die Zahl
von 4 518 Fachgruppen- bzw. Innungsmitgliedschaften zum 1. Jänner
1958 für den Stadtbereich von Linz zur Verfügung, nicht aber die
zufolge der fallweise vorkommenden mehrfachen Mitgliedschaften
etwas geri~gere effektive Zahl der zum "Gewerbe" rechnenden
mehr als 4 000 Betriebe. Diese Fehlerquelle von 10 Prozent ist jedoch
nicht so gro~, da~ für diesen Vergleich nicht "Betriebe" mit "Mit-
gliedschaften" annähernd gleich gesetzt werden können. So errech-
net sich - gegen 1 selbständigen Handwerker auf 17 Einwohner im
Jahre 1858 - im Linz von heute 1 selbständiger Handwerker be-
ziehungsweise Gewerbeinhaber erst auf 41 Einwohner.

Die "Dichte" des Handwerks, bezogen auf die Wohnbevölkerung,
ist demnach heute weit geringer als vor 100 Jahren; wäre die gleiche
Dichte heutelwie damals, mü~ten in Linz heute etwa 10000 Gewerbe-
inhaber vornanden sein und nicht, wie effektiv, nur 4518. Schon aus
diesen Daten ist der tiefgreifende Strukturwandel im Wirtschafts-
gefüge dieser Stadt zu erkennen.
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Die Gesellen, Lehrlinge und in den Betrieben mittätigen Familien-
angehörigen mit eingerechnet, kann für 1858 eine Zahl von etwa
5 000 Beschäftigten und ein vom Handwerk aller Sparten abhängi-
ger Bevölkerungsanteil von rund 16000 angenommen werden. Das
waren 1858 somit 57 Prozent der Wohnbevölkerung.

Von den rund 4000 Linzer Handwerksbetrieben von heute sind fast
die Hälfte Einzelpersonen- bzw. Familienbetriebe, welche keine
familienfremden, in der oö. Gebietskrankenkasse .sozialversicherten
Arbeitnehmer beschäftigen. Die Zahl dieser Kleinstbetriebe des
Gewerbes ist in den letzten Jahren in dem Ma~e geringer ge'-
worden, als, begünstigt durch die Konjunktur, in einigen Hand-
werkssparten auch in Werkstätten dieser Kategorie Lehrlinge und
Gesellen eingestellt werden konnten. Die Zahl der Selbständigen,
mitarbeitenden Frauen und sonstigen Familienmitglieder sowie
der Gesellen, Lehrlinge und kaufmännischen Angestellten ist leider
bisher für das Stadtgebiet von Linz allein noch nicht von den
beiden beteiligten Sozialversicherungsträgern gesondert ausgezählt
worden. Zuständig ist für die Gewerbeinhaber und deren mit-
tätige Familienangehörige bezüglich der mit einer "Meisterlehre"
verbundenen Gewerbesparten die Meisterkrankenkasse des Hand-
werks und für alle übrigen Arbeitnehmer die oö. Gebietskranken-
kasse, wobei noch immer die nicht sozialversicherungspflichtigen Ge-
werbeinhaber der nicht mit einer Meisterlehre verbundenen Sparten
als Rest verbleiben und zusätzlich über die zuständigen Innungen
erfa~t werden mü~ten.

Weder die Gebietskrankenkasse noch das Arbeitsamt sind in der
Lage, zwischen industriellen und handwerklichen Betrieben zu unter-
scheiden, da sie nur nach verarbeiteten Rohstoffen u. a. Kriterien
gruppierfe "Betriebsklassen" kennen. Die 'Nirfschaftsforschung ist
daher bei der Ermittlung der in Linz-Stadt insgesamt im "Gewerbe"
Beschäftigten wieder nur auf überschlagsarfige BereChnungenange-
wiesen, welche zudem noch als weitere Fehlerquelle die ständig zu-
nehmende Zahl der sowohl einem Handwerk als auch einem Han-
delszweig einzuordnenden "gemischten Betriebe" enthalten. Der zu-
sätzlich betriebene Handel spielt auch in Linz in vielen Handwerks-
zweigen zur Verbesserung der Existenzgrundlagen eine von Jahr zu
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Jahr grö~ere Rolle, wobei die Handelsumsätze in manchen Betrieben
ein Mehrfaches der aus' handwerklicher Arbeit erzielten Umsätze be-
fragen könlilen. Dem Beschäftigtenstand eines Handwerkszweiges
kommt daher in unseren Tagen, bezogen auf den wirtschaftlichen
Erfolg, nicht mehr jene Bedeutung zu wie vor einigen Jahrzehnten.

~chlie~lich mu~ noch berücksichtigt werden, da~ die Maschine in sehr
beachtlichem Umfang auch in die Werkstätten des Handwerks ihren
Einzug geholten hat, so da~ selbst in gewerblichen, technisch gut
ausgestatteten Kleinbetrieben heute mit weniger Arbeitskräften ein
Mehrfaches an Leistung - im Vergleich zu einst - erreicht wird.

Wenn daher die Gesamtzahl der im Gewerbe in Linz Beschäftigten
überschlagsartig und eingedenk aller Fehlerquellen derzeit inklusive
12000 Pendler etwa mit 26 000 und der vom Gewerbe abhängige
Anteil der Wohnbevölkerung mit 35 000, das wären fast 20 Prozent,
angenommen werden könnte, sind diese Daten mit jenen des Jahres
1858 kaum mehr vergleichbar.
Das Handwerk, vor allem das Baugewerbe, ist auch in Linz um vieles
"moderner", "technischer" geworden, wodurch sich sein Anteil an der
effektiven Wirtschaftsleistung dieser Stadt wesentlich höher darbie-
tet, als aus dem Vergleich der Beschäftigten zur Wohnbevölkerung
bzw. zu dem industriell gebundenen Bevölkerungsanteil abzuleiten
wäre. Zu bedenken ist auch die enge Bindung zwischen Gewerbe
und Industrie bezüglich sämtlicher Reparatur- und Erhaltungsarbeiten
und v. a. bezüglich der Bauhaupt- und Nebengewerbe samt ange-
schlossenenSparten. Trotz dieser Einschränkung bezüglich der Ver-
gleichbarkeit der Daten von 1858 und 1958 ist die in Tabelle 11 ent-
haltene Gegenüberstellung gewi~ von Interesse.
So fand man beispielsweise in Linz vor 100 Jahren noch mit 7 Bau-
meistern das Auslangen, heute sind in dieser Sparte "Baugewerbe"
picht weniger als 469 Gewerbeinhabe~ eingetragen. Ähnlich ist die
Relation bei den Steinmetzmeistern, damals 6, heute 83 Gewerbe-
inhaber, oder bei den Dachdeckern: - damals hatten 2 Meister die-
ser Sparte die laufenden Reparaturarbeiten mit ihren Gesellen zu
bewältigen gegen 92 Gewerbeinhaber von heute. Ali~rdings" ist be'i
der Beurteilung dieser und der folgenden Daten zu berücksichtigen,
da~ in den für 1958 angegebenen Zahlen der Gewerbeinhaber zeit-
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11.Das Gewerbe in Linz 1858/1958

Gewerbeinhaber

46

Gewerbegruppen

Baugewerbe
S'einmetzmeister
Dachdecker, Pflasterer
Hatner
Glaser
.Erzeuger van Waren nach Gablanzer Art
Maler, Anstreicher, Lackierer
Bauhilfsgewerbe
Zimmermeister
Tischler
Wagner, Karosseriebauer
Fa~binder, Karbflechter
Drechsler
Bürsten- und Pinselmacher
Schlosser
Landmaschinenhauer
Spengler, Kupferschmiede
Gas- und Wasserleitungsinstallateure
Elektratechniker, Radiomechaniker
Schmiede
Metallgie~er, Gürtler, Graveure usw.
Mechaniker
Kra/ttah rzeugmechaniker
Bandagisten, Orthopädiemechaniker
Uhrmacher, Gold- und Silberschmiede, Juweliere
Musi ki ns'rumentenmacher
Gerber, Kürschner, Handschuhmamer
ledergalanferiewarenerzeuger, Sattler, Taschner, Riemer
Schuhmacher
Buchbinder, i<arfonagenwarenerzeuger
Tapezierer
Hutmacher, Modisfen, Schirmmacher
Kleidermacher
Mieder- und Wösenewarenerzeuger
Stricker, Wirker, Weber, Sticker, Posamentierer, Seiler
Müller
Bäcker
Zuckerbäcker
Fleischer
Malkereien
Sonstige Nahrungs- und Genu~miffelerzeuger
Gärtner, Blumenbinder
Graphische Gewerbe
Fotograten
Chemische Gewerbe
Friseure
Chemischpufzer, Wäscher, Färber
Rauchtangkehrer
Leichenbestaffer
Geböudeverwalfer, Real.ifätenvermittler, Werhewesen
Optiker
Zahntechniker
5pielzeughersteller
Allgemeine Landesinnung des Gewerbes

Insgesamt Gewerbeinhaber I

1858

7
6
2

28
17

31
8
10
69
24
58
28
8

21

10

104
11

1
37
11
23
36

274
17
13
52
172
67
154
20
78
18
73

2

16

26
16
18
7

3
1

1
24

1602

1958

469
83
92
17
.27
39
96
632
231
151
25
10
11
11
78
2
37
4B
109
21
17
102
7B
10
57
12
29
28
176
14
66
58

330
41
102
20
B9
46
142
3

61
38
35
60
62
227
56
tS
2

105
9
5
15

219
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weise oder dauernd "ruhende" Gewerbeberechtigungen bzw. nicht
ausgeübte Fachgruppenmitgliedschaften mitgezählt wurden und da~
derartige Gewerbe fallweise auch nur neben anderen, also "neben-
berufliCh" ausgeübt werden. Wieviel Pflasterer 1858es gab, war nicht
festzustellen, da diese Sparte damals nicht gesondert aufschien und
teils von den Steinmetzen, teils von den Baufirmen mit ausgeübt wor-
den ist, heute aber der gleichen Gruppe wie die Dachdecker einge-
rechnet wird.
Hafner gab es in Linz hingegen mit 28 im Jahre 1858 weit mehr als
heute mit 17, obwohl die Gesamtzahl der Beschäftigten, inklusive
Gesellen und Lehrlinge, heute weit grö~er ist als damals. - Die
Zahl der Glasermeister vermehrte sich von 17 auf 27. Erzeuger von
Waren nach Gablonzer Art gibt es in Linz erst seit 1945, deren Zahl
beträgt derzeit 39 mit einer, je nach "Saison" schwankenden Zahl
von einigen Hundert Heimarbeitern. (In dieser Sparte werden mehr
als 90 Prozent der Erzeugnisse exportiert.)
Da~ die Zahl der Maler, Anstreicher und Lackierer von 31 auf 96
anstieg, sich also verdreifachte, erscheint verständlich. Bei der Steige-
rung der Betriebe der "Bauhilfsgewerbe" von 8 auf 632 mu~ bemerkt
werden, dal} in letzterer Zahl sämtliche kleinen, z. B. Zementwaren
und sonstige Baustoffe erzeugenden Kleinbetriebe, aber auch viele
neue Sparten, wie z. B. die Isolierer, mit enthalten sind. Bei den Zim-
mermeistern gibt die Steigerung von 10 auf 231 ebenfalls ein falsches
Bild, da in der Zahl von 231 Gewerbeinhabern duch im Besitz von
Baufirmen befindliche oder ruhende Berechtigungen mitgerechnet
werden mu~ten.
Auffallend ist weiter auch die Vermehrung von 69 auf 151 Tischler,
wobei die Mehrzahl der Betriebe von heute grö~er .und technisch
besser eingerichtet ist, so da~ sich die Leistung nicht verdoppelt, son-
dern etwa versechsfacht hat, was etwa der Vermehrung der Wohn-
bevölkerung entspricht. Die Zahl der Wagner, die sich heute vielfach
auf Karosseriebau umgestellt haben, ist mit 25 gegen 24 im Jahre
1858 fast gleich geblieben, wogegen die Entwicklungshemmungen
einiger holzverarheitender Sparten bei den Rückgängen der Zahl der
Fa~binder und Korbflechter (von 58 auf 10) und bei den Drechslern
(von 28 auf 11) am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Da~ die Zahl
der gewerblimen Bürsten- und Pinselmacher von 8 auf 11 anstieg,
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darf nicht zu allzugro~em Optimismus verleiten, denn die Bevölke-
rung ist ja zwischenzeitlich, wie erwähnt, auf mehr als das Sechsfache
angewachsen.
Eine weit günstiger im Wettbewerb liegende Handwerkssparte ist
jene der Schlosser,deren Betriebszahl in Linz gegen 1858 von 21 auf
78 anstieg bei etwa acht- bis zehnfacher Zahl der Gesellen und lehr-
linge.
landmaschinenbauer als Angehörige einer gesonderten, hoch-
spezialisierten, meist mit dem landmaschinenhandel gekoppelten
Handwerkssparte gibt es erst seit einigen Jahren, und da~ von diesem
Beruf in Linz derzeit nur 2 Werkstätten gesondert aufscheinen, zeigt,
da~ diese Sparte die Nähe der Bauernhöfe in den landbezirken be-
vorzugt. Linz hat für die Landwirtschaft, was das Gewerbe betrifft,
gegenüber früheren Jahrzehnten an Bedeutung verloren, was auch
darin zum Ausdruck kommt, da~ die Zahl der Schmiede, einst auf-
gegliedert in eine Vielzahl von Untergruppen, in diesem einstigen
Zentrum des bäuerlichen Verkehrs von 104 (1858) auf 21 (1958) ab-
sank und auch von letzteren ein Gro~teil sich auf Kombinationen mit
anderen eisenbearbeitenden Gewerbe bezieht.
Wenn die Sparte "Spengler und Kupferschmiede" von 10 (1858) auf
37 (1958) zunahm, bezieht sich diese Vermehrung selbstredend fast
ausschlie~lich auf die Bauspengler. Neu, und in Linz stark vertreten,
sind die Berufe der Gas- und Wasserleitungsinstallateure (1958: 48),
der Elektrotechniker und Radiomechaniker (1958: 109!) sowie der 102
Mechaniker und der 78 Kraftfahrzeugmechaniker. Die Zahl der Metall-
gie~er, Gürtler, Graveure usw., in der die neu aufscheinenden Gal-
vaniseure enthalten sind, vermehrte sich gegen 1858 nur von 11 auf
17, jene der Bandagisten und Orthopädiemechaniker jedoch von
1 auf 10 und jene der Uhrmacher, Gold- und Silberschmiede und
Juweliere von 37 auf 57. Fast gleich blieb die Zahl der 11 bzw. 12
Musikinstrumentenmacher, in welcher die sehr leistungsfähigen Lin-

o zer Orgelbauermitgezählt werden.
Im gewerblichen Sektor "leder" ist die Gesamtzahl der Kürschner,
Handschuhmacher und Gerber nur von 23 auf 29 gestiegen, wobei
der kleine Gerberbetrieb aus dem Stadtbild verschwand und durch
mehr lederverarbeitende Werkstätten ersetzt wurde. In der Gruppe
"ledergalanterie, Sattler, Taschner, Riemer, verschwanden fast alle
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Sattler und Riemer und vermehrten sich nur die Taschner und Erzeu-
ger sonstiger Lederwaren, so da~ alles in allem schlie~lich doch nur
eine Abnahme von 36 auf 28 aufschien. Die Zahl der Schuhmacher
sank von 27:4 auf 176, wobei es von Interesse ist, da~ 1858 auf eine
Linzer Schuhmacherwerkstätte, die Landkunden nicht eingerechnet,
im Stadtgebiet im Durchschnitt 101 "Kunden" kamen und noch kein
Sehuhhandel,vorhanden war, welcher fabriksmä~ig erzeugte Schuhe
verkaufte. Heute kommen auf 1 Linzer Schuhmacherwerkstätte theo-
retisch im Durchschnitt 1 062 "Kunden", welche jedoch zum weitaus
überwiegenden Teil fabri.ksmä~ig erzeugte Schuhe kaufen und diese
eher wegwer:fen als früher, so da~ sichauch das Schuhmachergewerbe
immer mehr zusätzlich auf den Schuhhandel einstellt und dieser in
vielen Firmelil längst die eigentliche Existenzgrundlage bildet.
Die Zahl der Buchbinder und Kartonagenwarenerzeuger sank von
17 auf 14, da die Buchdruckereien sich eigene Buchbindereien ein-
richteten und die individuelle Etuierzeugung fast ganz gegenüber
der MassenWare zurücktritt.
Da~ die Zahl der Tapezierer in Linz von 17 auf 14 abnahm, ist im
Hinblick auf die weit seltenere Verwendung von Tapeten in Woh-
nungen und auf die fabriksmä~ige Erzeugung von Polstermöbeln
zurückzuführen.
Auffällig ist - gegenüber dem Rückgang der Zahl der. Schuhmacher
von 274 auf 176 - das starke Ansteigen der Zahl der Linzer Kleider-
rnacherbetriebe von 172 (1858) auf 330 (1958). Hier ist jedoch zu be-
, denken, da~ ,vor 100 Jahren ein gro~er Teil der "Hausschneiderinnen"
noch keinen IGewerbeschein besa~. In Wirklichkeit ist die Zahl der
männlichen ~md weiblichen Kleidermacher 1858 und Anfang 1958
wahrscheinlich etwa gleich gro~ gewesen und die sechsfacheKunden-
zahl kam der Konfektionsware erzeugenden Bekleidungsindustrie
zugute. Au~erdem gab es 67 Miedermacher und Wäscheerzeuger.
Heute sind es 41 gewerbliche Wäscheerzeugungsbetriebe, die Er-
zeugung von Miedern spielt nur mehr eine geringe Rolle.
Der Rückgan:9 der Gruppe "Sticker, Stricker, Wirker, Weber, Posa-
mentierer und Seiler" von 154 auf 102 ist vor allem auf die Verminde-
rung der Zahl der Seiler zurückzuführen - handwerkliche Weber
gibt es in Lili1znur mehr wenige kleine Spezialbetriebe, dafür aber
reiativ viele Strickereien und Wirkereien.
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Die 20 Müller waren in Linz 1858 gut beschäftigt, heute sind die
Mühlen stark entwicklungsgehemmt. Fast sämtliche 20 Gewerbe-
inhaber von heute erzeugen nur Futtermittel für die Landwirtschaft.
Die Zahl der Linzer Bäcker stieg zufolge der industriellen Brot- und
Backwarenerzeugung nur von 78 auf 89, jene der Zuckerbäcker je-
doch von 18 auf 46 und beachtlich ist auch die Zunahme der gewerb-
lichen Fleischerbetriebe von 73 (1858) auf 142 (1958) trotz der stark
vertretenen Fleischwarenindustrie.
Milch, Butter, Käse und Eier sind 1858 noch ausschlie~lich von den
Bauern auf den Linzer Markt gebracht oder von Haus zu Haus ver-
kauft worden, heute gibt es 3 gewerbliche Molkereien. Die Zahl der
"sonstigen gewerblichen Nahrungs- und Genu~mittelerzeuger" stieg
von 2 auf 61. Hier sind die Sodawasser, Likör, Spirituosen und son-
stige Getränke erzeugenden Kleinbetriebe mit eingerechnet worden.
Die Gärtner und Blumenbinder zählten vor 100 Jahren ausschlie~lich
zur Landwirtschaft, heute sind in diesen Sparten in Linz 38 Gewerbe-
inhaber eingetragen.
In der die Buchdrucker, Steindrucker usw. enthaltenden Gewerbe-
gruppe stieg die Zahl der Linzer Betriebe von 16 auf 35. - "Neu"
gegen 1858 ist auch das Gewerbe der heute in Linz 60 Meister zäh"7
lenden Fotografen. Die Inhaber von "chemischen Gewerben" stiegen
von 26 auf 62, es sind dies meist Kleinbetriebe.
Au~erordentljch stark gestiegen ist in Linz die Zahl der Friseur-
betriebe, und zwar von 16 auf 227, also in 100 Jahren auf das Sieb-
zehnfache! Das Friseurgewerbe ist der einzige Gewerbezweig, des-
sen Betriebszahl weitaus stärker, ja mehr als doppelt so stark ange-
stiegen ist, als die Zahl der Wohnbevölkerung, die "nur" auf mehr
als das Sechsfachezunahml Die Zahl der heute überwiegend weibli-
chen Bediensteten der Friseurbetriebe eingerechnet, kann für 1958 in
Linz soga.r eine gegen 1858 auf das Vierundzwanzigfache angestie-
gene Beschäftigtenzahl angenommen werden.
Die Zahl der gewerblichen Chemischputzer, Wäscher und Färber er-
höhte sich von 18 auf 56, jene der Rauchfangkehrer von 7 auf 15.
Das Bestattungsgewerbe ist heute in Linz nur mehr durch 2 Unter-
nehmungen vertreten, vor 100 Jahren besorgten deren Arbeit die
Helfer der Pfarren und Friedhofsverwalter noch ohne gewerberecht-
liche Bindungen. Zu dieser Zeit gab es auch erst 3 Realitätenvermitt-
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ler, wogegen die Gruppe "Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler
und wirtschaftliches 'Werbewesen" heute in Linz 105 Gewerbeihhaber
einschlie~t.
Die Zahl der Optiker stieg in dieser Stadt von 1 auf 9 - also auch
mehr als die Bevölkerung - 1858 haben meist nur Angehörige
finanzi.ell be'sser gestellter Kreise sich den Luxus einer Brille, eines
Lorgnons oder gar eines Opernglases leisten können.
Gewerbliche Zalintechnikerwerkstätten gibt es, zum Unterschied von
Dentisten, er~itin jüngerer Zeit. Das Gewerbe der Spielzeughersteller
schien 1858 in Linz nur mit einer Werkstätte auf, ist dann stark ver-
breitet gewesen, heute sind nur noch 15 Gewerbeinhaber eingetra-
gen. Die "Allgemeine Landesinnung des Gewerbes", 'eine Sammel-
gruppe für aHe sonst nicht anzuordnende~ z. T. neue Berufe, stieg in
Linz von 24 auf 219 Mitgliedschaften. Die Zunahme von 1 602 (1858)
auf 4 518 Gewerbeinhaber (1. Jänner 1958) entspricht einer Ver-
mehrung um insgesamt 182 Prozent.
Bietet schon die Zuordnung der handwerklichen Werkstätten und
sonstigen Beitriebe teils zufolge der überreichen Aufgliederung der
Berufe in kleine und kleinste Gruppen und Untergruppen, teils zu-
folge der mehrfachen Mitgliedschaften bei der Ermittlung vergleich-
barer Daten einige Schwierigkeiten, so werden diese kaum über-
windbar, wann man die Vielfalt der 1858 noch üblich gewesenen
'Bezeichnungen der einzelnen Handelszweige und Berufe betrachtet.
Im Wirken des Kaufmanns, einst und heute, ist auch die gleichzeitige
Beschäftigung mit mehreren Handelszweigen, welche in mehrfachen
Gremial- bzw. Fachgruppenmitgliedschaften zum Ausdruck kommt,
fast noch häl!lfiger anzutreffen als im Gewerbe. Dies ist nicht zuletzt
gewerberechtlich bedingt, wobei ein Kaufmann, mit Ausnahme weni-
ger Handelszweige, nach Belieben die Branche wechseln kann.
Es dürfte jedoch auch für den Handel ein Vergleich der Betriebs-
zahlen der Jdhre 1858 und 1958 von Interesse sein, wobei die Zuord-
nung nach den heute bestehenden Gremien erfolgte. Man kann zum
Beispiel errechnen, da~ 1858 auf 94 Einwohner 1 Lebensmittel-Einzel-
handelsgeschäft kam, im Jahre 1958 ein Geschäft der gleichen Branche
auf 241 Einwohner usw. Viele Handelszweige von heute hat es 1858,
noch nicht gegeben. Einige Sparten, wie z. B. den Häutehandel, gah
es nur in den .Landbezirken.
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11I. Der Ha'ndel in Linz 1858/1958
Handelsgewerbeinhaber

Ge-

Handelszweige

lebens- und Genu~milfelgro~handel

lebens- und Genu~milfelkleinhandei

Konsumgenossensc:haften und Filialen

la ndesprodu kten handel

Viehhandel

Wein- und Spiritu~sengro~handel

Au~enhandel

Textilhandel

Sc:huhhandel

Häute, Felle, Tapezierer- und Salflerbedarf

leder-, Galanterie-, Bijouterie-, Spielwaren,
Sportartikel

Papierhandel

Buc:h- und Musikalienhandel

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren, Bil-
der, Antiquitäten

Eisen, Eisenwa"ren, Haus.. und Küchengeräte,
Glas, Porzellan

Masc:hinenhandel

Kfz-Handel, Fahrräder, Nähmasc:hinen,
Bereifung

Photographisc:he, optisc:he, feinmec:hanisc:he
räte, Ärzte- und Spitalsbedarf

Elektrowaren, Radio, Musikinstrumente

Holz und Baustaffe

Brennstaffe

Möbel, Fu~badenbelöge, Tapeten

AIt- und Abfallstoffe

Drogerien, Farben efe.

Parfümerien, Haushaltsartikel

Mineralölhandel

Tabakversc:h lei ~er

Handelsvertreter, Kommissionäre, Vermittler

Markt-, Stra~en- und Wanderhöndler

Allgemeines Gremium

Kaufhäuser

Insgesamt Handelsgewerbeinhaber:

1858

295

28

17

21

46

7

20

10

2

29

16

1

12

II

4

-')

6

65

590

1958

68

776
50

54

35

35

64

284

44

28

124

131

56

67

102

86

124

42
108

84

52

40

50

72

72

87')

161

382

275

38

2

3593

52

I) Die Tabakversc:hlei~er sind 1858 noc:h nic:ht gesondert gezählt worden.
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Die Auszählung der von Ignaz v. Figuly für 1858 für Linz angegebe-
nen "Erwerbssteuerzahler" aus dem Handel ergab insgesamt 590
Firmen. Für das Jahr 1958 wurden in Linz 3 543 Handelsbetriebe er-
mittelt. Die Zahl der Handelsbetriebe hat sich somit versechsfacht.
Da die selbständigen Kaufleute und deren Familienangehörigen
keinem eige'nen Sozialversicherungsträger zugeordnet sind, war die
Zahl der Frauen und sonstigen mittätigen Familienangehörige!),
welche in diesem Sektor der Wirtschaft, vor allem in Klein- und
Kleinstbetrielben, eine bedeutende Rolle spielen, bisher noch nicht
zu ermitteln. Das gleiche gilt für das private Verkehrswesen und für
die Gastbet~iebe.
Im Sektor "Gastbetriebe" ~erzeichnen die Tabellen aus dem Jahre
1858 für Lin:z 48 "Ausspeiser" , 8 "Bratelbrater", 104 "Gastwirfhe",
9 "Kaffeesieder" und 11 "Kaffee-Surrogat-Schänker" , 1 alkoholfreie
"Mineralwasser-, Molken- und Kaffeeschank", 1 "Mostschänker",
2 "Nothschonker", 1 "Stadtkoch" , der eine Volksküche betrieben
hatte, und nicht zuletzt 1 Theaterunternehmen.
Heute zählt Linz 57 Inhaber von Beherbergungsbetrieben (Gasthöfen,
Hotels, Pens'ionen usw.) und 498 Fachgruppenmitgliedschaften des
Gast- und Schankgewerbes. Die Trennung zwischen den einzelnen
Betriebsspari'en wird immer undeutlicher, die Zahl der Kombinatio-
nen nimmt zl!Jund die moderne Form des Gastbetriebes enthält einen
kombinierten Restaurant- und Kaffeehausbetrieb samt Büfett, Es-
presso usw., vielfach auch schon in Verbindung mit Kfz-Service. Dem
1 privaten Theater von einst entspricht das Landestheater von heute,
dazu kommen 14 Lichtspieltheater.
Bezüglich der bereits näher verglichenen Wirfschaftszweige, wie zum
Beispiel Gewerbe und Handel mu~ noch abschlie~end darauf hinge-
wiesen werden, da~ nur die wichtigsten und einwandfrei einzuord""
nenden Berufe der gewerblichen Wirtschaft von heute mit einbezogen
werden konnten. So zählten z. B. die Apotheken heute nicht zur ge-
werblichen Wirtschaft, es sei denn, da~ sie nebenbei auch Parfümerie-
waren vertre'iben. Doch dürfte es an dieser Stelle noch von Interesse
sein, da~ 1858 für 27 700 Stadtbewohner in Linz 6 Apotheken vor-
handen waren, d. h. im Durchschnitt nur eine auf 4 616 Einwohner,
wogegen heute mit 22 Apotheken 8 500 Einwohner im Durchschnitt
auf 1 Apotheke enffallen. Erich Maria Meixner.
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V. BEVÖLKERUNGSSTAND

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung nach statistischen Bezirken

Bei der Reorganisation des Statistischen Amtes im Jahre 1941 wurde
das Stadtgebiet in 20 statistische Bezirke gegliedert. Dabei wurden
aus statistischen Gründen die Grenzen der früher eingemeindeten
Stadtteile Waldegg, Lustenau, Urfahr, Pöstlingberg, St. Magdalena,
Kleinmünchen und Ebelsberg unverändert gelassen. Es wäre sonst
nicht mehr möglich gewesen, die Entwicklung dieser Stadtteile, für
welche statistische Unterlagen bis zur ersten modernen Volkszählung
1869 vorl'iegen, zu beobachten. Die eingemeindeten Stadtteile sind
inzwischen jedoch so stark gewachsen - Urfahr, Waldegg, Lustenau
und Kleinmünchen zählen über 30000 Einwohner -, da~ eine Teilung
erfolgen mu~, wenn ein Einblick in die zunehmende Besiedlung des
Stadtgebietes und die Ausfüllung der Lücken zwischen den Stadttei-
len gewonnen werden soll. Im Jahre 1941 war noch nicht zu über-
sehen, wohin sich das Schwergewicht der Bevölkerung verschieben
und welche Wohngebiete in den einzelnen Stadtteilen entstehen wür-
den. Inzwischen hat sich die Zahl der Wohnungen in Linz von 38000
(1940) auf rund 58000 (1958) erhöht. Eine ganze Reihe von Wohn-
gebieten sind entstanden und ihre weitere Entwicklung bedarf einer
statistischen Beobachtung.

Die neue Gliederung des Stadtgebietes ergab 36 statistische Bezirke,
denen überwiegend schon jetzt der Charakter eines mehr oder weni-
ger geschlossenen Wohngebietes zukommt, oder wo die Entwicklung
zu einem Wohngebiet zu erwarten ist. Auch bei dieser Gliederung
wurden die alten Grenzen der Katastralgemeinden respektiert und zu
gro~e Stadtteile in mehrere statistische Bezirke unterteilt. Nur in Aus-
nahmefällen ergaben sich geringfügige Abweichungen von den
Katastralgrenzen, z. B. bei der Harbachsiedlung. Die Innenstadt
umfa~t 6 statistische Bezirke, Waldegg 7 Bezirke, Lustenau 3 Be-
zirke, Kleinmünchen 7 Bezirke, Urfahr 6 Bezirke, Pöstlingberg
2 Bezirke und st. Magdalena 3 Bezirke. Die Namen der statistischen
Bezirke entsprechen weitgehend den in der Bevölkerung üblichen
Ortsbezeichnungen. Gemeinsam mit dem Stadtbauamt wurden die
Grenzen jedes Bezirkes festgelegt. Das folgende Kartogramm
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EINTEILUNG DER STADT
L1NZ IN 36 STATISTISCHE
BEZIRKE

I AUsIodIviertel
2 Ralhausvierlel
3 Kaplanhafvierlel
4 Neusladlvierlel
5 Valksgarlenvierlel
6 Römerberg-

Margarelhen
7 Freinberg
8 Froschberg
9 Kelerfeld

10 Bindermichl
li SpalIerhof
12 Wankmüllerhofvierlel
13 Andreas-Hofer-Plalz-

Vierlei
14 Makarlvierlel
15 Franckvierlel
16 Hafenvierlei
17 SI. Peler
18 Neue Weil
'19 Scharlinz
20 Bergern
21 Neue Heimat
22 Wegscheid
23 Schörgenhub
24 Kleinmünchen
25 Ebelsberg
26 AU-Urfahr
27 Heilham
2B Harlmayrsiedluhg
29 Harbachsiedlung
30 Karlhofsiedlung
31 Auberg
32 Pösl/ingberg
33 Bachl-Gründberg
34 SI. Magdalena
35 Kalzbach
36 Elmberg
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Die Wohn bevölkerung nach statistischenBezirken 1957
StatistischeBezirke Männlicl1 Weiblich Zusammen

1 Altstadtviertel 2654 3425 6079
2 Rathaus~ierfel 3657 4856 8513
3 Kaplanhofvierfel 4106 4747 8853
4 Neustadtviertel 4209 5908 10117
5 Volksgartenviertel 4944 6341 11285
6 Römerberg-Margarethen 2125 2446 4571
Innenstadt 21695 27723 49418

7 Freinberg 543 445 988
8 Froschberg 3194 3658 6852
9 Keferfeld 1 503 1613 3116
10 Bindermichl 4203 . 4057 8260
11 SpalIerhof 1828 1772 3600
12 Wankmüllerhofviertel 2299 2261 4560
13 Andreas-Hofer-Platz- Viertel 2246 2388 4634

Waldegg 15816 16194 32010

14 Makartviertel 3270 3753 7023
15 Franckviertel 7646 8617 I 16263
16 Hafenvierfel 2255 2290 4545

Lustenau 13171 14660 27831
17 SI. Peter 2030 1 041 3071
18 Neue Welt I 1428 1608 3036
19 Scharlinz 2186 .2257 4443
20 Bergerri 1015 1038 2053
21 Neue Heimat 4420 4525 8945
22 Wegscheid 360 269 - 629
23 Schörgenhub .889 954 1843
24 Kleinmünchen 4953 5135 10088

Kleinmünchen I 15251 15786 31037

25 Ebelsberg 3225 3154 6379
26 AIt-Urfahr 3418 4266 7684
27 Heilham 1874 1980 3854
28 Harfmayrsiedlung 2814 2977 5791
29 Harbachsiedlung 2260 2244 4504
30 Karlhofsiedlung 1808 2090 3898
31 Auberg 2565 2701 5266

Urfahr 14739 16258 30997

32 Pöstlingberg 471 I 560 1 031
33 Bachl-Gründberg 723 769 1492

Pöstlingberg 1194 1329 2523

34 St. Magdalena 1 316 1 463 2779
35 Katzbach 603 622 1225
36 Elmberg 246 264 510

SI. Magdalena 2165 2349 4514

Linz, insgesamt 89286 98494 187780
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Wohnbevölkerung nach Stad"eilen

, Oktober 1955 Oktober 1957 Zu- bzw.
AbnahmeStadtteile

männ, I weib- I zu- männ-I weib- I zu- der Be-
lieh lieh sammen lieh lieh sammen völkerung

1 Altstadt 1774 2250 4024 1633 2031 3664 - 360
2 Römerberg 2199 2485 4684 2157 2451 4608 - 76
3 Neuer Dom 1884 2688 4572 1868 2712 4580 + 8
4 Schillerplatz 1684 2342 4026 1580 2309 3889 - 137
5 Volksgarfen 2491 3006 5497 2544 2792 5336 - 161
6 Neustadt 1781 2314 4095 1765 2337 4102 + 7
7 Hessenplatz 2681 3405 6086 2500 3279 5779 - 307
8 Graben 2004 2555 4559 1857 2445 4302 - 257
9 Gaswerk 2599 3398 5997 2642 3519 6161 + 164
10 Untere Donaulände 2265 2761 5026 1875 2354 4229 - 797

11 Urfahr (Bernaschek-
platz) 5089 6269 1 1358 4878 6003 10881 - 477

12 lJbriges Urfahr 10204 10562 20766 9861 10255 20116 - 650
13 Pöstlingberg 1034 1159 2193 1194 1329 2523 + 330
14 St. Magdolena 1917 2077 3994 2165 2349 4514 + 520

15 Froschberg 3291 3612 6903 3679 4020 7699 + 796
16 Waldegg 10558 10894 21452 11712 11879 23591 +2139
17 .Lustenau 14820 16103 30923 14678 16343 31021 + 98
18 St. Peter 2046 1592 3638 2387 1452 3839 + 201
19 Kleinmünmen 14957 14768 29725 15086 15481 30567 + 842
20 Ebelsberg 3636 3218 6854 3225 3154 6379 - 475

insgesamt 188914197 4581186 372189 286198 4941187780 I + 1408
lä~t die geographische Lage der Bezirke erkennen. Die Bewohner-
zahlen wurden bei der statistischen Auswertung der Personenstands-
aufnahme Vom Oktober 1957 für jeden einzelnen Bezirk ermittelt und
sind aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich.
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Die Entwicklungstendenzen der Bevölkerung in den Stadtteilen von
1955-1957 können nur für die alte Gebiefseinteilung beobachtet
werden. Es ergeben sich geringfügige Differenzen zwischen beiden
Tabellen bei der Einwohnerzahl der Stadtteile, welche auf Grenz-
korrekturen zurückzuführen sind. Aus der vorstehenden Tabelle
ergibt sich in den meisten Wohnvierteln der Innenstadt eine Bevölke-
rungsabnahme. Diese Abnahme ist eine normale Erscheinung,welche
teils als Citybildung (Umwandlung der Innenstadt von einem Wohn-
viertel in ein Geschäftsviertel) bezeichnet wird, teils in der Unter-
bringung von Untermiethaushaltungen der Innenstadt in den Neu-
baugebieten begründet wird. Die Wohnbevölkerung der Innenstadt
ist in den letzten 2 Jahren von 48 566 auf 46 650 E~nwohnergesunken.
. Ähnlich liegen die Dinge in Urfahr, dessen Wohnbevölkerung sich
von 32 124 auf 30 997 Einwohner verringerte. Eine Bevölkerungs-
abnahme ergab sich noch in Ebelsberg, wo die Wohnlager und
Kasernen eine Fluktuation ergaben. Alle übrigen Stadtteile weisen
in den letzten 2 Jahren eine ganz beträchtliche Zunahme auf, vor
allen Dingen Pöstlingberg, St. Magdalena, Waldegg und Klein-
münchen.

2. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

I
Wohn- I I I Wohn-

Jahre bevölkerung Geburten- wande~ungs.1 Gesarnf- bevölkerung
am Jahres- überschu~ gewinn zunahme am Jahres-
anfang I ende

1946 175196 + 1528 + 596 + 2124 177320
1947 177320 + 1758 + 890 + 2648 179968
1948 179968 + 1575 +' 435 + 2010 181978
1949 181978 + 1067 + 4625 + 5692 187670
1950 187670 + 812 - 2214 - 1402 186268
1951 184182') + 597 + 725 + 1322 185504
1952 185504 + 658 - 1 149 - 491 185013
1953 185013 + 676 - 671 + 5 185018
1954 185018 + 638 + 76 + 714 185732
1955 185732 + 681 - 369 + 312 186044
1956 186044 + 721 - 275 + 446 186490
1957 186490 + 877 . + 413 + 1290 187780

') Rückberechnung auf Grund des Volkszählungsergebnisses vom 1. Juni 1951.
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VI. BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG

1. Allgemeiner Uberblick

Die Bewegung der Bevölkerung war für eine Gro~stadt im letzten
Jahre sehr günstig. Es ging zwar die Eheschlie~ungszahl noch weiter
zurück auf 8,9 Eheschlie~ungen auf 1 000 Einwohner. Aber die Ge-
burtenzahl stieg im letzten Jahre noch weiter an und belief sich auf
14.6 Lebend,geborene auf 1 000 Einwohner. Da die 5terbeziffer etwas
sank, ergab sich ein verhältnismä~ig gro~er Geburtenüberschu~ von
877 Personen (4,7 auf 1 000 Einwohner).

2. Natürliche Bevölkerungsbewegung

Eheschlie~ungen Lebendgeborene Gestorbene Geburten-
Mittler.e übersct1u~

Jahre Wohnbe-
völkerung übe,- Iauf 1000 über- I auf 1000 über- I aullooo über- Iauf 1000

haupt 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 18097;3 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 18696,9 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 18501!5 1784 9,6 2415 13,0 1739 9,4 676 3,7
1954 185 3~5 1695 9,1 2302 .12,4 1664 9,0 638 3,4
1955 1858e8 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
1957 187135 1661 8,9 2731 14,6 1854 9,9 877 4,7

3. IEheschliefsungen nach dem bisherigen Wohnsitz

Bisheriger Wohnsitz I
Bisheriger Wohnsitz der Frau .

II I Zusammendes Mannes linz übriges Auslandösterreich

Linz . 1 351 300 10 1661
IJbriges österreich 139 136 - 275
Ausland 31 2 3 36

Zusammen 1521 I 438 I 13 I 1972
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4. Eheschlie~ungen nach dem Familienstand

I
Ledige Männe, mit Verwitwete Männe, mit Ge.mied. Männe, mit

Jah,e ledig I verw. Igesch. ledig I verw. I gesc:h. ledig I verw. I ge.m. Zu ••

frauen frauen Frauen

Absolute Zahlen

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
1957 1 181 30 94 46 27 26 144 23 90 1661

Prozentziffern

. 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
1956 69,9 3,6 5,3 2,5 2,0 1,3 8,0 3,3 4,1 100,0
1957 71,1 1,8 5,6 2,8 1,6 1,6 8,7 1,4 5,4 100,0

S. Eheschlie~ungen nach der Konfession

Konfession des Mannes
Konfession der frau Röm.-I E I AIt- I1 1'1 lOhne Iandere Ikath. . vang. kath. srae I. Konf. Konf. Zu ••

Römisch-katholisch 1334 73 5 - 82 6 1500
Evangelisch 60 41 1 1 9 - 112
Altkatholisch 4 - 2 - - - 6
Israelitisch - - - 1 - - 1
Ohne Konfession 17 2 2 - 10 - 31
Andere Konfessionen 3 1 - - 1 6 11 I

Zusammen
1
1418

1
117

1
10

1 21 102
1

1211 661 I
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6. Eheschlie~ungen nach dem Altersunterschied der EhegaHen

Die Frau ist um .;. Jahre jünger Die Frau ist um ••• Jahre ilter
Jahre

1~~h~11D-1515-Hlj 1-5 1 D-I 11-5 15-10 11D-151';:h'r
d

Zu••
D-I

I Absolute Zahlen

1949 134 209 551 765 179 136 250 68 15 5 2312
1950 Hl7 186 463 714 180 135 270 77 22 4 2158
1951 Hl6 176 452 797 200 138 269 72 15 2 2227
1952 HlO 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
1957 78 129 381 579 137 83 191 69 11 3 1661

Prozentziffern

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
1957 4,,7 7,8 22,9 34,9 8,2 5,0 11,5 4,1 0,7 0,2 100,0

1. IEheschlie~ungen nach dem Alter der Ehegatten
Alter der Frau in Jah,en

Alter des

u~lw~IWDIWMllliDI~~lwul~~1~91~MI~1
Mannes

Zu••

unter 20 16 6 1 - - - -I - - - - 23
20--24 175 257 58 13 1 1 ~I- - - - 565
25-29 74 232 163 45 12 3 - - - - 530
30--34 19 62 72 38 23 1 - - - - 216
35-39 9 19 31 36 14 6 3 2 - - - 120
40--44 1 3 11 20 23 13 3 1 - - - 75
45-49 - 4 5 17 16 19 6 4 1 - - 72
50--54 - 2 - 7 5 6 13 7 3 1 - ,44
55-59 - - 1 4 3 10 6 5 5 1 - 35
60--64 - 2 - - 1 5 4 4 3 2 - 21

65 und mehr - - - 1 1 2 3 1 5 4 3 20

Zus. 294158713421181 1991 661 40 I 241 171 81 311661
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8. Lebend. und Totgeborene nach dem Alter der Mutter

11~18118-20 120-25 12~30 13~35 13~O 14~5 I über I Alter IJahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 45 unbe- Zu ••
Jahre. kannt

Ehelich

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

1
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
1957 36 144 591 685 587 297 54 4 - 2398

Unehelich

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 25') 55 140 54 63 24 13 1 - 375
1957 432) 58 117 57 54. 38 10 1 - 378

Oberhaupt

1947 72 252 1294 1044 621 409 131 2 8 3833
1948 66 224 1 151 1141 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 I 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
1957 79 202 708 742 641 335 64 5 - 2776

1) darunter drei Mütter im Alter von 14 Jahren ') darunter 1Muller im Alter von 13Jahren
darunter 1Mutter im Alter von 14Jahren
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9. Alter der Mutter und Ordnungszahl der ehelich Geborenen
Dos Kind war in der bestehe.nden Ehe das •• , Kind

Davon-Alter der
Muller 1 2. 1 3. 14• I S. I 6. I 7. 1 8. I 110. u. unbe- Zu •. Au.-

I. 9. weit. kannt länder

15-18 36 - - - - - - - - - - 36 1

18-20 118 23 2 - - - - - - - 1 144 8

20-25 346 177 49 13 - - - - - - - 585 20

25-30 289 251 90 30 3 4 3 1 - - - 671 11

30-35 184 185 114 49 26 8 7 2 1 3 1 580 27

35-40 63 82 63 34 23 14 4 3 1 5 1 293 9

40-45 7 11 7 14 9 5 - 1 - - - 54 1

über 45 1 1 1 - - - - 1 - - - 4 -
unbekannt - - - - - - - - - - - - -

Zus. 1 0441730 13261'40 I 61 / 31 I 14/ 8 / 21 8/ 31
23671

77

Dav.Aus- 27
1

24
1 81 81 31-1 41 1

1 1 1 1
I-I -I 77länder

Bei Zwillingsgeburten wurde nur da. zuletzt geborene Kind gezählt.

10. Lebend. und Totgeborene nach Legitimität und Geschlecht

I Lebendgeborene Totgeborene

h I'ml un-/ männ-I weib-I
Ober-Jahre

h I'ml un-I männ-I weib-I haupt
e e I ehelim Um lim zu •. e e I ehelim lim lim zus.

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 1 121 2375 50 15 44 21 65 2440
1953 2063 352 1242 1173 2415 29 11 23 17 40 2455
1954 1963 339 1170 1132 2302 37 8 22 23 45 2347
1955 2091 344 1242 1 193 2435 32 9 24 17 41 2476
1956 2222 367 1278 1311 2589 43 8 27 24 51 2640
1957 2360 371 1378 1353 2731 38 7 23 22 45 2776
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11. Geborene nach Heimatgruppen

österreiche, Auslände, Insgesamt
Jah,e I zus.lebend-I 10t- lebend-I 10t- I lebend-I 10t- Igeb. geb. geb. geb. zus, geb. geb. zus.

Eheliche Kinder

1947 2105 39 2144
1

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 2091 32 2123
1956 2112 38 2150 110 5 115

1

2222 43 2265
1957 2286 35 2321 74 3 77 2360 38 2398

Uneheliche Kinder

1947 543 17 I 560 164 9 173 I 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
1957 338 6 344 33 1 34 371 7 378

Oberhaupt

1947 2.648 56 2704 1104 25 1129 3752 81
1
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
1957 2624 41 2665 107 4 111 2731 45 2776
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12. lLebendgeborene nach der Konfession der Mutter

Jahre IRömism.1 Evan- I AIt- Ilsrae. lOhne I Andere I Zus.kath. gelism kath. litism Kont. Kont.

österreicher -

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
1957 2364 193 7 - 41 19 2624

Ausländer

1947 661 155 1 232 18 37 1104
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
1957. 83 21 - - - 3 107

Oberhaupt

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
1957 2447 214 7 - 41 22 2731
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13. Gestorbene nach dem Alter

Osterreieher Ausländer Insgesamt
Aller

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

Unter 1 Jahr 61 39 100 3 I - 3 I 64 39 103
1 8 2 10 - - - 8 2 10

2-4 5 3 8 - - - 5 3 8
5-9 3 3 6 - - - 3 3 6
10-14 3 3 6 - - - 3 3 6
15-19 13 5 18 - - - 13 5 18
20~29 ' 24 15 39 1 1 2 25 16 41
30-39 22 26 48 3 - 3 25 26 5-1
40-49 62 47 109 3 1 4 65 48 113
50-59 '145 99 244 5 2 7 150 101 251
6()'-69 218 159 377 12 5 17 230 164 394

70 und mehr 365 460 825 9 19 28 374 479 853

Zusammen 929
1
861

1
1790

1
36

1
28

1
64 I 965

1
889

1
1854

14. Gestorbene nach dem Familienstand
,

österreicher Ausländer Insgesamt
Familienstand

männ-I weib- I zus. männ-I weib-I zus. männ-I weib- I zus.lieh lieh lieh lieh lieh lieh

Ledig 163 187 350 10 2 12 173 189 362

Verheiratet 594 256 850 15 3 18 609 259 868

Verwitwet 142 394 536 8 23 31 150 417 567

Geschieden 30 24 54 3 - 3 33 24 57

Unbekannt - - I - - - - - - -

Zusammen 9291° 861
1
1790

1
36

1
28

1
64

1
965

1
889

1
1854
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15. Gestorbene nach Stadtteilen

Osterreiel>er Ausländer 'nsgesaml
Sladtleile

männ-I weib-I zus. männ-I weib-I zus. männ-I weib-I
Hel> IieI> IieI> liel> Iiel> . IieI> zus.

Innenstadt 284 295 579 13 4 17 297 299 596')
Waldegg 166 185 351 7 13 20 173 198 371
Lustenau 139 105 244 4 5 9 143 110 253
SI. Peter 16 5 21 - - - 16 5 21
Kleinmünchen 126 88 214 7 4 11 133 92 225
Ebelsberg 34 25 59 1 - 1 : 35 25 60
Urfahr 131 127 258 3 1 4 134 128 262
Pöstlingberg 11 12 23 - - - 11 12 23
SI. M •• d.I•••F 19 41 1 1 2 .. 23 20 43

Oberhaupt 929 \ 861 \1790 I 36
\

28
\

64 I 965\ 889 \1854

') Derunler 74 Sierbelälle von linzer Einwohnern, welel>e euswärfs verslerben und deren
Wohnung in Linz unbekennl wer.

16. Gestorbene nach der Konfession

Oslerreiel>er Ausländer Insgesaml
Konfession

männ-I weib-I zus. männ-I weib-/ männ-/ weib-I
IieI> IieI> IieI> Iiel> zus. IieI> liel> zus.

Röm.-kath. 769 792 1561 24 22 46 793 814 1607

Evangelisch 59 36 95 7 5 12 66 41 107

Altkatholisch 11 1 12 - - - 11 1 12

Israelitisch - - - - - - - - -
Ohne Konf. 82 26 108 1 - 1 83 26 109

Andere Konif. 7 6 13 4 1 5 11 7 18

unbekannt 1 - 1 - - - 1 - 1

Zusammen 929 I 861 /1790 I 36
/

28 I 64 I 965\ 889 /1854
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17. Gestorbene nach Todesursachen
Todesursaehen I Alter in Jahren Zusammen :Cavan

nach dem internationalen
0-1 11-14115-591 ~eh~

männ-I weib ..Iüber- Aus-
Todesursaehenverzeiehnis 1948 lieh lieh haupt länder

010 Tuberkulose der Atmungs-
organe - - 17 32 31 18 49 2

024 Miliartuberkulose 1 - - 4 1 4 5 -
032 Tuberkulose der Knochen

und Gelenke - - 1 j - 2 2 ---
034 Tuberkulose des lymph-

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

Gesch lechtsorga ne - - 1 - 1 - 1 -
039 Tuberkulose and. Organe

und Skrofulose - - - 2 2 - 2 -

052 Frühstadien der Syphilis - - - 1 - 1 1 -
055 Progressive Paralyse - - 2 - 2 - 2 1
059 Andere und n. n. bez. For-

men der Syphilis - - 2 9 8 3 11 -
071 Unterleibstyphus - 1 - 1 - 2 2 -
132 Keuchhusten 1 - - - - 1 1 -
135 Tetanus (Starrkrampf) - 1 1 - -- 2 2 -
162 Masern - 3 - - 2 1 3 -
164 Oberlragbare Hepatitis

(Gelbsucht) - - - 1 - 1 1 -
199 Andere infektiöse oder

parasitäre Krankheiten 1 - - - 1 - 1 -
202 Bösartige Neubildungen der

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

Mund- und Rachenhöhle,
und and. n. n. bez. Sitzes - - - 3 3 - 3 -

211 Bösartige Neubildungen der
Speiseröhre - - 3 3 2 4 6 -

212 Bösartige Neubildungen des
Magens - - 25 66 63 28 91 4

214 Bösartige Neubildungen des
Dickdarms - - 5 21 15 11 26 -

215 Bösarlige Neubildungen des
Mastdarms - - 2 6 6 2 8 -

216 Bösartige Neubildungen der
Gallenwege und leber - - 5 11 4 12 16 1

217 . Bösartige Neubildungen
der leber (sekundär und
n. n. bezeichnet) - - 1 8 6 3 9 -

218 Bösartige Neubildungen der
Bauchspeicheldrüse - - 5 11 5 11 16 -

219 Bösartige Neubildungen des
Bauchfells und and. n. n.
bez. Verdauungsorgane - - 2 2 - 4 4 -
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Noch: 17.. Gestorbene nach Todesursachen

TodesursBchen Alter in Jahren I Zusammen 'Davon
naChdem internationalen 60 u. männ- weib- über- Aus ..

