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r.

VORWORT

Das Statistische Jahrbuch 1961 enthält au~er dem ständigen Tabellen-

teil vier Abhandlungen, welche als Ergebnis der gemeinsamen Raum-

forschungsarbeit des Amtes der oö. Landesregierung und des Statisti-

schen Amtes der Stadt Linz anzusehen sind. Eine Abhandlung beschäftigt

sich mit der Stadtregion von Linz, wie sie auf der Grundlage der Volks-

zählung vom 21. März 1961 neu begrenzt werden mu~te. Die zweite

Abhandlung beschäftigt sich mit der sozialen Struktur der Wohn-

bevölkerung der Stadtregion. Die dritte Studie bringt einen IJberblick

über die Erwerbsquote der Wohnbevölkerung bzw. die Entwicklung

des Arbeitskräftepotentials in Linz 1951- 1961 und der übrigen Stadt-

region. Die letzte Abhandlung enthält die Hauptergebnisse der Häuser-

und Wohnungszählung vom 21. März 1961 und die Wohnverhältnisse

in der Kernstadt Linz und der übrigen Stadtregion.

Da das Osterreichische Statistische Zentralamt die endgültigen Ergebnisse

der Häuser- und Wohnungszählung 1961 noch nicht ermittelt hat, konnte

noch keine weitere Auswertung dieser gro~en Bestandserhebung im.
J

Hinblick auf die Linzer 'Wohnungssituation erfolgen.

Linz, den 6. September 1962

Der geschäftsführende pürgermeister-Stellverlreter

TheoClor Grill
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I. KLIMATISCHE VERHÄLTNISSE
1. Luftdruck und Bewölkung
(Wetterstation Linz, Museumstra~e)

Luftdruck Bewölkung

Monofe f l absolute Exfreme Monofs-I heitere I frübe

I

Nebel-Mono s-
mittel Maximum IMinirnum millel Tage Tage tage

Jänner 740,1 752,1 723,6 6,2 8 16 13

Februar 744,2 754,4 721,3 7,4 2 15 9

März 744,3 755,7 728,8 5,4 9 12 4

April 735,2 741,2 725,1 5,1 3 4 -
Mai 737,5 743,9 727,5 7,3 3 16 2

Juni \ 739,4 749,4 726,8 5,2 1 8 2

Juli 739,4 746,7 729,3 5,5 8 10 -
August 741,1 747,0 734,1 4,6 9 6 -
September 741,1 746,9 733,7 3,7 12 5 4

Oktober 739,3 749,3 720,6 5,3 6 10 13

November 737,6 751,8 723,6 7,8 3 17 11

Dezember 739,3 756,5 729,3 7,5 2 14 8

Jahr
1
739,9 I 756,5

1
720,6 I 5,9 I 66 I 133 I 66

2. Temperatur der Luft
Temperatur in Celsiusgraden

Monate I I IM f Imitlleres Imillieres Iabsolufe Exfreme
7 Uhr 14 Uhr 21 Uhr ~i~f'er Maxi- Mini- Maxi- I Mini-mum mum mum mum

Jänner - 4,4 -0,2 - 2,7 - 2,5 0,4 - 5,2 8,1 -12,6

Februar 1,6 5,1 3,0 3,2 6,2 0,5 11,2 - 2,5

März 3,7 10,5 6,5 6,8 11,3 3,0 21,5 - 0,5

April 9,3 18,1 12,7 13,2 19,0 8,4 26,3 4,6

Mai 9,5 15,1 11,3 11,8 16,1 8,2 25,0 4,8

Juni 14,4 22,2 17,4 17,9 22,7 12,7 30,5 8,5

Juli 14,1 21,3 16,8 17,3 22,4 12,3 30,5 7,8

August 14,4 22,8 17,5 18,1 23,5 13,2 31,8 9,0

September 12,7 22,9 16,5 17,2 23,5 12,0 29,0 8,2

Oktober 8,0 14,5 10,0 10,6 15,3 6,9 24,5 1,0

November 2,0 5,7 3,4 3,6 6,4 1,2 15,5 - 5,0

Dezember -3,2 - 0,6 - 1,6 - 1,8 1,2 - 4,9 13,4 -18,6

Jahr I 6,81 .13,1 I 9,21 9,61 14,0 I 5,71 31,8 1-18,6
9



3. Niederschläge

Maximum
Tage mit mindeslens

Manale Gesamlmenge an 1 Tag
••• mm Niederschlag Tage mitmm mm I Schneefall
0,1 . 1,0.