Todesursachenverzeichnis 1948 0-1 1'-:-'4115-591 mehr lich Ilich Ihaupt länder

221 Bösartige Neubild. d. Nase,
d. Nasenhöhlen, d. Mittel-
ohrs 1I. d. Nebenhöhlen - - 1 - 1 1 -

222 Bösartige Neubildungen
des Klehlkopfes - - 2 - 2 - 2 -

223 Bösartige Neubildungen der
Luftröhre, der Bronchien u.
der Lunge - - .19 38 46 11 57 3

224 Bösartige Neubildungen
des Mediastinums - - - 1 1 - 1 -

229 Bösartige Neubildungen
v. Brustorganen (sekundär) - - 1 - 1 - 1 -

231 Bösartige Neubildungen
der Brustdrüse - - 14 12 - 26 26 -

232 Bösartige Neubildungen
des Gebärmutterhalses - - 2 1 - 3 3 -

233 Bösart,ige Neubildungen der
Gebärmutter - - 17 18 - 35 35 1

235 Bösartige Neubildungen der
Eierstöcke u. and. n. n. bez.
weibl.lGeschlechtsorgane - - 12 8 - 20 20 -

236 Bösartige Neubildungen der
Prostata - - 2 10 12 - 12 -

237 Bösart,ige Neubildungen der
Hodern - - 2 - 2 - 2 -

238 Bösartige Neubildungen
anderer u. n. n. bez. männl.
Geschl~chtorgane - - - 1 1 - 1 -

239 Bösartige Neubildungen der
Niere, der Harnblase und
and. Harnorgane - - 4 20 16 8 24 3

241 Bösartige Neubildungen der
Haut - - 2 1 2 1 3 -

242 Bösartige Neubildungen des
Gehirns und anderer Teile
des Nervensystems - - 5 1 2 4 6 -

243 Bösartige Neubildungen der
Schildclrüse - - 1 1 2 - 2 1

245 Bösarti!ge Neubildungen der
Knochen - 1 - 5 1 5 6 -

249 Bösarti'ge Neubildungen
sonstigen u. n. n. bez. Sitzes - - 4 2 4 2 6 -
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Noch: 17. Gestorbene noch Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren I Zusammen IDaVOn
nach dem internationalen 60 u, männ- weib- über- ~us-

Todesursachenverzeichnis 1948 0-1 1,-14115-591 mehr lieh I lieh Ihaupt lander

251 Lymphosarkom und Reti-
kulosarkom - - 1 - 1 - 1 -

252 Lymphogranulomatose - - 4 2 3 3 6 -
253 Leukämie und Aleukämie - - 1 4 2 3 5 -
259 Sonstige Neubildungen der

Iymphat. u. blutbild. Organe - - 1 1 1 1 2 1

279 Neubildungen unbek. Cha-
rakters anderer u. n. n.
bez •. Organe - - - 1 - 1 1 -

301 Asthma bronchiale - - 2 9 9 2 11 2
321 Struma - - 1 - - 1 1 -
322 Thyreotoxikose mit oder

ohne Kropf - - - 1 1 - 1 -
331 Diabetes melli!us - - 6 35 15 26 41 -
344 Krankheiten 'der Neben-

nieren - - - 2 1 1 2 -
359 Andere Stoffwechsel-

krankheiten - - 1 - 1 - 1 -
365 Alkoholismus - - 4 3 3 4 7 -
366 Schwachsinn 1 1 1 - 2 1 3 -
371 Gehirnblutung - - 30 187 89 128 217 11

372 Gehirnarteriosklerose - - 1 18 3 16 19 1

381 Hirnhautentzündung au~er
durch Meningokokken und
Tuberkelbazillen - - 2 2 t 3 4 -

383 Multiple Sklerose - - 2 2 - 4 4 1
385 Epilepsie - - 8 - 5 3 8 -

389 Sonst. Krankheiten des Ge-
hirns u. d. Rückenmarks - - 8 ,2 4 6 10 1

411 Akuter fieberhafter Ge-
lenksrheumatismus mit
Herzbeteiligung - - - 2 2 - 2 -

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

441 Funktionelle Herzstörungen - - 1 3 1 3 4 -

451 Chronische Erkrankungen
der Herzklappen und der
Herzinnenhaut - - 5 7 6 6 12 -

452 Chronische Erkrankungen
des Herzmuskels - 1 20 161 76 106 182 6

70



Noch: 17. Gesto,bene noch Todesursachen

liodesursamen I .Alter in Jahren I Zusammen IDavon
nach dlem internationalen 60 u. männ- weib- über- !,us-

Todesursachenverzeichnis 1948 0-1 11-14115-591 mehr lich lich haupt lander

455 Arteriosklerolische Herz-
erkrankungen (einschlie~lich
Angina pecloris) - - 40 113 102 51 153 4

459 Sonstige u. n. n. bez. Er-
kranku.ngen des Herzens - - 7 9 10 6 16 1

461 Hypertonie mit \-terzerkran-
kung - - - 16 6 10 16 -

462 Hypertonie mit Herzerkran-
kung und Nierenarterio-

1 1 1sklerose - - - - -
463 Hypertonie ohne Erwähnung

des Herzens - - - 3 1 2 3 -
481 Allgemeine Arteriosklerose - - - 21 13 8 21 -
482 Aortenaneurysma (ausschI.

Syphilis) - - 2 3 2 3 5 -
483 Arterielle Embolie und

Thrombose - - - 1 - 1 1 -
484 Gangrän ohne nähere

Angab'e - - - 2 1 1 2 -
489 Sonst. Arterienerkrankungen - - 1 - 1 - 1 -
491 Lungenembolie, Lungen-

thrombose u. Lungeninfarkt - - 11 31 15 27 42 1
495 Sonstige Erkrankungen der

Venen - - 1 3 2 2 4 -
501 Akute Mandelentzündung - 1 - - 1 - 1 -
511 Sonsli9Je akute Infeklionen

der oberen Luftwege - 1 2 1 2 2 4 -
521 Virus-Grippe - 1 2 7 7 3 10 -
522 Grippe - 1 4 7 4 8 12 -
531 Lobäre, Pneumonie der Per-

sonen 'Von über 4 Wochen
bis unfer 1 Jahr 2 - - - 2 - 2 -

532 Lobärp'neumonie von Per-
sonen über 1 Jahr - - 1 2 3 - 3 -

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

534 Bronchopneumonie von Per-
sonen über 1 Jahr - - 1 8 5 4 9 -

538 AtypisChe primäre Pneu-
monie u. and. n. n. bez.
Formen der Personen von ,
über 4 Wochen bis 1 Jahr 5 - - - 2 3 5 -

539 Atypische primäre Pneu-
monie u. and. n. n. bez.
Formen der Pneumonie der
Personen von über 1 Jahr - 1 5 28 19 15 34 2
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren I Zusammen IDavon
. nam dem in~ernationalen 60 u. männ- weib- über- .~US ••

To.desursachenverzeichnis 1948 0-1 11-14115-591 mehr lich Ilich Ihaupt lander

541 Akute Bronchitis - - -- I - 1 1 1

549 ehron. u. n. n. bez. Bron-
chitis - 2 - 6 7 1 8 1

551 Empyem (Rippenfellvereite-
rung) (ausschlie~lich tuber-
kulöses Empyem) - - 1 1 2 - 2

552 Lungenabsze~ - - 2 - 2 - 2 -

572 Pneumokoniose, Staub-
lunge durch Silikate (ohne
Tbc) - - - 2 2 - 2 -

574 Bronchiektasien (Luftröhren-
erweiterung) - - - 2 1 1 2 -

575 Emphysem - - - 2 1 1 2 -
579 Andere Krankheiten der

Atmungsorgane - - 1 21 11 11 22 2

602 Sonst. Krankheiten der
Mundhöhle und der
Speiseröhre - - - 1 - 1 1 -

611 Magengeschwür - - 2 6 6 2 8 -
612 Zwö Iffi ngerdarmgeschwür - - 1 6 4 3 7 -
632 Blinddarmentzündung mit

Peritonitis - - -I 5 3 2 5 -
641 Unterleibsbruch mit u. ohne

Einklemmung - - - 4 4 - 4 -
651 Darmverschlu~ ohne Angabe

einer Hernie - - 1 3 2 2 4 1

661 Magen-Darmkatarrh (Kin-
der über 4 Wochen bis zu
1 Jahr) 4 - - - 3 1 4 -

662 Magen-Darmkatarrh der
Personen von über 1 Jahr - 3 4 3 7 3 10 1

663 Peritonitis - - - 1 - 1 1 -

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

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

672 Leberzirrhose - - 9 27 27 9 36 1

679 Eitrige Leberentzündung,
Leberabsze~ und andere
Krankheiten der Leber - -- 1 1 1 1 2 -

681 Gallensteine - - 5 9 3 11 14 1

682 Gallenblasenentzündung
ohne Angabe von Steinen - - - 3 2 1 3 -
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

T:odesursachen I Alter in Jahren I Zusammen IDavon
nach dem internationalen 60 u. männ- weib- über.. !'us-

Todesursachenverzeichnis 1948 0-1 11-14115-591 mehr lich I Iich Ihaupt lande.

691 Krankheiten des Pankreas - - - 5 1 4 5 1

701 Akute Nephritis - - - 1 1 - 1 -
702 Chronische Nephritis - - - 2 - 2 2 -

704 Nephrose - - 1 - 1 - 1 -

705 Andere Nierensklerose - - 6 14 5 15 20 -

711 Infektilonen der Niere - - 2 2 2 2 4 1

712 Steine des Harnapparates
und deren Folgen - - 2 - j 1 2 -

719 Sonstige Krankheiten der
Harnorgane - - 1 - 1 - 1 -

721 Prosta:ta-Hypertrop hie - - - 27 27 - 27 2

729 Andere Krankheiten der
männL Geschlechtsorgane - - - 1 1 - 1 -

745 Gebärmuttervorfall, Schei-
denvorfall u. Lageanorma-
lien der Gebärmutter - - - 2 - 2 2 1

759 Sonstige Komplikationen
der Schwangerschaft - - 1 - - 1 1 -

777 Phlebitis, Thrombophlebitis
u. Embolie im Wochenbett - - 1 - - 1 1 -

779 Sonstige Komplikationen d.
Entbindung u. d. Wochen-
bettes - - 1 - - 1 1 -

782 Phlegmone u. Absze~ ohne
Angabe einer Lymphangitis - - 2 - 2 - 2 -

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

821 Osteomyelitis (Knochen-
markentzündung) und Peri:"

1 1 2 2ostitis :(Knochenhautentz.) - - - -

831 Spina bifida u. Meningozele 3 - - - 1 2 3 -

832 Angeborene Mi~bildung d.
Kreislaufapp. 5 1 - - 3 3 6 -

839 Alle anderen angeborenen
Mi~bildungen 11 2 - - 5 8 13 -

841 Entbindungsfolgen 13 - - - 6 7 13 -

842 Extrauilerine Asphyxie und
Atele~tase 4 - - - 3 1 4 -

843 Diarrhöe d. Neugeborenen 1 - - - 1 - 1 -
844 Pneumonie der Neugebore-

nen (unter 4 Wochen) 10 - - - 9 1 I 10 -
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Noch: 17. Gestorbene noch Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren I Zusammen IDavon
noch dem internationalen 60 u .. männ- weib- über- !'us-

Todesursachenverzeichnis .1948 0-1 1'-141'5-59Imehr lich Ilich Ihaupt lander

846 Hämolylische Krankheiten
der Neugeborenen 2 - - - 1 1 2 -

847 Dystrophie u. and. Ernäh-
rungsstörungen (unt. 1 Jahr) 1 - - - 1 - 1 -

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

851 Angeb. Lebensschwäche 7 - - - 5 2 7 1
852 , Frühgeburt 23 - - - 16 7 23 2
861 Perniziöse Anämie und an-

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

Blutes und der blutbilden-
den Organe - 1 - - - 1 1 -

871 Entzünd!. Krankh. d. Auges - 1 - 1 1 1 2 -
881 Mittelohrentzündung u. Ent-

zündung des Warzen-
fortsatzes 1 - - - 1 - 1 -

891 Altersschwäche ohne
Geistesstörung - - - 24 5 19 24 -

892 Senile, praesenile arterio-
sklerotische Psychosen - - - 4 - 4 4 -

89~ Alle sonstigen u. n. n. bez.
Krankheiten - - 1 7 4 4 8 -

901 Kraftfahrzeugunfälle - 2 35 11
3~ I 11 48 -

911 Eisenbahnunfälle - - 5 - - 5 -
912 Andere Stra~enfahrzeug-

unfälle - 1 1 1 3 - 3 -
919 Verkehrsunfälle ohne

nähere Angabe - - - 1 - 1 1 ,-
921 Sturz auf der Treppe, von

der Leiter u. andere Stürze
aus der Höhe - - 4 7 5 6 11 -

922 Sturz auf derselben Ebene - - - 12 2 10 12 -
929 Nicht näher bezeichn. Sturz - - 2 2 3 1 4 -
932 Unfälle durch Brand und

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

933 Unfälle durch hei~e Sub-
stanzen, ätzende Flüssig-
keiten, Dampf u. Strahlung - 2 - - 2 - 2 -
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Noch: 17. Gestorbene nach Todesursachen

T6desursschen I Alter in Jahren I Zusammen loavon
nach dem internationalen 60 u. männ- weib- über- Aus-

Todesursa'chenverzeichnis 1948 0-11,-14115-591 mehr lich Ilich Ihaupt lände,

936 Unfälle durch elektr. Strom - - 2 - 1 1 2 -
942 Zwischenfälle und Spät-

komplikationen therapeuti-
scher Ma~nahmen - 1 - - 1 - 1 -

951 Schlag durch fallenden
Gegenistand - - 1 - 1 - 1 -

952 Mechanisches Ersticken 2 - 1 - 1 2 3 -
953 Ertrinklm - 1 2 1 3 1 4 -

954 durch starke Hitze - - - 1 - 1 1 -

959 Andere u. n. n. bez. Unfälle - - 3 - 3 - 3 -
962 Alkoholvergiftungen

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

u. nicht. näher bezeichn.feste
oder Hüssige Substanzen - - 1 - - 1 1 -

. 969 Vergiftungen durch Leuchf-
gas und andere Gase und
Dämpfe - - - 1 - 1 1 -

970 Selbstmord durch schmerz-
stillende oder Schlafmittel - - 4 2 2 4 6 1

971 Selbstmord durch im Hause
verwendete Gase - - 5 - 1 4 5 -

972 Selbstmord d. and. u. n. n.
bez. feste, flüssige od. gas-
förmige Millel - - 2 - 2 - 2 -

973 Selbstmord durch Erhängen
und Er,würgen - - 11 1 11 1 12 -

974 Selbstmord durch Ertränken - - 2 1 2 1 3 -
975 Selbstmord durch Feuer-

waffen und Sprengstoffe - - 1 1 2 - 2 -

976 Selbtsmord durch schnei-
dende und stechende
Instrumente - - 1 - - 1 1 -

977 Selbstmord durch Sturz aus
der Höhe - - 2 - 1 1 2 -

978 Selbstmord durch Ober-
fahrenlassen - - 1 - 1 - 1 -

982 Ober/aU (Angriff) mit
schneidenden und stechen-
den I",strumenten - - 1 - 1 - 1 -

Zusammen 103 31 474 1246 965 889 1854 64
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18. Säuglingssterblichkeit

Lebendgeborene Gestorbene unter Gestorbene aut
Jahre 1 Jahr 100 Lebendgeborene

Osterr.1 Ausl. I zus. Osterr.' Ausl. I zus. OSlerr.1 Ausl. I ZU5.

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 2214 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 2,91 4,43 3,04
1956 2450 139 2589 88 12 100 3,59 8,63 3,86
1957 2624 107 2731 100 3 103 3,81 2,80 3,77

19. Säuglingssterblichkeit nach dem Alterk ..",. Unehelieh Oberhaupt
Alter

männ-I weib-I Idavon männ-/ weib-I zus. I davon ins- I davonlieh lieh zus. Ausl. lieh lieh Ausl. gesamt Ausl.

I
Unter 1 Tag 14 4 18 1 8 2 10 2 28 3
1 Tag 1 6 7 - - - - - 7 -
2 Tage 6 4 10 - 2 - 2 - 12 -
3 . 5 2 7 - 1 - 1 - 8 -
4 . 1 1 2 - - - - - 2 -
5 . 1 - 1. - - - - - 1 -
6 . 1 1 2 - - - - - 2 -
7 . 1 1 2 - - - - - 2 -
8-14 Tage 4 4 8 - - - - - 8 -
15-20 . - 2 2 - 1 - 1 - 3 -
21-31 . - - - - 1 - 1 - 1 -

Unter 1 Monat 34 25 59 1 13 2 15 2 74 3
1- 2 Monate 2 1 3 - 1 1 2 - 5 -
2- 3 . 2 1 3 - 1 - 1 - 4 -
3- 4 4 1 5 - - 2 2 - 7 -.
4- 5 2 - 2 - 1 - 1 - 3 -.
5- 6 - 2 2 - - - - - 2 -.
6-7 - - - - - 1 1 - 1 -.
7- 8 - - - - - - - - - -.
8- 9 - - - - 1 1 2 - 2 -.
9-10 1 1 2 - 1 - 1 - 3 -.

210-11 - 1 1 - 1 - 1 - -.
11-12 - - - - - - - - - -.

Zusammen I 451 32 I 771 1 I 19 I 7 I 26 I 2 11031 3
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VII. GESUNDHEITSWESEN

1. Krankenanstalten
Belegung ;;. -5;;

.- "
" Summe = .•J..: :=""0
'" aller 2 c Öl cKrankenanstalten , .. :e ii:'"'.• Verp/legs. 2 .~ -6 " "" c E C ce ~-'"" ",0 c2 lage .ij .;; .!~ -60."N " ~ .•- .! Gi";

~~•...
;:( =" _GI '0 " "co..a. 0..0> ..c c o>c 0>._

1)
94,91/18,18Allg. Krankenh. d. Stadt Linz 97 272 1045 362047 1088 542

Krankenh. Barmh. Schwestern 25 120 560 189502 612 367 92,71 18,72
Krankenhaus Barmh. Brüder 23 58 300 118015 347 171 107,77 17,23
Krankenhaus der Elisabethinen 7 30 110 46255 151 90 115,21 17,48
Diakol'lissen-Kran kenha us 5 20 75 28185 84 36 102,96 12,81
landes-Heil- u. Pflegeanstalt 6 157 810 418648 1178 1089 141,60 365,15
landesfrauenklinik 13 67 247 70594 239 107 78,30 11,07
Unfallkrankenhaus 20 83 145 6$818 195 124 124,36 13,08

1)
Landeski ndel'krankenhaus 18 72 350 118827 368 239 93,02 21,41

Zusammen 214187913642114178911 1 11Ol ,66123,70

') Ohne Schwestern sm ü ler innen.

2. Krankenstand und -bewegung der Linzer Spitäler

Männliche Weibliche Patienten
Patienten Patienten insgesamt

Krankensland
über- I' davon über- I davon über- I davon
haupl orts'r. haupl orts'r. haupt orts'r.

Bestand am Jahresanfang 1393 589 1634 807 3027 1396
Aufgenommen im 1. Ouartal 6857 3871 9006 4850 15863 8721

2. . 6612 3728 8514 4622 15126 8350
3. . 6808 3780 8195 4492 15003 8272
4. . 6351 3570 7598 4158 13 949 7728

Summe 28021 115538134947118929162968134467
Entlassen im 1. Ouarfal 633613634 8350 4595 14686 8229

2. . 6463 3657 8426 4527 14889 8184
3. . 6493 3591 7903 4391 14396 7982
4. . 6293 3571 7695 4274 13 988 7845

Gestorben im 1. Ouarlal 245 101 184 72 429 173
2. . 256 133 230 99 486 232
3. . 230 110 210 109 440 219
4. . 281 124 231 91 512 215

Entlassen, bzw. gestorben 26 597 114921 133229 118 158 159826 133079

Bestand am J'ahresende 14241 617117181 771 13 14211 388
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3. Anzeigepflichiige Infektionskrankheiten

Krankheiten I 1954 I 1955 I 1956 I 1951

Diphtherie 50 46 18 6
Scharlach 402 712 552 336

Mumps 22 - - 13

Keuchhusten 223 131 142 219

Lungentuberkulose 249 213 171 148

Haultuberkulose 4 1 2 -
Tbc. anderer Organe 1S 23 23 20

Epidem. Genickstarre 6 4 2 3

Encephalitis - - 1 -
Poliomyelitis S 20 4 5

Trachom 1 - - -
Typhus abdominalis 15 39 16 20

Paratyphus 45 44 50 40

Ruhr - - - 3

Di~verletzungen 1') 2') . - -

I) Anmerkung: Tiere gesund.

4. Erkrankungen an Gonorrhöe und Lues

Gonorrhöe Lues

Alter

I I männlich I I zusammenmännlich weiblich zusammen weiblich

0-14 - - - - 1 1

14-18 9 30 39 - - -

18-21 67 55 122 4 2 6

über 21 310 135 445 20 29 49

Zusammen 386 I 220 I 606 I 24 I 32 I 56
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5. Die städtischeZahnuntersuchungsstelle
al Statistik der Zahnkaries der Linzer Schulkinder 1955156

Zahl der untersuchten Kinder. Zahl der Prozent-
davon hatten Zohlder kariösen, anleilder

Alter der blei- extrah. kariösen,
Kinder Ins. kariestreie I kariesbefallene benden od. rep. exfrah.,
Jahre gesamt bleibende Zähne bleibende Zähne Zähne bleib. u. rec.

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

Knaben

6 264 138 52,28 126 47,72 6,23 0,97 15,62

7 667 229 34,33 438 65,67 8,16 1,58 19,30

8 95 17 17,89 78 82,11 11,68 2,63 22,52

9 844 78 9,24 766 90,76 14,61 3,32 22,74

10 262 21 8,02 241 91,98 16,90 3,94 23,33

11 118 10 8,47 108 91,53 20,78 4,42 21,25

12 94 3 3,19 91 96,81 25,44 5,87 23,09

13 404 13 3,22 391 96,78 26,66 6,44 24,16

14 198 5 2,53 193 97,47 27,19 7,39 27,20

15 19 - - 19 100,00 27,89 10,42 37,36

Mädchen

6 303 126 41,58 177 58,42 7,17 1,35 18,84

T 5,94 146 24,58 448 75,42 9,28 1,93 20,76

8 87 14 16,09 73 83,91 12,64 3,12 24,64

9 7116 29 4,05 687 95,95 17,03 4,14 24,32

10 404 12 2,97 392 97,03 19,1.1 4,37 22,85

11 99 2 2,02 97 97,98 23,09 5,17 22,40

12 82 3 I 3,66 79 96,34 26,64 6,32 23,92

13 498 5 1,00 493 99,00 27,26 7,88 28,91

14 166 - - 166 100,00 27,64 8,61 31,16

15 33 1 3,03 32 96,97 27,52 9,09 33,04
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b) Zustand der kariösen,. extrahierten und reparierten Zähne

Auf 100bleibende Zahl der Gesamlzhl.
Zähne entfallen Zahl der kariösen d. kariösen

Alter der Kinder Milch. oder exlrah.od.

Jahre kariöse Iextrahierte zöhne
reparierten rep. bleib.
Milch. Zähne und

je Kind zähne Milchzähne
bleibende Zähne je Kind je Kind

Knaben

6 15,56 0,06 16,99 8,58 9,55

7 19,28 0,02 15,54 8,62 10,20

8 22,52 - 12,29 7,76 10,39

9 22,23 0,51 9,44 6,62 9,94
,

10 22,38 0,95 7,41 4,77 8,71 I11 19,70 1,55 4,42 3,02 7,44

12 22,17 0,92 1,09 0,84 6,71 I
13 23,12 1,04 0,42 0,21 6,65

14 25,62 1,58 0.23 0,17 7,56

15 34,91 2,45 0,05 - 10,42
.

Mädchen

6 18,84 - 16,28 8,56 9,91

7 20,62 0,15 14,52 8,62 10,55

8 24,27 0,36 11,19 7,52 10,64

9 23,67 0,65 7,33 4,97 9.11

10 22,05 0,80 5,47 3,95 8,32

11 21,43 0,96 2,65 1,81 6,98

12 22,90 1,02 0,60 0,52 6,84

13 27,38 1,53 0,20 0,01 7,89

14 29,61 1,55 0,01 - 8,61

15 30,73 2,31 0,12 - 9,09

80



16. Leistungen der MClgistratskrankenfürsorge

Behandlungsar! I 1954 I 1955 I 1956 I 1957
Ärztliche Hilfe
Krankheilsfälle von Mitgliedern
a) ärzfliche Behandlung 2814 2992 2796 3018
b) fachärztliche Behandlung 1507 1488 1370 1540

Krankheilsfälle von Angehörigen
a) ärztliche Behandlung 2654 3157 2465 2668
b) fachärj:tliche Behandlung 1338 1422 1329 1586

Zusammen 8313 I 9059 I 7960 I 8812
Ambulatorische Behandlung in Kranken- .
anstalten
a) Mitglieder 428 314 621 815
b) Angehörige 316 119 436 591

Stationäre Elehandlungen in Kranken-
anstalten
a) Mitglieder 305 375 310 329
b) Angehörige 244 235 225 266

Stationäre Elehandlungen in HeilstäUen
a) Mitglieder 11 9 16 2
b) Angehörige 2 10 7 13

Zahnärztliche Behandlungen
Konservierende Behandlungen
a) Mitglieder 1367 1377 1370 1544
b) Angehörige 1441 1479 1503 1452

Zahnersatz
a) Mitglieder 542 491 613 657
b) Angehörige 296 218 347 302

Verschiedene Leistungen
Wochen hilfe an Mitglieder 5 3 5 3

an Angehörige 24 18 29 18
Sehbehelfe an Mitglieder 242 255 252 305

an Angehörige 104 118 143 168
Orthopädische Behelfe an Mitglieder 130 126 173 164

an Angehörige 96 112 149 168
Krankentransporte von Mitgliedern 147 154 145 202

von Angehörigen 153 137 154 151
Begräbniskostenbeiträge für Mitglieder - - - -

für Angehörige 10 6 9 8
Zuschüsse
für Landaufenthalfe an Mitglieder 9 13 9 13

an Angehörige 45 27 45 31
für Kuraufenthalfe an Mitglieder 60 71 118 110

an Angehörige 11 31 30 26
Sonstige ZU$chüsse an Mitglieder 46 12 26 36

an Angehörige 18 7 11 28
Mitgliederstand Mitglieder 2223 2222 2228 2236

Angehörige 2641 2617 2587 2559
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VIII. WOHLFAHRTSVERWALTUNG

Bezeichnung

1. Städtisches FUrsorgeamt

Jönn.1 Febr.1 MärzlAPrill Mai IJuni I Juli IAug.lsePT.1Okt.1 Nov.1 Dez.

Parteien

Wirfschaltsfürsorge für Gro~jöhrige
Laufend unterstützte

Parteien
Kriegsbeschädigte
und -hinterbliebene
Sozialrentner
Kleinrentner
Kleinrentnern'
Gleichgestellte

Allgemeine Für.
sorge

Einmalige Barleistun-
gen für Unterstützte
und sonstige Hilfs-
bedürltige
Darlehen

Sach- und
Dienstleistungen
Brennmaterial
Kleidung u. Hausrat
Obersiedlungen
Fahrtkosten
ObersteIlungen

Gesundheitliche Für-
sorge
Wochenfürsorge
Ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung
Arzneien und
Heilmitlel
Krankenfransporfe
Begräbnisse
Hauspflege

31
44
16

341

223

3B6

6
5

5

2

3

1

34
45
18

33B

226

269

2
72

21

620
71
1

32
30
18

346

226

228
1

2
2
12
6

2

593

93
35
10

31
31
18

345

228

219
1

8

2

1

46

72
69
2
2

32
30
18

345

235

199

3
3
1
14
8

1

34

834
4
7
1

29
26
17

345

229

193

10
4
1
5
4

2

995

47
43
3
5

31
22
17

344

224

226

2
3
2
3
7

1

19

132
57
1
1

29
17
17

347

229

211

1
3
2
1
9

2

909

721
1
9

31
14
17

351

217

150

3
4

4

17

77
35
1
I

35
16
17

350

220

178

3
3
4
5
1

60

45
56
5

34
12
16

351

224

210

8
164
2
1
4

2

17

520
1
1

34
14
16

344
224

298

526
86
4

20
7

11

855

128
98
19

Geschlossene Fürsorge

Spezialanslalt (Kur.
und Bödergebrauch)

Erholungsheim-
behandlung

Krankenhaus~
behandlung

Ptleglinge im Slödt.
Altersheim

Ptleglinge in versch.
ausw. Altersheime n

Pflegiinge in Arbeits.
anstalten

Pfleglinge in Trinker.
heilanstalten

Blinde, Taubstumme u.
Krüppel in Anstalten

431

110

6

12

5

2

22

423

110

4

13

5

7

78

428

110

4

13

5

14

50

429

110

5

10

6

8

82

431

110

5

15

6

1

6

37

431

110

5

15

6

12

38

430

120

5

15

5

2

79

433

120

5

15

5

13

36

426

120

5

15

5

1

6

88

428

120

5

15

5

6

32

431

120

6

16

5

15

221

436

120

11

6

4

Sonslige Wohlfahrfs- und Fürsorgema~nahmen

Fürsorgearbeifer
Beihilfen an kinder.
reiche Familien

Mietbeihilfen

82

120

2
1

123

2
8

124

2

129

7
1

125

3
2

115

3

120

2
1

126

3

136

2
4

139 157

5

162

2



2. Städtisches Jugendamt

Bezeichnung
Jönn.1 Febr.1 Mär+,prill Mai IJuni I Juli IAug.lsept.1 Okl./ NOV./ Dez.

Parteien

Rechlsfürsorge

Zahl der Vormundschaften 4340 062 4372 4410 4371 4388 4377 'tl" 139S 4420
davon Alimenlenempfänger 2146 2141 2139 2139 2142 2143 2138 2 143 2 145 2 143 !114 2113
Renlenempfänger 235 233 232 232 231 230 231 231 231 231 221 220
Zahl der Pflegschaften 576 582 587 592 588 575 575 575 578 S79 582 586

Erziehungsfürsorge

Zahl d. Pflegekinder überh. 736 725 728 694 677 679 681 673 676 662 643 621
dovon Pflegekinder, für die

von der Sladl L.inz
Pflegegeld bezahlt wird 431 424 432 435 437 432 438 426 437 448 442 431

Zahl der Kinder unter ge-
rich". Erziehungsaufsicht 134 140 165 161 158 129 132 132 135 159 164 162

Zahl der Kinder unter amt-
licher Erziehungshilfe 846 812 796 792 795 789 792 788 787 832 853 875

Jugendgerichtsfölle
beim LandesgerichI 9 11 15 26 7 16 - 14 26 22 18 17
beim Bezirbgerichl S7 41 12 39 24 - 49 2 68 41 71 42

Kindesabnahmen (Zahl der
Kinder) 8 6 1 4 7 5 4 8 6 5 5 11

FE-Fälle (Fürsorgeerziehung) 367 370 361 361 348 336 331 329 336 315 308 307
EF-Fälle (Erziehungs-
fürsorge) 2835 2860 2841 2831 2865 r 924 2941 2922 2917r919 2923 r 775GF-Fälle
Gefährdelenfürsorge 1438 1456 1450 1474 1 483 1 493 1494 1505 1 491 1 494 1 487 1 495

Erziehungsberatung 263 298 303 266 398 297 149 101 193 263 262 196

Gesundheilsfürsorge

Müllerberalung (0--1 Jahr) 2 307 1773 2073 1887 2053 1993 1848 1 835 2057 2235 074 1 396
Kinderberatung (1-6 Jahre) I 190 152 209 147 258 214 174 159 426 192 153 107
Erholungsaktionen, ,Zohl der
verschickten Kinder 47 53 59 54 64 94 139 126 51 36 44 40

Besucher der amtsärzllienen
Sprechslunden 226 271 364 533 606 572 589 343 390 232 267 141

Ärz"ien unlers. Senulkinder 2 B41 2365 2370 1 388 2366 149B - - - 1477 2831 2303

Jugend om Werk (Jugendliene ohne Lehrstelle)
Zohl der Knoben 53 42 39 35 28 26 32

1
26 57 57 53 52

Zahl der Mödchen 98 97 88 72 65 57 43 35 97 97 89 82

Städtische Kindergärten

Vormillagskinderl) 893 879 855 911 897 923 733 _3)1 866 817 I 005 r 008Nachmiflagskinder11 72' 683 703 745 811 786 584 _3) 732 662 833 885
Miflagsklnder1) 240 239 242 262 287 297 253 _3) 251 251 304 307

Haibo"ene Fürsorge

Kinder in sfödfisenen
Kinderkrippen 57 60 60 57 58 57 56 _3) 62 62 61 63

Geschlossene Fürsorge

Kinder in Söuglingsheimen2)

~
9 15 8 4 7

17~ I 17~ I 8 6 4 11
Kinder in anderen H'eimen2~ 220 233 239 229 231 266 238 237 233 242

1) Durensennilfliche Tagesfrequenz. 2) 51ädlisene und andere. 3) Ferien
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3. Städtisches Altersheim

Zugang
Abgang

Stand am Monahende
Monate überhaupt I dav. gestorben

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

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 I 9 8 8 6 6 143 281 424

Jahr 1957

Jänner 7 10 3 6 2 4 147 285 432
Februar 5 8 7 15 5 10 145 278 423
März .4 12 2 9 1 5 147 281 428
April 4 11 5 8 2 6 146 284 430
Mai 5 8 6 5 5 2 145 287 432
Juni 3 9 4 9 4 4 144 287 431
Juli 6 8 5 9 3 5 145 286 431
August 4 9 7 4 5 3 142 291 433
September 4 7 7 9 5 8 139 289 428
Oktober 6 8 5 8 5 4 140 289 429
November 5 5 3 5 1 2 142 289 431
Dezember 7 6 2 6 1 5 147 289 436
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4. Kindergärten

Kinder- Son- Zahl der Kinder
Bezeichnung gorlne- Helle- stiges

rinnen Per-rinnen sonal monnl. weibl. zus.

Slädlische Kindergärlen

Kre~weg 13 2

I
- 3

I
26 26 52

Laskahof 1 -- I 21 13 34
Ing.-Slern-Sf'ra~e 15 2 - 2 32 15 47
Dauphinesl~abe 151 1 1 3 31. 23 54
Dr.-Ebenhoch-Slrabe 8 4 - 3 38 45 83
Kremsmünslererslrabe 19 b 2 - 2 20 21 41
Kudlichslra~e V. 969 2 - 2 31 26 57
Reischekslra'~e 10 4 - 4 59 43 102.
Johann-Plank-Slrabe 12-14 2 - 2 22 23 45
Römerberg92 2 - 3 30 22 52
Poslhofslra~,e 43 2 - 3 33 22 55
Peslalozzislrabe 84 2 - 3 29 24 53
Ramsaue(slrabe 44 2 - 3 22 21 43
Thungassingerslrabe 13 2 - 2 27 26 53
Waldegg 101 2 - 3 28 22 50
Leonfeldnerslrabe 3 a 4 _. 5 54 46 100
Leonfeldnerslrabe 80b 2 - 2 25 20 45
Leonfeldnerslrabe 100a 2 - 3 20 25 45
Freislädlersfrabe 135b 2 - 2 16 35 51
SI. Magdalena 2 - 3 22 27 49
In der Auerpeinl 4 - 5 42 59 101

Zusammen 48 I 1 I 59 I 628 I 584 11212
Carilas-Kindergärlen

Am Sleinbülhel 29 3 - 3 62 59 121
Achaz- Will inger-Slra be 22 1 1 - 11 20 31
Uhlandslrabe 1 2 - 2 40 45 85
Fröbelslrabe 30 A 2 2 - 35 31 66
Wambachslrabe V. 995 1 - 1 7 13 20
Kudlichsl-rab~ V. 1000 1 1 1 21 21 42
Margarellhen 47a 1 - 1 9 8 17
Kleinmünchen 113 2 - 3 32 20 52
.SpalIerhof, Waldegg 66 1 - 2 17 22 39
Pfarrplalz 4 1 - 1 8 11 19
Schuberfslra'be 5 3 1 6 54 27 81
Sleingasse 5 3 - 3 38 32 70
Schulschwesler." Brucknerslrabe 2 1 1 37 41 78
Ursulinen 2 - 2 24 33 57
Freisfädlersfrabe, Chrislkönig 2 - 1 34 39 73
Baracke Teistlergulslrabe 2 - 1 40 26 66
Rosensfrabe 7 2 2 2 31 24 55
Pol'lheimersh'abe 2 1 1 1 27 20 47
Waldegg 34 2 - 3 14 11 25

Zusammen 341 9 I 34 I 541 I 503 11044
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Noch: 4. Kindergärten

Kindsr- Son- Zahl der Kinder
Bezeichnung gärtne- Helfe- ,tige.

rinnen Per~
rinnen sonal männl.1 weib!. I zus.

Lager-Kindergärten

Lager 55, Niedernharfersfra~e 1 1 1 16 16 32
Lager 65, Niedernharf 1 1 1 25 25 50
Lager 67, Wegscheid 3 1 1 44 37 81
Lager 115, Ebelsberg 1 - - I 6 14 20
Lager 76, Fabrikskaserne 1 - 1 15 16 31

Zusammen 7 I 3
1

4 I 106
1

1081 214

Oberhaupt 89
1

13
1
97 11 275 11 195 12470

S. Kinderhorte

Horfner Son- Zahl der Kinder
Bezeichnung Helfe- stiges

rinnen Per-
männ!.1 weibl. sonal männl.1 weib!. I zus.

I Städtische Horfe

Harbach 2 1 - 2 42 28 70
Karlhof - 3 - 1 53 23 76
Reischekstra~e 13 1 3 - 2 74 32 106
limonikeller 1 1 - 1 30 14 44
Makarfstra~e - 2 - 1 23 23 46
Laskahof, Dauphinestr. 214 1 2 - 1 45 39 84
Bindermichl - 4 - 2 60 38 98
Kandlhaus, Andr.-Hofer-PI. - 2 - 1 38 17 55
Ing.-Stern-Stra~e 1 2 - 1 43 35 78
Kleinmünchen - 4 - 2 61 32 93
Hartmayrgul - 2 - 1 23 22 45

Zusammen 6
1
26

1
-- I 15 1492 I 303 1795

Caritas-Horte

Sleingasse 5 - 2 - - 23 24 47
Friedenskirche - 1 - - 22 18 40
Fröbelslra~e 30a - - - - - - -
Kleinmünchen 113 - 1 - - 12 18 30

Zusammen ~ I 4 I - I - 1
57

1
60 I 117

I Oberhaupt 6 I 30 I - I 15 1549 1363 1912 I
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IX. R E eH TS P FLEG E

1. Zivilgerichts bar kelt In Streitsachen

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

1946 132 741 1434
1947 475 1225 1 176
1948 1 459 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 22291)

1957 7647 14328 2090')

'l Beim Landesgericht Linz Im Jahre 1953 au~erdem 497 Wechselzahlungsa~flräge, des-
gleichen 800 im Jahre 1954, 826 im Jahre 1955,1506 im Jahre 1956, "397 im Jahre 1957.

2. Zivilgerichtsbarkelt aurser Streitsachen
(Bezirksgericht Linz)

Bezeichnung 1953 1954 1955 1956 1957

Anfall an Zwangsvollstreckungen 17292 18410 19301 21212 22012

Verlassenschaftsa bhandlu ngen anhängig 2332 2013 2016 2067 2117

Verlassenschaftsabhandlu ngen beendet 2042 1995 1979 2068 2030

davon durch Einantworfungen 378 484 484 496 472

Anfall an Vormundschaften 1843 2131 1781 1604 1502

Anfall an Kurafelen 580 687 542 484 433

Anfall an G.rundbuchsachen 6906 6883 7751 10503 9665

Kündigungen in Besfandsangelegenheifen 695 693 656 2875 687
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3. Konkurse und Ausgleiche.
(Landesgericht Linz)

Arl der Beendigung I 1953 I 1954 I 1955 , 1956 ., 1957

Konkurse überhaupt 67 82 39 52 47
davon Konkurse beendet:

durch Zwangsausgleich 4 - - '- -
durch Verteilung des Massevermögens 11 - - - -
infolge Mangels an Vermögen 2 - - - -
auf sonstige Art 2 30 8 39 54

Ausgleiche überhaupt 31 49 29 41 25
davon Ausgleiche beendet:

durch Bestätigung des Ausgleiches 3 - 21 22 24
durch Zurückziehung des Ausgleiches 1 - - - -

auf andere Art 8 31 7 - 361)

1) von den Vorjahren anhängig und beende!.

4. Gerichtliche Verfahren in Strafsachen
(Bezirksgericht Linz)

I Bezeichnung I 1953

1
1954 11955

,
1956 , 1957

Verlahren in Obertretungsfällen
vom Vorjahr anhängig übernommen 1026 1 185 835 1026 1364
im Ausweisjahr zugewachsen auf Grund

einer öffentlichen Anklage 6033 6722 7456 8413 9715
im Ausweisjahr zugewachsen auf Grund

einer Privatanklage 490 464 551 417 321
in I. Instanz erledigt durch Urteil 2296 3128 2902 2590 2950
in I. Instanz erledigt durch Strafverfügung 753 458 693 1526 1252
in I. Instanz erledigt auf andere Weise 3315 3950 4221 4376 5531

anhängig verblieben 1 185 835 1026 1364 1667

88



5. Strafsachen beim Landesgericht Linz

Straffälle I 1954 11955
1
1956

1
1957

anhängig übernommen 438 436' 511 484
zugewachseA über Antrag der Staatsanwaltschaft 1218 2731 5088 3714
zugewachsen durch Privafan'klage 3 14 4 2
in I. Instanz erledigt durch Urteil, insgesamt 886 1009 2950 1610
in I. Instanz erledigt durch Urteil des Einzelrichters 504 564 942 967
in I. Instanz erledigt durch Urteil des Schöffenger. 379 438 704 632
in I. Instanz erledigt durch Urteil des Schwurger. 3 7 12 11
in I. Insfanz erledigt durch Urteil des Volksgerichtes - 8 - -

6. Rechtskräftig abgeurteilte Personen

Bezeichnung I 1953 I 1954 11955 I 1956 I 1957

Bezirksgericht Linz

Abgeurteilte überhaupt 3887 3602 4023 4116 5136
davon im Alter bis einschlie~lich 18 Jahren 197 189 233 307 317
Schuldiggesprochene überhaupt 2980 2895 3192 3309 4248
davon im />ilter bis einschlie~lich 18 Jahren 147 154 187 289 241

Landesgericht Unz

Abgeurteilte, überhaupt 1407 1095 1276 1584 1610
davon im />ilfer bis ejnschlie~lich 18 Jahren 76 80 122 225 265
Schuldiggesprochene überhaupt. 1234 911 1044 1248 1258
davon im Alter bis einschlie~lich 18 Jahren 76 80 122 225 265
Einzelrichter, Abgeurteilte 823 563 659 962 967
Einzelrichter, Schuldiggesprochene 713 474 561 744 914
Schöffengeri1dlt, Abgeurteilte 497 529 608 602 632
Schöffengericht, Schuldiggesprochene 410 434 474 484 334
Schwurgericht, Abgeurteilte 9 3 9 20 11
Schwurgericht, Schuldiggesprochene 7 3 9 20 10
Volksgericht, Abgeurteilte 78 21 8 - -
Volksgericht, Schuldiggesprochene 28 14 3 - -
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7. Krimlnalsfafisflk

Bezeiennung der Dei ikle I 1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957

Mord und Versuch 5 3 3 2 3
Raub und Versuch 1 5 6 5 8
Brandlegung 5 - 2 2 1
Abtreibungen 47 64 53 48 30
Tödliche Verkehrsunfälle 15 11 29 34 48
Sonstige Verkehrsunfälle 1266 1503 2567 2757 2895
Andere Unfälle 44 148 212 136 148
Selbstmorde und -versuche 51 69 75 96 68
Einbruchsdiebstahl 312 317 384 603 612
Sonstige Diebstähle 2247 1437 2661 2065 2253
Veruntreuungen 262 303 282 230 198
Betrug 777 1028 1 128 1084 993
Kfz.-Diebstähle 44 40 60 160 367
Fahrraddiebstähle 506 544 567 642 912
lJbertretung von Preis- und

Bewi rtschaftungsvorschr. 348 176 399 395 443
Gescht Erkrankungen 151 108 80 35 38
Sittlichkeitsdelikte 312 315 333 330 225
Geheime Prostitution 659 508 329 118 94
Körperverletzungen 578 536 867 822 916
öffentliche Gewalttätigkeit 49 39 53 52 49
Mi~brauch der Amtsgewalt 3 10 4 5 2
Illegaler Grenzübertritt 59 56 36 39 74
Boshafte. Sachbeschädigung 202 186 283 342 412
Gefährliche Drohung 96 103 115 103 125
Wachebeleidigung 128 96 118 123 125
Landstreicherei, Pa~vergehen 174 163 208 117 108
Devisenvergehen 12 3 - - -

Ouellen: Tötigkeilsberienl der Bundespolizeidireklion Linz. Von 1953-1954 nur Linz süd.
lien der Donau, naen Beseitigung der 09markalionslinie ab 1955 das gesamte Sladt.
gebiet einsenlie~lich Ur/ahr.
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x. lAN DWI RTS CHAFT
t. Bodenbenutzungserhebung

Kulturerlen und sonstige Flächen I Linz-Süd I Ur/ehr I Zusammen
he he he

I. Ackerland 1266 478 I 1744
11. Gartenland 125 58 183

111.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. Seen, Sümpfe, Teiche 8 8 16
XII. Strom, Flüsse, Bäche 1057 61 1 118

XIII. Unkultivierte Moorflächen - 6 6
XIV. Gebäude- und Hofflächen 3017 863 3880
XV. Wegeiland, öffentliche Flächen,

IIndustriegelände, Friedhöfe,
1953 85 2038Eisenbahnen usw.

Zusammen 10316 I 7112 I 17428
Die Bodenbenutzungserhebung erla!}1 die Belriebsflächen nach dem sogenannlen •Wirlschafts-
prinzip", d. Ih. die von einem Betrieb in Linz bewirtschafteten Flächen werden in ihrer Ge-
samtheit in ILinz gezähn, auch wenn. ein Teil des Grundes in einer Nachbargemeinde ge-
legen ist. Die umfangreichen Waldungen, die von den Güferdirektionen in Linz verwaltet
werden, sind über weite Gebiete Oberö~ferreichs verstreut; nur wenige Waldflächen sind
in Linz gelegen. Auch die gra!}e Wasserlläche (Strom, Flüsse, Bödle) umfa!}1 viele Uler-
parzellen des Cbersdlwemmungsgebieles der Donau von Engelharlszell bis zur Mündung
der Enns, die von der Sfrombauverwalfung in Linz verwaltef werden. Die Gesamtfläche von
17.428 ha ist deshalb weil grö~er als das Sladtgebiet von Linz.

2. Viehstand nach Stadtteilen
(Dezember 1957)

I Innen-I U I h I pösI-1 Sankl I wald_ILu~l~daul KI':in-1 Ebels-
Tiergaftungen ling- Megda-stadl re r

berg lene egg SI. Peler ~uen~ berg

Pferde 12 11 42 48 20 7 12 31
Rinder 34 93 271 542 104 42 238 720
davon Milchkühe 27 68 196 383 81 33 149 505
Schafe - 66 11 2 - 1 7 8
Schweine 95 173 383 729 443 183 575 2135
Ziegen 18 31 91 68 32 43 108 213
Federvieh 1530 2461 2853 3717

1
3341 2635 5185 6628

davon Legehühner 1055 1 579 1 4~9 3458 2634 1446 3182 4462
I
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XI. HANDEL UND GEWERBE, BESCHÄFTIGUNG

1. Ptrichtmitglieder
der Gebietskrankenkasse Im Stadtgebiet L1nz

Männer Frauen Oberhaupt

Monate Stand I I Stand I I Stand I I
M::::'Is- Zugang Abgang M::::'Is- Zugang Abgang M::::'Is- Zugang Abgang
anfang anfang anfang

Jänner 62208 2222 3877 31868 1396 2234 94076 3618 6111
Februar 60553 2093 2331 31030 1496 1211 91583 3589 3542
März 60315 3987 2976 31315 1744 1420 91630 5731 4396
April 61326 3548 2685 31639 1553 1336 92965 5101 4021
Mai 62189 3649 3190 31856 1580 1510 94045 5229 4700
Juni 62648 2673 2493 31926 1273 1201 94574 3946 3694
Juli 62828 4479 3182 31998 1947 1605 94826 6426 4787
August 64125 3755 3625 32340 2114 1709 96465 5869 5334
September 64255 3952 3702 32745 1911 1685 97000 5863 5387
Oktober 64505 3575 3535 32971 1929 1565 97476 5504 5100
November 64545 2716 2816 33335 1621 1457 97880 4337 4273
Dezember 64445 1880 2968 33499 1073 1214 97944 2953 4182

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

Männer Frauen

Monate I I zusammen I I zusammen-Ange- Arbeiter Ange- Arbeiterstellte stellte

Jänner 399 2803 3202 453 3113 3566
Februar 406. 2457 2863 456 3076 3532
März 346 1316 1662 458 2814 3272
April 337 989 1326 424 2635 3059
Mai 293 789 1082 412 2403 2815
Juni 272 711 983 371 2133 2504
Juli 247 767 1014 326 2112 2438
August 237 749 986 326 1998 2324
September 247 692 939 369 2104 2473
Oktober 243 695 938 319 2202 2521
November 265 906 1 171 356 2414 2770
Dezember 325 1588 1913 352 2632' 2984
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XII. PREISE, LEBENSHALTUNG
1. Kieinhandelspreise

Durchschniltspreise aus 135 Linzer Ladengeschäffen in. Groschen

I .1 Jänner I Jänner I April I Juli lOktob. I JännerBedarfsartikel Einhe.t 1956 1957 1957 1957 1957 1958

Nahrungsmittel
Weizenmehl 1 kg 430 430 430 430 430 430
Brot, schwarz . 350 380 380 380 380 380
Brot, wei~ I(Semmeln) . 800 900 900 900 900 900
Reis, Splenöor, vollglas. . 730 646 615 615 615 613
Kartoffeln . 140 130 140 2285) 140 140
Zucker (Würfel-) . 640 640 630 630 630 630
Margarine (Wirlschaffs-) . 1260 1260 1360 1360 1360 1360
Pflanzen/elt . 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Schweineschmalz, inländ. . 2400 2500 2450 2250 2350 2350
Teebutler . 3520 3520 3520 3520 3520 3520
Käse, Halbemmentaler I. . 2560 2560 2560 2560 2560 2560
Vollmilch, frisch 1Liter 212 2204) 220 220 220 220
Magermilch

11St~ck
74 74 74 74 74 74

Eier 120 123 89 88 126 126
Rindfleisch, hint. 1 kg 2444 2600 2526 2526 2665 2545
KalbfleischI) . 2630 2825 2747 2750 2940 2790
Schweinefleisch') . 2550 2660 2552 2595 2620 2532
Wurst (Extra-) I. Qualität . 2675 2700 2700 2700 2700 2700
Bohnen, wei~e . 720 713 750 726 729 696
Erbsen, Spalt ..,. . 950 934 920 1006 1000 1009
Linsen . 850 1012 984 1016 1110 1271
Salz . 355 360 360 360 360 360
Genu~mittel
G<>tränke und deren
Zubereilungsmitlel

Tee 1 kg 12040 11600 12000 12000 12000 12000
Kakao . 5220 5020 5000 5000 5000 5000
Bohnenkaffee, geröstet . 10200 10400 10400 10400 10400 10400
Malzkaffee . 1240 1240 1240 1240 1240 1240
Feigenkaffee . 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Kaffee-Ersatz . 116(; 1180 1180 1180 1180 1 180
Bier3) 1Liter 616 616 616 660 720 720
Wein3) . I 2200 2400 2400 2400 2400 2400

') Nierenbroten und Schlögl. ') Karree und Schlögl. ') Inklusive aller Abgaben. ') 3.20/0
Fetlgehall. ,) Heurige Kartoffeln.
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Noch: 1. Kleinhandel,preise

Bedarf,artikel IEinheit I Jänner I Jänner I April I Juli I Okt. IJänner
1956 1957 1957 1957 1957 1958

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 g 700 700 700 700 700 700
Pfeifentabak 25 9 175 175 175 175 175 175

Bekleidungsgegenstände
Herrenanzug Gar. 115000 115000 115000 115000 115000 115000
Damenkostüm . 85000 86480 89000 92000 93500 93500
Herrenstoff, mittl. Sorle 1m 29000 24380 25000 25000 25000 25000
Frauenstoff (Blusen-) . 5600 4850 4740 4600 4600 4600
Frauenstoff (Mode-) . 12000 10600 8460 8200 7840 7840
Kattun für Oberkleid . 2400 1850 1950 1950 1950 1950
Baumwollflanell . 2600 1890 1640 1656 1700 1700
Chiffon für Unterkleid . 2200 1650 1720 1720 1720 1720
Herrenhemd 1 Stück 12000 12000 11800 11400 11400 11 900
Damenhemd . 4600 4450 4400 4600 4600 4600
Herrenunterhose, lang . 5600 5450 5480 5200 5250 5250
Damenhose . 2400 2200 1930 1980 1980 1980
Herrensocken 1 Paar 2200 2200 2380 2380 2380 2380
Damenstrümpfe . 2600 2300 2710 2700 2700 2700
Herrenfilzhut 1 Stüd 11500 12500 12500 12500 12500 12500
Herrenkragen . 1000 700 600 600 600 600
Schuhe (Herren-) 1 Paar 27000 27000 27000 27000 27000 27000
Schuhe (Damen-) . 24200 22200 20380 20852 21120 20570
Sohlen und Absätze . 5800 5600 5400 5400 5400 5400
Taschentuch 1 Stück 1000 800 800 800 800 800
Haushaltungsgegenstände
Leintuch') 1 Stück 6200 6200 6200 6200 6200 6200
Polsterüberzug2) . 2600 2400 2400 2400 2400 2400
Handtuch . 2600 2400 2500 2500 2500 2500
Wischtuch . 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Strickwolle 1 kg 22000 22000 24000 24000 24000 24000
Zwirn, Yards 500 720 700 665 665 665 665

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

Bed"rlsartikel IEinhe't IJänner I Jänner I April I Juli I Okt, I Jännerr 1956 1957 1957 1957 1957 195B

Nähnadeln, mittlere Sorte 1 Stück 20 10 10 10 10 10
Nähnadeln (Maschin-) . 120 90 90 90 90 90
Küchentisch, gestr. . 36500 40000 46000 46000 46330 46400
Küchenstuhl, roh . 10250 12000 12570 12567 12567 12590
Teller . 1350 1150 1 100 1 100 1 100 1 100
Tasse mit Untertasse . 1200 1000 1000 1000 1000 1000
Trinkglas, I/_ Liter . 350 224 280 280 280 280
Kochgeschirr, 2 Liter . 1680 2000 2000 2100 2100 2100
Tischmesser . 1250 1235 1 150 1 150 1150 1 150
Gabel . 680 786 760 820 820 820
Zimmerbesen (Haarbesen) . 3850 3550 3850 3850 3850 3850

I Reibbürste . 480 472 500 500 500 500
Seife, Kernseife 1 kg 980 1200 1200 1200 1200 1200
Stärke . 1620 1656 1850 1850 1850 1850
Drahtstifte . 630 640 640 640 640 640
Tinte 1 Liter 3650 3600 3600 3600 3600 3600
Bleistift 1 Stück 160 130 130 130 130 310
Aluminiumfeder . 35 30 30 30 30 30
Kanzleipapier 1 Bog. 25 25 20 20 20 20
Beheizung lIInd Beleuchtung
Holz, weich, ofenfertig 1 kg 90 90 90 90 90 90
Kohle (Stein-) I) 100 kg 8470 9700 10020 10478 10620 10455
Kerzen 1 kg 1700 1608 1500 1500 1500 1500
Zündhölzer 10 Sch, 320 320 320 320 320 320
Petroleum 1 Liter 262 262 262 262 262 262
Brennspiritus . 520 520 520 520 520 520
Gas (ohne Grundgebühr) 1 m3 113 113 113 113 113 113
Gasmesserrriiete monatlich 2) - 540 540 540 540 540 540
Elektrischer Lichtstrom jekWh. 50 50 50 50 50 50
Grundpreis für drei-
räumige Wohnung - 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Tarife für Dienstleistungen
Rasieren - 350 350 350 350 350 350
Haarschneiden - 700 800 800 800 800 800
Stra~enbahnfahrt3) - 120 120 140 140 140 140
Bahnkilometer für Personen-
transport - 25 25 25 25 25 25

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

') Westfälische Steinkohle ab Lager. ') 30 Flammen-Messer. ') Teils/recke.
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2. Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz 19S7

Indexziffern der Gruppen

Monate
Gesamt.

Nahrungs.l Genu~.1 Beklei-I W h IBeheiz. u.1 . index
mittel mittel dung 0 nung Beleucht. Sonslrges

April 1938 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jänner 1957 1134,5 1192,8 1882,3 501,1 982,7 848,7 1180,4
Februar 1957 1128,4 1196,7 1882,3 510,8 982,7 925,5 1189,9
März 1957 1122,3 1193,3 1872,7 510,8 982,7 925,5 1185,2
April 1957 1119,5 1192,8 1872,7 510,8 1043,0 925,5 1 189,9

. Mai 1957 1108,9 1192,8 1872,7 510,8 1043,0 925,5 1185,2
Juni 1957 1106,0 1192,8 1872,7 510,8 1022,9 925,5 1181,9
Juli 1957 1124,5 1214,6 1853,4 510,8 1022,9 925,5 1188,1
August 1957 1122,0 1244,4 1853,4 510,8 1022,9 935,1 1190,5
September 1957 1131,4 1244,4 1853,4 510,8 1027,9 935,1 1 195,1
Oktobe'r 1957 1129,9 1244,4 1853,4 510,8 1027,9 935,1 1194,5
November 1957 1133,0 1 244'411 853,4 510,8 1 027,9 935,1 1 195,9
Dezember 1957 1133,8 1 244,4 1 853,4 510,8 1027,9 935,1 1196,2

Die Indexziffer der Lebenshaltung wird aul Grund der Statistik der Kleinhandelspreise in
Linzer Ladengeschäften berechnet. Die Berechnung erfolgt nach dem Schema des Oster.
reichischen Statistischen Zentralamtes, wie es im IV. Band der Statistischen Nachrichten des
Bundesamtes lür Statistik, Seile 13 ff, beschrieben ist. Als Basis der Indexziffer gilt der
Siond vom April 1938, 3 alte Schilling = 2 RM = 2 neue Schilling.

3. Auftrieb auf dem Viehmarkt

I Ochsen I Stiere I, .. I Kal- IRinder I. I ISchwei.Monale Kuhe binnen zus. Kalber Schale ne

Jänner 279 442 934 158 1813 1155 - 4938

Februar 172 246 686 113 1217 861 - 4312

März 198 424 891 184 1697 811 6 4374

April 146 387 850 142 1525 764 3 4441

Mai 196 643 1019 171 2029 1227 26 5623

Juni 212 582 749 112 1655 958
1

8 4482

Juli 255 824 1159 317 2555 1435 5 5399

August 272 904 865 251 2292 1179 11 4241

September 222 796 1078 236 2332 944 23 4618

Oktober 263 770 1380 175 2588 1 110 103 5538

November 224 561 1180 163 2128 944 95 4630

Dezember 156 779 1 133 149 2217 1 120 12 5926

Zusammen 259517358111 92412 171 \24048112 508\292 158522
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4. Schlachtungen

Monate I I ') I 1) I I Kal- IRinderl Is~wej'l IPferde O~sen Stiere Kühe - binnen zus. Kilber ne S~afe Ziegen

Schlachtungen auf dem Schlachthof

Jänner - 209 251 528 128 1 116 1120 4941 - 4
Februar - 161 211 462 115 949 861 4312 - 1
März - 126 249 406 127 908 811 4328 6 1
April - 101 258 349 126 834 959 5365 7 4
Mai - 99 301 311 113 824 1030 4361 18. 3
Juni - 100 299 261 119 779 958 4339 8 3
Juli - 84 361 345 197 987 1410 5141 5 3
Augusf - 109 355 288 146 898 1179 4254 12 -
Sepfember - 75 288 386 146 895 1061 4993 25 2
Okfober - 107 301 456 123 987 922 5123 100 5
November - 102 200 437 112 851 944 4629 95 1
Dezember - 91 228 478 100 897 1 111 5899 13 1
Zusammen - 1364 3302 4707 1552 10925 12366 57685 289 28

Schlachtungen in gewerblichen Schlachfstäffen
Jänner 15 23 19 71 8 121 234 414 3 -Februar 27 9 5 52 - 66 154 323 - -März 26 15 16 45 2 78 167 385 2 1
April 29 26 27 126 10 189 208 546 - 6
Mai 18 34 30 92 7 163 216 420 2 -
Juni 13 33 32 75 5 145 167 393 2 -Juli 18 31 29 103 13 176 220 562 - 4
August 33 36 19 85 16 156 207 405 - -
September 10 35 18 96 7 156 169 344 10 -
Oktober 16 38 16 143 9 206 212 464 61 2
November 22 33 14 129 11 187 156 372 24 -
Dezember 9 31 26 136 11 204 208 493 10 1
Zusammen 236 344 251 1 153 99 1847 2318 5121 114 14

Hausschlachtungen
Jänner - .- - 7 - 7 2 27 1fTFebruar - - - 2 1 3 9 30 - -März - - - 2 - 2 - 36 - -April - - - - - - 1 40 - -Mai - - - 2 - 2 - 26 - -Juni - - - - - - - 9 - -Juli - - - - - - 1 8 - -August - - - - - - 1 15 - -September - - - - - - 1 12 - -Oktober - - 2 2 - 4 - 21 - -November - - - 1 - 1 3 18 - -Dezember - - - 1 - 1 - 30 - -
Zusammen - - 2 17 1 20 18 272 - -

t) Eins~lie~li~ Jungo~sen bzw. Jungstiere.
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s. Fleischzufuhren von au~erhalb

I Zufuhren in Kilogrammt)

Monal. Pferd....1 Rlnd- Kalb- ISchweine-1 Schaf- I I Fell,3)
fleisch fleisch fleisch Ileisch f1eisch2) Wursl Speck

Jänner 5644 60461 65787 57933 1864 27824 -
Februar 4158 48385 50793 51058 471 24793 210000
März 3713 45467 53286 53919 994 28601 88750
April 1867 37229 54449 51117 4947 26301 110000
Mai 1094 43800 58350 53112 5329 25114 235000
Juni 3116 33424 48413 40 119 2471 23 509 75000
Juli 4439 50322 65013 49747 620 24833 60000
August 4650 36928 42546 42849 414 23313 115000
September 3527 47804 43958 46092 736 14768 137475
Oktober 4489 43412 50807 50896 6667 26800 334500
November 6292 45040 49789 45125 9635 23110 38000
Dezember 3016 45544 61 931 66281 2862 23305 150000,

Zusammen 46005 \537816\645122\608248137010 F92271\15537254)

t) Ein Teil wird nach Oberbeschau andernorls dem Verbrauch zugeführ!. 2) Einschlief}lich
Ziegen, Lämmer und Kitze. ') Ausländisches Fell. ') Auf}erdem wurden 861 kg in-
ländisches Fell, II 067 kg inländischer Speck und 6 202 kg inländischer Filz zugeführl.

6. Durchschnittliches Schlachtgewicht in Kilogramm

Monale IM'.' "~-I"ho Kol- Rinder Kälber Schwei- Schafe Ziegent) binnen zus. ne

Jänner 350,4 291,7 236,5 227,8 269,3 58,1 86,1 - 25,0
Februar 345,6 281,0 235,2 205,8 260,6 59,0 85,2 - 20,0
März 351,5 299,4 234,0 204,3 264,1 59,1 85,4 30,8 29,0
April 330,8 294,0 237,5 217,1 263,2 58,5 85,6 31,3 29,5
Mai 322,8 311,4 236,8 280,0 273,1 59,7 86,4 27,7 24,6
Juni 339,8 306,5 232,8 210,2 271,4 60,1 85,4 41,8 17,0
Juli 312,2 285,0 225,6 202,9 250,2 60,1 86,7 29,6 24,6
August 337,8 273,0 223,0 205,0 253,7 59,5 85,7 28,9 -
September 333,6 296,6 223,9 214,4 255,0 60,6 84,2 34,2 20,0
Oktober 350,6 306,5 230,6 225,5 266,1 61,3 82,8 30,1 21,0
November 359,7 303,7 236,9 224,1 265,7 61,0 83,1 27,8 15,0
Dezember 359,5 310,6 237,8 226,8 267,5 60,3 81,3 24,0 30,0

Zusammen 342,7\296,0\233,1\214,9\263,2\ 60,1 184,7\ 29,61 23,4

Durchschnillliches Schlachtgewicht der auf dem Schlachthof geschlochleten Tiere.

t) Einschlief}lich Jungochsen. 2) Einschlief}lich Jungstiere. .
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7. Lebensmineluntersuchungen
Bezeichnung I 1954 I 1955 I 1956 I 1957

A. Gesamtzahl der Proben (Lebens- 3130 2460') 21368) 31064)
miffel u. Gebrauchsgegenstände),
und zwar:
Milch- und Molkereiprodukte 1203 14022) 1103 1288

Davon beanstandet 120 156 71 53
Sonstige lebens- und Genu~miffel 1812 1005 993 1738

Davon /beanstandet 297 269 265 282
Gebtauch~gegenstiinde 74 34 24 70

Davon beanstandet 41 8 4 30
Kosmetische Artikel 41 19 16 10

Davon I:,eanstandet 11 3 6 1
B. Festgestellte Verstö~e gegen ge-

setzliche Bestimmungen: 139 118 138 145Lebensmiftelgesetz
Verwalfungsvorschriften inklusive

Eichvorschriften 515 404 209 408

') Davon 155 Proben auf Wunsch der Kaufmannschaft, 178 Parfeiproben und 904 Proben
über Weilung von Ämtern (Landesregierung). ') Au~erdem 4 100 Voruntersuchungen
ohne Probeentnahme. ') Davon 38 Proben auf Wunsch der Kaufmannschaft, 79 Partei.
proben, 807 Proben über Weisung von Ämtern (Landesregierung usw.) und au~erdem
530 Voruntersuchungen ohne Probeentnahme. ') Davon 480 Proben über" Ersuchender
Kaufmannschaft und duf Grund von Importkontrollen. 109 Parteiproben und 944 Proben
über Weisung von Ämtern (Landesregierung usw.), au~erdem 3 132 Voruntersuchungen
ohne Probeentnahme (Milch, Alkohol usw.) und 450 Voruntersuchungen im amfseigenen
Laboratorium.

8. Revisionen der Lebensminelpolizel

BetriebSllrfen I Anzahl der Revisio~en und Kontrollen

1954 I 1955 I 1956 I 1957

Gaststätten IUnd Werksküchen 817 711 964 871
Bäckereien und Konditoreien 229 276 333 266
Molkereien 129 171 123 155
Fleischhauereien 361 351 416 455
Lebensm iffel"gro~handlungen 345und Lebensmiffelfabriken 421 465 307
Lebensmiffelkleinhandlungen 1797 1822 1548 1246
Mi Ichgeschäffe 480 246 222 178
Drogerien 37 53 34 29
Spielwarengeschäfte 13 43 32 23
Sonstige 253 309') 7292) 3363)

I "
Zusammen 4461 I 4403 I 4866 I 3866

') Au~erdem 1886 ma~. und gewichfspolizeiliche Revisionen. ') Au~erdem 2 004 ma~- und
g~,,:vichtspolizeilicheRevisionen. ') Au~erdem 1732 ma~. und gewichfspolizeiliche Re-
VISionen.
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XIII. VERSORGUNGSBETRIEBE

1. Versorgung mit elektrischem Strom
(Linzer Elektriziläts- und Stra~enbahn-A. G.)

Jahre I Jahres.Slrombezug 1) I Beanspruchte Höchstleistung 1)
kWh kW

1930 41 805351 I 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 9980722\ I 25641
1946 103736904 22989
1947 110278282 26707
1948 126628258 29327
1949 136475288 31 396
1950 146185731 32800
1951 - 149495783 34200
1952 156460549 37500
1953 166381 537 39000
1954 186793298 42500
1955 208253680 46000
1956 224963498 47700
1957 239854033 51 100

1) Für den ganzen Versorgungsbereich.
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1. Monatliche Stromabgabe
(Stadtgebiet Linz)I Ge-I Ge_lland-1 Klst-\ I IWie- Eigen- IverbrauchHaus- werbe werbe wirt- Ab- Naeht- Son~er der- I V SummeMonate hall lieht Krall sehalll neh- strom Ilarofe v..er- EW er-

mer . k"ufer kehr
in 1000 Kilowattstunden

Jänner 3317 98S 1348 44 253 193815674 - 350 787 14699
Februar 2779 865 1301 39 249 1749 5477 - 350 656 13 465
März 2437 733 1165 33 195 1449 4914 - 260 678 11 864
April 2366 646 112S 30 172 1181 4731 - 207 627 11088
Mai 2374 606 1107 30 172 1057 4706 - 149 628 10829
Juni 2104 537 1015 29 137 811 4456 - 116 606 9811
Juli 1990 48: 1020 29 125 674 4544 - 103 586 9554
August 2084 497 1066 31 128 685 4424 - 106 611 9632
September 2255 559 1084 32 146 800 4739 - 138 605 10358
Oktober 2649 682 1166 34 213 1 112 5166 - 206 642 11870
November 3102 840 1356 35 245 1512 5857

1
- 291 646 13 884

Dezember 3016 92: 13951 37 302 1761 5855 - 373 744 14406

Zusammen 30473183591'4'5'1 403123371'47291605431 -12649178161'41460)

') Au~erdem 15.OOO-kWh-Phasenseh ieber

3. Stromabsatz nach Verbrauchergruppen
(Gesamtes Versorgungsgebiet der Linzer Elektrizitäts- und Stra~enbahn-A. G.)

1952 I 1953 I 1954 I 1955 1956 I 1957
yerbrauehergruppen

in 1000 Kilowattstunden

Haushalt 27416 29309 31873 36027 39687 43944
Gewerbe - Licht 8727 8421 8836 9350 9894 10172
Gewerbe -lKraft 13 906 13973 15090 16794 18182 19910
Landwirtschaft 4839 5413 5843 6868 7592 8112
Kleinstabnehmer 2245 2303 2635 3108 3315 3515
Nachtstrom 6152 7948 10922 13 933 17217 20084
Sonderabnehmer

(Industrie) 49709 54523 60918 67250 71170 75560
Wiederverkäufer

(E-Werke) 17250 18714 20682 23491 25754 26130
EigenverbraUich der ESG. 1785 1836 2082 2389 2638 2649
Umformerstalionen für

Stra~enbahn und Obus 6753 6889 7331 7515 7874 7816
Phasenschieber 13 22 28 34 40 15

Gesamtabgabe '387951'4935'1'662401'86759120336312'7907
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4. StromabsBtz nach Verbrauchergruppen
in 1000 Kilowattstunden

Verbrauchergruppen 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Stadtgebiet Linz

Haushalt 20848 21762 23640 25869 27712 30473
Gewerbe - Licht 7538 7191 7442 7760 8130 8359
Gewerbe - Kraft 10728 10392 11 230 12179 12 760 14151
Landwirtschaf.t 301 337 327 348 406 403
Kleinstabnehmer 1630 1581 1850 2053 2180 2337
Nachtstrom 5016 6136 8411 10556 12918 14729
Sonderabnehmer ')
(Industrie) 42253 45642 51 011 56418 57927 60543

Wiederverkäufer - - - - - -
(E-Werke)

1785Eigenverbrauch der ESG. 1836 2082 2389 2638 2649
Umformerstationen für
Stra~enbahn und Obus 6753 6889 7331 7515 7874 7816

Phasenschieber 13 22 28 34 40 15
Zusammen 96865 101 788 113 352 125121 132585 141475

Umgebung Linz

Haushalt 6568 7547 8233 10158 11 975 13471
Gewerbe - Licht 1 189 1230 1394 1590 1764 1813
Gewerbe - Kraft 3178 3581 3860 4615 5422 5759
Landwirtschaft 4538 5076 5516 6520 7186 7709
Kleinstabnehmer 615 722 785 1055 1135 1 178
Nachtstrom 1136 1812 2511 3377 4299 5355
Sonderabnehmer
(Industrie) 7456 8881 9907 10832 13 243 15017

Wiederverkäufer
(E-Werke) 17250 18714 20682 23491 25754 26130

Zusammen 41930 47563 52888 61638 70778 76432

Insgesamt

Haushalt 27416 29309 31 873 36027 39687 43944
Gewerbe - Licht 8727 8421 8836 9350 9894 10172
Gewerbe - Kraft 13 906 13973 15090 16794 18182 19910
Landwirtschaft 4839 5413 5843 6868 7592 8112
Kleinstabnehmer 2245 2303 2635 3108 3315 3515
Nachtstrom 6152 7948 10922 13933 17217 20084
Sonderabnehmer
(Industrie) 49709 54523 60918 67250 71170 75560

Wiederverkäufer
(E-Werke) 17250 18714 20682 23491 25 754 26130

Eigenverbrauch der ESG. 1785 1836 2082 2389 2638 2649
Umformerstalionen für
Stra~enbahn und Obus 6753 6889 7331 7515 7874 7816

. Phasenschieber 13 22 28 34 40 15

Zusammen 138795 149351 166240 186759 2033631217907

') Ohne den 5tromverbrouch in 2 Gro~belrieben
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s. Jährliche Wasserf6rderung
(Stadtwerke Linz)

I Seharlin. I Heilham Fisehdorf Zusammen
Jahre

m3 .

1942 7630810 1233624 - 8864434
1943 7872470 1 610753 - 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 1956922 1 398019 1.6154811
1949 12752144 1915859 1244569 15912572
1950 12 890817 2090186 1 134646 16115649
1951 12752721 2217469 766101 15736291
1952 12642037 1998862 364307 15005206
1953 12573470 1955128 309518 14838116
1954 11938020 1994700 336508 14269228
1955 11728345 1939172 265611 13933128
1956 12217450 1 929517 229990 14376957
1957 12423888 1837898 255282 14517068

6. Monatliche Wasserförderung

I Seharlln. I Heilham I Fisehdorf I Zusammen
Monate

m3

Jänner 1028749 150131 23161 1 202041
Februar 930174 141726 21 503 1093403
März 1 005518 158196 22945 1186659
April 978127 155562 20819 1 154508
Mai 1060478 178313 21700 1260491
Juni 1 167652 207672 23669 1398993
Juli 1 162288 203241 33271 1398800
August 1 056153 174308 11 673 1242134
September 1022900 139384 19215 1 181499
Oktober 1039250 115983 22451 1177 684

November 974387 106250 17786 1098423

Dezember I 998212 107 132 17 089 1 122433

Zusammen 12423888 I 1837898 I 255282 I 14517068
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7. Gaserzeligung und Gasverbrauch
(Stadtwerke Linz)

Go.erzeugung I Go.bezug I Ge.omlgo.anf<ill I Ga.abgabe
Jahre

m3

1942 8669315 I 3238329 11907644 11 904644
1943 .6705300 9396765 16102065 16102965
1944 6071900 11 302412 17374312 17380212
1945 3588230 1138040 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 13 973 760 13973160
1953 .3907550 10396220 14303770 14302770
1954 3808600 12772130 16580730 16551 730
1955 2875190 14312740 17187930 17186930

1956 3637910 14357330 17995240 17994640
1957 1126660 17355550 18482210 18482110

8. Monatliche Gaserzeugung und Gasabgabe

I Gaserzeugung I Ga.bezug I Ge.omtga.anfall IGe.omlga.abgobe
Monole

m3

Jänner 305010 1581750 1886760 1886760
Februar 264970 1 331 250 1596220 1596220
März 275370 1379450 1654820 1654820
April 239830 1291670 1 531 500 1 531 500
Mai 1) 41480 1392240 1433720 1433720
Juni - 1 175860 1175860 1 175860
Juli - 1163570 1 163570 1 165270
August - 1209260 1209260 1206660
September - 1414140 1414140 1415440
Oktober - 1621600 1621600 1620600
November - 1691110 1691110 1690910
Dezember - 2103650 2103650 2104350

Zusammen 1126660 I 17355550 I 18482210 I 18482110

') Die Ga.erzeugung in den Stadtwerken wurde am 7. V. 1957 eingestellt.
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XIV. VERKEHR

f. Llnger Elektrizitäts- und Stra~enbahn-Aktiengesellschaft
.

Stand am Jahresende
Bezeichnung

I I I I I1952 1953 1954 1955 1956 1957

Slra~enbahn

Strecken länge Meter 12050 12050 12050 12050 12050 12050
Gleislänge1) Meter 25801 25801 25801 25801 25801 25801
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 4 4 4 4 4 4

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen') 32 32 32 32 37 43

Zahl der in Betrieb stehen-
den Anhöngewagen') 45 45 45 45 46 52

Pös tIingberg-Bergbahn

Strecken'länge Mefer 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 Triebwagen') 6 6 6 6 10 13

Autobus

Strecken,'änge Meter 30260 30260 31160 31160 34560 34560
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 12 12 12 12 14 14

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen 30 30 30 30 32 34

Zahl der in Betrieb stehen-
171den Anhängewagen 15 15 15 15 18

Obus

Streckenlänge überhaupt
Meter 12400 12400 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 26

Zahl der in Betrieb stehen- Iden Anhängewagen 10 10 10 10 10 10
1) Einschlie~lich Betriebsbahnhöfe.
2) Jahresdurd'lSchnifl der in. Befrieb sfehenden Wagen.
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.1. Stra'enbahnverkehr
Jahre Beförderte Personen WagenkilomeIer Trlebwagenkilomefer

1942 30121062 3511 294 1712832
1943 34204731 3866768 1779528
1944 37291959 4224539 1852442
1945 21282273 1887203 863970

1946 . 32844671 3464738 1486651
1947 33477 091 3738061 1489327
1948 33761489 4094459 1 613439
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
1957 27990581 4527219 2136784

3. Stra~enbahnverkehr nach Monaten

Monale I Beförderte Personen I Wagenkilomeier I TriebwagenkilomeIer

Jänner 2841494 382707 180569

Februar 2624347. 353010 166538

März 2433659 389704 184272

April 2184780 373 290 176431

Mai 2198384 375103 173251

Juni 2179749 379393 178735

Juli 1973 653 369678 176023

August 2052627 .383484 179718

September 2168740 366130 174825

Oktober 2308777 385087 182749

November 2404528 374934 177437

Dezember 2619843 394699 I
186236

Zusammen 27990581 I 4527219 I 2136784
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4. P6stllngbergbahn-Verkehr s. P6stllngbergbahn- Verkehr
nach Monaten

Jahre Beförderte

t
Triebwagen- Monate I Beförderte I Triebwagen-

Personen kilometer Personen kilometer

Jahr 1956

1931 357187 75404 Jänner 62823 10370
1932 308043 65134 Februar 65332 11 136
1933 273113 61648 März 58096 10150
1934 291 531 63876 April 69853 11 379

1935 309482 64721 Mai 126750 16814

1936 273691 62029 Juni 98990 14204

1937 3110077 66770 Juli 128117 18788

1938 3'97375 78989 August 132488 19981

1939 6'03089 102380 September 112492 16803
Oktober 78746 12998

1940 812768 123581 November 54765 10099
1941 956066 133063 Dezember 62458 11 244
1942 1 099479 137722

1943 1 2'64094 142970 Zusammen 1 050910 I 163966
1944 1 1,16837 129778

Jahr 1957
1945 820394 93372

1946 1084300 135213 Jänner 66510 11 304
1947 1 141 168 144461 Februar 54572 10057
1948 1012542 145047 März 58018 11043
1949 944177 135830 April 71011 12134

1950 9!53993 148027
Mai 94914 14123

1951 9161992 145620 I Juni 127600 18444

961466 144489
Juli 88114 14413

1952
1953 1115521 159436

August 128862 19529
September 88186 14425

1954 1 1.24477 160741
Oktober 71 151 12632

1955 987456 156390 November 52082 10173
1956 1050910 163966 Dezember 48882 9698
1957 949902 157975

Zusammen 949902 157975
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6. Autobus- und Obusverkehr '

Jahre Beförderte Personen Wagen kilometer TriebwagenkilomeIer

Aulobusverkehr

1942 5:643432 755704 I 602560
1943 9)30537 1 233836 790054
1944 7157337 930850 609815
1945 2550840 329864 224344

1946 1422181 1313457 822582
1947 8210365 964118 587370
1948 11035568 1607740 1014646
1949 10469972 1 899020 1201 901
1950 9358411 1935517 1292544

1951 9014545 2018009 1368873
1952 9207122 1970849 1 321 356
1953 9156127 1 921 568 1 266999
1954 9921569 2027530 1313 187
1955 10063838 2141 876 1382005

1956 10704888 I 2264293 1445362
1957 9507380 2291396 1469657

Obusverkehr

I
19441) 2669596 - 262360
1945 2193231 198658 198571

1946 8117117 731 708 718618
1947 9702290 951 375 783989
1948 10212565 1 110297 849033
1949 10567107 1 847427 1296046
1950 12050563 2472094 1627471

1951 12236632 2523901 1616418
1952 12017373 2362982 1493226
1953 12248246 2359376 1485128
1954 13072 269 2468877 1 562577
1955 13071551 2481370 1574272

1956 13727 795 2502634 1579236
1957 12690934 2494777 1564849

1) AbIS. Mal 1944.
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7. Autobusverkehr nach Monaten

Monate Beförderte Personen Wagenkilometer TriebwagenkilomeIer

Jänner I 1 022615 182149 111 805
Februar 942540 168299 103968
März 827463 180990 110263
April 794503 175412 107389
Mai 744720 194905 124550
Juni .. 729398. 226102 159018
Juli 659051 .. 224634 156535
August 667135. 209499 140762
September 725961 193593 127068
Oktober 742915 185840 115185
November 779104 173144 105253
Dezember 871975 176829 107861

.Zusammen 9507380 I 2291396 I 1469657

8. Obusverkehr

Monate Beförderte Personen WagenkilomeIer Triebwogenkilometer

I
Jänner 1309117 215737 137087
Februar 1223704 198086 125459
März 1072 593 216287 136530
April 1 031 741 211 117 132069
Mai 1017662 213 332 133491
Juni 975602 204425 127579
Juli 839414 200214 124601
August 858330 201951 125775
September 976005 200169 124818
Oktober 1033818 211462 132469
November 1114578 206352 129135
Dezember 1238370 215645 135836

Zusammen 12690934 I 2494777 I 1564849
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9. Fremdenvelrkehr

Zahl Neuang ••kom- Obernam-
der mene Fremde lungen

Monale Frem ...
den- I Ibellen Inlind er Ausländer Inländer Ausländer

Hotels

Jänner 743 4299 1252 7536 2770
Februar 743 4091 1273 6844 2976
März 743 4530 1716 7312 3585
April 743 4764 2159 7825 3448
Mai 743 5564 3523 8904 5087
Juni 743 5081 5184 7917 6922
Juli 743 4568 6737 7183 8593
August 743 4841 8823 7411 10370
September 743 5202 4707 8773 6470
Oktober 743 4929 2283 8263 3721
November 743 4771 1548 7758 2965

Dezember 743 3545 1017 5752 1918

Zusammen 743') I 56185 I 40222 I 91478 I 58825

Gasthöfe und Pensionen

Jänner 755 5458 204 10448 735

Februar 755 4932 191 9346 843

März 755 4493 284 10130 898

April 755 4748 524 9828 1085

Mai 755 5517 674 10909 1337

Juni 755 5782 1277 11 190 1880

Juli 755 5707 1838 10885 2778

August 755 .6458 2639 11985 4094

September 755 5940 1 174 11785 2274

Oktober 755 5240 584 11676 1260

November 755 4532 320 10646 835

Dezember 755 3755 I
322 8730 651

Zusammen 755') 62~1 10031 I 127558 I 18670

') Jahresdurmsmnill. Au~erdem 10935 Fremde mil 15751 Obernamlungen in Herbergen,
Campingplälzen und Massenunlerkünllen. Au~erdem 1956 Uni/,arnflümllinge. neuange-
kommen mil 4633 Obernamlungen in Gast- und Fremdenbeher ergungsbelrieben.
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tO. Neuangekommene Fremde nach Herkunftsltindern
Fremdenmeldungen

Ständiger Wohnsitz der Fremden Vlertel/ahr II I I
zui.

I. 11. 11I. IV.

I. Osterreich 27803131 4561327161267721118747
Davon Wien 7968 9611 9292 8799 35670

11. Ägypten 18 10 60 4 92
Argentinien 5 12 34 48 99
Australien lund Neuseeland 65 121 130 28 344
Belgien und Luxemburg 29 187 728 55 999
Brasilien 4 24 63 9 100
Bulgarien" 48 3 1 1 53
Chile - 12 25 11 48
China - - 8 8 16
Dänemark 46 144 320 38 548
Deutschland 2423 7122 9407 3274 22226
Finnland 12 72 87 8 179
Frankreich 164 755 4065 186 5170
Griechenlalld 15 41 167 27 250
Gro~britannien und Nordirland 213 826 1591 296 2926
India, Pakistan 32 24 65 53 174
Irischer Freistaat 4 18 46 6 74
Israel 44 44 39 3 130
Italien 315 471 2489 426 3701
Japan 16 14 110 17 157
Jugoslawien 55 123 142 115 435
Kanada 45 71 164 43 323
Mexiko 2 14 18 8 42
Niederlande 185 351 791 165 1492
Norwegen 15 38 61 18 132
Polen 29 46 31 18 124
Portugal 3 18 111 14 146
Rumänien 4 5 2 3 14
Ru~land (sÖlmtl.Sowjetrepubliken) 9 44 58 18 129
Schweden 100 415 870 67 1452
Schweiz 282 716 1562 353 2913
Spanien 20 113 337 23 493
Südafrikanische Union 10 38 42 13 103
Tschechoslowakei 27 298 97 49 471
Türkei 2 23 37 24 86
Ungarn - - 92 52 144
Vereinigte Staaten von Amerika 591 971 1720 486 3768
Sonstiges und nicht näher be-

100 Izeichnetes Ausland 64 150 333 647
Ausland zusammen 4 896 I 13334 I 25 903 I 6067 I 50200

Ohne Angabe des Wohnsitzes 241 71 151 7 1 53
Insgesamt 327231447971586341328461169000
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11. Ubernachtungen nach Herkunftsliindern der Fremden

Ständiger Wohnsitz der Fremden

I. österreich
Davon Wien

Obernad1tungen

I. I lI~iertiljah;lI. I IV. I zus.

5.1 616156573158 O.221528251219036
14999 17362 15151 16963 64475

11. Ägypten
Argentinien
Australien und Neuseeland
Belgien und Luxemburg
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland,
Gro~britannienund Nordirland
India, Pakistan
Irischer Freistaat
Israel
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Mexiko
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Ru~land (sämtI. Sowjetrepubliken)
Schweden
Schweiz
Spanien
Südafrikanische Union
Tschechoslowakei
Türkei
Ungarn ,.
Vereinigte Staaten von Amerika
Sonstiges und nicht näher be-

zeichnetes Ausland .

, Ausland zusammen

484 274 467 188 1413

11 714 119723 I 34562 111 343 I 77 342
93 1 361 17 I 71 153

63423176332192601 164 1751296531 1I
Ohne Angabe des Wohnsitzes

Insgesamt

115 I
13 i
144
94

4
152

76
5687

12
275
29
400
93
7

138
1 115
26
148
166
2

292
20
31
4
8
17
155
462

25
111
46
2

1361

106
12
164
211
30
3

12

267
10150

104
986
43

1 123
33
19
49
959

21
246
107

19
511
66
66
20
7
64
597
965
132
50
392
37

1878

189
48
145
919
69

1
40
8

445
12996
165

4605
212

2089"
85
57
42

2934
182
298
189

18
1544
76
38
136
2
82

1 112
1826
446
75
150
109
130

2633

151
84
62
81
, 12

1
25
12
50

5723
11
276
104
457
100
7
4

722
18
169
82
8

1147
33
47
24
4

27
120
594
26
15
81
41
87
750

561
157
515

1305
115
157
77
20
838

34556
292

6142
388

4069
311
90
233

5730
247
861
544
47

3494
195
182
184
21
190

1984
3847
629
251
669
189
217

.6622
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11. Ziviler Luftverkehr des Flughafens Linz-Hörsching
a. Flugfrequenz

I I flugzeuge I Fluggäste
Monate

Landungen I Abfluge gek~~:'en Idurchgereist Iabgeflogen I zusammen

Jänner I 22 21 23 - 732 755
Februar 43 41 31 - 1340 1371
März 54 56 44 - 1841 1885
April 45 45 61 - 868 929
Mai 52 48 97 - 494 591
Juni 55 54 89 - 405 494
Juli 55 57 66 - 55 121
August 93 91 82 24 115 221
September 89 87 35 - 45 80
Oktober 93 91 12 - 21 33
November 38 38 19 - 3.3 52
Dezember 16 16 15 - 10 25

Zusammen 655 I 645 I 574 I 24 I 5959 I 6557

österreich: 1046: Schweiz:
Herkunftsland der Flugzeuge:

159; England: 146: Holland: 49; Schweden: 6; Amerika: 34.

b. Frachtbewegung in Kilogramm

Monate I Angek. Fracht IAbtransp. Fracht I Transitverkehr I Zusammen

Jänner 1969 1950 - 3919
Februar 1780 4512 - 6292
März 4192 7419 - 11611
April 43 3871 - 3914
Mai 131 3060 - 3191
Juni 194 4188 - 4382
Juli --- 2787 - 2787
August 227 4786 148 5161
September 427 5248 - 5675
Oktober 192 6282 - 6474
November 475 8323 - 8798
Dezember 267 4517 - 4784

IZusammen 9897 I 56943 I 148 I 66988
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13. Eisenbahnverkehr
a) Personenverkehr

Bahnhof
Linz Bahnhof Klein- Bahnhof UnzArf der Angaben Haupt. Ur'ahr münchen Unz insgesamtbahnhof mit Wegscheid

Ebelsberg

Verkaufte Fahrkarten 1780137 1914751 62460 28154 2062226
Reisegepäckaufgaben, ZI. 28418 451 382 203 29454
Reisegepäckabgaben, Zah I 39527 317 371 175 40390
Expre~gutaufgaben, Zahl 130482 4775 1737 1846 138840
Expre~gutabgaben, Zahl 99705 3012 1557 2066 106340
Gepäckaufbewahrungen 145418 10074 341 328 156161
Reisegepäck- und Expre~-
gutaufgaben in t 10837 100 45 59 11041

Reisegepäck- und Expre~-
gutabgaben in t 5758 90 41 53 5942

b) Zahl der Abfertigungen im Güterverkehr

Bahnhof Unz BahnhofUnz Linz Unz Umschl.- Bahnhof . Unz Bahnhof Linz
Art der Angaben Frachten. Haupt. Stahl- Platz u. Ur'ahr Weg- Klein. ins-

bahnhof bahnhol Schlacht- münchen gesamtwerke hof scheid

-
Eilgutaufgaben 134 21432 - - 605 121 196 22488
Eilgutabgaben 128 13 342 - - 910 56 148 14584
Eilgutabferfigungen 262 34774 - - 1515 177 344 37072
Frachtgutaufgaben 266556 - 94129 4103 14787 5362 8226 393163
Frachtgutabgaben 127411 - 139785 5046 13 118 5569 7060 297989
Frachtgut-
abfertigungen 393967 - 233914 9149 27905 10931 15286 691152

Abfertigungen i. Ge-
samtgüterverkehr 394229 34774 233914 9149 29420 11 108 15630 728224

cl Eilgut., Frachtgut. und GOterwagenumschiag sowie Verwiegungen
Gewicht in Tonnen

Bahnh. Linz Um- Bahnh. Bahnh.
Unz Linz Unz schlagpi. Bahnh. Unz .. Klein. Linz

Art der Angaben Frachten- Haupt- Stahl- mit Urfahr Weg- mün- ins-
bahnhof bhf. werke Schlach'- scheid chen gesaml

hol

Eilgutaufgaben 731 2159 - - 48 31 23 2992
Eilgutabgaben 330 2317 - - 77 18 19 2761
Frachtgut-
aufgaben 1203727 - 1753584 55824 19192 30301 5518 3068146

Frachtgut-
5113057abgaben 1042592 - 3848100 62640 59526 56597 43602

Beladene
Wagen, Zahl 109316 8491 94484 4046 1515 4869 985 223706

Entladene
Wagen, Zahl 104350 5505 195214 4703 5093 7408 3098 325371

Verwiegungen
auf der Gleis-
brückenw., ZI. 5837 - - 323 746 811 147 7864
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d) Verladene Güterwagen nach Güterarten

I Verladene Güterwagen
Art der Güter

I I I 19571954 1955 1956

I
Stückgut 42638 45164 45822 46931 ISammelgut 5451 6398 7555 8084
lebendvieh 625 193 378 688
Fleisch, Fleiischwaren und Fette 15 91 11 55
Getreide und Mehl 1889 4401 5709 4042
Kartoffel 38 28 41 24
Obst und Gemüse 54 44 57 5
Zucker 16 38 651 76
Sonstige lebensmittel 864 655 672 717
Getränke 2 3 - -
Zement 397 1 381 658 464
Andere Baustoffe 7790 10517 11359 11964
Papier und Papierwaren 281 383 409 356
Holz aller Art 1056 1343 1237 1320
Maschinen lund Werkzeuge 1 716 2054 1723 2296
Eisen und Metalle 29632 34335 39355 44 231
Erze 145 55 81 76
Kohle und Koks 31 131 31825 38284 38288
Erdöl und Erdölprodukte 345 579 878 707
Futtermittel 275 638 395 307
Kunstdünger 35665 35409 37659 49331
Zuckerrübe und Schnitte 72 96 72 81
Sonstige G:üter 17071 20213 10537 I 13663

Zusammen 177168 195843 203543 I 223706
e) Ausgestellte Fahrtausweise

I Linz I Klein- I llnz I I InsgesamtArt der Fahrtausweise Haupt- Urfahr
bahnhaf münchen Wegscheid

,

Arbeiter- und ermä~igte
Wochenkarten 1 112 118 79 80 1389

Arbeiterfahrkarten 2623 43 14 699 3379
Schülermonatskarten 95 6 - 31 132
,Schülerfahrkarten 1102 - - 116 1218

f) Ausgegebene Fahrkarten und ausgehende Fahrten

Art, der Fahrkarten
I I Aus~egebene I Von Linz

,

! Fa rkarten ausgehende Fahrten

Arbeiterwochenkarten 55560 277800
Arbeiterfahrkarten 67580 67580
Schülermonatskarten 1320 26400
Schülerfahrkarten 12180 12180
Gewöhnliche Fahrkarten 2062226 2062226

Zusarhmen 2198866 I 2446186 '
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XV. SCHULWESEN

1. Gesamtübersicht über die Pflichtschulen

Lehrkrälle Schüler

Bezeichnung Schulen Klassen Lehrer Iandere ins- I davon
männlichiweiblich . '1 gesamt weiblich

Schuljahr 1956/57
Knaben-Volksschulen 18 141 80 63 26 5002 105Mädchen- Vo Iksschu len 18 129 3 133 34 4520 4469Gemischte Volksschulen 7 44 18 28 8 1509 685Hilfsschulen 5 44 18 29 8 727 331Knaben-Hauptschulen 11 100 135 6 26 3230 29Mädchen-Hauptschulen 10 89 3 108 45 2828 2828Gemischte Hauptschulen 1 5 4 3 1 152 92

Offentl. 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 I 570 1 261 I 396 1 157 11867719248

Schuljahr 1957/58
Kna ben- Vo Iksschu len 18 139 76 68 28 4720 157
Mädchen-Volksschulen 18 122 1 127 30 4166 4125
Gemischte Volksschulen 8 40 15 25 9 1428 656
Hilfsschulen 5 44 17 32 6 707 321
Knaben-Hauptschulen 11 99 140 4 23 3224 -
Mädchen-Hauptschulen 10 94 I 2 116 41 2948

1
2948

Gemischte Hauptschulen 2 9 9 4 4 264 153
Offentl. Schulen zus. 72 1 547 1 260 I 376 I 141 11745718360

Private Volksschulen 2 I 8 I - I 8 I 1 I 316
1

316
Private Hauptschulen 2 8 - 15 8 340 340

Private Schulen zus. 4 1 16 1 - 1 23 1 9 1 6561 656

Insgesamt 76 1 563 1 260 1 399 1 150 11811319016

'1 Rellglonolehrer, Lehrerinnen für MidchenhandarbeU und oonollge Lehrpersonen.
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1. Volksschulen nach Klassen und SchUlerzahl

Lehrkräfte Schüler

Bezeidmung Klassen Lehrer I ins~ I davonandere
männlichiweiblich gesamt weiblich

KV. 1 Ada Ibert-Stifter-Schu le 5 2 3 1 159 88
KV. 3 Mozarlschule 8 4 5 2 282 -
KV. 4 Römerbergschule 4 3 1 3 119 -
KV. 5 Goelheschule 5 4 1 - 151 -
KV. 6 Sle'lzhamerschu le 8 5 3 2 249 -
KV. 7 Brucknerschule 5 3 2 1 175 -
KV. 8 Olfo-Glöckel-Schule 6 5 1 2 187 -
KV. 9 Weberschule 6 5 2 - 208 -
KV. 10 Schulgassenschule 7 2 5 1 245 11
KV. 11 ZeppeMnschule 18 11 7 3 595 -
KV.12 Dieslerwegschule 14 9 5 1 435 -
KV.13 SpalIerhofschule 7 5 2 1 272 -
KV.14 Siepha n-Fadinger-Schule 5 4 1 3 186 21
KV.15 Harbachschule 9 3 7 1 342 16
KV.16 Dr.-Karl-Renner-Schule 16 4 13 4 561 -
KV.17 Bindermichlschule 6 2 4 - 230 -
KV.18 Uniergaumbergschule 4 2 3 1 131 -
KV. 19 Dodhalleschule 6 3 3 2 193 21
MV. 1 Mozarlschule 7 - 7 2 255 255
MV. 2 Baumbachschule ,) - - - - - -
MV. 3 Römerbergschule 4 - 5 - 91 91
MV. 4 Goelheschule 4 - 4 1 120 120
MV. 5 Sle'lzhamerschule 6 - 6 2 210 210
MV. 6 Grillparzerschule 4 - 4 - 127 122
MV. 7 Olfo-Glöckel-Schule 7 - 7 2 236 227
MV. 8 Kiridlenschule 6 - 6 1 195 195
MV. 9 Weberschule 7 - 9 2 231 231
MV. 10 Zeppel'inschule 14 - 14 2 481 481
MV.ll Die,slerwegschule 10 - '10 3 361 361
MV. 12 SpoIlerhofschule 6 - 6 1 219 213
MV. 13 Siep han-Fadi nger-Schu le 5 1 6 1 180 172
MV.14 Harbachschule 8 - 9 4 2'96 296
MV.15 Dr.-Rarl-Renner-Schule 17 - 17 3 600 600
MV.16 Bindermichlschule 8 - 8 2 285 285
MV. 17 Unfergaumbergschule 4 - 4 1 114 114

') mit KV. 1 Izusammengelegt.
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Nod!: 2. Volkssd!ulen nad! Klassen und Sd!ülerzahl

Lehrkräfte Sd!üler

Bezeld!nung Klassen Lehrer I . ins- I davonandere
männlichlweiblid! gesamt weiblid!

MV. 18 Dorfhalleschule 5 - 5 3 165 152

GV. 1 Margarethenschule 1 - 1 - 32 16

GV. 2 Auhofschule 4 2 .2 1 146 65

GV. 3 Pöstlingbergschule 3 1 2 2 91 49

GV. 4 Magdalenaschule 6 3 3 2 206 99

GV. 5 Karlhofschule 5 2 3 1 175 76

GV. 7 Stadlerschule 9 3 6 2 361 149

GV; 9 Posthofschule 6 2 4 - 217 101

GV.l0 Karlhofnotschule (Petrinum) 6 2 4 1 200 101

Mädchen-Volksschule Brucknerstra~e 4 - 4 1 173 173

Mädchen-Volksschule Ursulinen 4 - 4 - I 143 143

I
Zusammen 309 I 92 1228 I 68 11063015254

3. Hilfsschulen nach Klassen und Schülerzahl

Lehrkräfle Sd!üler

Bezeid!nung Klassen Lehrer I Ober-\ do~on
männ-I weib- andere haupt ift-
lid! lid!

I HiS. 1 Altstädlerschule 6 3 6 1 90 48

HiS. 2 Diesterwegschule 6 2 4 1 104 43

HiS. 3 Spa~lerholschule 9 3 6 2 162 89

HiS. 4 Karlhofschule 9 4 5 1 136 44

HiS. 5 Kleinmünchen 14 5 11 1 215 97

Zusammen 44 I 17 I 32 I 6 I 707 I 321
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41. Hauptschulen nach Klassen und Schülerzahl

Lehrkräfte Sehiiler

Bezeichnung Klassen Lehrer I über. I davon
00 I Ob andere weib-

mann- wal- haupt liehlieh lieh

KH. 1 Ada Ibert-Stifter-Schule 7 10 - 3 260 -
KH. 2 Goetheschule 8 13 - 3 294 -
KH. 3 Stelzhamerschule 5 9 - 1 172 -

KH. 4 Otto-Glöckel-Schule 15 20 1 2 467 -
KH. 5 Jahilschule 10 15 - 3 310 -
KH. 6 Peskllozzischule 8 10 - 2 234 -
KH. 7 Diesterwegschule 12 "17 1 3 401 -
KH. 8 Harbachschule 7 10 - 1 215 -
KH. 9 Spalierholschule 10 14 1 2 333 -
KH.l0 Jahnschule 7 8 1 2 214 -
KH. 11 Dr.-I<arl-Renner-Schule 10 14 - 1 324 -
MH. 1 Mozartschule 11 - 14 6 355 355

MH. 2 Goetheschule 12 - 14 6 408 408

MH. 3 Baumbachscliule 8 ~ 10 4 253 253

MH. 4 Raimundschlile 10 - 11 7 322 322

MH, 5 Hin$enkampschule 9 1 10 3 2l!5 265

MH. 6 Zeppelinschule 8 1 11 2 226 226

MH. 7 Harbachschule 8 - 10 3 249 249

MH. 8 Hinsenkampschule 8 - 11 3 245 245

MH. 9 Dr.-Karl-Renner-Schule 12 - 14 5 372 372

MH.l0 Bindermichlschule 8 - 11 2 253 253

GH. 1 Stepha n-Fad inger-Schule 5 5 2 2 148 90

GH. 2 Auholschule 4 4 2 2 116 63

Mädchen-Hauptschule Ursulinen 4 - 7 4 158 158

Mädchen-Hal~ptschule Brucknerstra~e 4 - 8 4 182 182

Zusammen 210
1

151
1

139
1

761677613441
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s. Lehrpersonen
Volksschule Hauplschu le Hilfsschule

Lehrpersonen
männ-I weib-I männ-I weib-I männ-I weib-Ilich lich zus. lich lich zus. lich lich zus.