Jänner 18 4,0 10 6 5
Februar 87 17,0 14 10 1
März 56 7,7 17 11 1
April 66 14,0 13 9 -
Mai 116 15,7 22 17 -
Juni 99 27,7 11 9 -
Juli 92 28,0 16 13 -
August 76 37,5 13 8 -
September 24 7,6 8 5 -
Oktober 43 . 14,8 9 7 -

,. November 32 18,6 8 6 2
• Dezember 69 22,6 17 11 9

Jahr I 778 I 37,5 I 158 I 112 I 18

,.
"

4. Wind und Gewitter

Windrichlung Tage Tage
Monate mit mit

Stille I I I I I I I I Slurm Ge-
N NO 0 SO S SW W NW witter

Jänner 49 - 5 26 5 - 3 5 - - -
Februar 33 1 1 14 4 - 12 18 1 - -
März 25 - 1 6 4 - 7 43 7 1 -
April 24 - 4 4 10 5 19 20 4 - 1
Mai 25 - - - 3 10 24 29 2 1 3
Juni 28 - - - 11 12 13 26 - 1 5
Juli 29 - - 1 5 15 20 2 21 1 7
August 18 2 1 7 5 8 7 11 34 - 3
September 43 2 1 5 7 12 10 10 - - 1
Oktober 48 - 5 10 5 8 8 8 1 - -
November 36 - 4 10 3 3 12 19 3 - -
Dezember 27 - 8 19 2 3 9 20 5 - -
Jahr 1385 I 5

1
30

~ 1021 64 I 76 I 144 1211 I 78 I 4
120
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11. DONAU-WASSERSTÄNDE
1. Wasserstände am Pegel L1nz

I Jah!esmittel I Niedrigster Wasserstand I Höchster Wasserstand I Tage mit
Jahre In cm I I I Treibeis

cm am cm am

1930 258 97 26. 2. 586 16. 5. 2

1931 290 147 25. 12. 582 22. 8. -
1932 246 116 2.3. 568 31. 5. 12

1933 246 73 28. 1. 577 18. 7. 21

1934 201 100 7. 2. 448 6.8. 7

1935 268 98 24. 1. 538 1. 6. 9

1936 286 162 22. 3. 555 10. 6. 4

1937 302 147 22. 12. 526 25.9. 5

1938 257 94 27. 12. 506 2.9. 21

1939 307 110 6. 1- 496 25. 5. 5

1940 307 105 17. 2. 774 3. 6. 47

1941 312 146 18. 1. 547 3.9. 20
1942 241 98 24. 1. 590 22.3. 39
1943 201 85 12. 1- 550 17. 5. 10
1944 315 102 2. 1. 647 25. 11. 5
1945 283 94 17. 11. 630 14. 2. 34
1946 242 75 22. 12. 670 10.7. 27
1947 192 59 29. 10. 605 16. 3. 28
1948 205 76 29. 12. 695 4. 1. 5
1949 196 72 13. 1. 673 25. 5. 7

1950 211 109 7.2. 400 6. 8. 10
1951 232 90 30. 10. 518 18. 7. -
1952 257 108 10. 2. 564 26. 3. -
1953 214 68 27. 12. 560 11. 7. 1
1954 265 47 12. 1. 962 11. 7. 31
1955 292 125 4. 12. 664 11. 7. 2
1956 283 80 11. 2. 764 5.3. 30
1957 266 105 28. 12. 630 24. 7. 17
1958 277 92 17. 2. 668 2. 2. 10
1959 227 80 15. 12. 696 15. 8. -