Lehrer 92 228 320 151 139 290 17 32 49

Religionslehrer 21 24 45 29 3 32 1 1 2
Lehrerinnen

für Mädchen-
-

handarbeit - 23 23 - 32 32 - 4 4

Sonstige

Lehrpersonen - - - 2 10 12 - - -

Zusammen 113
1

275
1

388
1

182
1

184 I 366
1

18
1

37
1

55

6. Schüler nach Schulsfufen

Schulslulen Volksschule- Hauplschule Hilfsschule
Schüler aul der

Schulslule männ-Iweib- I männ-I weib- I zus. männ-I weib- Ilich lich zus. lich lich lich lich zus.

1 1252 1232 2484 - - - 50 47 97

2 1 112 1091 2203 - - - 60 42 102

3 1249 1192 2441 - - - 72 49 121

4 1227 1241 2468 - - - 73 65 138

5 69 42 111 1051 1098 2149 58 49 107

6 238 177 415 757 783 1540 43 38 81

7 127 164 291 695 726 1421 29 28 57

8 102 115 217 666 743 1409 1 3 4

9 - - - 166 91 257 - - -

Zusammen 5376152541106301333513441167761 386
1

321
1

707
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,7. Millelschulen nach Klassen und 5chülerzahl

Lehrer Schüler
Bezeichnung Klassen

über. I davon männ-I weib-Ihaupt weiblich lich lich zus.

Bundesgymnasium 14 35 3 392 29 421
Bundesrealgymnasium 30 54 3 966 - 966
Bundesreal;schule 24 48 3 698 18 716
BischöfI. Pl'ivatgymn. Koll. Petrinum 12 25 1 338 - 338
Bundesstac]lI. Arbeitermillelschule 161) 33 - 322 47 369
1. Bundesr,ealgymn. für Mädchen

und Frauenoberschule 26 53 42 - 891 891
2. Bundesr,ealgymn. für Mädchen

und Frauenoberschule 24 48 31 - 761 761
.Mädchenmillelschule der Kreuz-

schwestern 8 24 14 - 282 282

Zusammen 154 1 320 1 97 1271612028 14744
,) Halbjahrslehrgänge.

8. Mittelschüler nach 5chulslufen

Schüler in der ••• Klasse
lIezeichnung zus.

1. I 2. I 3. I 4. I s. I 6. I 7. I 8.

Bundesgymnasium 108 66 55 54 51 31 26 30 421

Bundesrealgymnasium 167 127 163 130 126 82 107 64 966

Bundesrealschule 119 102 109 122 101 67 54 42 716

Bischöfl. Priv,atgymn. Koll. Petrinum 63 46 47 48 39 37 32 26 338

Bundesstaat!.. Arbeitermillelschule') 145 41 49 25 33 14 35 272
) 369

1. Bundesrea',lgymn. für Mädchen
und Frauenoberschule 138 105 128 130 100 101 108 81 891

2. Bundesrea'lgymn. für Mädchen
und Frauenoberschule 128 96 115 120 100 85 64 53 761

Mädchenmiltelschule der Kreuz-
schwestern 54 50 43 37 27 25 23 2:3 282

Zusammen 922163317091666157714421449 34614744

') Halbjahrslehrgänge. ') Darunter 14 Schüler aul der 9. Schulslule.
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9. Mittelschüler nach der Staafszugehörigkeit .
C
GI

"'C c ii
-5 c " a

ÖBezeichnung
.• .~ Vio! ~ c '.• Zu••c ~ GI :;;

.! c ;; Ö Gi GI "'Ei
""

GI Cl Cl "'C
;; Cl

Ö " VI 0 C ~ C
.• C

0 U ... ::> < Vi ::>

Bundesgymnasium 414 7 - - - - - - - 421
Bundesrealgymnasium 950 13 - - - - - - 3 966
Bundesrealschule 709 6 - - - - 1 - - 716
Bischöfl. Privalgymn. Koll. Pelrinum 338 - - - - - - - - 338
Bundesslaail. Arbeifermilfelschule 368 - - - - - 1 - - 369
1.Bundesrealgymn. für Mädchen 880 7 - - - - 1 - 3 891
2.Bundesrealgymn. für Mädchen 738 18 - - 1 - 1 2 1 761
Mädchenmillelschule der Kreuz- -Ischweslern 280 2 - - - - - - 282

Zusammen 4 6771531-1 ~ 1 11-1 41 21 7147441)

') Davon Muttersprache Deutsch 4 736.

10. Mittelschüler nach der Religion

"
] ~ ..: :E c.~ c .~..: ;; ,,';;

~9 ';;c
Bezeichnung ;; Gi 0 -7 •- 0 Gi Zu••

-'( .s: .ij -5 "'C~ C '"Cl ;; 0.s:"'C " GI
E c :l!: .! .! > c.• -c
'0 > < l5 l5 ~:> "'C .s:
'" w < 0

Bundesgymnasium 367 45 2 - - 1 - 6 421
Bundesrealgymnasium 763 162 3 - - 2 1 35 966
Bundesrealschule 597 92 2 - - 2 3 20 716
Bischöfl. Privalgymn. Koll. Pelrinum 338 - - - - - - - 338
Bundesslaall. Arbeilermillelschule 335 21 1 - - 4 - 8 369
1. Bundesrealgymn. für Mädchen 721 137 2 - - 3 - 28 891
2. Bundesrealgymn. für Mädchen 539

1

173 3 - - 4 1 41 761
Mädchenmillelschule d. Kreuzschw. 282 - - - - - - - 282

Zusammen 3 94216301131-\. -1161 51138~
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11. Lehrerbildungsanstalten
Prival-lehre-

Bundes-lehrer- Bischöfliches rinnenbildungs.
bildungsensIeIl Lehrerseminar anslell d. Kreuz-

Bezeichnung schwestern

männ-I weib-I männ-I weib-I männ-I weib-
lichlich lich lich lich lich

I Hauptberufliche lehrpersonen

lehrerb i1dungsanstalten 22 11 8 - 1 4
Angeschlossene Obungsschulen 4 5 4 - - 17
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen - 2 - - - 2
Bildungsanst. f. Arbeitslehrerinnen - - - - - 1

Nebenberufliche lehrpersonen

leh rerbi Idun:gsansta lien 2 - 12 - 2 7
Angeschlossene Obungsschulen - - 2 - .1 1
Bildungsanst" f. Kindergärtnerinnen - - - - 2 1
und Horte

Klassenzahl

leh rerbi Idungsanstallen 5 I 5 5 - - 3
Bildungsanst.. f. Kindergärtnerinnen - 3 - - - 2
Bildungsanst. f. Arbeilslehrerinnen - 1 - - - 1
Angeschlossene Obungsschulen 9 4 - - 13

Studierende

lehrerb i1dungsansta lien 150

I
155

I
153 I - I - I 87

Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen - 90 - - - 63
Bildungsanst. f. Arbeitslehrerinnen - 24 - - - 21

Studierende zusammen 150 I 269 I 153 I - I - I 171

Davon Röm isch-katholisch 132 I 237

I
153 I - I - I 170

Evangelisch und sonstige 16 26 - - - 1
ohne Religionsbek. 2 6 - - - -

Schüler der angeschi. Obungsschulen

Schüler auf der 1. Schulstufe 30 29 35 - - 57
2. . 29 31 35 - - 47
3. . 31 31 38 - - 61
4. . 28 29 36 - - 45
5. . - 1 - - - 80
6. . 2 6 - - - 80
7. . 2 11 - - - 44
8. . 2 7 - - - 69

Schüler überhaupt 124 I 145 I 144 I - I - I 483

Kindergärten

Kinder im angeschI. Kindergarten 25 I 25 I - I - I 44 I' 58
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11. Mittlere LehranstaltenI I Lehrkräfte I 'Schüler
Mifllere Lehranslallen Klassen haupt-I neben- männ.1 weib- I über-

beruH. beruf/. lich lich haupf

Bundesgewerbeschule 32 77 9 957 72 1029
Bundeshandelsakademie 28 } 56 } 9 440 470 910
Handelsschule 9 51 299 350
Höhere Bundeslehranstalt für

Frauenberufe 20 51 4 - 361 361
Höhere Lehranstalt für wirtschaft-

liche Frauenberufe der Ursulinen 5 12 8 - 138 138
Zusammen 94 I 196 I 30 11448 11340 12788

13. Berufsschulen

Fachgruppen Schüler Schülerinnen Zusammen

Berufsschule I

Bekleidungsgewerbe 52 505 557
Friseure 47 343 390
Kunstgewerbe 226 71 297
Nahrungsmiftelgewerbe 553 36 589

Zusammen 878 I 955 I 1833
Berufsschule 11

Bauschlosser 255 - 255
Maschinenschlosser 1168 - 1168
Mechaniker und verw. Gewerbe 103 - 103
Kraftfahrzeugmechaniker 330 - 330
Eleklrogewerbe 578 1 579
Spengler und Installateure 527 - 527

Zusammen 2961 I 1 I 2962
Berufsschule 111

Tischler 410 1 411
Mischberufe 16 16 32
Baugewerbe, Stein metze 512 - 512
Dachdecker - - -
Maler 295 2 297
Hafner 75 1 76
Chemiker 100 59 159
Optiker - - -
Glaser 91 - 91

Zusammen 1499 I 79 I 1578
Kaufmännische Berufsschule ,

Zusammen 679 I 1853 I 2532
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XVI. BAUT,Ä TI G KElT

1. Die Entwicklungstendenzen der Bautätigkeit 1954-1957

Die Statistik der Bautätigkeit bestand bisher darin, die Zahl der fer-
tiggestellten Gebäude und Wohnungen zu ermitteln, wobei noch
eine Gliederung nach der Grö~e der Wohnungen erfolgte. In dieser
Form konnte die Statistik nicht den Anforderungen entsprechen. Die
Kritik richtete sich in erster Linie darauf, da~ die statistischen Ergeb-
nissenicht nur verspätet vorgelegt wurden, sondern auch eine zeitliche
Verzerrung erfolgte, weil die Benützungsbewilligung nach der Fertig-
stellung bzw. die statistische Meldung nicht selten längere Zeit ver-
zögert wurde. Die Wohnungsnot wäre so gro~, da~ die vorzeitige
Benützung manchmal stillschweigend geduldet werden mü~te.

Zu diesen verwaltungsmä~igen Schwierigkeiten treten noch die Er-
schwerungen, die durch die Bautätigkeit selbst hervorgerufen wer-
den. Die verhältnismä~ig lange Bauzeit führt dazu, da~ ein Bauvor-
haben nur unter günstigen Bedingungen im gleichen Kalenderjahr
vollendet werden kann. Von der Baugenehmigung bis zum Bau-
beginn geht manchmal kostbare Zeit verloren. Bauunterbrechungen
können durch Finanzierungsschwierigkeiten, Baumaterialmangel,
Bauarbeitermangel usw., schlie~lich auch durch Frost erzwungen wer-
den. Die Folge ist, da~ am Ende eines Baujahres ein Bauüberhang,
ein kleinerer oder grö~erer Bestand von im Bau befindlichen Gebäu-
den vorhanden ist. Er kann sehr hoch, aber auch sehr niedrig und
von Jahr zu Ilahr starken Schwankungen unterworfen sein. Er ist keine
konstante Grö~e .und dem Bauüberhang kommt deshalb eine erheb-
liche Bedeutung bei der Beobachtung der Baukonjunktur zu~Nament-
lich in kritischen Zeiten, wenn die Baustatistik die Orientierungsgrund-
lagen für wirtschafts-, finanz- und wohnungspolitische Entscheidungen
zur Verfügung stellen soll, ist Umfang und Struktur des Bauüberhan-
ges eine wichtige Informationsquelle. Eine lediglich auf den Benüt-
zungsbewilligungen aufgebaute Statistik der Bautätigkeit wird also
in entscheidenden Momenten versagen.
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Diese Mängel haben dazu geführt, mit Rücksichtauf die lange Bau-
zeit die Bautätigkeit in vier verschiedenen Stadien zu beobachten:

a) im Stadium der Planung: Baugenehmigungsstatistikals Ausdruck
für die Entwicklung des Bauwillens;

b) im Stadium des Baubeginnes: Baubeginnstatistik als Ausdruck für
die eigentliche Bautätigkeit und die damit verbundene MitteI-
bereitsteIlung und Kapazitätsfestlegung;

c) im Stadium der Bauvollendung: Statistik der Baufertigstellung als
Ausdruck für das Ergebnis der Bautätigkeit.

d) Am Jahresende mu~ eine Bestandsaufnahme der im Bau befind-
lichen Vorhaben durchgeführt werden, eine Bauüberhangserhe-
bung, um die effektiv bereits vollendeten, aber statistisch noch
nicht als fertig gemeldeten Gebäude und Wohnungen zu ermit-
teln, darüber hinaus aber auch die Unterlagen zu gewinnen für
die Frage, unter welchen Vordispositionen das neue Baujahr be-
ginnt. Nicht jede Baugenehmigung wird auch tatsächlich aus-
genützt. Es ist ferner von Bedeutung, das Stadium der im Bau
befindlichen Häuser am Jahresende festzustellen: noch nicht be-
gonnen - Rohbau noch nicht unter Dach - Rohbau unter Dach.

Da in Linz die Baustatistik nach dieser modernen Methode seit 1954
bearbeitet wird, kann das Ergebnis mehrerer Jahre verglichen und
beurteilt werden, in welchem Umfange Einblick in den Ablauf der
Bautätigkeit gewonnen werden konnte.
In der Statistik der Baugenehmigungen kommt der Bauwille zum
Ausdruck, der sich bereits bis zu Bauplänen und zur Sicherstellung
der baubehördlichen Genehmigung verdichtet hat. In der Statistik
der Baugenehmigungen wird sich am frühesten eine Änderung der
Konjunktur ankündigen, denn hier können die Dispositionen der
Bauherren noch verhältnismä~ig leicht korrigiert und der Wirtschafts-
lage angepa~t werden. In diesem Zusammenhange interessiert zu-
nächst die Zahl der Baugenehmigungen, wobei es weniger auf die
Gebäudezahl ankommen kann als auf das Bauvolumen, welches zu-
treffender ausgedrückt wird durch die Zahl der Wohnungen in die-
sen Gebäuden - oder die Zahl der Wohnräume, weil hierbei die
verschiedene Grö~e der Wohnungen berücksichtigt würde - oder
den umbauten Raum - oder die Wohnfläche -oder die geschätz-
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ten reinen B:aukosten.Dem umbauten Raum und den veranschlagten
reinen Baukosten kommt dabei die Eigenschaft eines Generalnenners
zu, welcher das Bauvolumen von Wohngebäuden und Nichfwohn-
gebäuden (Geschäftshäuser, Schulen, Fabriken, Werkstätten, Gara-
gen usw.) in einer Summe zu berechnen gestattet. Eskann dann beur-
teilt werden, ob beispielsweise die Kapazität der Bauwirtschaft durch
die Wohnbautätigkeit voll ausgenutzt ist oder durch den Bau von
Nichtwohngebäuden ergänzt werden sollte und ähnliche Fragen,
welche auch bei den Dispositionen für Baumaterialversorgung, Bau-
arbeitereinsatz usw. eine Rolle spielen.
In der nachstehenden IJbersicht sind nur die Baugenehmigungen für
Neubau und Wiederaufbau von Gebäuden aufgeführt und Umbau
und Ausbau von Gebäuden unberücksichtigt geblieben.

Baugenehmigung van VVohngeböuden I 1954 I 1955 I 1956 I 1957

Häuser 248 449 268 276

Wohnungen 1908 2654 2076 2295

Wohnräume 5455 8446 6650 7282

Wohnräume je Wohnung 2,9 3,2 3,2 3,2

Umbauter Raum in 1000 m3 472 909 674 675

Veranschlagte reine Baukosten
in Millionen Schilling 175 351 272 303

Veranschlagte reine Baukosten
je Wollmungin 1000 S 92 133 131 132

Baugenehmigung von Nichlwohngeböuden I 1954 I 1955 I 1956 I 1957

Häuser 118 165 205 199

Umbauter Raum in 1000 m3 189 100 200 265

Veranschlagte reine Baukosten
in Millionen Schilling 53 27 70 88

Eszeigt sich, da~ die Zahl der Häuser, für welche Baugenehmigungen
erteilt wurden, von Jahr zu Jahr schwankt und da~ es kaum möglich
sein dürfte, mit diesen Häuserzahlen eine richtige Vorstellung über
die Bautätigkeit zu erlangen. Denkbar wäre es nur, wenn alle Häli.,.
ser annähernd gleich gro~ wären. Tatsächlich bestehen aber hier-die
grö~ten Untierschiede und es werden neben Einfamilienhäusern und
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grö~eren Wohnhäusern auch Hochhäuser errichtet, welche nicht ein-
fach zusammengezählt werden können. Etwas besser kommt das
Bauvolumen in der Zahl der Wohnungen zum Ausdruck, weil hierbei
in gewissem Umfange auch die Grö~e der Häuser berücksichtigt wird.
Die Baugenehmigungen beliefen sich auf 1 908 Wohnungen (in
Wohngebäuden; die wenigen Wohnungen, welche in Nichtwohn-
gebäuden vereinzelt vorkommen, bleiben hier und in den weiteren
Ausführungen au~er Betracht) im Jahre 1954,' im folgenden Jahre
1955 auf 2654 Wohnungen, im Jahre 1956 auf 2076 Wohnungen und
im letzten Jahre 1957 auf 2295 Wohnungen. Gegenüber der Höchst-
summe von 2654 Wohnungen im Jahre 1955 war 1956 ein Rückgang
zu verzeichnen, der im letzten Jahre teilweise wieder aufgeholt
wurde. - Die Beurteilung des Bauvolumens nach der Zahl der Wohn-
räume (Zimmer, Kabinett und Küche als Wohnräume gerechnet) er-
gibt keinen besseren Ma~stab als die Zahl der Wohnungen, weil die
Durchschnittsgrö~e der Wohnungen in den letzten Jahren ziemlich
gleich blieb mit 3,2 Wohnräumen je Wohnung. Das Jahr 1954 ergab
eine geringere Durchschnittsgrö~e, weil hier in grö~erem Umfange
Kleinstwohnungen in Schlichtbauweise für Hochwassergeschädigte er-
richtet wurden. Dieser Umstand kommt 1954 auch bei den sehr niedri-
gen veranschlagten reinen Baukosten je Wohnung im Betrage von
92000 Schilling zum Ausdruck. In den letzten drei Jahren beliefen
sich die veranschlagten reinen Baukosten je Wohnung auf 131000
bis 132000 Schilling.

Bei den Nichtwohngebäuden ergibt sich eine stärker schwankende
Entwicklungstendenz. Die Zahl der Baugenehmigungen für Häuser
wird hier weitgehend durch kleine Bauvorhaben (Garagen) bestimmt,
deren Bedeutung beim Bauvolumen (umbauten Raum) bzw. veran-
schlagten reinen Baukosten zurückgeht. Entscheidend ist hier der Bau
von öffentlichen Gebäuden und gewerblichen Gebäuden, der teils
abhängig ist von der Höhe der Budgets des Bundes und der Landes-
regierung und des Magistrats Linz, teils von der Investitionstätigkeit
der Wirtschaft. Es sind deshalb die Schwankungen des Bauvolumens
von Jahr zu Jahr au~erordentlich gro~. - Von Interesse ist der Anteil
des Bauvolumens für Wohnhäuser und Nichtwohngebäude. Vom
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gesamten Bduvolumen der Baugenehmigungen belief sich der Anteil
von Nichtwohngebäuden, abgesehen vom Jahre 1955 auf etwa ein
Viertel bis ein Fünftel des Bauvolumens.

IProzentanteil des Bauvolumens für Nichtwohngebäude
Jahre

umbauter Raum I veranschlagte Baukosfen

1954 28,6 23,4
1955 9,9 . 7,2

1956 22,9 20,4
1957 28,2 22,4

Die genehmigten Wohnungen nach Bauherren

..
Zahl der genehmigfen Wohnungen

Bauherren 1954 I 1955 I 1956 I 1957

abs. I '/, Iabs. I 'I. Iabs. I 'I. Iabs. I ./.
Gebietskörperschaften 293 1;5 195 7 16 1 287 12
Gemeinnützige Bauvereinigung 1213 64 1777 67 1537 74 1769 77
Personengemeinschafl priv. Rechts 90 5 204 8 278 14 40 2
Erwerbs- und Wirfschafls-
unternehmen 80 4 88 3 8 - - -

Selbständige Erwerbstätige 101 5 173 6 92 4 68 3
Beamte 23 1 27 I 38 2 26 1
Angestellte 36 2 91 3 36 2 46 2
Arbeiter I 61 3 78 3 49 2 52 2
Rentner und Pensionisten 9 I 8 I 18 I 7 1
Unbekannt 2 - 13 1 4 - - -

Zusammen 19081'00126541'00 120761'00 122951100

Der Bauwille konzentrierte sich in den letzten Jahren immer stärker
auf gemeinnützige Bauvereinigungen, deren Anteil von 66 Prozent
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der Wohnungen von Jahr zu Jahr anstieg bis auf 77 Prozent im Jahre
1957. Grö~erenSChwankungen unterlag die Bauinitiative von Ge-
bietskörperschaften, wobei im letzten Jahre die Bundesbahn hervor-
trat. - Bei den Bauherren, die als Personengemeinschaften des pri-
vaten Rechts gezählt wurden, handelte es sich überwiegend um den
Bau.von Eigentumswohnu~gen. Da diese Gruppe eine neue organi-
satorische Form und Anerkennung als gemeinnützige Vereinigung
gefunden hat, dürfte der Rückgang 1957 nur eine vorübergehende
Erscheinung. sein bzw. bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen
aufscheinen. - Symptomatisch ist der Rückgang des Bauwillens bei
Erwerbs- und WirtschaHsunternehmen, welcher von Jahr zu Jahr ge-
ringer wurde und im letzten Jahr vollends erlosch. - Die Bauinitiative
bei Privatpersonen beschränkte sich grö~tenteils auf Wohnungen für
den eigenen Bedarf des Bauherrn. Es entfielen auf Privatpersonen
(Selbständige Erwerbstätige, Beamte, Angestellte, Arbeiter, Rentner
und Pensionisten)

Jahre

1954
1955
1956
1957

Anteil der privaten Bauinitiative
Prozent

12
14
11
9

Seit dem Jahre 1955 sank der Prozentanteil der privaten Bautätigkeit
erheblich.

Der Bauwille stützte sich bei fast allen Bauvorhaben auf die Förde-
rung durch öffentliche Mittel.

Jahre

1954
1955
1956
1957

Anteil der Wohnungen, deren Bau mit
öffentlichen Milleln gefördert wurde

Prozent

98
99
97
96

Die Statistik des Bauüberhanges am Jahresende ermöglicht es, die
volle Bauleistung eines Kalenderjahres zu erfassen, die Zahl der be-
reits in Angriff genommenen Bauma~nahmen und den Grad des Bau-
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fortschrittes Ifestzuhalten. Solange es noch nicht gelungen ist, in öster-
reich die S'tatistik des Baubeginnes wenigstens vierteljährlich, am
besten monotiich zu bearbeiten, solange bildet die statistische Dber-
sicht über den Bauüberhang am Jahresende die beste Kontrolle
hinsichtlich der Vollständigkeit und Richtigkeit der Baustatistik. Jedes
Bauvorhaben, für welches eine Baugenehmigung vorliegt und noch
keine Benützungsbewilligung bei der Fertigstellung erfolgt ist, wird
am Jahresende durch Nachschau an Ort und Stelle kontrolliert.
Wenn eine lBeschränkungauf Neubau und Wiederaufbau von Wohn-
gebäuden erfolgt, dann ergab sich folgender Bauüberhang:

Zahl der Wahnungen am Jahresende

Bauzustand 1954 I 1955 I 1956 I 1957

abs. I 'I, abs. I 'I, abs. I 'I, abs. I 'I,
Bau noch nicht be-

gonnen 932 53,5 1276 43,8 1651 46,8 1874 50,3

Rohbau, noch nicht
unter Dach 246 14,1 435 14,9 788 22,4 867 23,2

Rohbau, unter Dach 563 32,4 1204 41,3 1087 30,8 987 26,5

Zusammen 1741 1100,0 129151100,0135261100,0 137281100,0

Von den 1 908 Wohnungen, deren Baugenehmigung im Jahre 1954
erfolgte, waren nur 167 Wohnungen im gleichen Jahre auch fertig
geworden., Der grö~te Teil schien im Bauüberhang auf, u. zw. waren
932 Wohnungen noch gar nicht begonnen, 246 lagen in Rohbauten;
welche nod;, nicht unter Dach gebracht werden konnten, und 563
Wohnungen befanden sich in rohbaufertigen Häusern unter Dach.
Die Zahlen für 1954 sind insofern unvollständig, als nur der Bau-
zustand VOln Bauvorhaben ermittelt werden konnte, deren Bau-
genehmigung im Jahre 1954 erteilt worden war. Es fehlen also die
Bauvorhaben, welche 1953'und früher genehmigt wurden. Diese lücke
wurde von Jahr zu Jahr, geringer; Die Zahl der noch nicht begon-
nenen Bauvorhaben stieg von Jahr zu Jahr an. Es mu~jedoch betont
werden, daf} hier so manches Bauvorhaben sowohl im Jahre 1955 als
auch 1956 und 1957 gezählt werden mu~te, wenn die Baugenehmi-
gung 1954 erfolgte und der Bau bis Ende 1957 noch nicht begonnen
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wurde. Unter den 1 874 Wohnungen, die bis Ende 1957 noch nicht
begonnen werden konnten, sind mehr als 75 grö~ere Projekte mit
über 1 300 Wohnungen, deren Baugenehmigung in den Jahren 1954
bis 1956 erfolgte. Diese hohe Zahl könnte zunächst erschrecken.Wenn
man die einzelnen konkreten Bauvorhaben durchgeht, so ergibt sich
jedoch, da~ es sich um ernste Projekte handelt, deren Finanzierung
längere Zeit erfordert. Gegenwärtig vergehen auch bei baureifen
und behördlich genehmigten Bauprojekten von der AntragsteIlung
bis zur Zuteilung von Wohnbauförderungsmitteln bei manchen Wohn-
bau fonds 4-5 Jahre Wartezeit.

Der echte Bauüberhang wird repräsentiert durch die Zahl der im Bau
befindlichen Wohnungen. In den beiden letzten Jahren belief sich
die Zahl der Wohnungen in Rohbauten auf 1 875 (Jahresende 1956)
bzw. 1 854 Wohnungen (Ende 1957). Diese Wohnungen werden im
folgenden Jahre bezugsfertig und können als Mindestzahl angesehen
werden. Dem echten Bauüberhang aus 1956 mit 1 875 Wohnungen
stand im folgenden Jahre eine Fertigstellung von 1 959 Wohnungen
(in Wohnhäusern) gegenüber. Eswurden also tatsächlich nur 84 Woh-
nungen mehr fertiggestellt, u. zw. handelt es sich hierbei um den stets
vorkommenden geringen Teil von Wohnbauvorhaben, deren Ge-
nehmigung und Fertigstellung im gleichen Kalenderjahr erfölgt ist.
Analog wird für 1958 mit der Fertigstellung des Bauüberhanges Ende
1957 (rund 2000 Wohnungen) gerechnet werden können.

Mit einer vorsichtigen Reserve wird ferner angenommen werden
können, da~ der verhältnismä~ig hohe Bestand von Bauvorhaben
(1 874 Wohnungen), deren Baubeginn Anfang 1958 noch nicht erfolgt
war, eine weitere Fortführung der Wohnbautätigkeit in Linz im .Um":
fang der beiden letzten Jahre auch für 1958/59 erwarten lä~t, wobei
diese Vermutung durch die Zunahme der Baubewilligungen im letzten
Jahre (2295 Wohnungen) gegenüber dem Jahr 1956 mit 2076 Woh-
nungen gesichert erscheint.

Gegenüber den Erkenntnissen, welche aus der Statistik der Bau-
genehmigungen und des Bauüberhanges gewonnen werden können
und die deshalb wertvoll sind, weil sie den Umfang der vermut-
lichen Wohnbautätigkeit in den kommenden zwei Jahren erkennen
lassen, tritt die Statistik der Baufertigstellungen in den Hintergrund.
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2.Baugenehmigungen 1957

Neubau und Wiederaufbau von Narmalgebäuden
Umbau, Ausbau

Arf der
und Erweiferung ')

Bauherren davon mit
Insgesamf davon mif öff. Milleln Insgesamf öffentI.

Mitteln

"
c " " c c~~ c~.;.. a.lD

. , ~~ ~~~GI ~Gl ~ C'= gt~a) ~GI .!.=~E:s g.!:", :; ~ E ~ g~co ~ & ~~(I)Gl.., GI Cl _.- E -6-:;;~1I) ~~ GI Cl
Arf der '""" ..,,, 5Eo -~o ..,,, SEc cCD ~o ~ ~ ~E -~o 'Ce .c~g~~o .ijj 0 c: _tC ~~o
Gebäude --IC -" ~~~ -" ~~ ~.g~ :c g ~.g~,;C.., ,;C" .., "0 •..:t~.- -S.g ,;Ce "'''0 E~-:;;g.c] ,,~ cC GI 0,;C EOo ~:g.E c,;C E 00 cP"- 0-, D 0 ~~.E N~ ~~.=N~ "'- ~.g.!.. NO NO " cNO " > 'e ~ ,,"'- >!~ N~ w

>~ ~e
) I

Gebiefs-
körperschallen 19 287 82,3 35040 122091 17 272 75.7 31840 22 28 2810 20 1350

Gemeinnützige
Bauvereinigungen 1481 769 493,2 227 625 128674 148 1769 "493,2 227625 14 2 1573 14 1560

Personengemein-
schall des

18,(privafen Rechfs 9 40 7068 176700 8 39 17.0 6688 2 - 110 - -
Erwerbs- und
Wirfschallsunfer-
nehmen - - - - - - - - - 7 - 712 - -

Selbsfändig
25,7 10835 5815 3 2352 7 1320Berufsfäfige 19 68 159338 11 55 14.0 21

Beamfe 10 26 9,1 3869 148 808 6 18 6,0 2669 8 1 522 2 130
Angesfellle 27 46 20,6 8266 179696 14 26 10,5 4220 14 20 1731 - -
Arbeifer 40 52 23,0 9424 181231 21 27 11,8 5168 15 8 850 - -
Renfner und
Pensionisten 4 7 3,0 940 134286 1 4 1.6 800 14 2 1628 9 1250

Ohne Beruf - -I - - - - -, - - 2 1 132
1
- -

Wohngebäude
1276122951 674.91303 0671 132 055/22612 2101 629.81 284 8251"9165112 42015215610zusammen

Olfenfliche 10 5 68.2 40720 - 8 5 66.0 39860 7 - 8600 7 7850
Gebäude

Ansfallen 5 5 16,2 7980 - 4 4 14,2 6880 - - 180 - 180
Gewerbliche
Gebäude 50 18 145,8 29661 - 8 15 26,S 9415 - - 7261 - -

Landwirfschalll.
Gebäude 3 - 2,4 264 - - - - - 2 - 940 1 260

Sonsfige Gebäude 24 1 2,8 751 - 4 - 0,7 201 - - 4444 - 785

Garagen 107 - 29,9 8199 - 3 - 0.6 18 - - 1842 - 315

NichfWOhngebäUdel I
29/ 265.3187575/

1
271 241 108.01 563741 91-123 2671 819390~usammen '199 -

Insgesamf I'475123241 940.21390 6421 - 253122341 737,81 341 1991'28165135687160 15000

I ') Die veranschlagfen reinen Baukasfen bein hallen auch den Aufwand für Umbau, Ausbau
und Erw'eiferungen für Nichfwchnzwed<e.
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3. Bauüberhang Ende 1957
Bauvorhaben

davon

E Bereils im Bau befindliche
Art der a tertiggest. Gebäude -c

Bauherren :0 u. bezogen, -6".- C

~ aber als unter Dach (rohbauferlig)
Ce

oE solche noch nichf -6g,
noch nicht teilweise noch nicht unter Dach 0"

C.<l

Art der gemeldet') bezogen 1) bezogen
Gebäude Öl " Öl " Öl " Öl Öl Öl" " ""tl C "tl C "tl C "tl C "tl C "tl C

:> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :>
'0 C _0 C '0 C -0 C -0 C -0 C
.<l ..c .<l ..c .<l ..c .<l ..c I .<l ..c .<l ..c

" 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " ~Cl ~ Cl ~ Cl ~ Cl ~ Cl ~ Cl

Gebielskörperschaften 27 392 4 60 - - 9 125 2 20 12 187

Gemeinnützige
Bauvereinigungen 256 3305 61 840 2 24 49 592 53 552 91 1297

Personengemeinschaft
des privaten Rechls 31 292 6 71 1 4 5 15 2 38 17 164

Erwerbs- und
Wi rlschaffsunterneh men 4 93 2 48 - - - - - - 2 45

Selbständige Berufsfötige 68 429 15 105 2 3 21 63 14 179 16 79

Beamte 61 111 24 28 2 2 21 25 6 16 8 40

Angestellte 76 124 14 26 14 19 26 40 12 15 10 24

Arbeiter 107 137 13 14 9 10 46 58 28 41 11 14

Ren'ner und Pensionisten 11 36 - - I 2 2 4 4 2 6 3 24

Ohne Beruf 1 1 - - - - 1 1 - - - -

Wohngeböude
17:r=zusammen 642 4920 139 1192 32 64 182 923 119 867

öffentliche Gebäude 13 49 3 14 - - 8 32 1 2 1 1

Anstalten 4 5 1 1 - - 1 2 2 2 - -
Gewerbliche Gebäude 16 27 7 8 3 4 2 7 2 5 2 3

Landwirlsch. Gebäude 1 1 - - - - 1 1 - - - -
50nslige Gebäude 1 1 1 1 - - - - - - - -
Garagen - - - - - - - - - - - -

Nichtwohngebäude mit
mind. 1 Wohnung 35 83 12 24 3 4 12 42 5 9 3 4

zusammen

.Insgesamt. 677 5003 151 1216 35 68 194 965 124 876 173 1878

Au~erdem

Um-, An- und

= I ~ I =1 ~Aufbouten - 171 - 45 - 14 - 28

Nolbouten - - - - - - - -
Nichtwohngebäude

26 I - 1691 -ohne 'Wohnungen 297 - 99 - 19 - 84 -

') Diese Gebäude und Wohnungen wurden in die Tabelten unter Baufertigstellungen ein-
bezogen.
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4. Bauferiigstellungen 1957
0) Gebäude und Wohnungen nach Bauherren

Neubau und Wiederaufbau I Umbau, Ausbau u.
von Normolgeböuden Erweiterung')

Art der I davon mit I Idav. mit
Insgesamt insgesamt öffentI.

,Bauherren . öffentlidlen Milleln Milleln

I~ c '"IE c I' , I c "05 .!~ 5~ " " co,,- ~ !-:; .-0
Art der c Cl< ",0 "'~ c Cl< Öle c Q) 010 c: ~ .•..•

GI ••• o~ . V1 " ~ c-" ~~IE~g", .. ~...:.~Geböude ~" ~~.! E :s g CI') C.!. c Q).~ 4i g .! E -::>",
"" ~~g .g 51.g.;; '!!.:lo ~;]-:i,,::> ,,::> ::>0 ~",oi! C'-I"::> ""O:'} ~o

:c~ -~]g amg-5G)m-] ~~ .8e c"o _~ äiäig G)g -~Iij~"50 E~ Q;'~:~];-at1J ~.~~..r::: o.J::" ~ .•• c- ..I:o •.. ::J

~e> N~ ::>.-1>~._,,-" C Ne> ~~t!: c~ ::>.+.;;;c ~~ ~.:l> •... - N CW > •..._

Gebietskörpersdloflen 5 65 20,7 879C135231 5 65 20,7 8790 30 12 2400 24 1350

Gemeinnützige Bau-
vereinigungen 97 1306 353,8 151822 116250 97 1306 353,8 151822 - 1 10 - -

Personengemein!ichaff
des privaten Redlls 18 230 76,9 34665 150717 18 230 76,~ 34665 8 - 465 2 230

Erwerbs- und Wirlsdlofls-
unternehmen 4 71 24,6 9726 136986 3 69 23,9 9416 2 - 360 2 360

Selbständige Bel'Ufstötige 24 133 65,7 2658 199864 18 125 56,9 2300 24 4 2495 9 1660
Beamte 34 43 24,4. 9341 217233 27 33 19,1 7013 8 1 504 2 130
Angestellte 40 72 30,8 11990 166528 33 60 26,0 10224 13 24 1457 3 320
Arbeiter 30 33 17,1 6615 200455 20 22 11,1 4350 7 4 505 - -
Rentner und Pensionisten 4 6 2,3 l11C 185000 2 4 1,5 720 6 2 607 1 185
O~ne Beruf - - - - - - - - - 4 - 248 - -
Wohngebäude

1256119591616,312606411133048122311914589,912500021102148/9051 14314235zusammen

Offentlidle Gebäude I 6 14 142'1 22310/ - ~I~3~512~30 -1- 892 - 892
Anstollen 1 1 1,0 380 - - - 218 - 180
Gewerblidle Gebäude 53 252) 105,4 21023 - 16 19

~.~9095 2 1 5022 - -
Landwirlsdlafllidle
Gebäude 4 - 2,8 510 - 1 - 0,1 28 - - 621 - 390

Sonstige Gebäude 30 13) 3, 1398 - 3 1 2.2 97~'- -13281 - 295
Garagen 102 - 18,7 3220 - 1 - 0, 166 - - 922 - 315

Nidltwohngebäude
1196141 1173,~ 488411 125123165.~ 308941 21 1109561-12072zusammen - 1

Davon Nidllwohngebäude

122141 1 50,41
24470

1 115/23137'i 198301 21-1
234

1-1-
mit mindestens -
I Wohnung

Insgesamf 1452120001790,o130948~ - 12481193~655.~280896110414912000714316307

1) Die veransdtlagfen reinen Baukosten beinhalten auch den Aufwand für Umbau, Ausbau und
Erweiterungen für Nidtfwohnzweck.e. 2) Au~erdem 4 Einzelzimmer. ') Desgi. 3
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b) Wohnungen in Wohnhäusern und anderen Gebäuden

Neubau und Wiederaufbau von Normalgebäuden

Arl der Bauherren davon Gebäude C davon Wohnungen GI~" mit ••• Wohnungen • GI EC
GI" ClE mit ••• Wohnräumen ,,"
" " ~E '0E

Art der Gebäude _'0

12-415-9110.19~!~r I 21 31 41 5 16 ~:hr

~E.c..o 00 ~~
~~ I ~; 1 0"N ~N

Gebietskörperschaften 5 - - 1 4 - 65 2 2 58 3 - - - 192
Gemeinnützige Bau-
vereinigungen 97 1 9 4 72 11 1306 11212 631 38~ 70 - - 206

Personengemeinschaft
3 11 26des privaten Rechts 18 1 1 2 230 9 44 110 40 1 - 839

Erwerbs- und Wirt-
schaftsunternehmen 4 - 1 - - 3 71 - 7 28 31 5- - 247

Selbst. Berufstätige 24 7 8 3 6 - 133 1 19 56 44 3 6 4 469

Beamte 34 26 8 - - - 43 - - 6 6 22 5 4 212

Angestellte 40 23 15 1 1 - 72 - 1 20 28 9 9 5 310

Arbeiter 30 27 3 - - - 33 - 1 6 1 9 11 5 172

Rentner- und
Pensionisten 4 3 1 - - - 6

-1-
- 3 2 1

=1
28

Ohne Beruf - - - - - - - - - - - - -
Wohngebäude

25618814811019411611959123126818491608116013311816675Zusammen

öffentliche Gebäude 6 1 1 - 1 - 14 3 6 4 1 - - - 31
Anstalten 1 1 - - - - 1- - - - - - 1 10
Gewerbliche Gebäude 53 10 7 - - - 25 1 3 5 10 J~2 99
Landwirfsch. Gebäude 4 - - - - - - - - - -

Sonstige Gebäude 30 1 - - - - 1- - ~I~ - 3
Garagen 102 -- - - -- - - - - - -

Nichtwohngebäude
1961131 81-1 tl-I 411 41 91101111 21 21 31143Zusammen

Insgesamt 4521101156110 195/1612000127127718591619116213512116818
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XVII. PERSONALSTAN D DER STADTVERWALTU NG
ANIFAN G 1958

1. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach Geschäftsgruppen

Geschäflsg,uppen I Beamte IAngesfellfeIArbeiter ') IZusammen
J. Prösididlverwaltung 185 73 246 . 504
10. Kulturve,rwaltung 16 75 13 104
11. Bezirksverwaltung 58 57 10 125
111. Wohlfahrlsverwaltung 67 164 124 355
IV. Bauverwaltung 242 91 485 818
V. Finanz- u. Vermögensverwaltung 96 21 175 292
VI. Anstalte,n und Betriebe 162 466 787 1415

Kontrollamt 4 5 - 9
Stadtwerke Linz 65 20 276 361

Zusammen 895 I 972') I 2116 I 3983
') Vertragsarbeiler und Beamte in handwerklicherVerwendung.
') Auryerdem32 Lehrerinnenund 25 Lehrer an der Musikschuleder Sladt Linz.

2. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach dem Alter

Beamte Angesfeille Arbeiter Oberhaupt

Aller
männ-\ weib- männ-I weib- männ-I weib- männ-I weib-I zus.lich lich lich lich lich lich lich lich

14-19 - - 4 65 38 70 421 135 177
20-24 - - 19 131 78 24 97 155 252
25-29 14 - 54 108 107 35 175 143 318
30-34 68 19 63 162 121 67 252 248 500
35-39 112 32 37 109 128 86 277 227 504
40-44 119 24 17 41 155 98 291 163 454
45-49 136 32 16 33 220 115 372 180 552
50-54 144 28 24 26 286 104 454 158 612
55-59 109 17 18 14 197 78 324 109 433
60-64 33 5 18 4 104 4 155 13 168
65 und mehr 3 -

I 3 - 1 - 7 - 7
unbekannt - - 6 - - - 6 - 6

Zusammen 738\ 1571 2791 693114351 681 \2 45211 531 13 983
Durchschnitts-

46.02144.94138.03130,46144.10140,47143,89136,39141,01alter
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3. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach Familienstand

Beamte Angestellte Arbeiter Oberhaupt
Familienstand.

bzw.
Kinderzulagen männ-I weib- männ-I weib- männ./ weib- männ-I weib-I zus.lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh

ledig I 44 105 67 394 I 205 239 316 738 1054
Verheiratet 676 40 202 239 1178 278 2056 557 2613
Verwitwet 6 6 2 25 13 70 21 101 122
Geschieden 12 6 5 35 39 94 56 135 191
unbekannt - - 3 I 3 - 3

Zusammen 738 I 157 I 279 I 693 114351 681 12 45211 531 13 983

davon
erhielten

... Kinder-
zulagen')

0 324 149 170') 639 758 542 1252 1330 2582
1 218 8 65 39 338 102 621 149 770
2 118 - 31 12 199 23 348 35 383
3 51 - 8 3 91 13 150 16 166
4 16 - 3 - 32 1 51 1 52
5 6. 2 - 9 - 17 - 17
6 5 - - 4 - 9 - 9
7 - - - 2 - 2 - 2
8 - - - 1 - 1 - 1
9 u. mehr - - - 1 - 1 - 1

.

1 I I 1
693

1
1435

1
12 45211 531 13 983Zusammen 738 157 279 681

1) Kinderzulagen werden für unversorgte Kinder bis zum 21. Lebensjahre gezahlt und

darüber hinaus nur in Ausnahmefällen bewilligt, wenn die Berufsausbildung des Kindes

ooeh nieht abgeschlossen ist.
') Darunler 3 unbekannt.
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4. DurchschnittlicherMonats-Bruttoverdienst des städt. Personals

1. Jänner 11. Jänner 11. Jänner 11. Jänner 11. Jänner
Dien,tpostengruppen

.1954 1955 1956 1957 1958

Schilling

Beamle

AIII-IX Höherer Diensl 3669 4224, 5057 6843 6773
B li-VII Gehobener Fachdiensl 2371 2649 3107 4379 4339
C I-V Fachdiensl 1805 2004 2305 2884 2897
D I-IV Mitllerer Diensl 1564 1734 1959 2388 2435
E 1-11I Hilfsdiensl 1449 1584 1788 2032 2003

Durchschnitt 1988 I 2237 I 2590 I 3363 I 3426

Angestellte

.a III-VII Höherer Dienst 1905 2134 2420 3252 3390
b li-VII Gehobener Fachdienst 1666 1694 2032 2524 2616
c I-IV Fachdienst 1408 1532 1783 2106 2162
d 1-111 N\illierer Dienst 1301 1402 1556 1649 1704
e 1-111 Hilfsdienst 1264 1317 1355 1383 1425

Sonstige 1415 1286 I 1473 1467 1211')

Durchschnill 1423 I 1529 I 1722 I 2051 I 1920

Arbeiter

1 Vorarbeiter I. Klasse 1665 1754 1883 2528
2 Vorarbei:ter 11. Klasse 1658 1823 2046 2485
3 Fad1arbeiter 1684 1848 2003 2431
4 Fahrer, Schaffner usw. 1 562 1701 1810 2199
5 Angelernte 1499 1590 1709 2055
6 Ungelernte 1382 1414 1550 1812
7 Einfacher Hilfsdiensl - - 1188 1399

Durchschnill 1591 I 1716 I 1843 I 2229 I
') Das Absinken des durchschnililichen Monals--Bruttoverdiensles der Vertragsangestellten
ohne Einslufung (Sonstige) wird bewirkt durch die Obersteilung der Schwesternschu-
lerinnen von den Vertragiarbeitern zu den Verlragsbed iensleten. Direkte Vergleiche
der durchschnittlichen Monafs-Bruttoverdienste (1954-1958) kännen nichf angestellt wer-
den, da die am 1. Oktober 1954 ausbezahlte zweile Rate und die am 1. Juni 1955
folgende dri'tle Rote der Entnivellierung die Vergleichbarkeit verhindert. Die Entnivel-
Jierungen überdecken au~erdem alle anderen Komponenten, welche zu einer po-sitiven
cder negativen Verschiebung des Durchschnittsgehaltes führen könnten, und deren Wirk-
samkeit aus den Durchschnitten hätte abgelesen werden können. Ebenso wie die Ent..
nivellierungen verhindern die beiden Raten des Gehaltsgesehes (1. 2. 1956 und 1.1.1957)
einen direkten Vergleich mit den Bezügen des Vorjahres.
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XVIII. FI NA N Z ÜBE R5 ICH T EN

1. RechnungsabschlOsse des ordentl. Haushaltsplanes der Stadt L1nz
in Schilling bzw. Reichsmark

Jahre I Reineinnahmen I Reinausgaben I Fehlbetrag I Oberschu~

1928') 22298529 22523213 . 224684 -
1929 25033971 25290842 256871 -
1930 26834807 25975817 - 858990

1931 26731882 i6 874 990 143108 -
1932 24199070 23838761 - 360309
1933 23069322 23391 950 322628 -
1934 20569403 20451 593 - 117810
1935 20155370 19953919 - 201 451
1936 21183292 21 189706 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 - 1312601
1943 56509685 55115342 .- I 394343
1944 54692361 52998703 - 1 693658
19453) 43877 292 43666223 - 211069
1946 52648932 54289230 1640298 -
1947 70941969 71001748 59779 -
1948 97149616 96716312 - 433304
1949 123349545 123005774 - 343771
1950 140531007 140326390 - 204616

.1951 178554502 178475531 - 78971
1952 204644815 203824711 - 820104
1953 225069002 213332398 - 11736604
1954 256863544 244386298 - 12477 246
1955 256324597 252302460 - 2394364
1956 268854058 266459694 - 4022137
1957 319527991 318432721 - 1095270

') 1928-1937 Gesamlumsatz (einschlie~lich Gas- und Wasserwerk). ') Ab 1938 Gesamfumsafz
(ohne Gas- und Wasserwerk), 1938-1945 Reichsmark. ') Da. Rechnung.jahr 1945 umfa~f
nur 9 Manate.
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2. Rechnungsabschlüsse des ordentl. Haushaltsplanes der Stadt Linl
nach Einleiplänen
Beträge in Schilling

Einzelpliine I 1955 I 1956 I 1957

Reineinn~hmen

o Allgemeine Verwaltung 1 838118 2011459 2176141
1 Polizei 1838773 1 133225 2048724
2 Schulwesen 841 163 989875 1002245
3 Kultur- und Gemeinschaftspflege 2491587 2912 268 2904861
4 Fürsorgewesen lund Jugendhilfe 11 324901 11462055 12774555
5 Gesundheitswesen, Volks- und
Jugendertüchtigung 23077 821 23616499 26299740

6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen 2284856 2950308 4905614
7 öffentliche Ein~ichtungen und Wirt-
schaftsförderung ) 21562279 I 20716832 22816598

8 Wirtschaftliche Unternehmen V 24221 600 25231958 23140628
9 Finanz- und Ste:uerverwallung 166843499 177829 579 221458885

Zusammen 256324.597 I 268854058 I 319527991

Reinausgaben

o Allgemeine Verwaltung 19316808 20918342 24247247
1 Polizei 6644060 6455928 6867130
2 Schulwesen 16210550 13 524 052 16011 651
3 Kultur- und Gemeinschaflspflege 12530849 13351815 13 803 658
4 Fürsorgewesen :und Jugendhilfe 31 337527 32767608 34954612
5 Gesundheitswesen, Volks- und
Jugendertüchtigung 46972 466 45721 589 48353995

6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen 25243081 24703008 32442462
7 öffentliche Einrichtungen und Wirt-
schaftsförderung 47053969 40488710 44 168 176

8 Wirtschaftliche Unternehmen 18647351 22757352 23614895
9 Finanz- und Steuerverwaltung 28345799 45771 290 73968895

Zusammen 252302460 I 26~ 459 694 I 318432721
z u s c h u ~ - B e der f (-J,
b z w. lJ b er. c h u ~ (+)

o Allgemeine Verwaltung - 17478690 -18906883 - 22071106
1 Polizei - 4805287 - 5322703 - 4818406
2 Schulwesen - 15369387 -12534177 - 15009406
3 Kultur- und Gemeinschaftspflege - 10039262 - 10439547 - 10898797
4 FürsorgeweseIl und Jugendhilfe - 20012626 - 21305553 - 22180057
5 Gesundheitswesen, Volks- und
Jugendertüchligung - 23894645 - 22105090 - 22054255

6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen - 22958225 - 21752700 - 27 536 848
7 öffentliche Einrichtungen und Wirt-
schafIsförderung - 25491690 - 19771878 - 21 351 578

8 Wirtschaftliche Unternehmen + 5574249 1+ 2474606 - 474267
9 Finanz- und Steuerverwaltung + 138 497 700 +132058289 +147489990

Zusammen + 4022137 I + 2394364 1+ 1095270
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3. Steueraufkommen

Beträge in Schilling

Sleuerarlen 1953 1954 1955 1956 1957

,
,

Erfragsanteile an den
gemeinschaftlichen
Bundesabgaben 31093215 31236456 30078939 34797233 38913 362

Grundsteuer 11039328 11537507 11723604 11523178 11502273

Gewerbesteuer 82761057 99775952 87441 819 99638366 137320456

Gemeindegetränke-
steuer 6338845 7059904 8261 828 9519806 10691448

Vergnügungssteuer 5497316 5798354 6739128 7185087 7648590

Hundesteuer 334408 326770 355819 330625 313 118

Ankündigungs-
abgabe 441 876 520343 588631 587140 674470

Anzeigenabgabe 1358248 1737590 2168023 2299520 2600402

Fremdenverkehrs-
abgabe 236310 229120 250452 266541 265535

Zusammen 139100603 158221996 147608243 166147496 209929654
,
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Anhang

1. DIE SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE LAGE
DER KINDERREICHEN FAMILIEN IN UNZ

Geleitwort
Die Hauptergebnisse der Untersuchung' der kinderreichen Familien
und ihrer sozialen und ökonomischen Struktur wurden im Statistischen
Jahrbuch derrStadt Linz 1955veröffentlicht. Eine solche stichwortartige
Interpretation der statistischenTabellen konnte angesichts der Proble-
matik der F.amilienpolitik wenig befriedigen. Es fehlt nach wie vor
ein ausreichender Einblick in die soziale und wirtschaftliche Struktur
der kinderreichen Familien, der auch zahlenmä~ig fundiert ist. Bei
den Versuchen, eine gründlichere wissenschaftliche Auswertung der
Linzer Erhebungen zu erreichen, gelang es, durch Vermittlung des
Bevölkerungspolitikers Professor Dr. Burgdörfer, München, die Linzer
Erhebung als Ausgangspunkt für eine Untersuchung zu verwenden,
welche als IBeitrag zum Problem der' sozialen Differenzierung der
FamiliengrölJe gedacht ist. Unter reger Anteilnahme des Ordinarius
für Soziolog'ie, Prof. Dr. Karl Valentin Müller, Nürnberg, hat Diplom-
Volkswirt Dorothea Pfeifer aus München in einer Arbeit zu diesem
Thema die lLinzer Erhebung in den Mittelpunkt gestellt und dabei
insbesondere die Differenzierung der kinderreichen Familien in Linz
nach Soi:ialschichten und Einkommensstufen,die Herkunft der kinder-
. reichen Familien, ihre Wohnverhältnisse, ihre Wünsche und Schwie-
rigkeiten untersucht.
Aus Raummangel konnte im Statistischen Jahrbuch leider nicht der
allgemeine Teil der Arbeit aufgenommen werden, der sich mit den
Entwicklungstendenzen der Bevölkerungsweise in der westlichen In-
dustriegesellschaft, also insbesondere Bevölkerungstheorie und neu-
eren Untersuchungen zum Problem der sozialen Differenzierung der
Familiengrö~e - nach Staaten geordnet - befa~t. Dieser Hinweis
möge genügen, um aufzuzeigen, wie sorgfältig die wissenschaftliche
Vorarbeit und Planung der Linzer Erhebung erfolgen mu~te, damit
sie in diesen Rahmen der Bevölkerungstheorie und Soziologie hin-
eingestellt werden konnte, wie mühsame Kleinarbeit andererseits
notwendig ist, um die soziale und wirtschaftliche Struktur der kinder-
reichen Familien systematisch zu erforschen. H.
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1. Bericht über die Erhebung

Das Statistische Amt der Stadt Linz an der Donau führte 1955 eine
Erhebung über die Lebensverhältnisse der kinderreichen Familien der
Stadt durch, um Einblick in Zahl und Struktur dieser Gruppe zu ge-
winnen. Es handelt sich um eine Untersuchung, die Grundlagen für
eine zukünftige Familienpolitik der Stadt bzw. österreichs geben soll.
Daher kam es weniger darauf an, die biologische Seite des Problems
der Fortpflanzungsdifferenzierung zu beleuchten, als vielmehr in
erster Linie Erkenntnisse über die soziale und ökonomische Schich-
tung der kinderreichen Familien zu ermöglichen. Von diesem Gesichts-
punkt aus ist die Abgrenzung der kinderreichen Familien in dieser
Erhebung zu verstehen.