1960 244 103 17. 1. 527 14. 8. 15

1961 231 92 21. 11. 554 16. 5, 13
"
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2. Tägliche Wasserstände am Pegel Linz im Jahre 1961
(Tagesmittel)

Wasserstand in cm in den Monaten
Monats-

Jän./ Feb./ März / APril/ Moi / Juni / Juli / AU9'/ sept./ Okt./ NOV./ Dez.

tage

1, 142 179 212 245 287 333 377 256 212 132 104 1112. 134 234 228 242 268 325 351 239 203 126 101 1173. 135 290 224 251 238 326 336 232 200 130 101 1134. 140 308 231 258 237 386 328 237 193 125 105 1085. 143 291 220 247 249 382 343 225 194 123 100 113
6. 143 257 210 250 245 362 358 212 192 124 100 1197. 145 236 209 247 256 362 313 218 191 120 108 1268. 144 247 211 251 292 385 288 226 206 120 108 1249. 139 296 208 262 292 446 267 225 205 114 113 11710. 144 398 206 272 290 413 265 232 189 114 117 113

11, 146 349 205 271 300 412 265 238 182 115 144 12412. 153 379 203 273 313 405 255 247 174 113 124 26413. 154 388 200 264 339 408 260 354 172 122 125 53414. 148 348 226 256 397 403 301 417 168 112 138 46015. 140 343 261 252 469 417 299 349 169 108 130 460
16. 131 328 246 248 546 405 280 323 183 105 127 39517. 131 303 234 241 510 396 332 312 182 103 116 35018. 128 287 227 230 456 381 309 323 176 125 116 30119. 119 270 220 253 415 358 295 385 175 141 109 26620. 111 255 224 254 384 362 287 347 164 130 102 237
21, 109 243 218 236 351 382 301 382 162 133 99 22822. 110 240 216 226 333 399 285 332 156 131 102 21423. 116 233 214 219 330 415 262 314 151 122 103 21024. 116 226 205 216 317 408 255 318 148 117 103 20025. 121 224 201 213 322 382 244 289 146 115 102 177
26. 125 216 200 214 316 366 237 268 128 119 98 15727. 128 204 197 233 318 380 230 246 142 114 96 14428. 128 203 200 240 343 404 228 232 141 114 101 15629. 120 - 191 218 355 448 236 227 138 114 102 15730. 109 - 190 234 360 400 287 223 134 108 102 16231, 121 - 204 - 347 - 269 216 - 110 - 162

Monats- ,
mittel 131 278 214 244 338 388 .288 279 173 119 110 210

.
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11I. STADTG EBIET
1. Katastralgemeinden

1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961

Katastralgemeinden
Heklar

Linz (Innensladl) 616 616 616 616 586

Waldegg 708 734 734 734 734

Luslenau 806 806 806 806 836

SI. Peler 915 915 915 915 915

Kleinmünchen 1359 1 333 1 333 1 333 1333

Ebelsberg 467 467 467 467 467

Mönchgraben 176 176 176 176 176

Pichling 398 398 398 398 398

Pasch 652 652 652 652 652

Ufer 484 484 484 484 484

Wambach 405 405 405 I 405 405

Linz-5üd 6986 I 6986 I 6986 I 6986 I 6986

Urfahr 550 550 I 550 550 550

Pöstlingberg 820 820 820 820 820

Kalzbach (SI.Magdalena) 1 253 1253 1253 1 253 1 253

Urfahr 2623 I 2623 I 2623 I 2623 I 2623

Linz einschI. Urfahr 9609 I 9609 I 9609 I 9609 I 9609

Im Zuge der Neuvermessung der KG Lustenau wurde zwischen den KG Linz und Lustenau
die Kafasfralgemeindegrenze geändert.
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IV. BEITRÄGE ZUR RAUMFORSCHUNG
IM GROSSRAUM UNZ

1. Die Sfadfregion von Linz im Jahre 1961

Das wirtschaftliche Kraftfeld der Landeshauptstadt ist beginnend mit
dem Jahre 1953 in zweijährigen Abständen abgegrenzt worden, wo-
bei die Abgrenzungsmerkmale von O. Boustedt ortschaftsweise an-
gewandt wurden, weil im Linzer Raum alle Gemeinden in eine
grö~ere Zahl von Orfschaften gegliederf sind. Die laufende Beob-
achtung und Neuabgrenzung der Linzer Stadtregion erfolgte vor
allem deswegen, weil die Ausbildung derselben erst in jüngster Zeit
begann, nämlich in den Jahren der industriellen Expansion von Linz
seit 1950. Die ersten Abgrenzungen 1953-1955 ergaben auch nicht
unwesentliche Veränderungen im Sinne einer allmählichen Ausdeh-
nung des Einzugsbereichesvon Linz. Die Festlegung der Stadtregion
in den letzten Jahren Iie~ jedoch deutlich ein Erstarren der Stadt-
regionsgrenzen erkennen, die nach allen Richtungen hin nahezu ihre
optimale Ausdehnung erreicht hatten. Das wirfschaftliche Kraftfeld
der Landeshauptstadt nahm dadurch konstante Formen an. Es ent-
stand ein klar abgrenzbarer dauerhafter Forschungs- und Planungs-
raum. Aus diesem Grunde wurde im Jahre 1959 keine Abgrenzung
der Stadtregion mehr vorgenommen. Erst die Volkszählung vom
23. März 1961 bildete den Anla~, auf dieser neuen und genauen
Basis die Linzer Stadtregion zu ermitteln und die Struktur der Stadt
und ihres Einzugsbereichesgenau zu untersuchen.
Die Volkszählung bot aber auch die Möglichkeit, die Schwellenwerfe
der Abgrenzungsmerkmale auf ihre weitere Brauchbarkeit zu prüfen.
Die bisher verwendeten Merkmale (landwirtschaftlicher Bevölke-
rungsanteil, nichtlandwirfschaftliche Erwerbstätigkeit, Pendelwande-
rung und Bevölkerungsdichte) behalten auch weiterhin ihre Zweck-
mä~igkeit, aber die Prozentsätze der einzelnen Kriterien, deren Er-
reichung als Bedingung zur Einbeziehung in die Stadtregion gesetzt
wurde, bedurften einer Oberprüfung. Sie stammen aus einer Zeit
(1950), in der die Gesamtstruktur des Landes noch nicht jenen Grad