Als kinderreiche Familien werden dort bezeichnet:
1. Ehepaare mit drei und mehr im Haushalt lebenden Kindern,
2. verwitwete, geschie~ene, getrennte Frauen mit drei und mehr
im Haushalt lebenden Kindern,

3. Familien, in denen weder ein Ehepaar noch die Mutter der
Kinder den Haushalt führt - meist ist der verwitwete Vater oder
ein Verwandter Haushaltungsvorstand - mit drei und mehr im
Haushalt lebenden Kindern.

Aus der folgenden Oberlegung wird die Abgrenzung. der kinder••
reichen Familien der Linzer Erhebung im Sinne einer "Zeit-Stich-
probe" nach Kellerer klar:

Die Familienbildung ist ein kontinuierlicher Proze~, für jedes Ehepaar
ergibt sich eine Periode der Fruchtbarkeit mit wachsender Kinder-
zahl, anschlie~end je nach der Länge der Berufsausbildung der ein-
zelnen Kinder ein rascheres oder langsameres Kleinerwerden der
Familie, bis sie, nachdem alle Kinder selbständig geworden sind,
wieder auf ihre Ausgangsposition, das Ehepaar reduziert ist.

Man kann sich den Proze~ der Familienbildung als eine Kurve dar-
gestellt denken: Auf der Abszisse werden die Lebensjahre des Vaters
bzw. der Mutter aufgetragen, auf der Ordinate die Zahl der Kinder,
nun kann man die Kinderzahl, welche den einzelnen Lebensjahren
des Vaters oder der Mutter entsprechen, eintragen. Man erhält eine
Kurve, die z. B. bei einem Arbeiter, der bereits in jungen Jahren
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seine Famillie so vergrö~erf hat, da~ er die Kinderzahl nicht mehr
vermehren :will bzw. vermehrt, im Verhältnis zur Kurve eines Aka-
demikers nach links verschoben ist, da dieser erst in einem etwas
späteren Zeitpunkt seines Lebens (längere Ausbildungszeit) heiraten
oder zumindest Kinder haben kann. Die Kurve hat keinen Kulmi-
nationspunkt, eher eine "Kulminationszone" , denn eine ganze An-
zahl von Jahren werden alle Kinder gleichzeitig im Haushalt leben,
bis eines nach dem anderen sich selbständig macht. Der absteigende
Teil der Kurve wird steiler sein, wenn die Kinder nach der Pflicht-
schulzeit bdld selbst verdienen und aus dem Elternhaus ausscheiden,
er wird flacher sein, wenn die Kinder infolge einer langen Berufs-
ausbildung länger in der Familie bleiben.

Die Linzer IErhebung will diejenigen Familien erfassen, welche zur
Zeit in der Nähe der Kulminationszone des Familienbildungsprozesses
stehen und deren Kurve eine bestimmte Höhe (mindestens drei Kin-
der) erreich:t hat.

Die jungen Ehen im aufsteigenden Anfang der Kurve können nicht
erfa~t werden, da ihre zukünftige Kinderzahl kaum vorauszusehen
ist. Aber auch diejenigen Ehepaare, deren Kurve zwar eine ent-
sprechende Höhe (mindestens drei Kinder) erreicht hat, aber im
Augenblick der Untersuchungschon im absteigenden Ende der Kurve
stehen, sind nicht erfa~t worden, da ihre Lebensweise im Zeitpunkt
der Untersuchung nicht mehr die einer kinderreichen Familie im obi-
gen Sinn ist.

Während wie gesagt die zukünftigen kinderreichen Familien kaum
je genau e~fa~twerden können, ist es möglich, die Ehepaare, welche
den Proze~ der Familienbildung bereits abgeschlossen haben, gleich-
gültig, ob noch Kinder im Haushalt leben oder nicht, nur nach dem
Kriterium der Kurvenhöhe, d. h. der erreichten KinderzGlhl bzw. Ge-
borenenzahl und dem Zeitpunkt der Beendigung. der fruchtbaren
Eheperiode (z. B. Ehefrauen mit 45 Jahren und älter) zu erfassen.
Aber gerade die Bedingung des Abgeschlossenseins der Fruchtbar-
keitsperiode bringt den Nachteil, da~ wir dadurch die Differenzierung
der Fruchtbarkeit nur in einer vergangenen Periode erfassen. Wür-
den diese Familien zu den jetzt in der Kulminationszone ihrer Frucht-
barkeit stehenden Familien mit hinzugenommen (z. B. alle zur Zeit
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in Linz lebenden Frauen, die drei. und meh.r Kinder geboren haben),
so entstünde ein verzerrtes Bild: "Der Untersuchungsgegensfand der
empirischen Sozialforschung ist in die Zeitdimension eingebettet und
damit einem ständigen Wechsel unterworfen; selbst bei Totalerhebun-
gen zu einem gewissen Stichtag haben wir also doch einen Teilaus-
schnitt aus dem zeitlichen Bild, eine Zeit-Stichprobe1)." In diesem Sinn
ist es für die Repräsentation wichtig, da~ eine Vollerhebung über die
sozialen Verhältnisse der kinderreichen Familien in Linz im Jahr 1955
insofern richtig als Zeit-Stichprobe begrenzt wird, als nur die Familien
einbezogen werden, für welche die Fragestellung im Zeitpunkt der
Erhebung relevant ist. Allerdings bringt das Material damit anderer-
seits keine Aussagen über die von den Familien insgesamt erreichten
Kinderzahlen.

Die Linzer Erhebung wurde als Vollerhebung durchgeführt. Aus den
Listen des Wahl- und Einwohneramtes wurden die Adressen aller
Familien ermittelt, welche drei und mehr Kinder haben. Die Zahl die-
ser Familien war 4 994, das sind etwa zehn Prozent der Gesamtzahl
der Familien in Linz (50 630).

Durch die Tagespresse wurden die Familien über Sinn und Zweck der
Erhebung informiert und auf die Wichtigkeit ihrer Mitarbeit hinge-
wiesen. Die Befragung der 4994 kinderreichen Familien erfolgte
durch ein Rundschreiben mit einem Erhebungsbogen, dessen Beant-
wortung über die soziale und wirtschaftliche lage der Familien Auf-
schlu~ geben sollte. Der Erhebungsbogen wurde durch einen Magi-
stratsboten zugestellt und wieder abgeholt; der Bogen konnte aber
auch im Statistischen Amt abgegeben werden.

Da die Beantwortung der Erhebungsbogen freiwillig war und die
Fragen die private Familiensphäre betreffen, ist es nicht verwunde.r-
lich, da~ ein TeiLder Familien nicht antwortete bzw. den Erhebungs-
bogen nicht zurückschickte. Es kamen etwa 3000 Erhebungsbögen
zurück, von denen 2 968 bearbeitet werden konnten. Es beteiligten
sich also ungefähr 60 Prozent der Familien, für eine Erhebung dieser
Art ein erfreuliches Ergebnis. leider kann es aber durch den immer-

') Kellerer H.: Wesen, Wert und Grenzen des Stichprobenverfahrens für die empirische Sozial ...
forschung. In: Empirische Sozialforschung, S. 103-116. Frankfurl 1952.
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hin 40 Prozent betragenden Satz der Ausfälle zu einer Verzerrung
(Shrinkage, JAushöhlung)1)der Erhebungsergebnisse kommen, so da~
auch eine solche Vollerhebung kein ganz klares Bild über die den
Fragesteller interessierenden Tatsachen mehr gibt, 'weil die Lage der
Antwortenden und die der Nichtantwortenden nicht dieselbe sein
mu~. Eswird in den mei,stenFällen, in denen für das Gegenteil keine
sicheren Anhaltspunkte gegeben sind, angenommen werden müssen,
da~ die Gruppe der Nichtantwortenden sich von der Gruppe der
Antwortenden auch in den die Erhebung betreffenden Punkten so
wesentlich unterscheidet, da~ man sie nicht als aus derselben Grund-
gesamtheit stammend annehmen kann. So mu~ man versuchen, über
die Gruppe der Nichtantwortenden Aufschlüssezu bekommen, um die
Richtung der Verzerrung zumindest einigerma~en abschätzen zu kön-
nen. Wir fragen uns zunächst nach den Gründen, welche zur Nicht-
beantwortung des Erhebungsbogens geführt haben können. lJber-
nehmen wir von Kellerer2) den Katalog der Gründe für die Nicht-
beantwortung einer schriftlichen Befragung dieser Art:

1" Gleichgültigkeit
2" Zeitmangel (subj., obj.)
3" Mi~trauen
4" Mangelnde Schreibgewandtheit
5" Adressenänderung
6" Abwesenheit.

ad 1: Gleichgültigkeit:

Es handelt silchin unserer Erhebung um eine Befragung, dier wie den
Befragten durch das Rundschreiben mit dem Erhebungsbogen zuge-
stellt sowie durch die Presse mitgeteilt wurde, ihre Mitarbeit zur
Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme der kinderreichen
Familien erheischt. Es ist. anzunehmen, da~ Gleichgültigkeit in die-
sem Fall mit Einkommenshöhe positiv korreliert, denn ein Familien-

') Deming W. E.: Some Theory 01 Sampling, New York 1950.

') Kellerer H.: Verzerrung eines Slichprobenplanes durch Nichlbeanlworlung. Stat. Vierteljahrs-
schrift, Baod VII H. 1/2, Seile 10-12. Wien 1954.
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vater, dessen Einkommen erlaubt, seine Familie ohne gro~efinan-
zielle Sorgen zu erhalten, wird weniger interessiert sein, sich an der
Erhebung zu beteiligen, als ein anderer, der sich von den Ma~nah-
men, die dieser Erhebung vielleicht folgen werden, unmittelbare Er-
leichterungen und Hilfen verspricht. Allerdings könnten auch Familien
in besonders schwierigen Verhältnissen aus einem Gefühl der Resi-
gnation heraus oder aus Ressentiment.gegen jegliches Amt - sie
haben oft vergeblich um Hilfe gebeten - allen Ma~nahmen dieser
Art gleichgültig gegenüberstehen.

ad 2: Zeitmangel a) subjektiv:

Zunächst ist eine Verwandtschaft zum vorher behandelten Grund, der
Gleichgültigkeit, festzustellen. Je nachdem ob der Befragte der Er-
hebung gegenüber aufgeschlossen oder ob sie ihm gleichgültig ist,
wird er Zeit zur Beantwortung finden oder nicht. In diesem Zusam-
menhang sei erwähnt, da~ in unserer Erhebung häufig der Frage-
bogen nicht vom Haushaltungsvorstand, an den er adressiert ist, son-
dern von der Ehefrau ausgefüllt wurde, die für manche der Fragen
ja besonders zuständig ist. Es kam auch vor, da~ beide Ehegatten
gemeinsam ausfüllten, z. B. setzte der Mann nur das Einkommen der
Familie ein, während die Frau die anderen Fragen beantwortete;
oder der Ehemann füllte den Bogen aus, die Ehefrau gab noch in der
Rubrik für Vorschläge einige Anregungen, wie sie sich eine Hilfe für
kinderreiche Familien vorstellt. - Aus Zeitmangel könnten aber
au~er den Gleichgültigen auch sehr gewissenhafte Personen nicht
antworten. Der Fragebogen wird für eine ruhige Stunde aufgehoben,
um ihn ja recht sorgfältig auszufüllen, dadurch verzögert sich der
Termin des Ausfüllens, letztlich wird der Bogen nicht abgeschickt
"weil es ja nun doch zu spät ist".

b) objektiv:

Wie schon der subjektiv empfundene Mangel an Zeit zum Ausfüllen
des Erhebungsbogens, so kann auch der tatsächliche Zeitmangel das
Ergebnis der Untersuchung in verschiedene Richtung verzerren, denn
sowohl der Bauhilfsarbeiter, der froh ist, durch Oberstunden sein dürf-
tiges Einkommen etwas zu vermehren, um seine gro~e Familie besser
ernähren zu können, wird so spät und so müde nach Hause kommen,
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da~ er nicht mehr Zeit zum Ausfüllen des Bogens findet, wieder er-
folgreiche Diplom.;lngenieur, der spät abends erst aus dem Konstruk-
tionsbüro kommt, oder der Chemiker, der bis in die Nacht hinein im
Laboratorium an einer wichtigen Untersuchung arbeitet.

ad 3: Mi~trauen:
Einerseits könnte man meinen, da~ auch Mi~trauen mit Einkommen
positiv korreliert, da die Einkommensverhältnisse der wohlhaben-
deren Kreise von diesen nicht gern dargelegt werden, andererseits
sind gerade ungewandte, einfache Personen häufig allen Einmischun-
geri der öffentlichkeit in ihre persönlichen Verhältnisse mi~trauisch
gesinnt, aus einer unbestimmten Angst, sie könnten die Sachlage
nicht ganz wbersehen und es würde ihnen etwas Unangenehmes aus
der Beantwortung eines solchen Erhebungsbogens erwachsen. Au~er-
dem kann auch in manchen Fällen die Scham, recht mi~liche Verhält-
nisse öffenfl,jch darzulegen, eine Rolle spielen.

ad 4: Mangelnde Schreibgewandtheit:
Diese Ausfälle verändern das Erhebungsergebnis einseitig positiv,
denn es ist anzunehmen, da~ mangelnde Schreibgewandtheit vor
allem bei Familien der unteren Schichten auftritt, die in bedrängten
wirfschaftlicrnenVerhältnissen leben. Fallen die Antworten vieler sol-
cher Familien aus, so wird ein zu günstiges Erhebungsergebnis über
einen beachtenswerten Notstand hinwegtäuschen. Freilich legen die
zahlreichen iin ihrer Ungewandtheit rührenden, vor allem aber wegen
der berichteten Not erschütternden Antworten die Vermutung nahe,
da~ der Grund der Schreibungewandtheit in der Linzer Erhebung kein
allzu aussch1laggebendersein dürfte. .

ad 5: Adressenänderung:

Da die Erhebungsbögen durch einen Magistratsboten zugestellt wur-
den, konnte in den meisten Fällen dieser Art die neue Adresse er-
fragt werden, ihnen kommt für unsere Erhebung also kaum eine Be-
deutung zu. .

ad 6: Abwesenheit:

Sie wird in den einzelnen Berufen verschieden hoch sein, es könnten
z. B. gerade in Linz zahlreiche Schiffer in besonders schlechter wirt-
schaftlicher !Lage dadurch ausfallen, da~ sie keine Landwohnung
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haben; andererseits könnten von den Kraftfahrern die Fernfahrer feh-
len, die wiederum meist einen besseren finanziellen Status haben als
andere Kraftfahrer. Jedenfalls kann eine berufsbedingte Abwesen-
heit, die Grund zur Nichtbeantwortung wird, das Erhebungsbild in
unbekannte Richtung verzerren.

Aus den Gründen der Nichtbeantwortung in Erhebungen solcher Art
folgern wir, da~ das Erhebungsergebnis durch den Ausfall der Nicht-
antwortenden in verschiedene nicht bekannte Richtung verzerrt we.r-
den kann.

Wie kann diese Verzerrung abgeschwächt werden? (Sie ganz zu be-
seitigen, kann kaum gelingen, da zu vielfältige Komponenten in
Rechnung gestellt werden müssen,die nur in den günstigsten Fällen
bekannt sind.) Es kann in unserem Fall angenommen werden, da~
eine Erhöhung der Antwortquote nachträglich nicht zu erreichen war.
So bleibt nur die Möglichkeit, die Ausfallsgruppe so gründlich als
möglich zu analysieren." ... Die einzig korrekte Methode besteht in
einer Analyse der Ausfallsquote Prinzipiell gilt aber stets,
da~ man durch Gegenüberstellung der zur Mitarbeit gewonnenen
Gruppen •..• Anhaltspunkte für eine Extrapolation auf die nicht zu
gewinnende Restgruppe und Anhaltspunkte für eine korrigierende
Gewichtung der Summenergebnisse aller zur Mitarbeit gewonnenen
Gruppen erhalten kann1)."

Da au~er den Adressen auch einige andere Daten, wie Geburtstag,
Geburtsort, Beruf, soziale Stellung, aus der Kartei des Einwohner-
amtes für all e . kinderreichen Familien ausgezogen worden war,
können für die Zusammensetzung der Gruppe der Nichtantwortenden
einige wichtige Anhaltspunkte gefunden werden. So konnte die Aus-
zählung nach sozialen Schichten(im Sinne der amtlichen Statistik) für
alle angeschriebenen Familien durchgeführt werden. Sie ergibt, da~
der Ausfall in den einzelnen Schichten zwischen 38 ,und 42 Prozent
schwankt, und zwar beträgt er bei den Selbständigen und Beamten
je 41 Prozent, bei den Angestellten 38 Prozent, bei den Arbeitern
42 Prozent und bei den selbständigen Berufslosen 38 Prozent. Der

') Bosse L.: Slimp,obenpläne lür Konsumerhebungen. Alig. SIal. Armiv, Band 38, Seile 5-6. Mün-
men 1954.
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Unterschied der Nichtbeantworter zwischen den einzelnen Schichten
ist also nicht gro~ (eine lJberprüfung mittels X2-Test ergab allerdings,
da~ er mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent nicht mehr als
zufällig angesehen werden darf). Die Tatsache, da~ der Ausfall an
Antworten auf alle Schichten ziemlich gleichmä~ig verteilt ist, gibt
zwar einen wertvollen Hinweis tür die Zusammensetzungder Gruppe
der Nichtantwortenden, genügt aber nicht, ihre Lage näher zu be-
stimmen. Eskönnte sein, da~ aus allen Schichtendie Spitzen, also die
Bessersituierten,unter den Nichtantwortern stärker' vertreten sind, das
würde bedeuten, da~ das Ergebnis der Untersuchung die Verhält-
nisse zu düster erscheinen lä~t, da zu viele Familien, die sich in er-
freulicherer Lage befinden, nicht geantwortet haben. - Es ist aber
auch denkbar, da~ die kinderreichsten Familien der unteren Grenze
jeder Schicht ausgefallen sind, weil ihnen die Beantwortung des Er-
hebungsbogens infolge ihrer Ungewandtheit nicht gelungen ist; in
diesem Fall hätten wir ein zu freundliches Bild der Lebensumstände
von kinder~eichenFamilien vor uns, denn die schlimmstenNöte wären
uns nicht bekannt geworden.

Um näheren Einblick in die Zusammensetzung der einzelnen Schich-
ten zu bekommen, wurde versucht, sie nach Berufen auszuzählen.
Leider ist das nicht für alle Schichten gelungen. Bei den Arbeitern
konnte nur zwischen Hilfsarbeitern und sonstigen Arbeitern unter-
schieden werden, da nähere Angaben nur sehr selten vorlagen. Da-
bei mu~ bedacht werden, da~ als Hilfsarbeiter nur solche erfa~t wer-
den konnten, die ausdrücklich als diese deklariert waren, da~ aber
unter den gelernten Arbeitern auch eine Gruppe mit ganz kurzer
Anlernzeit ist, andererseits auch die Facharbeiter. Die Gruppe der
Arbeiter hot also noch immer eine gewisse Spannweite. - An den
Arbeiterfamilien, welche nicht geantwortet haben, beträgt der Anteil
der Hilfsarbeiter 17 Prozent, während die Hilfsarbeiter von den Ar-
beiterfamilien, welche geantwortet haben, 21 Prozent ausmachen.
Die Ausfälle sind bei den Hilfsarbeitern also etwas geringer, was
dafür spricht, da~ die Arbeiter mit höheren Einkünften in der Er-
hebung schwächer vertreten sind, als die in bedrängter Loge oder
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auch eventuell die Asozialen. Die gesamte Ausfallsquote der Arbei-
ter liegt etwas.über der Ausfallsquote der übrigen Schichten,was für
. die Erhebung eine weitere Verzerrung ergeben kann, und zwar der-
gestalt, da~ im ganzen die unteren Einkommensstufen zu schwach
vertreten sind, da wohl die gesamte Arbeiterschaft im gro~en und
ganzen den unteren, höchstens mittleren Einkommensstufen ange-
hören wird. - Bei den Beamten war die Berufsbezeichnung oft nur
"Beamter", so da~ eine Auszählung nach Einzelberufen nicht mög-
lich war, ebensowenig auch bei den Selbständigen. - Von den 299
nichtantwortenden Angestelltenfamilien haben 241 eine nähere Be-
rufsbezeichnung angegeben, so da~ eine Auszählung durchgeführt
werden konnte, was bei dieser Schicht infolge ihrer gro~en Spann-
weite besonders wertvoll ist. Doch war es nicht leicht, auf Grund der
Berufe eine Schichtung durchzuführen, denn der Beruf ist ja nur eines
unter mehreren Schichtmerkmalen und häufig genug kamen so dehn-
bare Bezeichnungen wie kaufmännischer Angestellter oder tech-
nischer Angestellter vor, die ohne Einkommensangabe (die für die
Nichtantwortenden nicht vorliegt) schwer zu deuten sind. Es wurde
eine Einteilung der nichtantwortenden Angestelltenfamilien in eine
(gehobene) Grundschicht mit 135 Familien und eine Mittelschicht und
Oberschicht mit 80 Familien getroffen. Ein Vergleich mit den Ange-
stelltenfamilien, die geantwortet haben, ist nur über die Einkommens-
stufen dieser Gruppe möglich, da die beantworteten Fragebögen
nicht nach Einzelberufen ausgezeichnet wurden. Mit einiger Vorsicht
kann man die beiden Schichten vergleichen: die gehobene Grund-
schicht der Nichtantworter mit den antwortenden Angestellten mit
einem Monatseinkommen von weniger als 2000 Schilling und die
Mittel- und Oberschicht der Nichtantworter unter den Angestellten
mit den antwortenden Angestelltenfamilien mit einem Einkommen
von über 2 000 Schilling. Dabei ergibt sich, da~ die untere Schichtbei
den Nichtantwortern mit 135 Familien stärker vertreten ist (selbst
wenn man von den 58 nicht näher bezeichneten Angestellten keinen
Anteil dazurechnet) als die beiden höheren Schichten zusammen,
während bei den beantworteten Erhebungsbögen die Angestellten-
familien mit einem Einkommen unter 2000 Schilling nur 163 von 559
Familien ausmachen.Selbstwenn die Grundschicht mit einem Monats-
einkommen von unter 2 000 Schilling nicht ganz erfa~t ist, kann man

152



keine besonders hohe Quote der gutsituierten Angestellten unter
den Nichtbeantwortern feststellen; man mü~te sogar eine stark
gegenläufige Tendenz annehmen, wenn nicht eine andere Auffällig-
keit in dieser Gruppe wäre: Während der Prozentsatz der mitarbei-
tenden Ehefrauen unter den Angestelltenfamilien, die geantwortet
haben, 6 Prozent beträgt (32 Familien), liegt er bei der Gruppe der
nichtantwortenden Angestellten um 10 Prozent. Die finanzielle Lage
dieser Gruppe der Angestellten der Grundschicht wird also durch die
Mitarbeit der Ehefrau etwas verbessert, dadurch wird die oben an-
gedeutete Tendenz etwas abgeschwächt.

Um die Vermutung auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen, da~ die kinder-
reichen Familien der untersten sozialen Schicht nicht geantwortet
haben, war es durch das bereitwillige Entgegenkommen und die Mit-
hilfe des Für.sorgeamtesder Stadt Linz möglich, die vom Fürsorgeamt
erfa~ten Familien mit den Familien, die nicht geantwortet haben, zu
vergleichen: Von den 100 kinderreichen Hilfsarbeiterfamilien der
Fürsorgekari'ei haben nur sieben Familien an der Erhebung nicht teil-
genommen. Von den 37 kinderreichen Arbeiterfamilien der Kartei ist
keine bei den Nichtbeantworter'n. Von den 24 kinderreichen Rentner-
familien war.en nur zwei bei den Nichtantwortern. Von den 45 berufs-
losen Hausfrauen mit drei und mehr Kindern aus der Kartei haben
nur vier nich,tgeantwortet.

Berücksichti9Jtman die allgemeine Ausfallsquote von etwa 40 Pro-
zent, so berechtigt diese Kontrolle zur Annahme, da~ die kinder-
reichen Familien der untersten sozialen Schicht (Gründe für die Be-
treuung durch das Fürsorgeamt sind vorwiegend solche der Gefähr-
dung der Kinder durch demoralisierendes Milieu, z. B. der Vater
Trinker, die Mutter unsolid u. ä.) eher zu stark in der Erhebung ver-
treten sind und das Erhebungsergebnis also eher etwas nach der
negativen Seite hin verzerrt ist.

Dieses Ergebnis wird noch bestätigt durch das Resultat eines Ver-
gleiches der Herkunftsverhältnisse. Die Nichtantworter sind im Ver-
gleich mit den Antwortern in solchen Familien stärker vertreten, in
denen mindestens ein Elternteil aus Linz stammt (28 zu 23 Prozent);
sie sind nicht so häufig vertreten bei den vom Dorf stammenden Fa-
milien (34 zu 41 Prozent), ebenso bei den nicht aus österreich stam-
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menden Familien (13 zu 16 Prozent). Anders formuliert: Bei den an-
gestammten Linzern ist die Ausfallsquote höher als bei Familien, die
vom Dorf oder aus dem Ausland zugezogen sind. Da anzunehmen
ist, da~ Familien, die erst während des Krieges oder nach dem Kriege
zugewandert sind, im gro~en ganzen wirtschaftlich - vor allem an
die Wohnverhältnisse ist zu denken - eher schlechter dastehen als
die anderen, ist auch durch diese Auffälligkeit eine Verschiebung des
Ergebnissesauf die negative Seite zu vermuten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, da~ die Versuche, die
Ausfallsquote der Erhebung zu analysieren, Hinweise dafür geben,
da~ die verhältnismä~ig gutsituierten Familien im Erhebungsmaferial
zu schwach vertreten sind (der erhöhte Prozentsatz der mitverdie-
nenden Angestelltenfrauen, der erhöhte Satz der Linzer im Verhältnis
zu den Zugewanderten bei den Nichtantwortern, der geringe Ausfall
unter den Fürsorgefamilien). Andererseits lä~t die Verteilung der
nichtantwortenden Angestelltenfamilien auf die einzelnen Schichten
eher auf eine allseitige, weite Streuung unter den Nichtantworten
schlie~en.

1. Differenzierung der kinderreichen Familien in Linz nach Sozial.
schichten und Einkommensstufen

"Es gibt - trotz gelegentlichen utopischen Versuchen kleinsten Um-
fanges - keine sozial homogenen menschlichen Lebensgemein-
schaften, sondern es gehört zur Natur der menschlichen Gesellschaft,
da~ sie sich in Gruppen verschiedener sozialer Funktion und Macht
gliedert. Als Schichten, Stände oder Klassen bilden sie erst in ihrer
Gesamtheit die Lebensgemeinschaft des Volkes." 1)

Allgemeine Einigkeit herrscht heute darüber, da~ in unserer west-
lichen Industriegesellschaft soziale Klassen bestehen. Dies hat sich
besonders in Gemeindeuntersuchungen immer wieder überzeugend
aufzeigen lassen - trotz gegenteiliger Versicherungen der Befragten
("wir sind alle gleich "). Lie~ sich so einerseits das Bestehen von von-
einander abgesetzten sozialen Schichten aufzeigen, so bereitet an-

') ~chwidelzky I.: Grundzüge der Völkerbiologie, S. 121, Slullgarl 1950. (Hier auch Lileralurangabe
zur Terminologie d. soz. Schichtung.)
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dererseits die Charakterisierung der sie trennenden Barrieren grö~te
Schwierigke:if. Eines der entscheidendsten Kriterien bildet das Ein-
kommen. Doch können bei einer Schichtung allein nach dem Ein-
kommen Glrenzen der Schichten nur als Einschnitte in einem Kon-
tinuum gesetzt werden (2001 bis 3000 Schilling, aber 3 001 Schilling!).
Weiter ist tu berücksichtigen, da~ die soziale Standorfbestimmung
durch das Einkommen in Europa stärkeren Einschränkungen unter-
liegt als in den USA (z. B. das Prestige der sauberen Hände - auch
dort, wo sie nur noch Büromaschinen bedienen). So spielen Beruf,
Stellung im Beruf, Machtbefugnisse eine wesentliche Rolle für die
Bestimmung sozialer Schichten.Da es nicht möglich war, einen regel-
rechten sozialen Status der einzelnen kinderreichen Familien in Linz
aufzustellen" 'der wohl den sichersten Ansatzpunkt für eine Schicht-
analyse gibt, au~erdem nur über die soziale Stellung im Sinne der
amtlichen S*atistik ein Vergleich aller Linzer Familien mit den kinder-
reichen Far;nilien der Stadt möglich ist, wurde die Schichtung in
Arbeiter, Angestellte, Beamte, selbständige Gewerbetreibende,
selbständige Be.rufslosebeibehalten. Au~erdem konnte die Gruppe
der Arbeiter noch in ungelernte (Hilfsarbeiter) und sonstige Arbeiter
gegliedert werden. Da diese Schichten zwar voneinander abzu-
grenzen, aber in sich nicht homogen sind, wurden innerhalb der Be-
rufsschichten noch drei bzw. vier Einkommensstufenunterschieden.
Die Kombination von sozialer Stellung (z. B. Arbeiter, Angestellter,
Beamter) mit Einkommen hat mehr Aussagekraft und lä~t Vergleiche
mit anderen Untersuchungen zu, die eine hierarchische Schichtung
auf Grund eines sozialen Status oder von Prestigeklassen vorge-
nommen hdben.1)

"Der Begriff der sozialen Schichtung soll aussagen, da~ die Struktur
einer gegebenen Gesellschaft durch eben diese Schichtgliederung

') Siehe dazu:
ci) Gurvilch G.: La vocalion acluelle de 10 Sociologie lome premier, vers 10 Sociologie diffe-

,entielle, S. 354-399 (Ie concepl de c10sses sociales), 2. Au". Paris 1957.
b) Hall P. K.: Occupalion and Social Siralilicalion, American Journal of Sociology LV,

S. 533-543, 1950.
c) Maynlz R.: Gedanken und Ergebnisse zur empirischen Feslslellung sozialer Schichfen,

KZS 8. Jg. 1956, Sonderhell 1, Soziologie der Gemeinden, S. 79-108.
d) Die Gliederung in Sozialschichten nach Terman und Roloff in: Wich mann 0.: Unlersuchungen

zur unlersch'iedlichen Fortpflanzung einerGro~sladtbevölkerung, 10. Beihell zum ABWP 1940, S.4.
e) Pfaulz H. W.: The currenl Lilerature on Social Siralificalion, Crilique and Bibliography,

American Journal of Sociology LVIII (1952), S. 391-418.
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entscheidend bestimmt, da~ die festgestellte Art der Schichtung für
die Gesellschaft kennzeichnend sei." (Th. Geiger)') Wenn auch die
oben dargelegte Art der Schichtung nicht voll befriedigt, so kann
man doch zubilligen, da~ sie im Sinne Geigers für die heutige Situa-
tion der Gesellschaft noch kennzeichnend ist. So können die Arbeiter,
obwohl eine Annäherung in Richtung der bürgerlichen Mittelschicht
vor allem unter den Facharbeitern stattfindet, noch als eigenständige
Schicht gewertet werden. Man bedenke ferner bei den Angestellten
die einzigartige Spannweite dieser Berufsgruppe, welche gerade im
Hinblick auf die Entscheidung zwischen erhöhtem lebensstandard
und Kinderreichtum ein dieser Gruppe eigenes Verhalten mitbe-
stimmt. Die Beamten wiederum bilden durch das grö~ere Ma~ an
sozialer Sicherheit, das dieser Berufsgruppe eigen, dabei mit ver-
hältnismä~ig niedrigem Einkommen, vor allem der jüngeren Beamten
gepaart ist, eine Schicht, die von anderen Schichten abzugrenzen
und deren Eigenart für die zu untersuchenden Verhältnisse der
kinderreichen Familien von besonderer Bedeutung ist.

Die Auswertung des derart nach sozialen Schichten gegliederten
Materials ergibt wie erwartet, da~ nicht alle sozialen Schichten
gleichmä~ig, bzw. ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerurig der Stadt
entsprechend, unter den 4450 kinderreichen Familien der Stadt Linz
vertreten sind. (Es werden nur die Vollfamilien, also Ehepaare mit
drei und mehr Kindern betrachtet. Au~erdem beschränken wir uns
bei der Besprechung einzelner Schichten hier auf die drei gro~en
Gruppen der Arbeiter, Angestellten, Beamten). So sind in Linz
38 Prozent aller Familien Arbeiterfamilien, während sie unter den
kinderreichen Familien über diesem Anteil mit 46 Prozent erscheinen.
Die Angesfelltenfamilien hingegen sind an den Linzer Familien mit
28 Prozent beteiligt, während sie unter den kinderreichen Familien
nur mit 22 Prozent, also stark unterrepräsentiert erscheinen. Die Be-
amtenfamilien schlie~lich machen 13 Prozent aller Linzer Familien
aus, sind aber bei den kinderreichen Familien mit einem erhöhten
Anteil von 18 Prozent vertreten. Das Ergebnis ist nicht weiter über-

') Geige, Th.: Soziale Umschichtung in eine, dänischen Mittelslad!' Aa,hus 1951.
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DIE KINDERREICHENLINZER FAMILIEN UND DIE L1NZERFAMILIEN
INSGESAMT NACH SOZIALSCHICHTEN

von Hundert von Hundert

I Arbeiter

11Angestellte

111Beamte

IV Selbst. Gewerbetreibende

V Selbst. Berufslose

" 111 IV V

I-I Die kinderreichen Linzer Familien
~ Die Linzer Familien insgesamt

raschendr es bestätigt die Tendenzenr die sich in zahlreichen neueren
Untersuchungen zeigen. Es ist immer noch ein hoher Prozentsatz
kinderreicher Arbeiterfamilien vorhanden. Da die Säuglings- und
Kindersterblichkeit in den einzelnen Sozialschichten noch. immer sehr
unterschiedlich ist - Wichmann1) findet Durchschnittszahlen von

Familien nach Sozialschich~en in Linz

Familien mit Familien mit
olle Familien 3 u. mehr Kindern

Sozialschichten 3 u. mehr Kindern unter 14Jahren

absolut I in °/0 absolut') I in °/, absolut') I in °/0

Arbeiter 15030 38 1166 46 495 51
Angestellte 10960 28 566 22 203 24
Beamte 5210 13 470 18 163 17
Selbst. Gewerbetr. 3750 10 256 10 63 7
Selbst. Berufslose 4500 11 100 4 16 1

zusammen 39450 I 100 I 2558 I 100 I 940 I 100
,) Nur FamilienIl welche den Erhebungsbogen ausgefüllt haben; also etwa 60 Prozenf aller

kinderreicher Familien in Unz.

') Wichmann 0.: a. a. 0., S. 38-41; vgl. dazu auch Salier K.: Einführung in die menschliche Erb-
lichkeitslehre und Eugenik, S. 256, Berlin 1932.
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DIE KINDERREICHEN L1NZER FAMILIEN NACH SOZIALSCHICHTEN
UND EINKOMMENSSTUFEN

Insgesamt Arbeiter Angestellte Beamte
von Hundert von Hundert

•.

t :
o Monolseinkommen unter 2000 S
El Monalseinkommen von 2000-2800 S
EIl3 Monatseinkommen über 2800 S

28 Prozent für Handarbeiter und nur 3 Prozent für Akademiker -,
gewinnt der hohe Anteil der Arbeiter an den kinderreichen Familien
noch an Gewicht. Wie wir später sehen werden, sind die Arbeiter
der untersten Einkommensstufenam stärksten beteiligt. Andererseits
finden wir auch in der Beamtenschicht einen überdurchschnittlichen
Anteil an den kinderreichen Familien, und zwar vor allem an den
mittleren und hohen Einkommensstufen. Den niedrigsten Anteil an
den kinderreichen Familien haben die Angestellten.

Die kinderreichen Familien nach Sozialschichfen und
Einkommenssfufen

Monafseinkommen I Arbeiter I Angestellte Beamte Zusammen

in Schilling absolut I in 'I, absolut I in 'I, absolut I in °1. absolut I in 0/0

unter 2000 789 68 159 28 72 15 1020 46
2000-2800 326 28 181 32 175 37 682 31
2800 und mehr 27 2 217 38 223 48 467 21
unbekannt 24 2 9 2 - - 33 2

zusammen 11661
1001 566

1 100 I 470 I 100 122021 100

Auch wenn wir von jeder Schichtnur diejenigen Familien betrachten,
welche nur Kinder bis zu 14 Jahren habenr berechnen wir ähnliche
Verhältniszahlen. Hier sind an den kinderreichen Familien die Ar-
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DIE KINDERFJEICHENL1NZERFAMILIEN NACH SOZIALSCHICHTEN
UND KINDERZAHL

Insgesamt Arbeiter Angestellte Beamte

von Hunde,!

..

'"
'"

60

50

.. o Familien mit 3 Ki!'ldern ffi Familien mit 5 Kindern
EI Familien mit 4 Kindern 11 Fa'milien mit 6 Kfndern

11 Familien mit 7 und mehr Kindern

beiter noch etwas stärker beteiligt (mit 51 Prozent), die Angestellten
bleiben mit 24 Prozent zwar wieder unter dem Anteil, welcher der.
Stärke ihrer Gruppe am Gesamt der Linzer Familien entspricht, sind
aber nicht mehr ganz so schwach beteiligt, die Beamten sind mit
17 Prozent wieder über ihrem Anteil vertreten, wenn auch nicht
ganz so hoch. Diese Vergleichsgruppe zeigt uns, da~ die Schichten-
differenzierung der kinderreichen Familien echt ist, da alle Familien
ihre sämtlichen Kinder bis zum 14.Lebensjahr infolge der allgemeinen
Schulpflicht im Haushalt haben (Kinder, die in einem Internat lebe'1,
wurden in ihlren Familien mitgezählt), also Schichtunterschiede aus-
geschaltet werden, die etwa dadurch entstanden wären, da~ z. B.
einzelne Gruppen (Beamtenfamilien!) infolge der durchschnittlich
längeren Au~bildungszeit ihrer Kinder noch als kinderreich im Sinne
unserer Erhebung gelten,d. h. noch drei oder mehr Kinder im Haus-
halt haben, während viele Arbeiterkinder schon selbständig und
nicht mehr im Haushalt ihrer Eltern leben, daher diese Familien nicht
mehr als kinderreich erscheinen. Der erhöhte Anteil der Arbeiter-
familien und Angestelltenfamilien bei den kinderreichen Familien
mit Kindern nur unter 14 Jahren lä~t auf Verschiebungen aus diesem
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Die kinderreichen Familien nach Sozialschichfen, Einkommenssfufen
und Kinderzahl

Fa- Auf 100 Familien jeder Einkommenssfufe

Monafseinkommen milien entfallen Familien mit ••• Kindern.

in Schilling über- I I I I u~d I Zu-haupt 3 4 S 6
mehr sammen

Arbeiter überhaupt

unter 1400 375 55 21 12 I 4 8 100
1400-2000 414 61 23 9 4 3 100
2000-2800 326 52 25 13 3 7 100
2 800 und mehr 27 37 37 7 4 15 100

unbekannt 24 - - - - - -
Summe/Durchschnitt 1166 56 23 11 4 6 100

Hilfsarbeiter

unter 1400 78 60 28 .8 3 1 100
1400-2000 107 59 21 11 2 7 100
2000-2800 62 42 29 13 5 11 100 I
Summe/Durchschnitt 247 55 26 10 3 6 100

I Angestellte

unter 2000 159 65 I 20 11 4 100-
2000-2800 181 57 24 12 4 3 100
2 800 und. mehr 217 65 24 6 2 3 100

unbekannt 9 - - - - - -
Summe/Durchschnitt 566 63 23 9 3 2 100

Beamte

unter 2000 72 67 21 7 4 1 I 100
2000-2800 175 64 25 6 2 3 100
2 800 und mehr 223 52 26 9 8 5 100
Summe/Durchschnitt 470 I 59 24 8 5 4 100

Arbeiter, Angestellte und Beamte zusammen

unter 2000 1020 60 22 10 4 4 100
2000-2800 682 56 25 11 3 5 100
2 800 und mehr 467 57 25 8 5 5 100

unbekannt 33 - - - - - -
Summe/Durchschnitt 2202 58 23 10 4 5 100
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Die kinderreichen Familien nach Sozialschichten, Einkommensstufen
und Kinderzahl

Von 100 Familien mit ••• Kindern

Monalseinkommen I I I I 7 und
Gesamt-

in Sdlilling 3 4 5 6 mehr durdl.
sdlnitl

entfallen auf die nebensfehende Einkommensstufe

Arbeiter überhaupt.

unfer 1400 31 29 35 35 42 32
1400-2000 39 35 28 35 17 36
2000-2800 26 30 33 22 35 28
2800 und mehr 2 4 2 2 6 2

unbekannt 2 2 2 6 - 2
Zusammen 100 100 100 100 100 100

Abs. Zahl d. Familien 649 270 132 46 69 1 166
Davon Hilfsarbeiter

unfer 1400 35 35 23 29 6 31
1400-2000 46 37 46 29 47 43
2000-2800 19 28. 31 42 47 26

Zusammen 100 100 100 100 100 100
Abs. Zahl d. Familien 136 63 26 7 15 247

Angestellte

unfer 2000 29 25 I 32 33 I - 28
2000-2800 30 34 42 39 45 32
2 800 und mehr 39 41 26 28 55 38

unbekannf 2 - - - - 2
Zusammen 100 100 100

I
100 100 100

Abs. Zahl d. Familien 357 127 53 18 11 566

Beamte

unfer 2000 17 I 13 14 12 5 15
2000-2800 41 37 28 16 32 37
2800 und mehr 42 50 58 72 63 48

Zusammen 100 100 100 100 100 100
Abs. Zahl d. Familien 275 115 36 25 19 470

Arbeiter, Angestellte und Beamfe zusammen

unter 2000 48 43 48 46 43 46
2 000 .,- 2 800 30 33 34 24 35 31
2 800 und mehr 20 23 17 27 22 21

unbekannt 2 1 1 3 - 2
Zusammen 100 100 100 100

I
100 100

Abs. Zahl d. Familien 1281 512 221 89 99 2202

I1
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Grund schlie~en. Im wesentlichen zeigt aber die Vergleichsgruppe
das gleiche Bild wie die Gesamtgruppe der kinderreichen Familien,
so da~ Verzerrungen dieser Art nicht ins Gewicht fallen. Im übrigen
interessiert in dieser Untersuchung vor allem die Tatsache, da~ drei
und mehr Kinder den Haushalt belasten, so da~ wir weiterhin die
Betrachtung in erster Linie auf die Gesamtgruppe der kinderreichen
Familien konzentrieren werden.

Wir haben in dieser Erhebung als kinderreich diejenigen Familien
bezeichnet, bei denen drei und mehr Kinder im Haushalt leben. Von
diesen kinderreichen Familien haben 58 Prozent drei Kinder, 23 Pro-
zent vier Kinder, 10 Prozent fünf Kinder, 4 Prozent sechsKinder und
5 Prozent haben sieben und mehr Kinder. Bei einer Gliederung der
grö~ten Gruppe, der Familien mit drei Kindern, zeigen sich Unter-
schiede zwischen den einzelnen Schichten. Während von allen kin-
derreichen Familien 58 Prozent Dreikinderfamilien sind, haben nur
55 Prozent der kinderreichen Hilfsarbeiterfamilien drei Kinder, 56 Pro-
zent der Arbeiterfamilien. Die Angestellten hingegen sind an dieser
Gruppe der kinderreichen Familien mit einem gegenüber dem Durch-
schnitt aller Schichten erhöhten Satz von 63 Prozent vertreten, die
Beamten sind ungefähr dem Durchschnitt entsprechend mit 59 Prozent
an den Dreikinderfamilien beteiligt. Der überrepräsentative Anteil
der Angestelltenfamilien an den Dreikinderfamilien bestätigt ihre
Nachwuchsarmut aufs neue. Ein ähnliches Bild entsteht bei einem Ver-
gleich der kinderreichsten Familien: Von allen kind~rreichen Familien
haben 19 Prozent fünf und mehr Kinder. Von den Arbeiterfamilien
gehören aber mehr, nämlich 22 Prozent aller kinderreichen Arbeiter-
familien zu den kinderreichsten Familien (die Hilfsarbeiterfamilien
sind nur mit 19 Prozent, also dem Durchschnitt aller Schichten gemä~
vertreten). Die Angestellten erscheinen, wie nach dem bisherigen
Stand zu erwarten war, mit einem besonders niedrigen Satz von
14 Prozent unter den kinderreichsten Familien. Die Beamtenfamilien
mit fünf und mehr Kindern sind mit 17 Prozent auch etwas unter dem
Durchschnitt vertreten.
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Die Familien mit fünf und mehr Kindern nach Sozialschichtenund
Kinderzahlund ihrem Prozentanteil an den kinderreichen Familien

überhaupt

Kinderreiche Familien Aul 100 kinderreiche Fami-
mil ••• Kindern lien') der untenstehenden

Sozialschichlen Sozialschicht entfallen 'Fa-

I 17 und I mi lien mit 5 und mehr
5 6 mehr Zus. Kindern

Arbeiter 132 46 69 247 22
davon Hilfsarbeiter 28 7 15 50 19
Angestellte 53 18 11 82 14
Beamte' 36 25 19 80 17

.Zusammen 221 89 99 409 18
') mit 3 und mehr Kindern I

Bei der Betrachtung der kinderreichen Familien nach einzelnen Ein-
kommensstUlfenmu~ beachtet werden, da~ es sich bei dem Einkom-
men um das Familieneinkommen1) handelt. In etwa 70 Prozent der
Fälle wird dieses Einkommen vom Familienvorstand allein verdient,
in 6 Prozent der Familien ist auch die Ehefrau berufstätig, des weite-
ren tragen die älteren Kinder (vor allem in den höheren Einkommens-
stufen der Arbeiter) zum Familieneinkommen bei. Kinderzulagen sind
im angegebenen Einkommen enthalten. - Die Verteilung der kinder-
reichen Familien auf die einzelnen Einkommensstufen ergibt eine
Kurve mit einem hohen Gipfel am Anfang der Kurve, bei einem
Monatseinkommen von 1400 Schilling, der vor allem durch den
hohen Anteil der Arbeiterfamilien mit niedrigem Einkommen ent-
steht. Allerdings mu~ auch die allgemeine Einkommenskurve von
links nach rechtsabfallend angenommen werden. Der weitere Verlauf
der Kurve ist fallend bis zur Einkommensstufevon 3 000 Schilling, wo
die Kurve noch einmal ansteigt, um dann steil abzufallen und nur bei
der Einkommensstufe von 3 600 Schilling noch einmal schwach anzu-
steigen. Dieser zweite, wenn auch weit niedrigere Gipfel zeigt an,
da~ bei der Einkommensstufe von 3 000 Schilling die Zuwachsrate
der kinderreichen Familien das Absinken der (als kontinuierlich sin-

') Nach Abzug der Sozialobgaben und Steuern.

11' 163



DIE KINDERREICHENL1NZERFAMILIEN NACH KINDERZAHL
UND EINKOMMEN

Zahl der
Familien

1 = Kinderreiche Familien insgesamt

2 = Familien mit 3 Kindern
3 = Familien mit 4 Kindern
4 = Familien mit 5 und mehr Kindern

Monatseinkommen in Schilling

kend anzunehmenden) allgemeinen Einkommenskurve übertrifft.
Wenn die Kurve dann im weiteren Verlauf wieder fälltr so ist das auf
das Sinken der allgemeinen Einkommenskurve zurückzuführen. Der
Anteil der kinderreichen Familien nimmt also nicht im gleichen Ma~e
abr er kann als in etwa gleicher Höhe auch in den hohen Einkom-
hlensstufen bestehen bleibend angesehen werden. Das aber bedeu-
tetr da~ einerseits die These der Bevölkerungslehre von der nega-
tiven Korrelation zwischen Einkommen und Kinderzahl in dieser Un-
tersuchung noch zu Recht besteht (1. Gipfel)r da~ aber auch für die
weitere These der neueren Lehre, da~ Einkommen und Kinderzahl
i n n e r hai b der einzelnen Schichten positiv korreliert sind1), in der

'I al König R.: Materialien zur Soziologie der Familie, S. 16 11., Bern 1946.
bl Mackenroth G.: Bevölkerungslehre. Theorie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung, S•. 279,

Berlin, Heidelberg, Göttingen 1953.