14



der Industrialisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft erreicht
hatte wie heute.
Damals konnte ein landwirtschaftlicher Bevölkerungsanteil von über
50 Prozent noch als Abgrenzungsmerkmal (äu~ere Grenze der Stadt-
region gegen das Umland) herangezogen werden. Heute hingegen
ist die landwirtschaftliche Bevölkerung in allen Gemeinden des Bun-
deslandes längst unter 50 Prozent der Gesamtbevölkerung zurück-
gegangen, nur noch in Ausnahmefällen (abseitige Verkehrslage usw.)
überwiegt die landwirtschaftliche Bevölkerung. Eine Anwendung die-
ses Schwellenwertes ist also für die Festlegung der Grenze zwischen
Stadtregion und landwirtschaftlichem Umland nicht mehr geeignet.
Ähnlich ist es mit dem Prozentsatz der nichtlandwirtschaftlichen Er-
werbstätigen, die in der Kernstadt beschäftigt sind. Die aus der Land-
wirtschaft im Zuge der Mechanisierung ausgeschiedenen Erwerbs-
tätigen sind zu einem guten Teil in ihren bisherigen Wohngemeinden
verblieben und fahren in ihrer überwiegenden Zahl zur Arbeit in
kleinere und grö~ere Arbeitszentren. Die Pendelwanderung wurde
dadurch zu einer allerorts feststellbaren Erscheinung. Der Pendler ist
zu einem wesentlichen Bestandteil der Struktur. auch ländlicher Ge-
meinden geworden. Mit der Zunahme des Individualverkehrs (Pkw,
Motorräder) sind dabei für einen wachsenden Kreis Erwerbstätiger
auch grö~ere Entfernungen rascher überwindbar als mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Dieser Umstand führte zu einer immer stärke-
ren Ausrichtung auf die grö~eren Wirtschaftszentren mit einem reich-
licheren und vielfältigen Angebot an Arbeitsplätzen. Im Zuge dieser
Entwicklung kommen aus fast allen Gemeinden des Landes Berufs-
tätige zur Arbeit in die Landeshauptstadt und ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung (zusammen mit ihren Angehörigen) ist in sehr vie-
len Ortschaften auf mehr als 7 Prozent (das entspricht 20 Prozent
aller nichtlandwirtschaftlichen Erwerbstätigen) angewachsen. Damit
ist auch dieser ursprünglich durchaus brauchbare Schwellenwert nicht
mehr für eine konkrete Grenzziehung verwendbar, würde doch bei
seiner Anwendung die Stadtregion von Linz stärkstens ausufern,
z. T. über die Landesgrenze hinaus in andere Bundesländer.
Es erschien daher notwendig, dem derzeitigen Grad der Industriali-
sierung sowie Mechanisierung der Landwirtschaft entsprechend neue
~chwellenwerte festzulegen. Man wird dagegen vielleicht einwenden,
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da~ durch ein Abgehen von den bisherigen Schwellenwerten die
Kontinuität der Abgrenzung der Stadtregion leiden würde und da~
sich schon in kurzer Zeit durch den fortschreitenden Wandel der Be-
völkerungs- und Wirtschaftsstruktur wiederum die Notwendigkeit
einer Änderung der Schwellemwerfeergeben könnte. Dem kann je-
doch entgegengehalten werden, da~ im oberösterreichischen Zentral-
raum in naher Zukunft kaum noch mit einer nennenswerten Reduzie-
rung der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung zu rechnen sein
wird und auch das nichtlandwirtschaftliche Arbeitskräftepotential
kaum noch nennenswert vergrö~ert werden kann. Aus diesem
Grund wird eine neuerliche Änderung 'der Schwellenwerte in abseh-
barer Zeit nicht erforderlich sein.
Die auf der Basis der Volkszählung 1961durchgeführten strukturellen
Untersuchungen im oberösterreichischen Zentralraum lassen für die
künftige Abgrenzung der Stadtregion unter Beihaltung der bis-
her i gen A b g ren z u n g sm e r k mal e folgende neu e
Sc h weil e n wer t e als zweckmä~ig erscheinen:

Pendleranfeil in das
Kerngebief ')

Zone

Landwirtschaft-
licher

Bevölkerungs-
anfeil

an der Gesamt-
zahl der nlw.
Erwerbstätigen

an den
Auspendlern
insgesamt

Da. enfsprichf
einer wirtschaft-
lichen Abhän-
gigkeit von

.... Prozen' von
der Kernstadf

Ergänzungs-
gebiet unter 10%

Verstädterle Zone 10-25%
Randzone 25-35%

über 70%
60-70%
50-60%

über 90%
75 -90%
66,6-75%

über 50 %
33,3-50 %
25 -33,3%

') Kerngebief = Kernstadf + Ergänzungsgebiel.

Eine Abgrenzung der Stadtregion n ach 0 r t s c h a f t e n, wie sie
hier erfolgt (im Gegensatz zur Stadtregion nach Gemeinden)r erfor-
dert allerdings zwei Ausnahmen von den obigen Schwellenwerten.
Ortschaften mit weniger als 100 Einwohnern können auch im gegen-
wärtigen Industrialisierungsstadium noch einen stark landwirtschaft-
lichen Charakter bewahrt haben, weil sie oft fast ausschlie~lich aus
Bauernhäusern bestehen, die allerdings längst nicht mehr ausschlie~-
lich von landwirtschaftlicher Bevölkerung bewohnt werden. Bei dieser
Grö~enkategorie ist eine Einbeziehung in die Randzone der Stadt-
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region auch noch bei einem landwirtschaftlichen Bevölkerungsanteil
bis zu 45 Prozent möglich, wenn die erforderlichen Pendlerquoten
erreicht werden.
Ortschaften mit zentralen Funktionen (meist Gemeindehauptorte)
weisen einen höheren Anteil von Erwerbstätigen inqer eigenen Ge-
meinde auf als die anderen Ortschaften derselben Gemeinde. Im
Hinblick auf diese zentralen Funktionen kann daher der Schwellen-
wert für den Anteil der Pendler in das Kerngebiet an der Gesamt-
zahl der nichtlandwirtschaftlichen Erwerbstätigen etwas niedriger
sein, ohne die Zugehörigkeit zur Stadtregion zu beeinträchtigen.
Bei dieser Gruppe von Ortschaften genügt
ein Pendleranteil von über 50% (statt über 70%)