164



DIE KINDERREICHENlINZER ARBEITERFAMILIEN
NACH KINDERZAHL UND EINKOMMEN

Zahl der
Familien

1 = Kinderreiche Familien insgesamt

2 = Familien mit 3 Kindern
3 = Familien mit 4 Kindern

4 = Familien mit 5 und mehr Kindern

----~~-- J<!.xJ IIHKJ I(.D:) 1&10 ;<'U6

Monalseinkommen in Schilling

beschriebenen Kurve Anhaltspunkte gegeben sind: (der zweite An-
stieg in der Kurve der Arbeiterfamilien mit einem Einkommen von
2400 Schilling - wenn hier auch eventuell Zweitverdiener berück-
sichtigt werden müssen -i bei den Angestellten vor allem in den
mittleren [2 200 Schilling] und hohen Stufen [2 600 Schilling] die
grö~te Anzahl der kinderreichen Familien).

Die Betrachtung der kinderreichen Familien nach genauer Kinderzahl
zeigt, da~, während die Beamten mit Dreikinderfamilien schon bei
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DIE KINDERREICHEN L1NZER BEAMTENFAMILIEN NACH
KINDERZAHL UND EINKOMMEN

Zahl der
Familien.. 1 = Kinderreiche Familien insgesamt

2 = Familien mit 3 Kindern
3 = Familien mit 4 Kindern
4 = Familien mit 5 und mehr Kindern

Monalseinkommen in Schilling

einem Einkommen von 2000 Schilling stark auftreten, die Familien
mit vier und mehr Kindern erst bei einem Einkommen von 2 400 Schil-
ling stärker vertreten sind (allgemeiner Höhepunkt aber bei 3000
Schilling). Bei den Angestellten ist diese Gegenläufigkeit der bei den

DIE KINDERREICHEN L1NZER ANGESTELLTENFAMILIEN NACH
KINDERZAHL UND EINKOMMEN

Zahl der
Familien

1 = Kinderreiche Familien insgesamt
2 = Familien mit 3 Kinde,n
3 = Familien mit 4 Kindern
4 = Familien mit 5 und mehr Kindern

Monalseinkommen° in Schilling

Kurven (die der Dreikinderfamilie und die der Vier- und Mehrkinder-
familie) auch zu bemerken, allerdings bei einem niedrigeren Einkom-
men als bei den Beamten. Die Kurven der Arbeiterfamilien verlaufen
hingegen fast parallel, ob es sich um die Dreikinderfamilien oder die
Familien mit vier und mehr Kindern handelt.
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Das Ansteigen der Kurve bei den höchsten Einkommensstufen (3 600
Schilling): Hier dürfte es sich einerseits um Familien handeln, in denen
verdienende Kinder geblieben sind und so das hohe Einkommen mit•.
schaffen; andererseits um solche, die auf Grund ihres hohen Ein-
kommens ihren Kindern eine längere Ausbildung gewähren und sie
dadurch län:ger im Familienverband erhalten.
Zusammenfassend ist festzustellen, da~ die Kurve der kinderreichen
Familien nach Einkommensstufen nicht ganz entsprechend der allge-
meinen Einkommenskurve verläuft, sondern zwei Schwerpunkte auf•.
weist, der eine ist bedingt durch den gro~en Anteil der Arbeiter-
familien mit einem sehr niedrigen Einkommen (1 400 Schilling) und
der zweite Ibei dem verhältnismä~ig hohen Einkommen von 3 000
Schilling, bedingt vor allem dadurch, da~ sowohl Angestellte als
auch Beamte mit hohem Einkommen bei den kinderreichen Familien
besonders stark vertreten sind.

3. Uber die Herkunft der kinderreichen Familien von Linz

Wenn der Itlerkunft der kinderreichen Familien nachgegangen wird,
dann ergibt sich, da~ nur ein geringer. Teil (8 Prozent) der Ehepaare
mit drei und mehr im Haushalt lebenden Kindern in Linz geboren sind.
Von weiteren 28 Prozent der kinderreichen Ehepaare ist der eine
Ehepartner in Linz geboren. Der nicht in Linz geborene Partner ist in
mehr als zwei Dritteln der Fälle auf einem Dorf (in unserer Erhebung
eine Gemeinde mit weniger als 3 000 Einwohnern) geboren, und zwar
stammt sowohl bei den rein österreichisehenals auch bei den öster-
reichisch-ausländisch gemischten Ehepaaren etwas häufiger die Ehe-
frau als dei' Ehemann vom Land. Das könnte seinen Grund darin
haben, da~ mehr Frauen vom Land einwandern als Männer.
" ... Frauen sind zwar im allgemeinen weniger wanderbeweglich als
Männer, die Land-Stadtwanderung zeigt jedoch eine umgekehrte
Tendenz; es wandern mehr Frauen als Männer vom Land in die
Städte. Sorokin gibt als ein Motiv für diese Erscheinung an, da~ die
Aufnahmefähigkeit der ländlichen Wirtschaft für weibliche Kräfte ge-
ringer ist, a~sfür männliche1)." Beachtenswert ist wohl auch der Um-

') Sc:hwide!zky I., G,undzüge der Völkerbiologie, S. 167, StufIgar! 1950.
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stand, da~ den Frauen in der Stadt eine erheblich leichtere Arbeit
geboten wird, was für Männer nicht in dem Ma~ zutrifft. - Für aus
dem Ausland als Flüchtlinge zugewanderfe Frauen trifft das in ver-
stärktem Ma~e zu. Das würde bedeuten: Da also überhaupt mehr
landbürfige Frauen als landbürtige Männer in den Städten sind, er-
scheinen sie in allen Ehen häufiger, eben auch bei den kinderreichen
Familien. Linz ist jedoch durch seine hauptsächlichen Industrieanla-
gen, vor allem die VöEST (Vereinigte österreich ische Eisen- und
Stahlwerke) und die Stickstoffwerke in so überwiegendem Ma~e ein
Einzugsgebiet für Männer, da~ das oben erwähnte Moment gerade
bei der Untersuchung in dieser Stadt die Vermutung nahelegt, es
handle sich um ein Merkmal, das insbesondere für kinderreiche Fami-
lien zutrifft. Leider ist es nicht möglich gewesen, dieses Merkmal an
der übrigen Linzer Bevölkerung zu überprüfen, um eventuell einen
Hinweis auf die Bedeutung der einzelnen Ehepartner für die Fort-
pflanzungsfreudigkeit in der Ehe zu bekommen (z. B. wird in Puerfo
Rico die Diskrepanz zwischen der sehr hohen Geburtenrate und den
Vorstellungen der Bevölkerung von der optimalen Familiengrö~e zu
einem wesentlichen Teil auf den unterschiedlichen Einflu~ der bei den
Eheparfner auf die Familienplanung zurückgeführt)l).
Die übrigen 64 Prozent der kinderreichen Ehepaare setzen sich zu-
sammen aus 6 Prozent, bei denen beide Eheparfner aus einer Stadt
(au~er Linz) stammen, aus 16 Prozent, bei denen ein Eheparfner auf
einem Dorf, der andere in einer Stadt geboren wurde und dem gro-
~en Rest von 42 Prozent der vom Dorf stammenden Ehepaare.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, da~ bei vier Fünfteln
der kinderreichen Ehepaare zumindest ein Ehepartner auf dem Lande
geboren wurde~ Der hohe Anteil der dorfbürfigen Ehepaare legt die
Vermutung nahe, da~ sich hier der Einflu~ eines ländlichen Verhal-
tensmusters der Fortpflanzung geltend macht. Leider liegen die Her-
kunftsverhältnisse nicht für alle Linzer Familien vor, au~erdem ist Linz
nicht organisch gewachsen, sondern entwickelte sich innerhalb von
sieben Jahren (1937-1944) zur Industriestadt, so da~ der Anteil der
Landbürtigen an der gesamten Linzer Bevölkerung höher ist als in
anderen Städten und darum nicht leicht vergleichbar.

') Slycos J. M., Family and lerlilily in Puerlo Rico, in: American Sociolog. Review, 17, 1952.
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Gebürtigkeit der Unzer Bevölkerung

Geboren in: I 1934 I 1951

Linz 42 35

Obriges ö,sterreich 47 43

(Davon Oloerösterreich) (12) (28)

Ausland 11 22

Insgesamt I 100 I 100

Th. Geiger stellt bei der Analyse einer dänischen Mittelstadt von
106 000 Einwohnern durchschnittlich 12 Prozent der Bevölkerung als
agrarischer Herkunft fest. Er schichtet nach dem Alter, von den älte-
sten Einwohnern sind 22 Prozent agrarischer Herkunftr von den jüng-
sten nur 3 ProzentI). Da die kinderreichen Familien von Unz wesent-
lich höhere :Sätze an agrarischer Herkunft aufweisen, kann wohl an-
genommen werdenr da~ zwar die Stadt Unz durch das rasche Wachs-
tum einen etwas überhöhten Prozentsatz an Landbürtigen aufweist,
da~ aber di;e Gruppe der kinderreichen Familien den grö~ten Anteil
an den Landbürtigen der Stadt hat, da~ somit eine positive Korrela-
tion zwischen Landbürtigkeit und Kinderzahl angenommen werden
kann.

Auch H. Joilles findet in seiner Arbeit über den Geburtenrückgang in
Wien2), dalj; die landbürtigen Ehepaare die grö~te durchschnittliche
Kinderzahl aufweisen:

') Geiger rh., Ober dynamische Analysen sozialer Umschichtung in: 50ziolog Forschung in unserer
Zeit, Köln 1951.

,) Jolles H. M., ~er Geburtenrückgang in Wien, Dissertation der 5taatswissenschafllichen Fakultät,
Amslerdam 1957.
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Kincllerzahl und Gebürtigkeit der Eltern

I Herkunftsgebiet des Mannes
Herkunftsgebiet der Frau

I IGro~stadt Kleinstadt Landgebiel,
Gro~stadt 1,48 1,65 1,96
Kleinstadt 1,44 1,76 1,37
Landgebiet 1,81 1,95 2,07

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Vergleich zweier Er-
hebungen aus Leipzig kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges: Eine
Untersuchung aller Volksschulabgänger 1938 in Leipzig1) ergibtr da~
mehr als die Hälfte der Eltern dieser Kinder in Leipzig und nur etwa
30 Prozent auf dem Lande geboren sind. Die Untersuchung umfa~t
ihrem Zweck nach zwar nicht einen Querschnitt durch die Leipziger
Familienr aber sie umfa~t über 5 000 Familien mit ganz verschiedener
Kinderzahl von einem Kind aufwärts und kann deshalb zum Ver-
gleich herangezogen werden mit einer Untersuchung der Struktur der
kinderreichen Familien der Stadt Leipzig2), die ungefähr zur selben
Zeit durchgeführt wurde. Hier sehen die Herkunftsverhältnisse ganz
anders aus: 65 Prozent der kinderreichen Ehepaare sind auf dem

.Lande geboren und nur 35 Prozent sind städtischer Herkunft.

Für die Zukunft der Stadt Linz ergibt sichbei der Annahme einer posi-
tiven Korrelation der Landbürtigkeit mit der Kinderzahl, da~ der
Anteil der Kinderreichen an den Familien der Stadt sinken wird: Da
die Stadt keine erhöhte Zuwanderungsquote mehr haben dürfte, wird
sich auch der Zuzug vom Lande verringern. Es mü~ten denn andere
Faktoren für die Geburtenfreudigkeit ma~gebender werden. - Obri-
gens ist zu unterscheiden zwischen der landbürtigen Stadt- bzw. In-
dustriebevölkerung und der Landbevölkerung, die schon jetzt in
österreich eine schwächere Geburtenrate hat als die Industrie-

,) Müller K. V., Herkunft und Berulssiebung einer gro~sfädfischen Angesleillen- und ArbeIferschaft
in: Zeilschrift für Rassenkunde, 1" 1940.

,) Knorr W., Die Kinderreichen in Leipzig, Berlin 1936.
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bevölkerung. Gründe dafür: ein Kind, in der Regel das jüngste, erbt
den Hof, für ,die Ausbildung der anderen Kinder mulJgesorgt werden.
Hier handelii es sich um das Auftreten der ältesten Motive der Ge-
burtenbeschränkung im 19. Jahrhundert: Vermeidung der Zersplitte-
rung des Besitzes, die nun auf die bäuerlichen Familienbetriebe auch
zutreffen, und zwar in erster Linie aus zwei Gründen: ein früher be-
stimmendes ,Motiv für eine hohe Kinderzahl, genügend Arbeitskräfte
auf dem Ho'f zu haben, fällt weg, einerseits durch die Technisierung
der Landwi~tschaft, andererseits durch das alle Schichten erfassende
Bildungsstreben. Die Kinder gehen zu früh für den Hof als Arbeits-
kräfte verlol'en, sie erstreben eine Berufsausbildung, eine Lehrstelle,
kosten dadurch obendrein noch Geld1).

Betrachtet man die kinderreichen Familien nach sozialen Schichten
aufgegliedert, so fällt auf, dalJ zwar

1) der Anteil der auf dem Lande geborenen Ehepaare mit steigender
Sozialschicht sinkt (es besteht also eine negative Korrelation zwischen
landbürtigkeit und sozialer Schicht).

2) der Anteil der im Ausland geborenen Ehepaare mit steigender
Sozialschicht besonders stark sinkt, aber

3) in a I I e,n Schichten der Anteil der Familien, bei denen beide
Ehepartner auf dem Dorf geboren wurden, am grölJten ist (eine Aus-
nahme bilden die Selbständigen - aus verständlichen Gründen).
ad 1: "... Es hat sich in einer ganzen Reihe von Untersuchungen ge-
zeigt, dalJ der Zuwanderer in der Stadt ganz unten als Lohnarbeiter,
und zwar ais Ungelernter, beginnt, der Anteil der Landbürtigen ist in
dieser Schicht am grölJten und nimmt um so mehr ab, je höhere An-
forderungen der Beruf stellf2)."

So ist es niChtverwunderlich, dalJ 58 Prozent der kinderreichen Fami-
lien Arbeiterfamilien sind. Allerdings sind nur ungefähr ein Viertel

') Troger Ernest, La situation demographique en Autrime in: Population 111, 1955, Paris 1955.

') Smwidetzky 1., a. a. 0., S. 174 11.
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davon Hilfsarbeiter. Das hat seinen Grund wohl vor allem darin, da~
ein Teil der ungelernten Arbeiter in dem Zeitpunkt ihres Lebens, in
dem sie als Haushaltungsvorstand einer kinderreichen Familie erfa~t
werden, infolge der Konjunkturlage und des Arbeiterbedarfs in Linz
den Schrift zum angelernten Arbeiter doch hat vollziehen können.
Da~ der Anteil der Arbeiterfamilien nicht noch grö~er ist, wird zum
gro~en Teil mit einer Beschleunigung der sozialen Mobilität zu er-
klären sein1). Während bis etwa zum ersten Weltkrieg der soziale
Aufstieg meist erst in der zweiten Generation begann, können die
Gutbegabten - und ein Gro~teil der vom Lande Abwandernden
sind ja die Bes.tendes Dorfes - schon in viel kürzerer Zeit einer
höheren Schichtangehören, vor allem in einer Industriestadt wie Linz
mit starkem Bedarf an gelernten Kräften. So sind unter den kinder-
. reichen landbürtigen Ehepaaren die Angestellten mit 17 Prozent und.
die Beamten mit 15 Prozent vertreten. (Selbständige mit 6 Prozent,
selbständige Berufslosemit 4 Prozent).

Die kinderreichen Familien nach Sozialschichten und Herkunft

reide Ehepa'l-1 Beide I Beide ISozialschichle "er in einem Eheparlner Eh'dtarlner Zusammenbzw. Grundzahlen öslerreichischen dorfbürlig sla IbürligDorf geboren

Hilfsarbeiter 11 15 6 10
Angelernte u. Facharb. 35 43 23 36
Arbeiter insgesamt 46 58 29 46
Angestellte 20 17 28 22
Beamte 22 15 23 18
Selbst. Gewerbetreib. 8 6 16 10
Selbst. Berufslose 4 4 4 4

Summe 100 100 100 100
Grundzahl der kinder- I I Ireichen Familien 600 1049 569 2509 ')

I
') Au~erdem 49 Familien, deren Herkunft nichl ermillell wurde I

Die Gruppe der Familien, bei denen beide Ehepartner in einem
österreichischen Dorf geboren sind, zeigt die Schichtunterschiede

') Müller K. V., Siebungsyorgönge bei der Bildung von Gro~sladlbeyölkerungen in Arch. f. Bey.
wiss. V., 1935.
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etwas schwächer. Es sind nur noch wenige Abweichungen von der
Schichtengliederung aller kinderreichen Familien vorhanden. Die
Arbeiterfami~ien sind mit 46 Prozent beteiligt, die Angestellten mit
20 Prozent, die Beamten mit 22 Prozent. Ein Zeichen dafür, da~ die
soziale Mobilität eigentlich noch vielfältiger und rascher möglich ist,
als es bei der vorigen Betrachtung schien, aber auch vielleicht ein
Hinweis auf die besonders einseitig negative Lage der ausländischen
Ehepaare = Flüchtlingsfamilien.

Vergleicht man den Anteil der Landbürtigkeit der einzelnen Sozial-
schichten, so :zeigt sich die negative Korrelation zwischen Sozialschicht
und Landbürtigkeit besonders deutlich. Von den kinderreichen Hilfs-
arbeitern sind 64 Prozent auf einem Dorf geboren, von den gelernten
Arbeitern 51 Prozent, von den Angestellten kommen 31 Prozenf und
von den Beamten 33 Prozent vom Lande. Die Zahlen für Selbständige
und selbständige Berufslose sind 24 Prozent und 47 Prozent. Bei
dieser Aufglßederung wird der besonders hohe Anfeil der Beamten
an den landbürfigen Familien wiederum recht deutlich.

Die kinderreichen Familien nach Sozialschichten und Herkunft

Zahl
Von 100 kinderreichen Familien Von 100 kinderreichen

der
waren gebürtig Familien waren geboren

kin-
Mann I Mann Mann Mann Mann

Sozialschichlen der- dorlbürfig sladlbürfig') und und oder Zu.•rei •. Frau Frau
chen Zus. Frau im im

sam••

Fam. Frau I Frau IFrau I Frau in Aus- Aus-
men

Dorf Sladl Dorf Sladl ösl. land land

Hilfsarbeiter 247 64 11 12 13 100 51 35 14 100
Angel. u. Facharbeit. 887 50 16 19 15 100 57 23 20 100
Arbeiter zusammen 1 134 54 15 17 14 100 56 25 19 100
Angestellte 559 31 19 21 29 100 71 12 17 100
Beamte 469 33 22 18 27 100 82 3 15 100
Selbst. Gewer'belreib. 251 24 18 21 37 100 77 9 14 100
Selbst. Berufslose 96 47 12 17 24 100 66 16 18 100

Summe/Durchschnitt 25092)141
1
17

1
19

123 1
100 66

1
17

1
17 1100

') einschlie~lich Linz
') Au~erdem 49 Familien, deren Herkunft nichl ermiffelf werden konnle

173



Gd 1: Die Familien, von denen ein oder beide Ehepartner im Aus-
land geboren sind, fallen zahlenmä~ig fast nur bei den Hilfsarbeitern
und den übrigen Arbeitern ins Gewicht. Das kann ein Zeichen dafür
sein, da~ die zugewanderten Flüchtlinge aus den höheren Schichten
eine besonders strenge Geburtenbeschränkung betreiben, da sie ihre
Existenz unter erschwerten Umständen wieder aufbauen, daher auf
eine grö~ere Anzahl an Kindern verzichten müssen. Oder aber: ein
gro~er Teil der Flüchtlingsfamilien hat zu seinem Beruf nicht zurück-
gefunden und ist nun unter seinem früheren sozialen Stand beschäf-
tigt, es erscheinen deshalb die Flüchtlinge auch unter den kinder-
reichen Familien vor allem in den untersten Schichten. - Au~erdem
kamen zahlreiche Landarbeiter aus dem Ausland als Flüchtlinge, die
nun als Hilfsarbeiter bzw. angelernte Arbeiter in Linz beschäftigt sind.
ad 3: Während unter den Zuwanderern einer Stadt die Lohnarbeiter
im allgemeinen den weitaus grö~ten Anteil ausmachen, finden wir bei
den kinderreichen Familien von Linz in jeder Schicht einen hohen
Anteil von Familien, die vom Lande kommen. In keiner Sozialschicht
. sind es weniger als 30 Prozent. Dies scheint die Wirksamkeit eines
ländlichen Verhaltensmusters am deutlichsten zu zeigen.
Eine weitere Bestätigung finden wir bei einem Vergleich der kinder-
reichen Ehepaare nach Einkommensschichten und Landbürtigkeit. Es
zeigt sich zwar, da~ die Landbürtigkeit auch bei den kinderreichen
Familien mit steigendem Einkommen sinkt. In den einzelnen Sozial-
schichten ist diese Erscheinungwiederholt, wenn auch mit verschiede-
ner Intensität. In allen Schichten sinkt die Landbürtigkeit besonders
stark von den mittleren zuden hohen Einkommensstufen.Da~ bei den
Hilfsarbeiterfamilien die Landbürtigkeit in allen Einkommensstufen
gleich hoch ist, ist zum gro~en Teil damit zu erklären, da~ die Frage
nach der Zahl der Einkommensbezieher vernachlässigt werden mu~te,
denn das Erscheinen von Hilfsarbeitern in den hohen Einkommens-
stufen ist nicht als Schichtmerkmal, sondern nur mit der Tatsache, da~
in diesen Familien mehrere Mitglieder ein Einkommen beziehen, zu
erklären. - In keiner Einkommensstufe sinkt jedoch der Anteil der
Landbürtigkeit unter 22 Prozent, also wird di~ Annahme der erhöhten
Landbürtigkeit der kinderreichen Familien unabhängig von der Zu-
gehörigkeit zu der einen oder anderen Sozialschicht und unabhängig
von der Einkommenshöhe nochmals bestätigt.
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Die kinderreichen Familien nach Herkunft, Sozialschichten und
Einkommensstufen

Zahl Davon waren beide Elternteile Davon war der

der Mann dorlbürtig,
Monolseinkommen Familien dorfbürtig I stadtbürtig')

die Frau dorlbürtig
in Schilling haupt ader stadtbürlig')

über- absolut I' in Proz. ,I absolut I in Praz. absolut I in Proz.

Hilfsarbeiter

unter 2000 185 117 63 25 14 141 76
2000-2800 62 41 66 7 11 45 73
2 800 und mehr - - - - - - -

Summe/Durchschn. 247 158 64 32 13 186 75
Angelernte und Facharbeiter

unter 2000 607 316 52 82 14 412 68
2000-2800 254 124 49 43 17 165 65
2 800 und mehr 26 10 39 7 27 13 50

Summe/Durchschn. 887 450 50 I 132 15 590 66
Angestellfe

unter 2000 159 I 64 40 35 22 88 55
2000-2800 181 60 33 45 25 95 52
2 800 und mehr 219 50 22 83 38 94 43

Summe/Durchschn. 559 174 31 163 I 29 277 49
Beamte

unter 2000 72 32 44 7 10 48 67
2000-2800 175 69 39 31 18 105 60
2 800 und mehr 222 52 23 88 40 101 45

Summe/Durchschn. 469 153 I 33 126 27 254 54
Hilfsarbeiter, angelernte u. Facharbeiter, Angestellte u. Beamte zus.

Summe/Durchschn. 2162')I 935 I 43 I 453 I 21 I 13071 60

') ein5chlie~lich Linz
') Au~erdem 40 Familien, deren Herkunlf nicht ermittelt werden konnte

Um Aufschluf} darüber zu bekommenr in welchem Zeitpunkt ihres
Lebens die dorfbürfigen Ehepaare nach Linz gekommen sind, wurden
bei d~n 940 kinderreichen Familien mit nur Kindern unter 14 Jahren
(1942 und später geboren) die Geburtsorte der Kinder auch nach
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Die kinderreichen Familien mit drei und mehr Kindern unter 14 Jahren
nach SOZiClilschichtenrHerkunft der Eltern und der Kinder

Von 100 Farn. waren nach der Herkunft der Eltern

Zahl
Beide Mann Mann Beide

Zu-Herkunft der Kinder. Eltern dorf. stadt- Eltern
geboren in der dorfbürlig bürtig bürtig') sladtbürlia sam-

Farn.
über- IDö~~e~~.S

Frau Frau ober I davon men
stadt. dorf- hau;t b<;idehaupt Dörfern bürtig') bürtig Lonz
Hilfsarbeiter

Dorf 92
1

25 25 20 I 13 15 33 21
Linz 312 70 72 73 84 75 67 73
andere Stadt 23 5 3 7 3 10 - 6

Zusammen
4i71

100 100 100'1 100 100 100 100
Zahl der Familien 263 138 55 56 53 9

Angelernte und Facharbeiter

Dorf 315 32 31 12 22 11 4 24
Linz 927 63 44 81 74 82 90 71
andere Stadt 72 5 25 7 4 7 6 5

Zusammen 100 100 100 100 100 100 100
Zahl der Familien 1314 665 304 218 251 180 71.

Angestellte

Dorf 109 26 24 18 19
1

9
9~ 1

16
Linz 504 68 71 77 71 81 74
andere Stadt 64 6 5 5 10 I 10 10

Zusammen 100 100 100 100 100 100 I 100
Zahl der Familien 677 227 178 135 113 202 78

Beamte

Dorf 114 31 30 17 23 8 2 21
Linz 373 61 61 74 68 79 96 69
andere Stadt 52 8 9 9 9 13 2 10

Zusammen 100 100 100 100 100 100 100
Zahl der Familien 539 202 174 115 95 127 54

Selbständige Gewerbetreibende

Dorf 18 11 16 5 15 3 - 9
Linz 162 80 79 71 70 85 96 77
andere Stadt 31 9 5 24 15 12 4 14

Zusammen 100 100 100 100 100 100 100
Zahl der Familien 211 54 38 44 53 60 24

Selbständige Berufslose

Dorf 7 20 - 19 10 -
1~1

13
. Linz 43 73 100 63 80 93 77

andere Stadt 6 7 - 18 10 7 10
Zusammen 100 100 100 100 100 10~ I 100

Zahl der Familien 56 15 10 16 10 15
Alle Sozialsmichten zusammen

Dorf 655 25 27 12 20 I 8r I 4 20
Linz 2321 66 67 77 73 92 72
andere Stadt 248 9 6 11 7 10 4 8

Zusammen 100 100 100 100 I 100 I 100 100
Zahl der Familien 3224 1426 842 583 578 637 244
') einschlie~lich Linz
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Dorf und St,adt gegliedert. Es zeigt sich, da~ 25 Prozent der Kinder
landbürtiger Eltern auf dem Dorf geboren wurden, so da~ wir mit
Vorsicht annehmen können, da~ ein Teil der dorfbürtigen Ehepaare
ihre Familie noch auf dem Lande gegründet haben. Genaueres kann
nicht ausgesagt werden, da z. B. auch 4 Prozent der Kinder von in
Linz geborenen Ehepaaren auf einem Dorf zur Welt gekommen sind.
Das Bild wird durch die Evakuierungen aufs Land während der Kriegs-
und Nachkr,iegszeit verwischt, da nicht unterschieden werden kann,
ob die Mütt.er nur zur Geburt ihrer Kinder aufs Land zurückgegangen
sind oder ob diese Familien zur Zeit der Geburt ihrer ersten Kinder
noch auf dem Dorf lebten.

4. Wohnverhälfnisse der kinderreichen Familien in Linz

Die Wohnungsnot ist infolge starker und plötzlicher Zunahme der
Bevölkerung im Zuge der raschen Industrialisierung in LiilZ sehr
drückend geworden. Jede dritte Haushaltung in Linz ist noch immer
ohne eigene Wohnung. Von den 10436 Linzer Wohnhäusern sind
982 Wohnbaracken, das sind 9,4 Prozent.
Die Zahl der Klein- und Kleinstwohnungen ist besonders hoch.

WOHNUNGEN IN L1NZNACH DERZAHL DERWOHNRÄUME

[=:J 1 Wohn,aum (11,4'!o)
~ 2 Wohnräume (34,10/0)
~ 3 Wohn,äume (31,3'!o)lmm 4 Wohn,äume (14,4'!o)== 5 Wohn,äume. (5,3'10)
••• 6 und meh, Wohn,äume (3,5'!o)
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Ein Vergleich mit der Zahl der in einer deutschen Industriestadt (Kre-
feld) zur Verfügung stehenden Wohnungen soll die angespannte
Lage des Linzer Angebotes an Wohnungen noch deutlicher vor
Augen führen1) •

.Wohnungen mit ••• Räumen I Prozentanteil der Wohnungen

in Linz I in Krefeld

1 { 11,4 1,7}
2

45,5
34,1 13,9

15r6

3 r 31,3 27,1)
4 114,4 26,8 ~
5 54r5 ~ 5,3 . 14,2 84,4

6 l2,2 7,4 j
7 und mehr 1,3 8,9

In Linz bestehen 46 Prozent aller Wohnungen aus 1 und 2 Räumen,
in Krefeld sind nur 16 Prozent der Wohnungen so klein, während dor.t
die meisten Wohnungen (84 Prozent) 3 und mehr Räume haben.

Die kinderreichen Familen der Stadt trifft die Wohnungsnot beson-
ders hart. Von allen Linzer Haushaltungen sind 66 Prozent Haupt-
~ieter, 18 Prozent Untermieter und 16 Prozent der Familien leben in
Baracken. - Bei den kinderreichen' Familien ist natürlich der Prozent-
satz der Hauptmieter höher (71 Prozent). Trotz ihrer Familiengrö~e
wohnen 4 Prozent der kinderreichen Familien in Untermiete. Da~ der
Prozentsatz der Barackenbewohner bei den kinderreichen Familien
fast gleich hoch ist (15 Prozent), zeigt die bedrängte Wohnungslage,
in der sich ein gro~er Teil der kinderreichen Familien befindet, be-
sonders deutlich. .

Von den Linzer Wohnungen sind 11 Prozent Eigentumswohnungen.
Auch von den kinderreichen Familien besitzen 11 Prozent eine Eigen-
tumswohnung (meist in Form eines Eigenheims). Das ist einerseits
viel, andererseits viel zu wenig. Wenn man die besonders ange-

') Bericht des Internaiionalen Insliluts für ki,chliche Sozialforschung (IKIKS), Llnz gestern und
heule; Wien 1956.
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spannte wi~tschaftliche lage der kinderreichen Familien berücksich-
tigt, wie sie aus der entsprechenden Aufgliederung nach Einkom-
mensstufen und aus den Schilderungen der Schwierigkeiten, mit denen
die kinderreichen Familien zu kämpfen haben, hervorgeht, ist eS
erstaunlich und erfreulich, da~ der Prozentsatz nicht niedriger ist;
aber wenn man bedenkt, wieviel leichter das leben einer Familie mit
vielen Kindern in einem Eigenheim ist, in dem nicht Rücksicht aut
ruhebedürfti,ge Mitbewohner zu nehmen ist, zu dem ein Garten ge-
hört, in den die Kinder unbesorgt zum Spielen geschickt werden kön-
nen, so ist der Prozentsatz der Eigentumswohnungen der kinderrei-
chen Familien viel zu niedrig. Die gro~e Zahl der kinderreichen
Familien, die als vordringlichstes Anliegen den Bedarf an Kredit zum
Bau eines Eigenheims angeben, ist dafür eine weitere Bestätigung.
Ein Vergleich der Eigentumswohnungen aller Linzer Fdmilien nach
sozialen Schichten zeigt, da~ sowohl bei den kinderreichen Familien
als auch beu den anderen Haushaltungen die Gruppe der Selbstän-
dig"en die gr:ö~te Zahl der Eigentumswohnungen bewohnt So wohnen
34 Prozent der kinderreichen Selbständigen und 2S Prozent der ge-
samten Selbständigenfamilien in einer Eigentumswohnung. Das ist
einerseits durch die Berufsstruktur dieser Gruppe zu erklären, anderer-

Wohnverl1Jäl'nisse der kinderreichen Familien nach der Ar' der
Wohnung und Sozialschich'"

Von je 100 kinderreichen Familien der Soziolschichlen
Zahl Alleder Selb- Sozlal-kinder- Anße. slönd. schichI.Arl der Wohnung reichen Arbeiter sIe He Beamle Gew.- imFamilien Ireib. Durch-über- schnift-haupl

entfielen in Prozent

Eigentumswohnung 281 I 6 10 9 34 11
Mietwohnung 1805 64 78 85 56 71
Untermietwor,nung 91 4 5 3 3 3
Barackenwohnung 381 26 7 3 7 15

Zusammen 100 100 100 100 100
Zahl der
kinderreicheR Familien 2558 1166 566 470 256
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seits gerade bei den kinderreichen Selbständigenfamilien (die lei-
der nicht nach Einkommensstufen gegliedert werden konnten) viel-
leicht ein Hinweis dafür, da~ in dieser Schicht die Erfolgreichen die
Kinderreichsten sind (Mackenroth a. 0; 0.). Auch für die Gruppe der
kinderreichen Angestelltenfamilien gilt dieser Satz (die Gliederung
nach Einkommensstufen zeigt 25 Prozent dieser Familien allein in der
höchsten Einkommensstufe von über 2 800 Schilling). Sie stehen mit
.10 Prozent sowohl bei den kinderreichen Familien als auch bei den
anderen Haushaltungen an zweiter Stelle (hier mit 16 Prozent). Diese
RangsteIlung gibt jedoch vielleicht auch einen Hinweis in anderer
Richtung. In Linz gibt es 10960 Angestelltenfamilien, das sind 28 Pro-
zent aller Linzer Familien. In der Gruppe der kinderreichen Familien
erscheinen sie aber nur mit 21 Prozent, also unter ihrem Anteil an den
linzer Familien. Da~ die Gruppe der Angestellten, vor allem die
niederen und mittleren Angestellten, die geringste Kinderzahl aller
Sozialgruppen aufweist, wird in zahlreichen Untersuchungen nach-
gewiesen. Ein Zeichen für das Angestelltenverhaltensmuster ist eben
wohl auch ihr Rang unter den Wohnungseigentümern. Auch da~ bei
allen Linzer Familien an nächster Stelle die Arbeiter mit 14 Prozent
unter den Wohnungseigentümern erscheinen, noch vor den Beamten,
die mit 12 Prozent beteiligt sind, könnte ein Zeichen dafür sein, da~
die qualifizierten Arbeiter sich dem Verhaltensmuster der Angestellten
anzuschlie~en beginnen. Dafür spricht au~erdem die Tatsache, da~
die kinderreichen Arbeiterfamilien unter den Wohnungseigentümern
nur sehr schwach vertreten sind. Nur 6 Prozent der kinderreichen Ar-
beiterfamilien besitzen eine Eigentumswohnung. - Die Beamten
haben einen dem Durchschnitt naheliegenden Anteil an Eigentums-
wohnungen sowohl bei den kinderreichen als auch bei allen Familien
(9 Prozent bzw. 12 Prozent). Die Bedeutung der Dienstwohnungen
verschleiert bei dieser Gruppe das Bild etwas.

Eine Gliederung der 15 Prozent der kinderreichen Familien, welche
Baracken bewohnen, nach Sozialschichten ergibt sehr unterschied-
liche Anteile. So wohnen 26 Prozent aller kinderreichen Arbeiter-
familien in Baracken (weiter aufgegliedert: 39 Prozent aller kinder-
reichen Hilfsarbeiterfamilien und 22 Prozent aller übrigen Arbeiter-
!amilien), während nur 7 Prozent aller kinderreichen Angestellten-
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familien, 7 Prozent der kinderreichen Selbständigenfamilien und
3 Prozent der kinderreichen aeamtenfarhilien zu den Baracken~
bewohnern zählen. Der besonders hohe Anteil der Hilfsarbeiter-
familien (39 Prozent) in unzureichenden Wohnungen ist au~er aus
sehr niedrigem Einkommen und mangelnder Initiative und Leistungs-
fähigkeit dieser Gruppe vielleicht auch daraus zu erklären, da~ hier
wohl ein hoher Anteil an Flüchtlingen zu finden ist, die eben auch in
der Wohnurngs-wie in der Berufssituation noch nicht oder nicht wieder
eingegliedert sind - nicht zuletzt wegen ihrer vielen Kinder.

Die Gliederung der Wohnungen der kinderreichen Familien nach der
Zahl der bewohnten Räume ergibt, da~ ein gro~er Teil der Wohnun-
gen überbelegt ist. Es tritt daher unter dem Punkt der Erhebung
"Schwierigkeiten, mit denen die Familie zu kämpfen hat" die unzu-
reichende Wohnung sehr häufig auf. Von den kinderreichen Familien
bewohnen 21 Prozent eine zweiräumige Wohnung (die Küche als
Wohnraum gerechnet!). 36 Prozent der Wohnungen haben drei
Räume, 25 IProzent haben vier Räume; nur 16 Prozent der kinder-
reichen Familien bewohnen eine grö~ere Wohnung. 2 Prozent, das
sind 54 kinderreiche Familien bewohnen nur einen Raum!

Wohnverhä~lnlsseder kinderreichen Familien nach der Wohnungs-
grö~e und Sozialschichi

Zahl Von je '00 kinderreichen Familien de,
de, Sozialschichlen

G,ö!Je de, Wohnung kinde,- I An e I I Selb- I Alle Sozial-reichen A,beifer si n,- Beamte Gew.- schichten Imnach der Zahl der Wohnröume ;:amllien e e treib. Durchschni"
über-
haupt entfielen In Prozent

1 54 4 1 1 - 2
2 526 32 13 6 9 21
3 932 40 36 40 19 36
4 638 19 29 31 30 25

5 und. mehr 408 5 21 22 42 16
.zusammen 100 100 100 100 100

Zahl der kinderr. Fam. 2558 1166 566 470 256
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Bei einer Gliederung nach sozialen Schichten ergeben sich Unter-
schiede, die überwiegend von der unterschiedlichen Einkommens-
struktur der Schichten, teilweise auch von ihrem unterschiedlichen
Wohnungsbedad herrühren. So bewohnen von den kinderreichen
Arbeiterfamilien 32 Prozent eine zweiräumige Wohnung, von den
Angestelltenfamilien nur 13 Prozent; von den Selbständigenfamilien
wohnen 9 Prozent in einer so kleinen Wohnung, von den Beamten-
familien nur 6 Prozent. - An den dreiräumigen Wohnungen sind je
40 Prozent der Arbeiterfamilien sowie der Beamtenfamilien beteiligt,
36 Prozent der Angestellten- und 19 Prozent der Selbständigen-
familien. - B~i den vierräumigen Wohnungen erscheinen nur noch
19 Prozent der,Arbeiterfamilien und je etwa 30 Prozent der Angestell-
ten-,Beamten-'und Selbständigenfamilien. - Der grö~te Teil (40 Pro-
zent) der Selbständigenfamilien hat Wohnungen mit fünf und mehr
Räumen, dagegen weit schwächere Teile aller anderen Gruppen:
etwa 20 Prozent der Angestelltenfamilien und der Beamtenfamilien,
5 Prozent der Arbeiterfamilien.
Besonders deutlich werden die schwierigen Wohnverhältnisse der
kinderreichen Familien bei einer Aufgliederung der Familien nach
ihrer Kinderzahl. So haben von den 1 493 Familien mit drei Kindern
345 eine zweiräumige Wohnung. Von den 593 Familien mit vier Kin-
dern wohnen 107 Familien in nur zwei Wohnräumen. Aber auch noch
grö~ere Familien leben in einer so kleinen Wohnung: Von den 257
Familien mit fünf Kindern wohnen 37, von den 101 Familien mit sechs
Kindern 17 und von den 114 Familien mit sieben und mehr Kindern
20 Familien in einer zweiräumigen Wohnung. - In drei Räumen
wohnen 559 Familien mit drei Kindern, 210 Familien mit vier Kindern,
96 Familien mit fünf Kindern, 28 Familien mit sechs Kindern und
39 Familien mit sieben und mehr Kindern. - Vier Räume, die Woh-
nungsgrö~e, welche für eine Familie mit mindestens fünf Personen
nach den Forderungen der heutigen Sozialpolitik notwendig ist1), be-
wohnt nur ein viel kleinerer Teil der kinderreichen Familien. So haben
339 Familien mit drei Kindern, 161 Familien mit vier Kindern, 73 Fami-
,lien mit fünf Kindern, je 35 Fa;"i1ien mit sechsbzw. sieben und mehr
Kindern eine vierräumige Wohnung. - Eine grö~ere Wohnung (mit

'), Gutachten zur Frage der familienrechten Wohnung, erstallet vom wohnungswirtschaftlichen Beirat
beim Bundesministerium für Wohnungsbau; Bad Godesberg.
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fünf und mehr Räumen) wird nur von 217 Familien mit drei Kindern,
104 Familien mit vier Kindern, 48 Familien mit fünf Kindern, 21 Fami-
lien mit sechs Kindern und 16 Familien mit sieben und mehr Kindern
bewohnt.

Die Wohnverhälfnisse der kinderreichen Familien
nach der Zahl der Wohnräume und Kinderzahl

""".~, •••• , •• m••• " •.• ".d... ~
Zahl der Zusammen

Wohnräume der 3 I 4 I 5 I 6 I 7 u. mehr
Wohnung in in in in In In~lh=I~lh=I~lh=I~lh=I~lh=~lh=

1 38 3 11 2 3 1 - - 2 2 54 2
2 345 23 107 18 37 14 17 17 20 17 .526 21
3 559 37 210 35 96 37 28 28 39 34 932 36
4 334 22 161 27 73 29 35 34 35 31 638 25

5 und mehr 217 15 104 18 48 19 21 21 18 16 408 16

Zusammen 1493110015931100 12571100 1101 1'00 11141100 125581'00

Diese absoluten Zahlen geben, wie es scheint, der Schilderung mehr
Nähe: es handelt sich um eine sozialpolitische Frage.
Die Aufgliederung der Wohnungen der kinderreichen Familien nach
Wohnraum und Einkommensstufen innerhalb der einzelnen Sozial-
schichten zeigt, dafJ der Wohnungsbedarf in den einzelnen Schichten
nicht unbedingt allein von der Höhe des Einkommens abhängt. Bei
einem Verg~eich der niedrigsten Einkommensstufe in allen Schichten
zeigt sich z. B., dafJ die Hilfsarbeiterfamilien dieser Einkommensstufe
den Hauptallteil an den Zweiraumwohnungen haben1); die gelernten
Arbeiter sind schon viel weniger stark an dieser WohnungsgröfJe be-
teiligt, die Angestellten- und Beamtenfamilien mit einem nochgerin-
geren AnteiL - Auch bei einer weiteren Aufgliederung der beiden
Sozialgruppen mit dem gröfJten Anteil an niedrigem Einkommen in
Einkommensstufen von unter 1400 Schilling und 1400-2000 Schilling
zeigt sich, dafJ die Hilfsarbeiter in den beiden unteren Einkommens-
stufen ihre Spitze bei der Zweiraumwohnung haben, während die
übrigen Arbeiter in beiden Stufen die Spitze (höchste Beteiligung)

') Ve,gleiene dazu die Ausführungen E,ien Egners über den Handlangerhaushalf In: Egner E.,
der Haushalt, ,eine Da,sfellung seine, volkswirfsenaf/lienen Gesfalt,S. 234 /I.; Be,lin 1952.
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bei der Dreiraumwohnung haben. Eine Einschränkung ergibt sich frei-
lich aus der den Arbeitern - und nicht den Hilfsarbeitern zugute
kommenden betrieblichen Wohnungspolitik. Interessant ist weiter,
da~ in allen Einkommensstufen die höchste Beteiligung der Arbeiter
bei dreiräumigen Wohnungen bestehf1), während bei den Angestell-
ten und Beamten unserer obersten Einkommensstufe die Spitze bei
vier Wohnräumen liegt. Ein Schlu~ aus dieser Tatsache auf einen
schichtbedingten Wohnraumbedarf2) wird aber im Hinblick vor allem
darauf nur sehr vorsichtig zu ziehen sein, da~die Verteilung der
verschiedenen sozialen Schichten in der noch dazu offenen Einkorn-
mensstufe mit Sicherheit verschieden anzunehmen ist.

6. Wünsche und Schwierigkeiten der kinderreichen Familien in Linz

Während auf die Frage nach den Einkommens- und Wohnverhält-
nissen der kinderreichen F,amilien objektiv feststellbare Tatsachen
genannt wurden, die statistisch voll auswertbar sind, unterliegen die
im folgenden Abschnitt behandelten Aussagen über Mängel und
Schwierigkeiten, unter denen die kinderreichen Familien zu leiden
haben, naturgemä~ der Subjektivität der Antwort, denn Familien
in der gleichen Lage können ganz verschiedene Mängel als beson-
ders vordringlich empfinden. Durch die gro~e Zahl der Antworten
wird diese Uneinheitlichkeit jedoch gemildert und da durch diese
Aussagen ein tieferer Einblick in die wirtschaftliche Lage der Familien
möglich wird, sind sie uns trotz dem genannten Vorbehalt besonders
wertvoll.

Das Ergebnis dieses Teiles der Erhebung zeigt erneut, da~ ein Gro~-
teil der kinderreichen Familien in bedrängtesten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen lebt. So wurde auf die Frage a): Woran mangelt es der
Familie im besonderen? von 60 Prozent der Familien Möbel, von
56 Prozent der Familien Hausrat, von 22 Prozent der Familien Man-
gel an Wohnraum angegeben; 28 Prozent der Familien benötigt

') ,les psychologues dislingue,onl I'hobifude d'une nourriture de J'habilude d'un logemenI, en
discnt qua, dans le premier cas, I'adaptation esf passive, ei dans le se co nd acfive; en effet iI
y a teufe une serie da reacfions motrices qui se doivenf accorder avec la forme, les dimensions,
I'ameublemenl du logemenI; 0' iI esl loujours penible de les madi/ier •• ,'; aus: Halbwachs
M., la Classe Ouvrie,e el les Niveaux de Vie; Pa,is 19.13.

') 'lülge F., die Feslstellung des Wohnungsbedar/s, de, Begriff Wohnungsbedarl subjekliv und
objektiv in: Deutsches Wohnungsarchiv, Jg. 1930, Hell 2, S. 59-67; Berlln 1930,
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Wäsche, 25 Prozent können nicht genügend Bekleidung anschaffen.
Weiter wurden, besonders von den Familien mit einem niedrigen
Einkommen vor allem Mangel an lebensmitteln, Heizmaterial und
Federbetten genannt. Auch das Fehlen eines geeigneten Arbeits-
platzes für den Familienvorstand' oder der WunscJ1nach einer Ar-
beitsstelle für die Ehefrau werden an dieser Stelle öfter geäu~ert.
.In den Familien mit einem höheren Einkommen hingegen werden
au~er den oben genannten Gütern (Wohnraum, Mobiliar usw.) vor
allem Kredit zum Bau eines Eigenheims, Schulbücher für die Kinder,
Entlastung aer Mutter und Ferienaufenthalt für Mutter und Kinder
gewünscht.
Auf die Frage b) nach den besonderen Schwierigkeiten mit denen
gekämpft werden mu~, nennt fast die Hälfte aller kinderreichen
Familien (43 Prozent) Schulden. Einige Familien geben aber auch
ausdrücklich an, sie hätten gro~e Not, aber Schulden würden sie
keine machen, lieber würden sie hungern. - Mit Krankheiten haben
18 Prozent der Familien zu kämpfen. Sehr häufig wird auch auf diese
Frage wieder die besondere Belastung der kinderreichen Mutter ge-
nannt, neben vielerlei anderen Sorgen von der feuchten Wohnung
bis zur Diskriminierung der kinderreichen Familie durch die Gesell.:.
schaft. (Hier sei an das französische Beispiel erinnert, wo es einer
bewu~ten Politik durchaus möglich war, den kinderreichen Familien
eine geachtete Stellung einzuräumen.)
Die GliederlUng nach Sozialschichten zeigt, da~ die kinderreichen
Arbeiterfamilien an allen diesen Nöten und Schwierigkeiten einen
besonders hohen Anteil haben. - (Y Martin1) kommt für Frankreich
zu demselben Ergebnis, wenn er feststellt, da~ bei den Arbeitern der
lebensstandard mit Erhöhung der Kinderzahl stärker sinke als in
anderen Schichten.)Sowohl bei Mangel an Wohnraum, wie an Mobi-
liar, Hausra*, Wäsche und Bekleidung sind sie von allen Sozial-
schichten mit dem grö~ten Satz vertreten. Auch bei den Familien, die
mit Krankheiten zu kämpfen haben, stellen sie mit 20 Prozent aller
kinderreichen Arbeiterfamilien den höchsten Anteil. 47 Prozent der
kinderreichen Arbeiterfamilien haben Schulden. Dieser Satz wird aber

') Marlin Y., Niveau de Vie des Familie. suivanl le Nombre d'Enlanls in: Populalion 3/56,
S. 407-428; Pari. 1956.
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von den Beamtenfamilien noch übertroffen, von denen 50 Prozent
über Schulden klagen. Der hohe Anteil der verschuldeten kinder-
reichen Beamtenfamilien (die Angestelltenfamilien liegen mit 35 Pro-
zent weit darunter) rührt zum Teil wohl daher, da~ eine Beamten-
familie auf Grund der Tatsache der Festanstellung leichter Kredit
bekommt, au~erdem die standesgemä~e Lebenshaltung für mittlere
und hqhere Beamte, die Kosten für die Ausbildung der Kinder in
einem Mi~verhältnis zu den Einkünften der kinderreichen Beamten-
familien stehen. Ein Vergleich der Beamtenfamilien mit den Ange-
stelltenfamilien ergibt, da~ mehr Angestelltenfamilien über Mangel
an Wohnraum und Mobiliar klagen als Beamtenfamilien. Hausrat
fehlt bei Angestellten- und Beamtenfamilien ungefähr gleich oft,
während die Beamtenfamilien häufiger Mangel an Wäsche und Be-
kleidung angeben; auch von Krankheiten und Schulden ist ein grö~e-
rer Prozentsatz von Beamtenfamilien betroffen als von Angestellten-
familien. 27 Prozent der Angestelltenfamilien nennen au~er den bei-
den ausgezählten Schwierigkeiten (Krankheit und Schulden) noch
weitere Sorgen. Besonders häufig tritt hier der Mangel an Kredit zum
Bau eines Eigenheims und die Oberlastung der kinderreichen Mutter
auf.