für das Ergänzungsgebiet,
ein Pendleranteil von über 45 % (statt über 60 %)

für die Verstädterte Zone,
ein Pendleranteil von über 33 % (statt über 50 %)

für die Randzone.
Die übrigen Schwellenwerte bleiben gegenüber den anderen Ort-
schaften unverändert.
Mit den gleichgebliebenen Abgrenzungsmerkmalen, aber mit den
modifizierten Schwellenwerten wurde auf der Basis der Volkszählung
1961 eine Neuabgrenzung der Linzer Stadtregion na c h 0 r t-
sc h a f te n durchgeführt. Das Ergebnis ist in der Karte I graphisch
dargestellt und in der folgenden Tabelle zusammengefa~t.

Landwi,tsch.
Nicht Iandw .E,we,bstätige Linz .•

Bevälke,ung GI davon beschäftigt in Pendle,
a>

GI 'ö Gi cLi ~ in '!o
a> :.c

a> GI 'ö c a>ca>a> !!! ' " c

Gebiet
c =ti cu c ~ GI w~ SGi~ .;0 GI:> 1> GI, ~ C ~ !!! .c"'C "'Ca> i] i-c,,:; :c-:;; :;;

_.GI :02 1> ~ Oe ce c
E~ -;;.= ~'iii :> :> ~" := ~~ e-E GI
a,o ::£!~ Gi c •.. GI E ~ GI ~a.
~ > in V'I ::> ~E ••• c -c

Gl E';: :c ~:c GI~
GI GI insges. GI " GI GI .=:0 ijc> 0:0 •.• -:>c>..c '/, V'llXl -CCl -'Cl LL.cW Dm c<

Ergänzungs-
gebiet 33451 657 2,0 5203 613 13940 4042 8706 1192 13038 60,0 88,0

Verstädte,te
Zone 32023 2874 9,0 6376 750 10720 3042 6789 889 11303 59,2 88,4

Randzone und
Idw. Enklaven 15095 4037 26,7 2497 303 3821 1018 2272 531 4437 55,1 81,1

5tadt,egion 1)
insgesamt 80569 7568 9,4 14076 1666 28481 8102 17767 2612 28778 59,0 87,2,

,) Ohne Ke,nstadt.
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Ein Vergleich mit den summarischenErgebnissender Abgrenzung des
Jahres 1957 zeigt eine Verringerung der Einwohnerzahl des Linzer
Einzugsgebietes um 3609, obwohl die Stadtregion als Ganzes in den
letzten 4 Jahren ohne Zweifel einen weiteren Bevölkerungszuwachs
zu verzeichnen hafte. Dieser Rückgang ist zum kleineren Teil durch
die neuen Schwellenwerte bedingt, zum grö~ten Teil ist er auf die
Ausscheidung aller Einzelortschaften, die au~erhalb des geschlos-
senen Einzugsgebietes (Agglomeration, d. h. Stadtregion nach Ge-
meinden) gelegen sind, zurückzuführen. Diese Ortschaften haften
1957 insgesamt 10818 Einwohner. Zieht man sie von der Bewohner-
zahl des Einzugsgebietes ab, so ist eine deutliche Bevölkerungs-
zunahme des verbliebenen (und vergleichbaren) Einzugsgebietes
unverkennbar (+ 6 607 Einwohner).
Der Grund für die Ausscheidung der genannten Ortschaften ist
folgender:
Die jahrelange Beobachtung des wirtschaftlichen Einzugsbereiches
von Linz lie~ erkennen, da~ diese inseIförmig im Umland verstreu-
ten Ortschaften zwar die Schwellenwerte der Abgrenzungsmerkmale
für die Stadfregion erreichen, aus verkehrsmä~igen und anderen
Gründen jedoch nicht mit der geschlossenen Linzer Stadtregion ver-
wachsen werden. Vielmehr führt die weitere Entwicklung in diesen
Ansatzpunkten des Linzer Einzugsbereiches zu einer wachsenden
Verselbständigung vorwiegend der Gemeindehauptorte dieses Typs,
auf. die sich wiederum die umliegenden kleineren Ortschaften aus-
richten. Ein typisches Beispiel dafür sind die~Ortschaften des unteren
Kremstales, z. B. Neuhofen, Kematen, Pieberbach usw. Der Markt
Neuhofen entwickelt sich mehr und mehr zu einem Kristallisations-
zentrum und die kleineren Ortschaften richten sich auf dieses aus.
Der Grad der wirtschaftlichen Abhängigkeit vonLinz wird abgebaut
und sinkt (im Kremstal bereits vollzogen) unter die für die Einbezie-
hung in die Stadtregion erforderlichen Schwellenwerte. Bei den Ort-
schaften des Kremstales hat zu dieser Entwicklung allerdings auch
das. Wachstum des Trabanten Neftingsdorf-Kremsdorf beigetragen.
Aus den genannten Gründen wurden (und werden auch in Zukunft)
nur noch jene Ortschaften hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Beziehun-
gen zur Kernstadt Linz untersucht, die innerhalb der Linzer Stadt-
region nach Gemeinden liegen, d. h. in jenen Gemeinden, die in
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ihrer Gesamtheit dem wirtschaftlichen Einzugsbereich von Linz zu-
zurechnen sind. Eine Ausnahme bilden hiervon nur die Ortschaften
der Gemeinden Pucking und Eidenberg, bei denen diese Entwicklung
zwar noch nicht erreicht ist, wo die Weiterentwicklung in absehbarer
Zeit jedoch dazu führen' wird. Auch in der kartographischen Dar-
stellung I sind daher nur die zur Agglomeration zählenden Gemein-
den dargestellt und innerhalb derselben wurde die Stadtregion von
Linz (nach Ortschaften) abgegrenzt.
Die au~erhalb der Agglomeration gelegenen Ortschaften mit den
Merkmalen der Stadtregion, die nunmehr fast ausschlie~lich im Mühl-
viertel liegen, werden durch die im Rahmen des Mühlviertler Ent-
wicklungsplanes angestrebte wirtschaftliche Stärkung allmählich den-
selben Verselbständigungsgrad erreichen wie die Gemeinden des

lo Kremstales und damit - langfristig gesehen - die Schwellenwerte
:;;der wirtschaftlichen Orientierung auf Linz unterschreiten.

Vergleicht man nun die einzelnen Zonen der Stadtregion'), so springt
insbesondere beim Erg ä n z u n g s g e b ie t die starke Zunahme
der Einwohnerzahl ins Auge (+ 12 477), obwohl diese mit der Kern-
stadt mehr und mehr verschmelzende Zone keine grö~ere f1ächen-
mä~ige Ausbreitung erfahren hat (vgl. Karte I). Die Erhöhung der
Einwohnerzahl ist in erster Linie auf die Einbeziehung der Ortschaften
Traun und Wagram (Gemeinde Pasching) im Bereich der Weiser
Heide und des Marktes Ottensheim zurückzuführen. Es ist aber auch
eine überaus starke Zunahme der Bevölkerung in den alten Ort-
schaften des Ergänzungsgebietes feststellbar (+ 5 538, d. i. um
26,4 Prozent mehr als 1957. Die Einwohnerzahl der Kernstadt Linz
hat im gleichen Zeitraum um 9 700, d. i. um 5,2 %, zugenommen).
Die Erhöhung der Schwellenwerte für die Einbeziehung in das am
meisten mit der Kernstadt verflochtene Gebiet hat also zu keinen
Veränderungen geführt, da fast alle Ortschaften dieser Zone den er-
höhten Grad wirtschaftlicher Abhängigkeit von Linz seit langem er-
reicht hatten.
Auf das Ergänzungsgebiet entfällt nunmehr der grö~te Teil der Ge-
samtbevölkerung des' Linzer Einzugsgebietes, nämlich 41,8 Prozent,
und die anhaltende starke Siedlungstätigkeit in diesem Bereich be-