Wünsche (Mangel) und Schwierigkeiten der kinderreichen Familien
nach Sozialschichten
Zahl der kinderreichen I Auf 100 kinderreiche

Familien nach Sozialschichlen Familien der SozialschichI
Im

Wünsche (Mongel) und Alle An- Durch-
Schwle,igkelten Ange- Sozial. A,belter geslellle Beamle schnill

Arbeller Beamfe schicht. . allerstellle Ober- Schicht.
haupt entfallen in Prozent

. Wohnung 315 119 80 574 27 21 17 22
Mobiliar 832 318 243 1527 71 56 52 60
Hausrat 817 273 222 1431 70 48 47 56
Wäsche 374 144 142 710 32 25 30 28
Bekleidung 350 133 129 647 30 23 27 25
anderer Mangel 168 113 133 496 14 20 28 19
Krankheiten 236 61 77 452 20 11 17 18
Schulden 544 199 233 1095 47 35 50 43
andere Schwierigk. 102 154 23 I 308 9 27 5 12
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Eine Betrachtung der Wünsche und Schwierigkeiten der nach ihrer
Kinderzahl gegliederten kinderreichen Familien zeigt, da~ die Drei-
kinderfamilien und die kinderreichsten Familien (mit sieben und mehr
Kindern) besonders stark an Wohnraummangel leiden; zu den erste-
ren dürften v,or allem die jungen Ehepaare gehören, die noch keine
ihrer Kindertahl entsprechende Wohnung haben, während bei den
Familien mit sieben und mehr Kindern wohl die heranwachsenden
Kinder eine Ineuerliche Vergrö~erung der Wohnung nötig machen.
- Der Bedad an Mobiliar hingegen steigt regelmä~ig mit wachsen-
der Kinderzahl, so erklären 55 Prozent der Dreikinderfamilien ihr
Mobiliar für Inicht ausreichend, aber 66 Prozent der Vierkinderfami-
lien, 64 Prozent der Fünfkinderfamilien, 71 Prozent der Sechskinder-
familien und 73 Prozent der Familien mit sieben und mehr Kindern
haben zu wenig Möbel. Ebenso ist es mit dem Mangel an Hausrat.
Auch fur Wäsche und Bekleidung wächst der Prozentsatz der Fami-
lien, die da~an Mangel haben, mit steigender Kinderzahl, nur mit
dem einen UJnterschied,da~ die grö~ten familien (mit sieben und
mehr Kindern) nicht mehr so häufig vertreten sind, vielleicht aus dem

Wünsche (Mongel) und Schwierigkeiten der kinderreichen Familien
nach der Kinderzahl

Zahl Davon sind Familien Auf 100 ki nderreiche
der mit ... Kindern Familienmit .• Kindern Im

Wünsche (Mangel) und kinder- Durch-reichen
Schwierig keilen Fam. I 1

5 I /7u.m.
3 I 4 I 5 16 I/m. schnill

über- 3 4 6 Proz.
haupt entfielen in Prozent

Wohnung 574 354 123 51 19 27 24 21 20 19 24 22
Mobiliar 1527 814 393 165 72 83 55 66 64 71 73 60
Hausrat 1431 785 344 158 65 79 53 58 61 61 69 56
Wäsche 710 326 205 103 39 37 22 35 40 39 32 28
Bekleidung 647 324 168 88 37 30 23 28 34 37 26 25
anderer Mangel 496 282 103 52 .23 36 19 17 20 23 33 19
Krankheit 452 259 96 50 20 27 17 16 19 20 24 18
Schulden 1095 670 174 126 64 61 45 29 49 63 54 43

andere
Schwierigkeiten 308 152 77 46 15 18 10 13 18 15 16 12
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einfachen Grund, da~ die mitverdienenden Kinder, obzwar sie den
grö~ten Teil der Autzuchtskosten noch von den Eltern brauchen, für
einen Teil dieser Bedürfnisse schon selbst aufkommen (wie man ja
häufig beobachten kann, da~ sich Lehrlinge stolz ihre selbsfver-
dienten Anoraks, Schuhe oder ähnliches einkaufen), au~erdem
könnte es sein, da~ bei diesen gro~en Familien, bei denen häufig
die Abstände zwischen den einzelnen Geburten sehr klein sind, das
eine Kind vom nächstälteren Kleidungs- und Wäschestücke weiter-
tragen kann, so da~ sich das "Herauswachsen" aus den Kleidern
nicht ganz so schmerzlich bemerkbar macht. - Die Häufigkeit von
Krankheiten und Schulden wächst auch mit steigender Kinderzahl,
wie nicht anders zu erwarten. Ein Vergleich dieser Zahl in den ein-
zelnen Sozialschichten kann nur sehr vorsichtig geschehen, da die
Zahlen bei dieser weiteren Aufgliederung schon sehr klein werden,
aber er gibt doch einige Hinweise. So ist der Mangel an Wohnraum
bei den Arbeiterfamilien mit drei Kindern ganz besonders hoch und
fällt mit wachsender Kinderzahl etwas. Dieser hohe Anteil der Drei-
kinderarbeiferfamilien ist wohl einerseits dadurch bedingt, da~ die
Arbeiterehepaare in eine Zimmer-und-Küche-Wohnung einziehen,
die für eine kinderreiche Familie zu klein ist, die Arbeiterfamilien
aber infolge ihres niedrigen Einkommens schwerer als andere Fami-'
lien eine Dreiraumwohnung erschwingen können. Au~erdem spielt
wohl der Umstand eine Rolle, da~ ein Gro~teil der Arbeiferfamilien
infolge der. späten Industrialisierung von Linz aus Zugezogenen be-
steht. Auch die Beamtenfamilien mit drei Kindern erscheinen am
häufigsten von allen kinderreichen Beamtenfamilien unter denen, die
an Wohnraummangel leiden (im ganzen aber viel weniger häufig
als die Arbeiterfamilien). Hier spielt wohl nicht zuletzt die Grö~e
der Dienstwohnungen eine Rolle. Jedenfalls ist es auffällig, da~ die
Beamtenfamilien mit fünf und mehr Kindern nur mit einem ganz klei-
nen Anteil am Wohnraummangel beteiligt sind, während z. B. die
Angestelltenfamilien einen mit wachsender Kinderzahl steigenden
Anteil an den Familien haben, .denen zu wenig Wohnräume zur
Verfügung stehen. - Der Mangel an Mobiliar ist in allen Schichten
um so grö~er, je zahlreicher die Familie ist. Bei dem Mongel an
Hausrat und Wäsche ist es ähnlich. - Die Familien, welche mit Krank-
heiten zu kämpfen haben, sind in den verschiedenen Schichten un-
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Wünsche (Mangel) und Schwierigkeiten von kinderreichen Familien
nach Sozialschichten und Kinderzahl

Sozialsch'ichten

. Zahl
der

kinder-
reichen
Familien

Auf Je 100 klnderr.Fam. mit .•. KInoern

3 I 4. I 5 I 6 7 u. m.

enf.fielen in Prozent

Manael an Wohnraum

Auf 100 kinder •
reiche Familien
entfielen Im
Durchschnitt
Prozent

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle Sozialsmichten1)

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle Sozialsthichten1)

315
119
80
574

832
318
243

1527

31 20 I 17 9
20 281 6 3917 25 5 6
24 21 20 19

11~~Ii f'I"'~..lrlt
55 66 64 71

25
36
3
24

77\73
~~i

27
21
16
22

71
56
52
60

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle SozialschichtenI)

817
273
222

1431

67
46
46
53

Manael an Hausrat

73 73 I 83 I 74

i~~~I H I ~:
Manael an Wäsche

70
48
47
56

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle SozialschichtenI)

374
144
142
710

25
23
32
22

43 38
24 40
37 42
35 40
Man el an

46 33
33 36
32 47
39 32

Bekleiduna

32
25
30
28

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle SozialschichtenI)

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle Sozialschichten')

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle Sozialschichten')

350
133
129
647

168
113
133
496

236
61
77

452

25 I 35 36 52 29 I
~~I~! n ~~ i~I
Manael an anderen Konsumaü'ern

15 . 9 14 17 /30
18 23 21 33 18
31 25 22 20 37
19 17 20 23 I 33

Schwierigkeiten wegen Krankheit

1 22 17 I 20 26 I 20

I 10 14 I 10 11 I 1818 13 20 12 16
17 16 19 20 24

Schwieri keilen weaen Schulden

30
23
27
25

14
20
28
19

21
11
16
18

andere Schwierigkeiten

und selbst. Berutslose.

Arbeiter
Angestellte
Beamte '.
alle SozialschichtenI)

Arbeiter
Angestellte
Beamte
alle Sozia!schichtEm1)

1 einschI. selbs't. Berufstätiqe

544
199
233

.1095

102
154
23
308

57
30
49
45

9
23
2
10

17
39
47
29

6
33
8
13

46
55
47
49

11
38
8
18

63
50
64-
63

11
33
12
15

55
36
58
54

14
27
16
16

47
35
50
43

9
27
5
12
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gleich verteilt. So sind es bei den Arbeitern die Sechskinderfamilien,
bei den Angestellten die Siebenkinderfamilien und bei den Beam-
ten die Fünfkinderfamilien, die besonders oft als eine Schwierigkeit,
unter der sie zu leiden haben, Krankheiten angeben; in allen Schich-
ten sind es jedoch Familien mit hoher Kinderzahl. - Bei den Familien,
die mit Schulden zu kämpfen haben, sind in allen Schichten die Fünf-
und Sechskinderfamilien besonders stark vertreten. - Auch die "an-
deren Schwierigkeiten" (nicht ausgezählte Motive, die unter der
Rubrik "andere" subsummiert wurden) steigen in allen Schichten mit
wachsender Kinderzahl.
Die Frage cl: "Welche Art der Familienbetreuung wäre erwünschf
oder würde benötigt?" konnte nicht gesondert ausgewertet werden,
da die Antworten zum Teil in den vorhergehenden Fragen (a, b)
schon gegeben wurden, zum Teil so ausführlich und andererseits so
uneinheitlich in der Form, da~ sie schwer zu quantifizieren waren.
Aber einige Anmerkungen sollen trotzdem auch zu diesem Punkt
erfolgen. - Au~er den Familien, welche erklären, jede Hilfe sei
ihnen recht, fallen die zahlreichen Familien auf, die eine Familien-
betreuung ablehnen, dafür ein Recht, nämlich ein familiengerechtes
Einkommen fordern. In diesem Zusammenhang ist auch erwähnens-
wert, da~ häufig' gar keine materielle Hilfe, sondern vor allem
Anerkennung statt Diskriminierung der kinderreichen Familie ge-
wünscht wird. Des weiteren kommt immer wieder die Sorge um die
überbeanspruchte kinderreiche Mutter zum Ausdruck, die in irgend-
einer Form entlastet werden soll. Ferner wird die Unmöglichkeit des
Gro~teiles der kinderreichen Eltern, ausreichend für den lebensabend
vorsorgen zu können, als drückend empfunden. Vor allem wird hier
das Recht der Mutter, die nicht berufstätig sein kann, auf eine gesetz-
liche Rente geltend gemacht.
. "Versetzen wir uns doch in die lage der kinderreichen Eltern und'
fragen wir uns, ol? das alles so sein mu~, oder wie es geändert, min-
destens gemildert werden kann: Die Summe der Widerstände gegen
den Entschlu~ zum Kinderreichtum liegt in der Spanne zwischen den
Daseinsbedingungen der Kinderreichen und jenen der Kinderlosen
oder Kinderarmen und umfa~t weit mehr, als man im allgemeinen
beachtet. Der Vollständigkeit halber wird das überwiegend Materielle
in Stichworten herausgestellt:
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Je mehr Kinder - um so weniger Wohnraum, um so schwieriger über-
haupt eine Wohnung zu finden, um so schwieriger das Eigenkapital
für eine Heimstätte aufzubringen.
Je mehr Kinder - um so weniger Nahrung, man sehe die Haushalts-

statistiken daraufhin an!
Je mehr Kinder - um so weniger Erholung für die Kinder.
Je mehr Kinder - um so schwieriger die A~beitsbeschaffung, man ist

örtlich gebunden, mu~ nehmen, was man gerade findet.
Je mehr Kinder - um so mehr indirekte Steuern und Verbrauchs-

abgaben.
Also schon eine einschneidende Drosselung der materiellen lebens-
bedingungen für Eltern und Kinder. Es sei aber auf die ideellen Fol-
gen hingewiesen, die sich vielfach weit stärker auswirken: eine ganz
zweifellose Minderung des Ansehens und der Geltung, weitgehender
Verzicht auf geselliges leben, auf Anteil an den Kulturgütern, an
Sport, Musik, geistigen Anregungen irgendwelcher Art.
Vielfach geradezu ausschlaggebend ist die Frage der Ausbildung
der Kinder, ihre Unterbringung in Berufen überhaupt, oder gar in
solchen, die 'ihrer Begabung entsprechen. Es ist bedrückend für kin-
derreiche Eltern, wenn sie oft hochbegabte, tüchtige Kinder einfach
in einen gleichgültigen Beruf hineinstecken müssen, weil so viele
Geschwister da sind und die Mittel nicht reichen.
Schlie~lidt der Ausblick auf den lebensabend kinderreicher Eltern:
sie können ihr leben lang nichts zurücklegen und stehen, wenn der
Hausrat verteilt oder verfallen ist, mittellos, oft verschuldet da."
(W. Stüwe auf dem internationalen Kongre~ für Bevölkerungswissen-
schaft in Berlin 19351).

6. Konsumgewohnheilen von kinderreichen Familien in Linz
Es ist nicht leicht, einen Einblick in die Budgetgestaltung einer Familie
oder gar einer Gruppe von Familien zu bekommen, da meist weder
ein genauer Ausgabenplan noch Aufzeichnungen über die getätig-
ten Au.sgaben vorliegen. Nun hat die Forschungsstelle zur Aufstel-
lung volkswirtschaftlicher Bilanzen in Wien 1954 eine Erhebung über
die Konsumgewohnheiten der städtischen Bevölkerung österreichs

') Stüwe W., die ,kinderreiche Familie und Ihre Bedeutung für die bevölkerungspolitische Enf.
wicklung, im Bericht des Internat. Kongresses für Bevölkerungswissenschaft Berlin 1935, Seilen
320-327; München 1936.
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durchgeführt1), die wertvolle Kenntnisse brachte. Jede hundertste
österreichische städtische Haushaltung hatte einen Monat lang ein
Haushaltsbuch zu führen, aus dem alle Verbrauchsausgaben der
Haushaltung zu ersehen sind. Zu dieser Erhebung wurden auch 731
Linzer Haushaltungen herangezogen. Die Beteiligung an dieser Er-
hebung war in Linz infolge der ausgezeichneten psychologischen
Arbeitsweise des Statistischen Amtes nahezu hunderfprozentig, so
da~ der Stichprobencharakter der untersuchten Gruppe gewahrt und
die ErgebnIsse kaum durch Nichtbeantwortungsausfälle verzerrt sind.
Es war mir möglich, aus den Originaltabellen die Verbrauchsaus-
gaben für die beiden Sozialgruppen der Arbeiter- und Angestellten-
familien herauszuziehen. (201 Arbeiterfamilien, ,293 Angestellten-
familien; davon 15 kinderreiche Arbeiterfamilien und 17 kinderreiche
Angestel Itenfam ilien.)

Der Vergleich der Verbrauchsausgaben aller Arbeiterfamilien mit
dEmAusgaben der kinderreichen Arbeiterfamilien (mit drei und mehr
Kindern unter 14 Jahren) gibt eine erneute Bestätigung für die ange-
spannte wirtschaftliche Lage der kinderreichen Familien: Der Anteil
an den Gesamtausgaben wird grö~er bei Ernährung (+ 4,8 Prozent),
Wohnungseinrichtung (+ 4,8 Prozent) und Wohnungsreinigung (+ 3,6
Prozent), dafür mu~ an anderem gespart werden, so ist trotz der
grö~eren Personenzahl der Ausgabenanteil bei Bekleidung und
Wäsche wesentlich geringer (- 4,4 Prozent), auch für Erholung und
Unterhaltung kann nicht soviel ausgegeben werden (- 1,3 Prozent).
Der Vergleich der Verbrauchsausgaben bei den Angestelltenhaus-
haltungen ergibt ein ähnliches Bild: Die kinderreichen Angestellten-
familien wenden einen grö~eren Ausgabenteil auf für die Ernährung
der Familie (+ 6,8 Prozent), für Miete (+ 1,3Prozent), für Gesundheits-
pflege (+ 3 Prozent) und für Verkehrsmittel (+ 1,2 Prozent). Hingegen
kann die Wohnungseinrichtung nicht ergänzt werden (- 3,9 Prozent),
auch an Bekleidung und Wäsche mu~ gespart werden (- 2,3 Pro-
zent) und für Erholung und Unterhaltung bleibt im Verhältnis zu den
Ausgaben aller Angestelltenhaushaltungen für diesen Zweck auch
weniger Geld zur Verfügung (- 1,7 Prozent).

') österreichische Forschungsstellezur A<,fSlellung volkswirtschaftlicher Bilanzen; -Der Verbrauch
der stödtischen Bevölkerung österreichs (Ergebnisse der Konsumerhebung 1954155); Wien 1956.
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Die V'erbrauchsausgaben von Unzer ArbeiferfamUien

Arbeitertamilien mit 3 Arbeitertamilienund mehr Kindern unter
überhaupt14 Jahren I",h.~(+) •••.

niedrigere (-)
Verb raud'lSausgabengruppen Ausgaben Ausgaben Ausgaben-

anteile kinder_

in Schilling I in Schilling I reicher Familien
in Prozent

in Prozent inProzen'

Ernährung 1307,57 55,5 1090,27 50,7 +4,8
Rauchwaren und
Zubehör 57,81 2,5 64,39 ; 3,0 -0,5'

Miete und Grund-
steuer 62,26 2,6 72,06 3,4 -0,8

Beleuchtung,
Beheizung 82,46 3,5 82,32 3,8 -0,3

Wohnungseinrichtung 232,11 9,9 110,22 5,1 +4,8
Haushaltsartikel 9,93 0,4 16,57 0,8 -0,4
Wohnungsinstandhal-
tung und -~einigung 125,09 5,3 35,94 1,7 +3,6

Bekleidung, ILeib-
wäsche 137,41 5,8 218,55 10,2 -4,4

Schuhe 75,28 3,2 69,56 3,2 :t 0,0
Sonstige Wäsche 19,16 0,8 28,51 1,3 -0,5
Reinigung v. Wäsche
.und Kleidllng 27,19 1,2 30,93 1,4 -0,2

Gesundheitspflege 7,41 0,3 16,11 0,8 -0,5
Körperpflege 23,23 1,0 34,32 1,6 -0,6
Unterricht und Bil-

.

dung 46,05 2,0 40,70 1,9 + 0,1
Erholung und Unter-

haltung 41,75 1,8 65,66 3,1 -1,3
Verkehrsmittel 49,85 2,1 - 59,44 2,8 -0,7
Geschenke, Spenden 14,28 0,6 46,21 2,1 -1,5
Mitgliedsbeiträge 15,17 0,6 13,00 0,6 :t 0,0
Häusliche Dienste - - 4,47 0,2 - 0,2
Sonstige Verbrauchs-
ausgaben 20,28 0,9 50,39 2,3 -1,4

I'

Zusammen 2354,29
1

100,0 12149,62 1
;100,0

1
-
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Die VerbrClluchsausgaben von Linzer Angestelltenfamilien

Angestelltenfamilien mit Angestelltenfamilien I
drei und mehr Kindern

unter 14 Jahren überhaupt /Höhere (+) ad.
niedrigere (-)

Verbrauchsausgabengruppen
Ausgaben-

anteile kinder-
Ausgaben Ausgaben reicher Familien

in Prozent

in Schilling I in Prozent in Schilling I in Prozent

Ernährung , 329,56 5',9 1 120,22 44,3 + 7,6

Rauchwaren und
Zubehör 45,98 ',8 56,06 2,2 - 0,4

Miete und Grund-
steuer 152,66 5,9 116,67 4,6 + ',3

Beleuchtung,
140,16 5,5 124,29Beheizung 4,9 + 0,6

Wohnungseinrichtung 52,52 2,1 151,07 6,0 - 3,9

Haushaltsartikel 2,73 0,1 21,23 0,8 - 0,7

Wohnungsinstandhal-
44,41 1,7 29,62 ',2 +0,5tung und -reinigung

Bekleidung, Leib-.
189,34 7,4 243,27 9,6wäsche -u

Schuhe 83,54 3,3 86,37 3,4 - 0,1

Sonstige Wäsche 6,18 0,2 17, '9 0.,7 - 0,5

Reinigung v. Wäsche
40,90und Kleidung 31,98 ',2 1,6 - 0,4

Gesundheitspflege 148,24 5,8 60,03 2,4 + 3,4

Körperpflege 45,14 1,8 52,48 2,1 - 0,3

Unterricht und Bil-
dung 85,68 3,3 69,26 2,8 + 0,5

Erholung und Unter-
haltung 56,93 2,2 101,3' 4,0 - 1,8

Verkehrsmittel 6',48 2,4 64,58 2,6 - 0,2

Geschenke, Spenden 16,82- 0,7 69,83 2,8 -- 2,1
Mitgliedsbeiträge 17,09 .0,7 '8,71 0,7 :J: 0,0

Häusliche Dienste 13,07 0,5 18,96 0,7 - 0,2

Sonstige Verbrauchs-
ausgaben 37,23 1,5 66,98 2,6 - 1,1

Zusammen 2560,741 100,0 '2529,03 1
100,0

1
-
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Aufschlu~rekh ist auch ein Vergleich der Abweichungen der Aus-
gaben in den beiden Gruppen der kinderreichen Familien von' die-
sen Ausgaben aller Familien ihrer Sozialgruppe. Die Ernährungs-
ausgaben sind bei beiden Gruppen, also den kinderreichen Arbei,ter-
sowie den kinderreichen Angestelltenfamilien wesentlich höher (bei
den Angestelltenfamilien noch etwas mehr) und zeigen das nied-
rigere Lebensniveau der kinderreichen Familien aufs neue. Man
errechnet ja z. B. die Höhe des Lebensstandards einer Bevölkerung
nach der Höhe des Anteils der Ausgaben für Ernährung an allen
Verbrauchsausgaben: Je höher der Anteil der Ernährungsausgaben,
desto niedriger der Lebensstandard1), gewisserma~en eine Anwen-
dung des Engelschen Gesetzes (Je ärmer eine Familie, desto höher
der Anteil ihrer Ausgaben für Lebensmittel). Dazu noch: "Wachsende
Familiengrö~e bedeutet also bei gleichem Einkommen für die Lebens-
haltung dasselbe wie sinkendes Einkommen bei gleicher Familien-
grö~e2)." - Bei den Ausgaben für Miete und Beleuchtung zeigen
sich Schichtdifferenzen. Während die Arbeiterfamilien an diesen
Ausgaben sparen bzw. sich keine ihrer Familiengrö~e entsprechende
Wohnung leisten können, haben die Angestelltenfamilien infolge
ihrer Familiengrö~e höhere Miet- und Lichtrechnungen. Die Ange-
stellten verhalten sich also - unter der Annahme, da~ wachsende
Familiengrö~e bei gleichem Einkommen gleich ist kleinerem Ein-
kommen - ,im Sinne des SchwabeschenGesetzes (für uns modifiziert
in: Sinkt das Einkommen, so steigt der Anteil der Mietausgaben),
während der Unterschied im Verhalten der Arbeiter- im Vergleich mit
den Angestelltenfamilien als eine Bestätigung des Lütgeschen Ge-
setzes vom schichtbedingten Wohnraumbedarf gewertet werden
könnte3). Die Differenzen in den Ausgaben für Wohnungseinrichtung
sind mit Vorsicht zu behandeln, da trotz aller Vorsorge eventuell
doch Zufälligkeiten bei so langfristigen Anschaffungen eine Rolle
spielen könnten. Beide Gruppen von kinderreichen Familien können

') Annuai,e des Statistiques du travail 1954, S. 296.

') Zimmermann Carle C., Consumption and Standards of living, S. 551; New York 1936.

') Lütge F., die IFeststellung des Wohnungsbedarfs, der Begriff Wohnungsbedarf subjektiv und
objektiv. In: Deutsches Wohnungsarchiv, Jg. 1930, Heft 2, S.59-67; Berlin 1930.
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jedoch im Verhältnis zu allen Familien ihrer Sozialschicht weniger fUr
Bekleidung und Wäsche ausgeben, ebenso wie für Erholung und
Unterhaltung sowie Geschenke. Differenzen bestehen noch in den
Ausgaben für Gesundheitspflege, die wohl in erster Linie mit der
unterschiedlichen Höhe der Versicherungsbeiträge zu erklären sind.
Im ganzen überwiegen die Unterschiede der Lebenshaltung zwischen
den Familien mit verschieden hoher Kinderzahl über die Unterschiede
zwischen den Sozialschichten. "Es leben unter der Herrschaft dessel-
ben Bedürfnisses zwei Völker. Entsprechend den beiden Völkern gibt
es zwei Lebenshaltungen. Es sind die Kinderarmen, die sich mit ihrem
Lohn viele Annehmlichkeiten leisten können, und die Kinderreichen,
die sich in der Bedürfnisbefriedigung weitgehend einschränken müs-
sen1)." - Auch" Schwarlz2) kommt in seiner Arbeit über die Lebens-
verhältnisse der kinderreichen Familien in Bayern zu ähnlichen Er-
gebnissen: Der Anteil der Ernährungsausgaben steigt, der Woh-
nungsaufwand bleibt fast gleich (enge Wohnverhältnisse), die Aus-
gaben für Wäsche, Bekleidung, Erholung und Vergnügen sinken.
Eine weitere Bestätigung finden unsere Ergebnisse in den Zahlen, die
M. Halbwachs nach deutschen Wirtschaftsrechnungen zusammen-
gestellt haP).

Ein Vergleich der Ernährungsausgaben der kinderreichen Familien
mit diesen Ausgaben in allen Haushaltungen der beiden Sozial-
gruppen in Linz gibt sowohl bei den Arbeiter- als auch bei den An-
gestelltenfamilien vor allem einen wesentlich geringeren Verbrauch
an Fleisch- und Wurstwaren, Frischobst, Eiern, Kaffee, Tee, Kakao
sowie anderen nichtalkoholischen Getränken wie Fruchtsäften u. ä.,
also an Nahrungsmitteln, die besonders teuer sind. Dagegen steigen
die Ausgaben für Brot, Mehl, Reis- und Maiserzeugnisse, Milch (Klein-
kinder!), Gemüse und Zucker. Auch die bayrische Untersuchung2)

kommt zu ähnlichen Ergebnissen, nur da~ dort der Kartoffel-
verbrauch noch besonders steigt - was in dem "mehlspeisliebenden"
österreich nicht zu erwarten war.

') Conradt W., Existenzminimum, ein rechnerischer Richtweg durch das haushaltende Deutschland
der letzten 85 Jahre, Bd. I, Königsberg 1933, zitiert nach: Charloll" von Reichenau,Haushall$-
rechnungen I im Handwörterbuch der Sozialwissenschalten.

2) Schwartz Ph., die kinderreiche Familie in der bayrischen Statistik "in: Zeil$chrflt des bayrischen
Statistischen Landesamtes, Jg. 62, Helt 3, Mün.chen 1930. .

') Halbwachs M"l'evolution des besains dans les classes ouvrieres, S. 50; Paris 1933.
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Die monatilichen Ernährungsausgaben. von Unzer Arbelferfamilien

Arbeiterlamilien mit 3 Arbeiterlamilien Höhere (+) od.und mehr Kindern unter
überhaupt niedrigere (-)

Ernöhrungsausgaben- 14 Jahren Ausgaben-
gruppen Ausgaben Ausgaben anteile kinder-

reicher Familien
in Schilling I in Prozent I in Schilling I in Prozent in Prozent

•
Brot, Bäckerei
Mehl, Teigwaren 207,22 15,9 151,48 13,9 +2,0
Reis-, Maiserzeug-
nisse 31,47 2,4 19,69 1,8 +0,6

Fleisch, Wurstwaren 277,12 21,2 267,58 24,5 -3,3
Frische Fisme 15,39 1,2 9,92 0,9 + 0,3
Fette, au~er Butter 73,45 5,6 60,64 5,6 :t 0,0
Milch, Rahm, Obers 214,78 16,4 146,46 13,4 + 3,0
Butter, Käse, Topfen 49,26 3,8 39,34 3,6 +0,2
Eier 23,39 1,8 23,89 2,2 -0,4
Kartoffeln 44,34 3,4 35,67 3,3 + 0,1
Frischgemüse 74,67 5,7 47,51 4,4 + 1,3
Frischobst 6,07 0,5 5,35 0,5 :t 0,0
Gemiise-, Gbst-
konserven 78,63 6,0 45,49 4,2 + 1,8

Zucker 56,82 4,3 34,86 3,2 + 1,1
Zuckerwaren 27,62 2,1 30,06 2,7 ~0,6
Kaffee, Tee, Kakao 52,19 4,0 83,47 7,7 -3,7
Nichtalkohdlische
Getränke 50,12 3,8 67,62 6,2 -2,4

Alkoholische Getränke 25,03 1,9 21,24 1,9 :t 0,0

IZusammen 11307,57 1
100,0 11090,27 1

100,0
1

-

Der Verbrauch der kinderreichen Familien an eiwei~haltigen Nah-
rungsmittelnist niedriger zugunsten von kohlehydratreichen Nah-
rungsmitteln. Ob diese Ernährung minderwertiger ist, kann aus diesen
groben Zahlen nicht beurteilt werden. Mit Sicherheit ist dieser Unter-
schied nur als Zeichen der Notwendigkeit sparsamen Haushaltens
infolge der angespannten wirtschaftlichen Lage dieser Familiengrup-
pen zu werten.
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Die monatlichen Ernährungsausgaben von Linzer Angestelltenfamilien

Angeslelltenlamilien mit Angeslellfenfamilien Höhere (+) od.
3 und mehr Kindern un- überhaupl niedrigere (-)

Ernähru~gsausgaben- ler 14 Jahren Ausgaben-

gruppen Ausgaben Ausgaben
anleile kinder-
reicher Familien

. in Schilling I in Prozenl in Schilling I in Prozenl in Prozent

Brot, Bäckerei 'I I
Mehl, Teigwaren 207,94 15,6 147,11 13,1 + 2,5

Reis-, Maiserzeug-
30,41nisse 2,3 18,46 1.7 + 0,6

Fleisch, Wurstwaren 258,32 19,4 264,52 236 - 4,2

Frische Fische 26,34 2/0 14,65 1,3 + 0,7

Fette, au~er Butter 74,63 5,6 54,47 4,9 + 0,7

Milch, Rahm, Obers 211,08 15/9 158,33 14,1 + 1,8

Butter, Käse, Topfen 50,19 3,8 40,78 3,7 + 0,1

Eier 26,55 2,0 21,89 2,0 :J:: 0,0

Kartoffeln 46,19 3,5 45,43 4,1 - 0,6

Frischgemüse 66,36 5,0 61,58 5,5 - 0,5

Frischobst 4,49 0,3 6,29 0,6 - 0,3

Gemüse-, Obsf-
konserven 65,54 4,9 40,75 3,6 + 1,3

Zucker 54,82 4,1 35,23 3,1 + 1,0

Zuckerwaren 52,97 4/0 37,26 3,3 + 0,7

Kaffee, Tee, Kakao 64/85 4,9 65,25 5/8 - 0,9

Nichtalkoholische
Getränke 68/70 5,2 89,05 7,9 - 2,7

Alkoholische Getränke 20,18 1,5 19,17 1,7 - 0,2

Zusammen 11329,56
1

100,0 11 120,22 I 100,0 I -

Einen wertvollen Beitrag zum Problem lebensstandard und Kinder-
reichtum bringt Y. MartinI): "Um eine sichere Basis der Vergleich-
barkeit des lebensniveaus von Familien mit verschiedener Kinder-
zahl zu hoben, gehen W. A. B. Hopkin und J. Hajnal von den Aus-

') Marlin Y., Niveau de vie des familIes suivanl Je nombre d'enfanls in: Population 3/56; Paris 1956.
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gaben für Kleidung der Erwachsenen aus, da nur diese Ausgabe
jede PersollJindividuell betrifft. Sie folgern, da~ zwei Gruppen von
Familien, welche dieselben Ausgaben für Kleidung der Erwachsenen
haben, denselben lebensstandard besitzen."

Familieng,uppe I I Ausgaben für I Ausgabe der
Kinderzahl Kleidung der ~amilie insges.

Ellern

Gruppe A 0 61 200 frs. 410000 frs.

Gruppe B 3 61 300 frs. 820000 frs.

Die Familien mit drei Kindern würden also doppelt soviel brauchen
wie ein Ehepaar ohne Kinder.

Dazu noch ein weiteres Beispiel aus seinen Ausführungen:
Der lebensstandard von Angestelltenfamilien in Frankreich nach
ihrer Kinderzahl (1952):

A,! der Angaben I Anges!elllenfamilien mi! ••• Kindern

0 I 1 I 2 I 3 I 4

Bedürfnisse 100 127 156 192 238
Einkünfte (einschlie~lich
Familienzulage) 100 107 125 147 167

lebensstandard 100 84 80 77 70

Marlin macht die Einschränkung, da~ der Verbrauch sich nach dem
Einkommen richtet, welches oft den Bedürfnissen der Stände ange-
pa~t sei. Aber er kommt doch zu dem Schlu~, da~ dieses Kriterium
annehmen die ganze soziale Ungleichheit anerkennen hie~e. Der
Budgeftyp müsseein Kompromi~ zwischenErfordernissender Hygiene,
den Angewohnheiten sowie Wünschen der beteiligten Stände und
den Möglichkeiten des Produktionsapparates eines Volkes sein. Bis
jetzt jedoch sinke der lebensstandard mit der Kinderzahl in Frank-
reich, und zwar bei den Arbeitern mehr als bei den Angestellten.
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Zusammenfassung
Die wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchung über die kinder-
reichen Familen in Linz an Hand von zwei Erhebungen lassen sich
wie folgt zusammenfassen: I

1. Arbeiter und Beamte sind bei den kinderreichen Familien über-,
Angestellte unterrepräsentiert.

2. Die absolute Zahl der kinderreichen Familien,:sinktnicht entspre-
chend dem Sinken der allgemeinen Einkommenskurve mit steigen-
dem Einkommen, sondern steigt mitunter an.

3. Die landstämmigen Eltern sind bei den kinderreichen Familien
stark überrepräsentiert; wenn sie auch in erster Linie den unteren
Sozialschichtenangehören, so gilt das dQchfür alle Schichten.

4. Ein Gro~teil der kinderreichen Familien bE;fi~d~t sich in bedräng-
tester Lage:
a) 23 Prozent der. kinderreichen Familien haben ein Monatsein-

kommen von unter 2 000 Schilling.
b) Von 114 Familien mit 7 oder mehr Kindern wohnen 2 in einem,
20 in zwei Wohnräumen.

c) 43 Prozent der kinderreichen Familien nennen als besondere
Schwierigkeit ihre Verschuldung.

5. Entsprechend ist trotz einem erhöhten Ausgabenanteil für Nah-
rungsmittel der Verbrauch an eiwei~haltigen Nahrungsmitteln nie-
driger zugunsten von kohlehydratreichen Nahrungsmitteln.

Diese Ergebnisse zeigen in den wesentlichen Punkten dasselbe Bild
wie zahlreiche neuere Untersuchungen über die kinderreiche Familie
in verschiedenen ländern. Das Problem der finanziellen Belastung
der Familie infolge der auf den einzelnen Verdiener abgestellten
Einkommensberechnung der heutigen Zeit ist ein allgemeines. -
Haben verschiedene Untersuchungen eine Abgleichung der Unter-
schiedlichkeit der Familiengrö~e in den einzelnen Schichten ergeben,
so zeigen andere eine in neuester Zeit sogar stärker werdende soziale
Differenzierung der Familiengrö~e. Ob sich in Linz zukünftig eine
Abgleichung oder Differenzierung in der Struktur der kinderreichen
Familien ergeben wird, mu~ offen bleiben. Nicht zu unterschätzen ist
jedoch der Einflu~ einer zielbewu~ten Familienpolitik auf die Ent-
wicklung der Familiengrö~e in den einzelnen Sozialschichten, wie
manche Beispiele zeigen. Dipl.-Volkswirf Dorothea Pfeifer
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2. STATISTI K DER ERZIEH UN GSBERATUNG
Im Jahre 1954 legte die Erziehungsberatungsstelle des Jugendamtes
der Stadt Liinz eine statistische Arbeit vor, welche über 737 Kinder'
berichtete, die in den Jahren 1951-1953 begutachtet bzw. beraten
wurden. Diese Untersuchung wurde damals im Statistischen Jahrbuch
der Stadt Linz 1953 veröffentlicht. Wenn nunmehr wieder eine solche
Untersuchung über 459 Kinder aus dem Jahre 1956 vorgelegt wird,
so ist es klar, da~ die Ergebnissewegen der verhältnismä~ig kleinen
Zahl der untersuchten Kinder, namentlich bei der Gliederung nach
verschiedenen Merkmalen vom Zufall beeinflu~t. sein können. Die
Ergebnisse !bedürfen daher manchmal einer vorsichtigen Beurteilung.
Andererseits erlaubt eine Auswertung der Beratungsfälle auf statisti-
scher Ebene weitgehende Einblicke in verwickelte Beziehungen, ~ie
auf keine andere Weise erreicht werden können.

A. Herkunft der Kinder und Art der Zuweisung

In der Untersuchung von 1953 wurde zwischen Kindern aus "norma-
len" und "anderen" Familien bzw. elterlichen und anderen Haus-
haltungen wnterschieden, wobei unter "normal" verstanden wurde,
da~ die Kinder ehelich geboren bzw. legitimiert waren und ,bis zum
Zeitpunkt der Vorstellung in der Erziehungsberatung vorwiegend
bei den natürlichen Eltern aufwuchsen. Hält man diese Unterschei-
dung von ,,,normalen" (bzw. "Standard"-) und anderen Familien
aufrecht, so stammen diesmal etwa 67 Prozent der 459 untersuchten
Kinder aus "normalen" Familienverhältnissen, während es 1953 nur
rund 44 Prozent waren. Dieser wesentlich günstigere Prozentsatz
erklärt sich zum geringeren Teil daraus,daf} diesmal eine Anzahl
von Fällen mitgezählt wurde, bei der keine eigentlichen "Erziehungs-
schwierigkeiten" vorlagen, sondern vielfach nur ein Versagen inner-
halb des ersten Schuljahres (Schuleignungsuntersuchungenund Rück-
stellungen).
Wie sich später noch zeigen wird, ist dieser Sachverhalt vielmehr vor-
wiegend d(;lraus zu erklären, da~. diesmal ein grö~erer Prozentsatz
von Kindern von den Eltern selbst vorgestellt wurde und die Meldun-
gen durch das Jugendamt zurückgingen.
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Wohl aus dem gleichen Grund zeigt die Statistik der Wien er Erzie-
hungsberatung 1955, die vorwiegend vom Jugendamt beschickt wird,
nur rund 30 Prozent Kinder aus eigenen, vollständigen Familien. Die
oben erwähnten Fälle von Schulrückstellungen werden in Wien von
der Schulpsychologischen Beratungsstelle behandelt.

Auf die gleiche Ursache geht vermutlich auch das günstigere Ver-
hältnis von ehelich und unehelich geborenen Kindern zurück. Von
den im Jahre 1956 von der Erziehungsberatung in Linz untersuchten
459 Kindern waren 345 ehelich geborene Kinder (75,16 Prozent) und
114 unehelich geborene Kinder (24,84 Prozent). Im Jahre 1953 war
das Verhältnis von ehelichen zu unehelich geborenen Kindern wie
59 Prozent zu 41 Prozent.

Eine Statistik der Stutfgarfer Erziehungsberatung aus 1954 weist inter-
essanterweise gleichfalls ein Prozentverhältnis von 75 Prozent ehe-
lich zu 25 Prozent au~erehelichen Kindern aus. Die Statistik der Wie-
ner Erziehungsberatung 76 zu 24 Prozent.

Im Hinblick auf die soziale Herkunft der Kinder zeigt sich eine leichte
Erhöhung der Zahl der in der Erziehungsberatung gemeldeten Kinder
aus den sozial gehobenen Schichten, was gleichfalls auf die Zunahme
der "Selbstmelder" und den Rückgang der vom Jugendamt gemel-
deten Fälle zurückzuführen sein dürfte.

Soziale Herkunft der Kinder

1956
1953

Soziale Stellung der Elte,n Zahl der Kinder

absolut ,- in Prozent Prozent

Selbständig Erwerbstätige 47 10 8
Beamte 72 16 13
Angestellte 108 24 22
Arbeiter 200 41 43
Selbständige Berufslose 18 4 12
Sonstige, bzw. unbekannt 14 5 2

Zusammen I 459 I 100 I 100
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Die untersuchten Kinder nach der zuweisenden Stelle

IZahl 1956 I 1953
Zuweisende Stelle

der Kinder I Prozentanteil Prozentanteil

Jugendamt 147 32 40
Schule 57 14 18
Eigene Familien
(Selbstmeider) 244 52 42

Andere Stellen 11 2 -

Zusammen I 459 I 100 I 100

Dabei erweist sich ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen der
Art der Zuw,eisung und der sozialen Stellung der Eltern.
Die folgende Tabelle zeigt, daf} unter den Selbstrneidern ein gröf}e-
rer Prozentsatz von Beamten (22 Prozent) und Selbständigen Erwerbs-
tätigen (19 Prozent) zu finden ist als unter den vom Jugendamt zu-
gewiesenen (6 Prozent Beamte und 4 Prozent Selbständig Erwerbs-
tätige). Der Anteil der Hilfsarbeiter steht im umgekehrten Verhältnis:
Selbstrneider 7 Prozent - vom Jugendamt zugewiesene 19 Prozent.

Die Kinder nach sozialer Stellung der Eltern und Zuweisung

Soziale Stellung der Elfern

Zuweisende Stelle
selbsl'l B I A IF eh I An-I H'" ISt,:'bci IHäUSI'lu b

Zus.E b e- n- a - I I s-,s an • 0' n e-
t~~~es- amte gest. arb. ~~b:arb.1 ~~~~- s~~n- kannt

Jugendamt I 7 11 29 40 I 8 28 8 9 7 147
Selbstmelder 35 55 57 58 7 17 6 3 6 244
Schule 5 3 19 19 5 ~I 2 - 1 57
Andere Stellen - 3 3 2 - 2 - 11

Zusammen 47 I 72110811191 20 I 491181 121141459

Prozentanteil 10 1161 231 261 41 11 I 41 3 I 3/100

Ein ähnlicher Zusammenhang besteht zwischen der Art der Zuweisung
und der Struktur der Familie. Während unter den "Selbstrneidern"
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59 Prozent aus "normalen Familienverhältnissen" (im oben genann-
ten Sinn) stammen, sind es bei den vom Jugendamt zugewiesenen
Kindern nur 36 Prozent.

Beide Sachverhalte hängen natürlich mit der Eigenart des vom
Jugendamt betreuten Personenkreises zusammen, beweisen aber auch
das an sich bekannte grö~ere Interesse an der erzieherischen Auf-
gabe in gehobeneren sozialen Schichten und geordneten Familien.

I 1956 I 1953
Gegenwärtiger Aufenthalf der Kinder

Kinder%ahl Pro%entanteil Pro%entantell

Bei den Eltern 235 51,20 50,33
Bei einem natürlichen Elternteil. und
einem Stiefelternteil 77 16,77 19,80

Bei der verwitweten Mutter 27 5,88 7,06
Bei der geschiedenen Mutter 32 6,97 5,70
Bei der ledigen Mutter 22 4,79 3,80
Bei einem Elternteil und Gro~eltern 13 2,83 3,53
Bei Gro~eltern oder anderen Ver-
wandten 16 3,49 3,39

Bei Pflegeeltern oder Adoptiveltern 2S 5,45 3,67
In Heimen 11 2,40 1,63
Unbekannt und Sonstige 1 0,22 1,09

Zusammen I 459 I 100,00 I 100,00

B. Bei wem befinden sich die Kinder gegenwärtig
und wo wuchsen sie aufl

Wie die Tabelle zeigtr haben sich die Zahlen in diesem Bereich im
Vergleich zum Jahre 1954 nur unerheblich verändert.

Auch Stuttgart zählt 43 Prozent Kinder bei den Kindeseltern und
21 Prozent Kinder bei einem Stiefelternteilr Wien (1955) 29 Prozent
bei den Kindeseltern, 27 bei Stiefeltern, 31 Prozent bei der Kindes-
mutter allein und 11 Prozent bei Pflegeeltern.

Die Zahlen selbst bieten keine besonderen Aufschlüsse, da kein Ver-
gleichsmaterial aus Kontrollgruppen vorliegt und Vergleiche nur
innerhalb des eigenen Materials möglich sind.
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In der Arbeit des Jahres 1954 wurde erwähnt, da~ eine Berücksichti-
gung berufstätiger Mütter interessant wäre. Tatsächlich ist dieser Ge-
sichtspunkt aufschlu~reich, wie die folgende Tabelle erweist.

Ehel. Kinder Unehel. Kinder Zusammen

Berufsfäfigkeil der Muller als Kinder-I Proz •• Kinder-I Proz.- Kinder-I Proz.-
zahl anleil zahl anleil zahl anleil

Selbständige Erwerbstätige 18 5,22 2 1,75 20 4,36

Beamtin 7 2,03 3 2,63 10 2,18

Angestellte 29 8,40 11 9,65 40 8,71

Facharbeiterilll 5 1,45 1 0,88 6 1,31

Angelernte Arbeiterin 7 2,03 8 7,02 15 3,27

Hilfsarbeiterin 16 4,64 10 8,77 26 5,66

Häusliche Dienste 24 6,96 11 9,65 35 7,63

Keine Berufstätigkeit 230 66,66 65 57,02 295 64,27

Unbekannt 9 2,61 3 2,63 12 2,61

Zusammen 345 1100,00 I 114 1100,00 I 459 1100,00

Auch hier zeigen andere Statistiken ähnliche Zahlen. Die Statistik 1955
der Wien er Erziehungsberatung weist insgesamt 34 Prozent berufs-
tätige Mütter auf. Obrigens zählt die schon erwähnte Statistik der
Stuttgarter Erziehungsberatung aus dem Jahre 1954 auch 40 Prozent
berufstätige Mütter. Dieser Bericht schlie~t daraus auf eine höhere
erzieherische Gefährdung von Kindern berufstätiger Mütter, da sonst
im Durchschnitt nur 20-25 Prozent Stuttgarfer Mütter berufstätig sind.
Vermutlich werden in Linz die Verhältnisse ähnlich liegen.
Sehr bemerkenswert erscheint es, da~ in Linz von den 345 ehelichen
Müttern nur 116 Mütter (31 Prozent) berufstätig sind, während von
den 114 unehelichen 46 Mütter (40 Prozent) einem Beruf nachgehen.
In Zusammenhang mit der folgenden Tabelle über den Aufenthalt
der Kinder nn den ersten Lebensjahren ergibt sich hieraus eine er-
hebliche Benachteiligung unehelich geborener Kinder. Die Forderung,
es Müttern unehelich geborener Kinder mehr als bisher zu ermögli-
chen, ohne Berufstätigkeit bei ihren Kindern bleiben zu können oder
zumindest nur eine Halbtagsarbeit annehmen zu müssen, mu~ wärm-
stens unterstützt werden.
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Zum Verständnis der folgenden Tabelle über eine Trennung des Kin-
des von der Mutter ist festzuhalten:
Gezählt wird im 1. lebensjahr jede Trennung von der Mutter mit
einer Dauer über 3 Wochen,
im 2.~. lebensjahr jede Trennung von der Mutter oder Pflege-
mutter mit einer Dauer über 3 Monate,
im 4;-7. lebensjahr jede, Trennung von der Mutter oder Pflege-
mutter mit einer Dauer über 6 Monate,
vom 8. lebensjahr aufwärts jede Trennung von der Mutter oder
Pflegemutter mit einer Dauer über 1 Jahr.

I Eheliche Kinde, I Uneheliche Kinder
Zeitpunkt der T,ennung

Kinde,zahl I P,ozentanteil I Kinderzahl ,I P,ozentanteil

Keine Trennung 278 81 59 52
Trennung zwischen
o und 3 Jahren 23 7 42 37

Trennung zwischen
3 und 6 Jahren 8 2 7 6

Trennung nach 6 Jahren 26 I 8 6 5
Unbekannt 10 2 - -

Zusammen 345 I 100 I 114 I 100

Wie oben schon erwähnt, ergibt sich aus dieser Tabelle eine erheb-
liche Benachteiligung unehelicher Kinder. Von 100 unehelichen Kin-
dern werden 37 schon in den ersten drei lebensjahren von der Mut-
ter getrennt, während es bei ehelichen Kindern nur 7 Prozent sind.
Das Verhältnis gleicht sich im Schulalter annähernd aus, nun ist der
Prozentsatz der Trennung von der Mutter bzw. den Eltern bei eheli-
chen Kindern sogar etwas grö~er als bei unehelichen. Es liandelt sich
hier vorwiegend um Heim- bzw. Internatsunterbringung von Schülern,
die bisher bei den Eltern aufwuchsen, nun aber erzieherisch oder
schulisch Schwierigkeiten machen, während bei der Unterbringung
jüngerer Kinder vorwiegend soziale bzw. wirtschaftliche Momente
ausschlaggebend sein dürften.
Wie in der Statistik des Jahres 1953 zeigt sich auch diesmal keine
erhebliche Korrelation zwischen Wohnverhältnissen und Erziehungs-
schwierigkeiten. In der folgenden Tabelle werden die Zahlen mit
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denen der s'oziologischen Untersuchung Linzer Schulkinder aus dem
Jahre 1952 verglichen.

I
Kinder I Alle Kinder in Linz

Wohnungsverhöllnisse der E,ziehungsbera!ung 19521956
Prozent Prozent

gut 21,6 23,4

mittel 45,7 54,3

schlecht 16,1 14,0

sehr schlecht 2,2 7,6

unbekannt 14,4 0,7

Zusammen 100,0 I 100,0

Die Wohnul1Jgsverhältnissesind bei den Kindern aer Erziehungsbera-
tung nur unerheblich ungünstiger als bei anderen, wenn man auch
annehmen mu~, da~ die Prozentzahlen von 1952 heute schon über-
holt sind und die Lage im allgemeinen günstiger geworden ist.

c. Geschlecht und Alter
Ober die Geschlechtsverteilung unterrichtet die folgende Tabelle:

I
Zahl der Kinder

Geschlech!
Absolu! I In Prozen!

Knaben 298 64,92

Mädchen 161 35,08

Zusammen 459 I 100,00

Obige Tabelle zeigt ungefähr die gleiche Verteilung wie in den Stati-
stiken ähnlicher Einrichtungen.
1954 war das Verhältnis wie 62 zu 38. Dieser Prozentsatz deckt sich
mit dem in anderen Statistiken ähnlicher Einrichtungen fast völlig (in
einer Statistik des Medizinisch-pädagogischen Büros in Amsterdam
beträgt 1953 das Zahlenverhältnis 64 zu 36; die Statistik der Stutt-
garter Erziehungsberatung aus 1954 zählt 65 Prozent Knaben und
35 Prozent Mädchen; die Sta,istik der Wiener Erziehungsberatung
nennt 67 Prozent Knaben und 33 Prozent Mädchen und verweist
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ebenso auf die Konstanz dieser Zahl). Ober die mutma~lichen Gründe
dieses Zahlenverhältnisses wurde im statistischen Bericht von 1953
berichtet. Wenn die Wiener Statistikberichte darauf hinweisen, da~
bei Jugendlichen sich das Verhältnis der Geschlechter auf 50 zu 50
verschiebt, so konnte in Linz diese BeobaChtung nicht gemacht wer-
den.
Ober die Altersverteilung und den Anteil der Erziehungsberatungs-
fälle an den einzelnen Jahrgängen unterrichtet die folgende Tabelle:

Änteil der ErzlehungsberatungsfiUle an den einzelnen Jahrgängen

E,ziehu ngobe,afungofä Ile Gi ..!!
~i 10

I Zusammen .- c u..Aller
Mädclien

Stä,ke der loo'Gi 8.';'
Knaben ON c:::Wder Kinder Jah,gänge Ig.= '0 C

abo. I Iabo. I abo. I - ~ 01 CD- •.~ e", 0', 'I. ::2 CD0: a<""C_..w:

o bis unter 2 Jahre - - - - - - 5024 -
2 . • 3 . - - 1 0,62 1 0,22 2302

)3 . . 4 . 4 1,34 6 3,73 10 2,18 2415
3

4 . . 5 . 8 2,68 1 0,62 9 1,96 2375
5 . . 6 . 15 5,03 4 2,48 19 4,14 2456

6 . . 7 . 30 10,07 13 8,07 43 9,37 2 711 16
7 . . 8 . 30 10,07 23 14,29 53 11,56 3 043 17
8 . . 9 . 25 8,39 17 10,56 42 9,15 3 500 12
9 . . 10 . 29 9,73 16 9,94 45 9,80 3 752 12

10 . . 11 . 17 5,70 14 8,70 31 6,75 3419 9
11 . . 12 . 30 10,07 7 4,35 37 8,06 2260 16
12 . . 13 .. 26 8,73 13 8,07 39 8,50 2720 14
13 . . 14 . 18 6,04 13 8,07 31 6,75 3210 9

14 15 20 6,71 11 6,83 31 6,75 2510 12. .. .
15 16 27 9,06 10 6,21 37 8,06 3140 11. . .
16 17 11 3,69 6 3,73 17 3,70 3430 5. . .
17 18 7 2,35 5 3,11 12 2,61 3250 4. . .
18 Jahre und älter 1 0,34 1 0,62 2 0,44 1820 1

0-18 Jahre 12981100,001'6' 11(')0,0014591'00,00153337
1

9
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Wenn die Alf:ersverteilung-derKinder in Linzkeine prägnanten Höhe-
punkte aufweist und zwischen 6 und 8 Jahren eine Steigerung er-
kennen läf}t, ,so hängt dies mit der eingangs erwähnten Besonderheit
des Materials zusammen (Schulrückstellung). Ansonsten zeigt sich
wie in der Statistik des Jahres 1953 bei den Buben ein Gipfel zwischen
dem 10. und 13. Lebensjahr und bei den Mädchen eine kleine Zu-
nahme bei 14 Jahren. Auch der Gipfel um das 11. Lebensjahr deckt
sich mit den Erfahrungen anderer Erziehungsberatungsstellen aus
Stadtgebieten (Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie
6. Jg., Heft 11/12).

Zur Feststellung des Alters sei bemerkt, daf} das Lebensjahr gezählt
wird, in dem das Kind steht (7 Jahre ist z. B. 6 Jahre 0 Monate 0 Tage
bis 6 Jahre 11 Monate und 29 Tage).

D. Welche Schulen besumen die In der Erziehungsberatung
vorgestellten Kinder bzw. welche berufliche Stellung

haben siel

Diese Tabelle bestätigt die Vermutung, daf} der relativ gröf}ere Teil
der in der Erziehungsberatung vorgestellten Kinder aus den Volks-
schulen und Sonderschulen, nicht aber aus Hauptschulen stammt.

Kinder bzw. Jugendliche nach Schultypen und Beschöftlgung

Schullvpen I Kind'-I proz'-I Beschäftigung I Kind'-I Proz.-
zahl anteil zahl anteil

Kindergarten 33 9,17 Jugend am Werk 9 9,09

Volksschule 195 54,17 Lehrlinge 37 37,37

Hauptschule 79 21,94 Hilfsarbeiter 1 1,01

Sonderschule 17 4,72 Angestellte 2 2.02

Mittelschule 36 10.00 Ohne Beruf 8 8,08
Nicht festgestellt 42 42,43

Vorschulkindei' und
1100.00

,Schulentlassene
1100,00Schüler insgesamt, 360 insgesamt 99
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leider war ein Einbeziehen der Mittelschüler in dieser IJbersicht nicht
möglich, doch würde sich vermutlich eine ähnliche Tendenz zeigen,
wie beim Verhältnis der Volksschüler zu den Hauptschülern.

.

Höhe,erLinzer PllichfscflUlkinder In der Erziehung'.
beratung vorge,t, (+) oderiiberhaupt Pli icht,chu I-Kinder niedrigererSchiiler (-) Pro-

Kinderzahl I Prozent.
Kinderzahl I zentanteil

Prozent. d. Erziehg',_
anteil anteil beratung

Hauplschüier 6400 37 79 27 -10
Volksschüler 10300 59 195 67 + 8
Sonderschüler 700 4 17 6 + 2

E. Geschwister und ihre Stellung in der Geschwisterreihe

Ein Drittel (33 Prozent) der in der Erziehungsberatung in Linz 1956
vorgestellten Kinder sind Einzelkinder. Zum Vergleich sei erwähnt,
da~ Wien 30 Prozent (1955)r Linz 30 Prozent (1953) und Stuttgart
28 Prozent (1954) feststellte. Von je 100 vorgestellten Einzelkindern
sind durchschnittlich 38 Kinder unehelichr bei Geschwistern sinkt der
Anteil von unehelichen Kindern auf 20 von Hundert.

Wenn zu den 153 Einzelkindern auch die Erstgeborenen von Ge-
schwistern gezählt werdenr dann erhöht sich diese Zahl auf 271
(59 Prozent). Von den in der Erziehungsberatung vorgestellten Kin-
dern aus G e s c h w ist e r paar e n waren diesmal etwa 56 Pro-
zent Erstgeborene (1953 dagegen 58,9 Prozent).

Wenn die Ergebnisse von 1953 und 1956 zusammengefa~t werden,
so ergibt sich ein durchschnittlicher Prozentsatz von 58 Erstgeborenen
von Geschwisterpaaren. Es werden also mehr Erstgeborene von Ge-
schwisterpaaren in der Erziehungsberatung vorgestellt als zweite
Kinder, was den Schlu~ berechtigt erscheinen lä~t, da~ sie relativ
.schwieriger. sind als die Zweitgeborenen.
Unter drei Geschwistern scheint diesmal das mittlere Kind das relativ
.schwierigere" zu sein (im Jahre 1954 zeigte sich allerdings ein leich-
tes Oberwiegen der Erstgeborenen). Doch sind hier die Zahlen wohl
noch zu klein, um Schlüssedaraus ziehen zu können.
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Die Beratungsfälle nach Geschwisterzahl und Ordnungszahl der
Geburt

Ordnungszahl der Geburt der Kinder
Zusammen

I. Kind I 2. Kind I 3. Kind I 4. Kind IS.u. weit. Pro_
Gesehw.- un- zen'Da- Da- Da- Da- Oa- Da-zahl über- von über.• von über- von über- von über- von be- über- anteilvon

haupl
un-

haupt
un-

haupt
un-

haupt
un-

haupt
un- kannt haupt un-

ehe- ehe- ehe- ehe- ehe- ehe!'
lieh lieh lieh lieh lieh

0 153 52 - - - - - - - - -I 153 52133,33

1 79 18 66 8 - - - - - - - 145 26 31,59

2 27 8 38 7 31 4 - - - - - 96 19 20,91

3 10 6 9 2 10 1 10 3 - - - 39 12 8,50

4 1 - 2 - 4 2 4 - 2 - - 13 2 2,83

5 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - - 6 -
'r3'

6 - - - - 1 1 1 - 3 1 - 5 2 1,09

7 u. mehr - - 1 1 - - - - - - - 1 1 0,22

unbek. - - - - - - - -I - - 1 1 - 0,22

Zus. 27'1841'171181 481 81 161 31 61 '1 1 I 459 11141'00.00

Prozent-
59,04/. 125.491.110,46/./3.481 \1,31\.\ 0,22\100,00\ 1anteil . .

Die höhere erzieherische Gefährdung von Erstgeborenen und Einzel-
kindern erhellt aus einem Vergleich der Ordnungszahlen der Gebur-
ten Linzer K,inder überhaupt und der in der Erziehungsberatung vor-
gestellten.

Aut 100 Kinder entfallen

Art der Angabe Erst- \ zweit-\ Drill-/ Viert-\~;;ä~:~ I Un- Zus.
ge- ge- ge- ge- be-

borene borene borane borene b~:~e kannt

Ehelich geborene Kinder
in Linz 1955 überhaupt 44r51 30,72 14,12 5,85 4,71 0,09 100,00

Eheliche Kinder, die 1955
in der Erziehungsbera-
tung untersucht wurden 54,20 28,70 11,59 3,77 1,45 0,29 100,00

Eheliche und uneheliche .

Kinder, die 1955 in der
Erziehungsberatung
untersucht wurden 59,04 25,49 10,46 3,48 1,31 0,22 100,00
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Wenn auch eingewendet werden kann, da~ ein Vergleich des Jahr-
ganges 1955 mit den Kindern der Erziehungsberatung, die ja aus
verschiedenen Jahrgängen stammen, streng genommen nicht statt-
haft ist,so ist doch mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, da~ die
Verhältnisse beim Jahrgang 1955 nicht wesentlich anders liegen als
bei vorhergehenden Jahrgängen. Auffallend an der obigen Tabelle
ist jedenfalls, da~ bei den inder Erziehungsberatungsstelle vor-
gestellten Kindern der Prozentsatz der Erstgeborenen (Einzelkinder
und Erstgeborene von Geschwistern) den entsprechenden Prozentsatz
beim Jahrgang 1955erheblich übersteigt, während bei allen anderen
Ordnungszahlen der Prozentsatz der Erziehungsberatungskinder klei-
ner ist als der entsprechende des Jahrganges 1955.

F. Worüber wurde geklagt!

Die in der Statistik des Jahres 1953 verwendete Systematik der Sym-
ptome erwies sich auf die Dauer als unbefriedigend. Aber auch die
Gruppierungen von Erziehungsschwierigkeiten, wie sie in anderen
Statistiken ähnlicher Art verwendet werden, waren nicht besser.

Einesteil~wird jede Statistik um so unergiebiger, je grö~er die Zahl
der gezählten Gruppen wird; es ist daher unzweckmä~ig, eine gro~e
Zahl einzelner Symptome aufzuzählen, andererseits besteht bei jeder
Bildung von Symptomgruppen die Gefahr, da~ sehr Inhomogenes
gewaltsam zusammengefügt wird.

Es ist ferner nicht unbedenklich, Feststellungen von Symptomen mit
Diagnosen zu mischen (wie etwa "Kinderfehh:~r", "neurotische Re-
aktionen" neben "Diebstahl", "lügen" usw.). PsychologischeDiagno-
s.ensind teilweise viel zu subjektiv, als da~ sie als Grundlage einer
Statistik verwendet werden können. Man wird sich so eng wie mög-
lich an objektiv beobachtbare Tatsachen halten müssen.

Eine Gruppierung von Tatsachen lä~t sich aber am besten dadurch
erreichen, da~ man sie von gewissen Gesichtspunkten aus betrachtet.
Von solchen Gedankengängen ausgehend ergab sich folgendes
System, das in der vorliegenden Form Ergänzungen aufweist, für die
vorwiegend ärztlichen Kollegen anderer österreichischer Erziehungs-
beratungssteIlen zu danken wäre.
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Symptomgruppe Einzelsymptome Symbol

al Störungen innerhalb der Leistung
Akzent auf Unvermögen Unbegabt, unkonzentriert, flüchtig,

verspielt, kindisch • LU
Akzent auf Ablehnung Faul, träg, leistungsunwillig, arbeits-

scheu LA

.MO
BN

; SP
Spezielle Störungen

E

A

U

H

SV
SM

Symptome im Bereich des Magen-
und Dqrmtraktes, E~schwierigkeiten
Symptome im Bereich des Vaso-
motorischen, Erröten .
Symptome im Bereich des Moto-
rischen, Tic, Nägelbei~en, unruhig
Einnässen, Einschmutzen .
Sprechstörungen

el Einzelsymptome als Zeichen von Hemmungslosigkeit im
Triebgefüge

bl Störungen der Zuwendung zur Welt
Passive und athen ische Hemmungen, Depressionen, schüch-
Reaktionen tern, ängstlich, sensibel, isoliert •
Enthemmung in der Enthemmt, distanzlos, euphorisch,
Spontanaktivität übermütig, "überall dran" .
cl Störungen im Verhältnis zur Mitwelt
Aktive Schwierigkeiten Ungehorsam, frech, trotzig passive
in der Unterordnung Resistenz •
Aktive Schwierigkeiten Aggressionen gegen Gleichgestellte
in der Einordnung und Sachen, boshaft, zornig

dl Nervöse Störungen
Allgemeiner Art "nervös"

Hemmungsmangel im Luststreben,
sex. Fakten, Süchte, liederlicher Le-
benswandel • LL
Diebstähle, Betrug, Mängel im Ver-
halten zum fremden Eigentum . D
Lügen, Prahlen • L
Streunen,schulschwänzen,strabanzen ST

f) Sonstiges
PsychischeAbsonderlichkeiten . PS
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Es ist klar, da~ die hier vorgelegte Gliederung nicht endgültig sein
kann. Da es sich um eine psychologisch orientierte Gruppierung han-
delt, dürfte es zweckmä~ig sein, die "nervösen Symptome" SV und
SM zusammenzuziehen und als besonders "nervöses" Symptom doch
die heute so gro~e Gruppe der Konzentrationsstörungen (die ,derzeit
unter LU subsummiert erscheint) gesondert aufzuführen. Eswäre auch
noch zu erwägen, 'ob nicht in der Gruppe "Verhalten zur Mitwelt"
neben den beiden Gruppen U und A, die einen vorwiegend aggres-
siven Charakter trag~n, eine Gruppe einzufügen wäre, in die die
prinzipiellen "Jasager", die Willensschwachen und leicht Verführ-
baren einzuorclnen wären.
Wie 1953 wurden die von den Erziehungsberechtigten angegebenen
Symptome gezählt. Da aber in der Regel bei einem Fall mehrere
Symptome festgestellt wurden, ergibt sich natürlich eine wesentlich
grö~ere Zahl von Symptomen als von Fällen. Den 459 Kindern und
Jugendlichen stehen 1099 Symptome gegenüber. Dies bedeutet, da~
im Durchschnitt auf jeden Fall 2,3 Symptome entfallen.
Im Vordergrund der Klagen stehen eindeutig die Klagen über man-
gelnde Leistungen. Sie konnten in 266 der 459 Fäll~ (d. i. in mehr
als der Hälfte der Fälle) festgestellt werden, wobei die Klagen aus
Unvermögen, also Störungen der Leistungsfähigkeit mit 177 im Vor-
dergrundstehen. Nach den Leistungsklagen aus Unvermögen folgt
die Gruppe Ungehorsam, Trotz, Frechheit mit 128 Fällen. Bezogen
auf die Zahl der 459 Fälle (nicht auf die Zahl der Symptome wie in
Tabelle VI) sind das ca. 28 Prozent. Hemmungen, Ängste usw. folgen
mit 124 (ca. 27 Prozent der Fälle), motorische Störungen (die im Ge-
samtkomplex der "Nervosität" eine gro~e Rolle spielen) folgen mit
110 (ca. 24 Prozent). Alle übrigen Symptome, deren Häufigkeit an
der untenstehenden Tabelle abgelesen werden kann, wurden in
weniger als einem Viertel der Fälle gezählt.
In der Verteilung ger, Symptome auf die Geschlechter ergeben sich,
wie zu erwarten, einige Verschiedenheiten. Am auffälligsten ist dies
. in der Gruppe L (Hemmungslosigkeit im Luststreben), wo rund 5 Pro-
zent bei den Knaben, etwa 11 Prozent bei den Mädchen gegenüber-
stehen. Dies ist sicher nicht so zu verstehen, da~ die Mädchen in ihrer
Lebensführung hemmungsloser sind, .sondern da~ nach wie vor Män-
gel in dieser Hinsicht bei Mädchen anders bewertet werden als bei
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Buben. In der Statistik des Jahres 1953 ist, wenn 'man die dortge':'
trennten sexuellen Fakten mit "liederlichem lebenswandel" zusam-
menzählt, das Verhältnis ganz ähnlich, etwa 5 zu 13 Prozent. Ein
weiterer erheblicher Unterschied ist bei lA (leistungsablehnung)
festzustellen. Rund 9 Prozent Knaben stehen hier 7 Prozent Mädchen

Art der Schwierigkeiten nach dem GeschlechtI Knaben I Mädchen Zusammen
Art der Schwierigkeiten

Absolut I in Proz. Absolutl in Proz. Absolutl in Proz.

LU Unvermö,gen 122 16,32 55 15,67 177 16,11

U Ungehorsam 89 11,90 39 11,11 128 11,65

H Hemmungen 85 11,36 39 11,11 124 11,28
MO Motorische Unruhe 75 10,03 35 9,97 110 10,00
LA Leistungsunwillig 65 8,69 24 6,84 89 8,10
L Lügen 47 6,28 28 7,98 75 6,82
LL liederlicher Lebenswandel 35 4,68 38 10,83 73 6,64
A Aggression 52 6,95 19 5,41 71 6,46
E Enthemmung 47 6,28 18 5,13 65 5,92
D ,Diebstahl 46 6,15 16 4,56 62 '5,64
sr Streunen 30 4,01 13 3,70 43 3,91
SP Sprechstörungen 30 4,01 12 3,42 42 3,83
SM Magenstörungen usw. 10 1,34 7 1,99 17 1,55
BN Bettnässer 9 1,20 2 0,57 11 1,00
SV Vasomotorische Störungen 5 0,67 4 1,14 9 0,82
PS Psychische Absonderlichkeit 1 0,13 2 0,57 3 0,27

Zusammen 748 1100,00 1 351 1100,00 11099 1100,00

gegenüber, was der trotzigeren, aggressiven Haltung der Buben ent-
spricht, wie dies auch aus den Zahlen der Gruppe A (Aggressivität)
mit 7 zu 5 Prozent hervorgeht (5 zu 3 im Jahre 1953). Auch Diebstähle
tragen offensichtlich mehr aggressiven Charakter, ihr Verhältnis
Knaben zu Mädchen betragt 6 zu 5 Prozent (9 zu 8 Prozent im Jahre
1953). Auch bei Sprachstörungen und Bettnässen (Koten usw.) über-
wiegen leicht die Buben.
Bei l (lügen) überwiegen hingegen mit 8zu 6 Prozent die Mädchen
(8 zu 6 Prozent im Jahre 1953). Die lendenz zum Ausweichen ist bei
den Mädchen, wie zu erwarten, wesentlich grö~er als bei den Buben.

14" 215



Im Vergleich zu den Zahlen von 1.953ergibt sich nirgends eine er...
hebliche Änderung des Verhältnisses, was darauf schlie~en lä~t, daf}
damit Konstanten erfa~t wurden. Am Rande sei bemerkt, daf} die
Zahlen der genannten Symptome nicht unbedingt etwas über die
objektive Häufigkeit ihr~s Auffretens bei verschiedenen Gruppen
von Kindern aussagen, sondern über die Häufigkeit der Klagen, die
in der Erziehungsberatung vorgetragen werden, wie es oben anlä~-
lich der .Erwähnung der sexuellen Fakten angemerkt wurde. Dies gilt
auch für die folgenden Abschnitte.

G•. Schwierigkeiten der Kinder aus "Standardfamilien" und anderen
Familien

Die folgende Tabelle stellt eine Korrelation zwischen den Symptomen
von Buben und Mädchen aus Standardfamilien und anderen Familien

G. Schwierigkeiten der Kinder aus "Standardfamilien"
und anderen Familien

Knaben I Mäddlen I
Slanda,d- andere Slandard- ande,e Zu••

Arl der Sdlwierigkeilen familien Ifamilien familien IFamilien
Prazent

lU Unvermögen 18,69 13,77 20,00 11,83 16,11
U Ungehorsam 9,61 14,32 8,49 13,44 11,65
H Hemmungen 13,76 8,82 15,15 7,53 11,28
MO Motorische Unruhe 10,65 9,37 10,30 9,68 10,00
lA leistungsunwillig 7,27 10,19 6,67 6,99 8,10
l lügen 6,23 6,34 4,85 10,75 6,82
II liederlicher lebenswandel 4,42 4,96 9,09 12,36 6,64
A Aggression 6,75 7,16 3,64 6,99 6,46
E Enthemmung 6,23 6,34 5,45 4,84 5,92
D Diebstahl 4,42 7,99 5,45 3,76 5,64
sr Streunen 2,88 5,23 2,42 4,84 3,91
SP Sprechstörungen 5,97 1,93 3,03 3,76 3,83
SM Magenstörungen usw. 1,56 1,10 2,42 1,61 1,55
BN Bellnösser 1,04. 1,38 0,61 0,54 1,00
SV Vasomotorische Störungen 0,26 1,10 1,82 0,54 0,82
PS Psychische Absonderlichkeit 0,26 - 0,61 0,54 0,27.-

1100,00 1100,00 1100,00 1100,00Zusammen 100,eO
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her. Beim Vergleich' der Klagen; die über Kinöer -ausStandcird- und
anderen Familien vorgebracht werden, fällt bei Buben und Mäd-
chen der wesentlich höhere -Prozentsatz von Klagen über Lern-
s'törungen auf (19 zu 13 bei den Buben, gegen 20 zu 12 bei den
Mädchen). Offenbar sind nun eben die Eltern in geordneten Familien-
verhältnissen am Schulerfolg mehr interessiert als andere. Bei Unge-
horsam, .Trotz usw. verkehrt sich das Verhältnis (10 zu 14 bei Knaben,
bzw. 8 zu 13 bei Mädchen).

Kinder in geordneten Fam.iJien haben wohl weniger Anla~, sich
gegen die elterliche Autorität aufzulehnen.

Auch sonst zeigt ein Vergleich der Häufigkeitszahlen, da~ in "ande~
ren" Familien ausgesprochene Erziehungsschwierigkeiten mit Ver-.
wahrlosungscharakter (LA, U, A, E, LL, D, L und ST) relativ häufiger
sind als in :standardfamilien ("andere" zu "Standardfamilien" wie
346 zu 260), während Schwierigkeiten, die mehr oder weniger "ner-
vös" bedingt sind (SM, SV, MO, BN, LU, H, PS,S) bei den Standard-
familien überwiegen ("andere" zu "Standardfamilien" wie 203zu 290)1
•Auch dies entspricht durchaus den Erwartungen und weist darauf hin,
da~ die Verwahrlosungsgefährdung geringer ist, wenn das Kind ohne
nennenswerte Unterbrechung in der natürlichen Familie aufwächst
als in unvoHständiger, fremder oder gestörter Familie.

Die Statistik des Jahres 1953 zeigte ähnliche Verhältnisse. Während
bei vorwiegend nervösen Störungen die Zahlen fast gleich sind;
überwiegen bei. den eigentlichen Erziehungsschwierigkeiten die "an-
deren" Familien eindeutig mit 404 über 235 bei "elterlichen" Haus-
halten.

H. Worüber wird bei den Kindern der verschiedenen Altersstufen
und Schultypen geklagt!

Die in der nachstehenden Tabelle aufscheinenden Verhältniszahlen
sind in mancher Hinsicht interessant. Es versteht sich von selbst, da~
bei Kleinkindern eigentliche Leistungsschwierigkeiten eine geringe
Rolle spielen (LU 9 Prozent). An ihre Stelle treten hier Sprachstörun-
gen (19 Prozent bei de~ Buben, 23 Prozent bei den Mädchen). Es ist
dies ja wohi der Bereich, in dem Leistungsstörungen in diesem Alter'
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Erziehungsschwierigkeiten nach Geschlecht und Alter der Kinder

Knaben im Alter von •• Jahren Mädc!len im Alter von •• Jahren
Art der Sc!lwierigkeiten

Unter I 6-10 I10-141 14~nd Unter I 6-10 1 10-141. 14~nd6 daruber 6 daruber

Zahl der Erziehungssc!lwierigkeifen

LU Unvermögen 5 66 35 16 2 35 14 4
U Ungehorsam 9 34 31 15 4 8 14 13
H Hemmungen 6 34 28 17 2 24 9 4
MO Motor. Unruhe 6 33 26 10 1 23 9 2
LA Leistungsunwillig - 20 29 16 - 8 10 6
L Lügen 1 15 23 8 - 9 15 4
LL lieder!' Lebensw. 2 3 7 23 - 9 12 17
A Aggression 9 19 18 6 2 6 8 3
E Enthemmung 5 23 15 4 3 8 6 1
D Diebstahl - 9 18 19 - 3 9 4
sr Streunen 1 12 10 7 1 2 5 5
SP Sprechstörungen 11 15 3 1 5 6 1 -
SM Magenstör. usw. 1 5 4 - 1 4 1 1
BN Bettnässer 2 6 1 - - 2 - -
SV Vasomotor. Stör. - I 2 2 I 1 - I 3 - I 1
PS Psych. Absonder!. - - 1 - - 2 - -

Zusammen 58 296 251 143 21 152 113 65
Prozenfanfeil

LU Unvermögen 8,62 22,30 13,94 11,19 9,53 23,03 12,39 6,15
U Ungehorsam 15,52 11,49 12,35 10,49 19,05 5,26 12,39 20,00
H Hemmungen 10,35 11i49 11,16 11,89 9,53 15,79 7,97 6,15
MO Motor. Unruhe 10,35 11,14 10,36 6,99 4,76 15,13 7,97 3,08
LA Leistungsunwillig - 6,76 11,55 11,19 - 5,26 8,85 9,23
L Lügen 1,72 5,07 9,16 5,59 - 5,92 13,27 6,15
LL liederl. Lebensw. 3,45 1,01 2,79 16,08 - 5,92 10,62 26,16
A Aggression 15,52 6,42 7,17 4,20 9,53 3,95 7,08 4,62
E Enthemmung 8,62 7,77 5,98 2,80 14,28 5,26 5,31 1,54
D Diebstahl - 3,04 7,17 13,29 - 1,97 7,97 6,15
sr Streunen 1,72 4,05 3,98 4,89 4,76 1,32 4,42 7,69
SP Sprechstörungen 18,96 5,07 1,20 0,70 23,80 3,95 0,88 -
SM Magenstör. usw. 1,72 1,69 1,59 - 4,76 2,63 0,88 1,54
BN Bettnässer 3,45 2,03 0,40 - - 1,32 - -
SV Vasomotor. Stör. - 0,67 0,80 0,70 - 1,97 - 1,54
PS Psych. Absonder!. - - 0,40 - - 1,32 - -

Zusammen 100,001100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
Zahl der unters. Kinder I 27 I 114 I 91 I 66 I 12 1 69 I 47 1 33



vorwi'egend in Erscheinung treten. An nächster Stelle sind Ein•. und
Unterordnumgsschwierigkeiten (U 16 bzw.19 Prozent, A 16 bzw. 10
Prozent) zu nennen, gefoigt von motorischer Unruhe und Hemmungen
(je 10 Prozent bei den Buben, 5 bzw. 10 Prozent bei den Mädchen).
Es handelt ~sichhier wohl um zwei Typen von Kleinkindern, die in
der Erziehungsberatung vorgestellt werden, um aggressive, teilweise
motorisch unruhige einesteils und' gehemmt nervöse andererseits. Ein
Unterschied zwischen Buben und Mädchen besteht insofern, als bei
den Buben lEinordnungsschwierigkeiten stärker in Erscheinung treten;
bei der geringen Zahl der Fälle wird man aber nicht allzu sichere
Schlüssezi~hen können.

Die Altersgruppe, in der lernschwierigkeiten mit dem gröf}ten Pro-
zentsatz aufscheinen, ist die zwischen 6 und 10 Jahren. Dabei muf}
aber bedacht werden, daf} hier Kinder mitgezählt wurden, bei denen
an ihrer Schulfähigkeit gezweifelt wurde und die mit der Frage vor-
gestellt wurden, ob eine Rückstellung vom Schulbesuch zweckmäf}ig
wäre. Es wird darauf im folgenden Absatz noch zurückgekommen.
Es folgen donn, wie in der Altersstufe der 10 bis 14jährigen, bei den
Buben Unt.erordnungsschwierigkeiten einerseits, Hemmungen an-
dererseits (mit je 11 bis 12 Prozent).

Bei den Modchen allerdings besteht diesbezüglich ein erheblicher
Unterschied zwischen den beiden Altersstufen. Während zwischen
6 und 10 Jdhren Unterordnungsschwierigkeiten nur mit 5 Prozent ver-
merkt sind, steigen sie bei 10 bis 14 Jahren auf 12 Prozent. Hier
wirkt sich offensichtlich die negative Phase der Vorpubertät aus.
Auch sexuelle Fakten machen sich nun im Ansteigen des Prozent-
satzes bei II (auf 11 Prozent) bemerkbar. Mädchen .zwischen 6 und
10 Jahren scheinen übrigens im besonderen Maf}e zappelig zu sein.
Es ist dies wohl die dieser Altersstufe entsprechendste Art, die inneren
Spannungen loszuwerden. (Es handelt sich wohl um den Mädchen-
typ, der im Volksmund als" Wetzen" bekannt ist.)

Vom 14. lebensjahr aufwärts stehen die Klagen über Vergnügungs-
sucht, liederlichen lebenswandel und sexuelle Fakten neben Auf-
lehnung gegen Autoritäten usw. im Vordergrund. Es wird bei Be•.
sprechung der Verteilung bei den verschiedenen Schultypen noch
darauf zurückzukommen sein.
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Die Erziehungsschwierigkeiten nach der Schulzugehörigkeit der Kinder.

ArfCler Schwierigleifen I 'Ni:; IVolks- u'l' Schüler I M't1 I-I Schul- I
s'd,ul_~Urf- In ~Ider- s~ui..n entlassene Zus.
pflichfig s u en s u en

Zahl der Erz iehu ngsschwieri gk e iJen

LU Unvermögen 24 123 5 17 8 I 177
U Ungehorsam 23 70 7 8 20 128
H Hemmungen 19 80 1 16 8 124
MO Motorische Unruhe 13 81 3 5 8 110
LA Leistungsunwillig 1 63 3 10 12 89
L Lügen 1 54 5 10 5 75
LL liederl. Lebensw. 3 38 2 4 26 73
A Aggression 16 39 8 1 7 71
E Enthemmuh~ 13 42 3 3 4 65
D Diebstahl - 36 2 5 19 62
ST Streunen 3 26 3 4 7 43
SP Sprechstörungen 26 14 1 - 1 42
SM Magenstör. usw. 5 8 1 3 - 17

IBN Bettnässer 4 5 2 - - 11
SV Vasomot. Störung. 1 6 I - 2 - 9
PS Psych. Absonderl. - 3 - - - 3

Zusammen 152 I 688 I 46 I 88 I 125 I 1099
Prazenfanfeil

LU Unvermögen 15,79 17,88 10,87 19,32 640 16,11
U Ungehorsam 15,13 10,17 15,22 9,09 16,00 11,65
H Hemmungen 12,50 11,63 2,17 18,18 6,40 1U8
MO Motorische Unruhe 8,55 11,77 6,52 5,68 6,40 10,01
LA Leistungsunwillig 0,66 9,16 6,52 11,36 9,60 8,10
L Lügen 0,66 7,85 10,87 11,36 4,00 6,82
LL liederl. Lebensw. 1,97 5,52 4,35 4,55 20,80 6,64
A Aggression 10,53 5,67 17,40 1,14 5,60 6,46
E Enthemmung 8,55 6,11 6,52 3,41 3,20 5,92
D Diebstahl - 5,23 4,35 5,68 15,20 5,64
ST Streunen 1,97 3,78 6,52 4,55 5,60 3,91
SP Sprechsförungen 17,11 2,03 2,17 - 0,80 3,82
SM Magenstör. usw. 3,29 1,16 2,17 3,41 - 1,55
BN Bettnässer 2,63 0,73 4,35 - - 1,00
SV Vasomot. Störung. 0,66 0,87 - 2,27 - 0,82
PS Psych. Absonderl. - 0,44 - - - 0,27

Zusammen 100,00 I 100,001 100,00 I 100;00 I 100,00 I 100,00 .
Zahl der untersuchten 74 I 275 I 17 I 36 I 57 I 459Schüler
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Beim Vergleich der Symptomzahlen der 74 "noch nicht eingeschulteri
Kinder" dieser Tabelle, mit denen der 39 Kinder unter 6 Jahren zeigt
sich ein erhebliches AnsteigEm der Prozentzahlen bei LU, was auf die
Zählung der über 6 Jahre alten vom Schulbesuch zurückgestellten
Kinder zurückzuführen ist. Ansonsten zeigt sich natürlich keine wesent-
.licheÄnderung in der Reihenfolge der Häufigkeit.
Bei den Volks- und Hauptschülern steht die Klage über Lernhemmun-
gen mit fast 18 Prozent stark im Vordergrund; da~ es sich hier weit-
gehend um "nervöse" Störungen handelt, lä~t sich daraus schlie~en,
da~ gleich darauf motorische Unruhe und Hemmungen mit über
11 Prozent folgen. Dann erst tolgen mit 10 Prozent U und 9 ProzentA
Diszipl inschwierigkeiten.
Ein- und Unterordnungsschwierigkeiten dominieren hingegen eindeu-
tig bei den Sonderschülern. Einordnungsschwierigkeiten erreichen hier
mit über 17 Prozent fast die Höhe der Lernschwierigkeiten bei H- und
V-Schülern, denen Unterordnungsschwierigkeiten mit 15 Prozent dicht
folgen. Auch dies ist nicht nur in dem Sinne zu verstehen, da~ Sonder-
schüler disziplinschwieriger und aggressiver sind als Volks- und
Hauptschüler, sondern auch so, da~ es sich bei Sonderschülern er-
übrig!, über Lernschwierigkeiten zu klagen, da von ihnen höhere
Leistungen ~aum erwartet werden.
Von den 99 in der Erziehungsberatung erfa~ten Jugendlichen über
14 Jahre besuchen 42 noch eine Schule, 57 sind als Lehrlinge, jugend-
liche Hilfsarbeiter usw. in der Berufsausbildung oder berufstätig.
Ein Vergleich zwische.nden Prozentzahlen, die sich bei den 99 Jugend-
lichen überhaupt errechnen lassen, mit den Prozentzahlen der berufs-
tätigen Jugendlichen bietet bei den besonders interessanten Sym-
ptomgruppen folgendes Bild:

LU U H LA L LL A 0 SI
Jugendliebe überhaupt 10 10 10 11 6 14 4 11 6
berufstätige Jugendliche 6 16 6 10 4 21 6 15 6

Die Zahlen weichen bei der Gruppe der berufstätigen Jugendlichen
. in einigen wesentlichen Dimensionen vom allgemeinen Durchschnitt
ab. Leistungsstörungen spielen bei ihnen eine relativ geringere Rolle,
dafür dominieren Symptome, die weitgehend als Verwahrlosungs-
zeichen gedeutet werden müssen. Eswird also im Berufsleben offen-
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bar viel weniger als in der Schule über Leistungsstörungen geklagt
und die Jugendlichen werden vorwiegend wegen eigentlicher Er-
ziehungsschwierigkeiten in die Erziehungsberatung, gebracht. An-
dererseits bedeutet die Schule auch für die Charakterentwicklung ein
positives und zumindest bewahrendes Moment; die berufstätigen
Jugendlichen sind offensichtlich gefährdeter als die Schüler. Noch ein
Blick auf die Verteilung der Symptome auf die Geschlechter bei den
Jugendlichen überhaupt. Bei beiden Geschlechtern stehen Klagen
über Vergnügungssucht, liederlichen Lebenswandel und sexuelle
Haltlosigkeit im Vordergrund, doch ist ihr Prozentanteil bei den Mäd~
chen mit 26 wesentlich grö~er als bei den Jungen mit 16; grö~er sind
bei den Mädchen auch die Klagen über Ungehorsam, Lügen und
Streunen. Anders ist es bei Diebstählen; hier dominieren die Burschen.
Wenn bei den Jungen LU mit 11 Prozent, H mit fast 12 Prozent auf-
scheinen, handelt es sich offensichtlich um Mittelschüler, oder Fach-
schüler und ihre Schulschwierigkeiten, die bei Jungen nach wie vor
ernster genommen werden als bei Mädchen.

J. Art der Zuweisung, soziale Stellung der Eltern und Art der
Erziehungsschwierigkeiten

Wenn im folgenden die Art der Erziehungsschwierigkeiten zur so-
zialen Stellung und zur Art der Zuweisung in Beziehung gesetzt wird,
so erweist es sich als notwendig, die Ergebnisse der bei den Tabellen
gemeinsam zu betrachten.
lJberraschenderweise zeigen sich in der Art der 'Reihung der Spitzen-
gruppen zwischen beiden Tabellen Parallelen. Die Häufigkeits-
reihung der Symptome bei den ~Selbstmeldern": LU, U, H, LA, MO,
hat nämlich mit Ausnahme des U an zweiter Stelle, das dort an vier-
ter steht, eine starke Ähnlichkeit mit der Reihung bei der sozial höchst-
stehenden Berufsgruppe (Selbständige und Beamte) mit LU, H, L, A,
U, MO. Die Häufigkeifsreihenfolge der von der Schule gemeldeten:
LU, H, MO, L, U .•. gleicht weitgehend der bei der Gruppe "Fach-
arbeiter und Angestellte" feststellbaren LU, H, MO, Uigering aber
nicht untypisch ist die Ähnlichkeit beim Vergleich der Reihung bei den
'vom Jugendamt zugewiesenen LL, U, LU, MO, 0, L und bei der letz-
ten Gruppe "Hilfsarbeiter und Berufslose" U, LU, L, M, MO, LA ..•
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Die Erziehu~gsschwierigkeiten nach der die Kinder zuweisenden Stelle

, .
Erziehungsschwierigkeiten bei
Kindern,-. zugewiesen durm

Zusammen

Art der Schwierigkeiten J d tlSelbsimelderl Schule I sonstige
ugen am (eig. Fam.) Stellen

Ab-I . in lAb-I In lAb-I In "lAb-I in Ab- I insol. Prozent sol. Prozent sol. Proze,nt sol. Prozent sol. Prozent

SIör. d. Mag. usw.1
I I i

SM 3 0,87 11 1,92 3 1,97 - - 17 1,55

SV Vasomolor. SIör. 3 0,87 6 1,05 - - - - 9 0,82
MO Molor. Unruhe 29 8,41 54 9,44 24 15,79 3 10,00 110 10,01
BN Bellnössen 7 2,03 2 0,35 2 1,32 - - 11 1,00
LA Leisfungsunwillig 25 7,24 55 9,61 7 4,61 2 6,67 89 8,10
LU . Unvermögen 30 8,70 103 18,01 42 27,63 2 6,66 177 16,11
U Ungehorsam 43 12,46 73 12,76 9 5,92 3 10,00 128 11,65
A Aggression 26 7,53 35 6,12 8 5,26 2 6,67 71 ' 6,46
H Hemmun:gen 24 6,95 70 12,24 27 17,76 3 10,00 124 11,28
E Enfhemmung 19 5,51 36 6,29 7 4,61 3 10,00 65 ' 5,92
LL Liederl. Lebensw. 47 13,62 23 4,02 1 0,66 2 6,67 73 6,64
D Diebsfah'l 28 8,12 28 4,90 3 1,97 3 10,00 62 5,64
L Lügen 27 7,83 33 5,77 11 7,24 4 13,33 75 6,82
ST Sfreunen 18 5,22 19 3,32 4 2,63 2 6,67 43 3,91
PS Psych. Absonderl. 1 0,29 2 0,35 - - - - 3 0,27
SP Sprechslörungen 15 4,351 22 3,85 I ,4 2,63 1 3,33 42 3,82

Zusammen 3451100,0015721100,0011521100,00130 1100,0011 0991100,00

Wie zu erwarten, meldet die Schule vorwiegend Kinder mit Lern-
störungen (fost 28 Prozent), wobei allgemeine und nervöse Hemmun-
gen und Störungen im Vordergrund stehen (H fast 18 Prozent, MO
fast 16 Prozent).

Aber auch bei der Gruppe der Facharbeiter und Angestellten erreicht
LU mit 18, H mit 12, MO mit 11 Prozent einen relativ hohen Prozent':'
satz. Wir glauben darin einen Hinweis auf die starke soziale Auf-
stiegstenden'z gerade bei der sozialen mittleren Schicht erkennen zu
können.
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Bei den vom Jugendamt. gemeldeten Kindern und bei den Kindern
a~s der tieferen sozialen Schichtdominieren an Stelle des LU in den
anderen Gruppen drei - allerdings teilweise verschiedene - Sym-
ptome mit stärkerem Verwahrlosungscharakter.

Die Erziehungsschwierigkeiten nach der sozialen Stellung

: Erziehungsschwierigkeifen bei Kindern von

S Ib t- dIA t IIt rillsarbeifern, unbekanntere s an . nges e en h I 0' t
Art der Schwierigkeiten Erwerbstätigen und s. ~en~en, sozialer

und Beamten Facharbeitern se~~sr'~~~~;e~n Stellung

absal.1 in 'I, labsal. I in 'I, tabsal.1 in 'I, absal.1 in °/0

I 1
LU Unvermögen 45 15,68 96 18,11 31 12,40 5 15,63

U Ungehorsam 31 10r80 52 9,81 38 15,20 7 21,88

H Hemmungen 37 12,89 65 12,26 20 8,00 2 6,25

MO Motorische Unruhe 28 9,76 60 11,32 20 8rOO 2 6,25

LA Leistungsunwillig 32 11,15 38 7,17 18 7,20 1 3,12

L .Lügen 18 6,27 33 6,23 23 9,20 1 3,12

LL liederl. Lebensw. 18 6,27 36 6,79 17 6,80 2 6,25

A Aggression 20 ,6,97 30 5,66 18 7,20 3 9,38

E Enthemmung 16 5,58 34 6,42 13 5,20 2 6,25

D Diebstahl 20 6,97 25 4,72 16 6,40 1 3,12.
ST Streunen 9 3,14 19 3,58 12 4,80 3 9,38

SP Sprechstörungen 6 2,09 26 4,91 8 3,20 2 6,25

SM Magenstörungen usw. 4 1,39 7 1,32 6 2,40 - ~

BN Bellnässer - - 5 0,94 5 2,00 1 3,12

SV Vasomot. Störung. 2 0,70 3 0,57 4 1,60 - -
PS Psych. Absonderl. 1 0,341 1 0,19 1 0,401 - -

Zusammen 287 1100,001,530 1100,001250 1100,001 32 1100,00

Zahl der untersuchten Ki~der 119\
\
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1 I 14\
K. Geschwisterkonstellation .un~ Erziehungsschwierigkeiten

Die Untersuchung über die relative Häufigkeit der einzelnen Sym-
ptome bei verschiedenen Geschwisterpositionen bietet wider Erwar-
ten keine interessanteren Korrelationen. Eszeigen sichnur geringfügige
Abweichungen von den durchschnittlichen Prozentzahlen. Vielleicht
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böte eine Wnter'suchungbei Geschwisterpaaren Aufschlüsse. Dazu
sind die vorliegenden Zahlen allerdings zu klein. Dieser Frage soll
in späteren Untersuchungen nachgegangen werden.

Die Erziehungsschwierigkeifen nach der Geschwisferkonsfellafion

Erziehungsschw~erigkeilen bel

Einzel- \ älteslen V'I miltleren I jungslen V'I sonstigen
A,I der Schwierigkeilen mehreren von drei mehrerenkindern Kindern Kindern Kindern Kindern

Abt p lAbt p lAbt p lAbt p lAbt p \sol. In roz. sol. In roz. sei. In roz. sol. In roz. 501. In roz.

SM Stör. d. Mag. usw. 8 2,01 3 1,05 1 1,09 5 2,05 - -
SV Vasomotor. Stör. 5 1,26 1 0,35 2 2,17 1 0,41 -
MO Motol'. Unruhe 45 11,31 29 10,18 5 5,43 26 10,65 5 6,25
BN Bettnässen 4 1,00 2 0,70 - 2\ 0,8. 3 3,75
LA Leistungsunwillig 35 8,79 25 8,77 5 5,43 16 6,56 8 10,00
LU Unvermögen 63 15,83 43 15,09 14 15,22 48 19,66 9 11,25
U Ungehorsam 48 12,06 35 12,28 10 10,87 26 10,65 9 11,25
A Aggression 24 6,03 18 6,32 7 7,61 14 5,74 8 10,00
H Hemmungen 45 11,31 35 12,28 14 15,22 23 9,43 7 8,75
E Enthemmung 24 6,03 14 4,91 7 7,61 17 6,97 3 3,75
LL LiedeI'l. Lebensw. 21 5,28 21 7,37 7 7,61 18 " 7,38 6 7,50
D Diebstahl 19 4,77 14 4,91 7 7,61 12 4,92 10 12,50
L Lügem 25 6,28 24 8,421 5 5,43 15 6,15 6 7,50
sr Streunen 18 4,52 14 4,91 3 3.27 6 2,46 2 2,50
PS Psych. Absonderl. 1 0,25 - - - - 2 0,82 - -
SP Sprechstörungen 13 " 3,27 7 2,46 5 5,43 13 5,33 4 5,00

Zusammen 398\100,00 \2851100,00 1921100,00 1244\100,001801100,00

Zahl de"r unter-
1541 11181 \38\ 1111\ \38\suchten Kinder .

L. Sympfomkombinafionen

Nur 135 in dieser Statistik erfa~te Kinder wurden wegen ein e r
Erziehungsschwierigkeit in der Erziehungsberatung vorgestellt. Bei
133 Kindern wurden zweir bei 105 Kindern drei, bei 56 Kindern vierr
22 Kindern fünf, bei 7 Kindern sechs und bei 1 Kind sieben Erzie-
hungsschwierigkeiten bei der Erziehungsberatung vorgebracht.
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Es ist nun naheliegend, zu fragen, ob sich dabei typische Symptom-
komplexe, sogenannte RSyndromeRzeigen. Zu diesem Zweck wurden
alle Kombinationen tabellarisch erfa~t und ihre Häufigkeit in Pro-
mille (bezogen auf die Gesamtzahl der Symptome) errechnet. Aus
Raumgründen können die Tabellen nicht gedruckt werden. Es sollen
aber die wichtigsten Ergebnisse. aufgeführt werden. Bei gleichzeitig
zwei Schwierigkeiten freffen am häufigsten zusammen LU und H
(65,6 Promille), was dem Typ von durch Minderwertigkeitsgefühlen
In ihrer Leistungsfähigkeit gehemmten Kindern entspricht. Es folgt
dann die Kombination LU und MO (26,1 Promille), wobei es sich um
nervöse, motorisch unruhige und unkonzentrierte Kinder handelt. Als
nächstes sind mit 13Promille LU und SPzu nennen (leistungsgehemmte
und sprachgestörte Kleinkinder). Die Kombinationen von LA und. U
sowie LA und D einerseits (trotzig widerspenstige Kinder, nach den
bisherigen Ergebnissen wohl vorwiegend Knaben) und D - LL (vor-
wiegend mehr oder weniger verwahrloste Mädchen) erreichen 10,9
Promille. Kombinationen unter 10 Promille wurden hier nicht erwähnt.
Wo drei Schwierigkeiten zusammentreffen, steht die Kombination von
LU, H und MO (nervöse, leistungsgehemmte Kinder) mit 23,9 Promille
vor A, E mit U (enthemmte, aggressive und widerspenstige Kinder)
und LU mit Hund S (sprachgestörte, gehemmte, leistungsschwache
Kinder), beide mit 10,9 Promille. Bei vier und mehr Symptomen erge-
ben sich keine Kombinationen mehr mit einem Promillesatz über 10
Promille.

Zusammenfassend kann gesagt werden, da~, wie wir in den vorher-
gehenden Kapiteln schon vermuteten, Leistungsschwierigkeiten aus
Unvermögen relativ häufig mit Hemmungen, nervösen Symptomen;
motoriScher' Unruhe und Sprachstörungen gekoppelt auftreten. Lei-
stungsschwi~rigkeiten mit dem. Charakter der Ablehnung waren häu'"
fig mit anderen Trotzsymptomen (D und U) gekoppelt, wobei der
Diebstahl hier Aggressionscharakter trägt, während er in Verbindung
mit Hemmungslosigkeit im Lusfstreben wohl grö~tenteils als Trieb-
handlung zu verstehen ist.

VergleiChe mit den Ergebnissen der Statistik 1953 sind leider wegen
der Änderung der SysteiTfeund der Symptomgruppen nicht möglich.

Dr. Wilhelm. Türscherl
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Aufsätze in den Jahrgängen t 946 bis t957
(Die erste Zahl bezeichnet den Jahrgang, die zweite die Seitenzahl)

Bevölkerung

Bevölkerungsstand (Ergebnisse der Volkszählung vom 16. Juni 1939)
Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 1. Juni 1951
Berufliche und soziale Gliederung (17. Mai 1939)
Entwicklung des' B~vÖlkerungsstandes 1935-1948 . • .
Natürliche Bevölkerungsbewegung 1946-1948 . . • .
Wanderungen (umgezogene, zugezogene und fortgezogene Personen

1945-1949) •..............•...
Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1950. . . • • • • •
Die soziologische Struktur der Haushaltungen in Linz am 1. Juni 1951
Die Wohnbevölkerung unter dem Einflu~ der wirtschaftlichen Entwicklung
Sozial-ökonomische Studie eines Flüchtlingslagers • • • • • • . •
Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1955. • • . • . . . .
Die kinderreichen Familien und ihre soziale und ökonomische Struktur
Bevölkerungsverfeilung in OberÖsterreich (Entwicklungstendenzen

190Q-.-;.1951) ...•..........••.••
Bevölkerungsenfwicklung Oberösterreichs 1951-1955 . . • . • .
Entwicklung der Wohnbevölkerung nach statistischen Bezirken 1957 .
Die soziale und wirtschaftliche Lage der kinderreichen Familien in Linz

1946/ 20
1952/ 14
19461 76
1947/ 30
1947/ 45

1949/ 38
1950/ 14
1951/ 30
1951/ 19
1954/ 36
1955/113
1955/162

19561 50
19561 57
1957/ 54
1957/143

1950/154
1952/ 82

1952/55, 1954/107, 1955/136
1953/ 76
1957/201

Schule, Fürsorge
Die Volkshochschule der Stadt Linz im Spiegel der Statistik 1947-1950
Linzer Kinder und, ihre Umwelt. • • • • . . • • • • . . • .
Der Gesundheitszustand der Schulkinder

1950/45, 1951/75,
Statistik der .Erziehungsberatungsstelle
Statistik der Erziehungsberatung •••.•..•.••..

Landwirtschaft, Gewerbe und Handel
Landwirtschaftliche Betriebszählung 1939 . . . •
Gewerbliche .Betriebszählung 1930 u,:,d 19.39. . .
Versorgung ,!,it elektrischem Strom, Vfasser und ~as
Gewerbliche Betriebszählung am 10. Oktober 1950 .
100 Jahre Tätigkeit der Allgemeinen Sparkasse in Linz .
Der Obstbau in Linz. . . • . • . . . . • . •
Linz und die Industrialisierung Oberösterreichs . • .
Die weltwirtschaftliche Verflechtung der Linzer Industrie
Linz als Arbeitsort . . . . . . . . . .
Die künstliche Befruchtung von Rindern. . . . • .
Die HundehaHung der Linzer Stadtbevölkerung . . .
Die Betriebsstruktur der oberösterreichischen Wirtschaftsräume .
Die Entwicklungstendenzen von Industrie, Gewerbe und Handel

in Linz 1858-1958. '.' . . . .. . , . • . . .

..
1946/106
1946/112
1946/132
1950/ 98
1949/115
1953/105
1954/ 14
1954/ 19
1954/ 27
1955/174
1955/175
19561 14

1957/ 37
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Preise, Lebenshaltung

Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz 1938-1951
Die Preisiridexziffer für die Lebenshaltung in Linz 1946-1956 ..

Kultur, Kunst, Unterhaltung

Die Stadtbücherei Linz im Blickfeld der Zahlen 1945-1951
Spielplanstatistikdes Landestheaters Linz 1945-1952. .
Turn-, Sporl- und Spielplätze und die Linzer SporIvereine

Bau- und Wohnungswesen

Die Wohnverhältnisse 1890-1943 . . . •
Der Wohnungsmarkt am 10. Oktober 1949 .
Wohnungsverluste durch Kriegseinwirkungen
Zwischenbilariz des Wohnungswiederaufbaues 1945-1949
Die soziale Bedeutung des Linzer Wohnungsproblems (1. Juni 1951)
Das Mietzinsniveau in Linz 1954 . . . . . . . . . .
Wohnungsbestand, Wohnbautätigkeit und Wohnungsdefizit
Die Wohnimgsnot in Oberösterreich . •.....• • • .
Die Entwicklungstendenzen der Bautätigkeit 1954-1957. .

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
Nationalralswahl vom 13. Mai 1956 . .
Bundespräsidentenwahl vom 5. Mai 1957 . . .. .

Verschiedenes

Stadtgebiet, Stadtteile, Katastralgemeinden und Konskriptions-
ortschaften • • . • . . • . • • • • • • .

Donau-Wasserstände .•..•••.•..•
Temperaturnormalwerte für die Stadt Linz 1936-1950
Die Stadtregion von Linz . • . . . . • . • . •
Die Stadtregion 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 Pendlerwanderung 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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1951/104
1956/112

1951/140
1952/163
1953/158

1946/162
1949/ 97
1946/176
1949/100
1951/153
1953/178
1954/179
1957/ 14
1957/125

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
19561 32
19561 38
1956/177
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