1) Die au~e,halb der Agglome,ation (Stadtregion nach Gemeinden) gelegenen Ortschalten wurden
tur das Jahr 1957 ebentalls ausgeschieden. um die Vergleichba,keit zu gewährleisten.
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rechtigt zur Annahme, da~ in wenigen Jahren rund die Hälfte aller
Einwohner des wirtschaftlichen Einzugsgebietes der Landeshaupt-
stadt in diesem jenseits der administrativen Grenzen gelegenen
Stadtteil leben werden.
Im K ern g e b i e t der S t a d t r e g ion (Kernstadt und Ergän-
zungsgebiet) lebten also zum Stichtag der Volkszählung rund 230000
Personen, d. s. 88,6 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Die Ver s t ä d te r te Z 0 n e ist durch die Ausweitung des Ergän-
zungsgebietes einerseits sowie durch die Ausscheidung von au~er-
halb der Agglomeration gelegenen Ortschaften1) und die Erhöhung
der Schwellenwerte flächenmä~ig etwas eingeengt und einwohner-
mä~ig reduziert worden. Den 13 Ortschaften, die durch die neuen
Schwellenwerte aus der Verstädterten Zone in die Randzone über-
wechselten, stehen 10 Ortschaften gegenüber, deren wirtschaftlicher
Verflechtungsgrad mit der Kernstadt sich erhöhte, die also aus der
Randzone in die Verstädterte Zone gelangten. Wenn auch im ge-
samten die Einwohnerzahl der Verstädterten Zone um 8240 auf
32023 zurückging, so lä~t sich nach Herstellung der Vergleichbar-
keit zu 1957 doch ein echter Bevölkerungsgewinn der Ortschaften
dieser Zone um 3585 Personen (d. i. 8,9 Prozent) in den letzten vier

. Jahren feststellen: Bemerkenswert sind die Linz-Pendlerquoten dieser
Zone, die in ihrer Gesamtheit die Werte des Ergänzungsgebietes
erreichen. Lediglich der landwirtschaftliche Bevölkerungsanteil von
über 10 Prozent, den die meisten Ortschaften aufweisen, unterschei-
det die Verstädterte Zone vom Ergänzungsgebiet. Die hochmechani-
sierte Landwirtschaft dieses grö~tenteils sehr fruchtbaren Gebietes
wird auch kaum noch Arbeitskräfte abgeben. Der landwirtschaftliche
Bevölkerungsanteil wird daher hier nur im Zuge der aus der wei-
teren Siedlungstätigkeit resultierenden Zunahme der nichtlandwirt-
schaftlichen Bevölkerung absinken. Es ist zu erwarten, da~ beson-
ders im Bereich der Weiser Heide - dem Hauptsiedlungsgebiet von
Linz - und in einigen anderen besonders verkehrsgünstigen Orten
die Schwellenwerte für das Ergänzungsgebiet bald erreicht werden
und sich somit eine weitere Verschiebung der Grenzen zwischen
Ergänzungsgebiet und Verstädterter Zone ergeben wird. Wieweit

1) Sieben Ortschaften mit 2214 Einwohnern.
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sich die Grenzen der Verstädterten Zone gegenüber der Randzone
verschieben werden, hängt gleichfalls von der Dynamik der Sied-
lungstätigkeit ab.
Denn auch in den Ortschaften der Ra n d z 0 n e wird der landwirt-
schaftliche Bevölkerungsanteil kaum noch durch die Abgabe von
Arbeitskräften, sondern nur noch durch die Ansiedlung von nicht-
landwirtschaftlichen Personen zurückgehen. Die äu~ere Zone der
Stadtregion hat sich im Zuge der Neuabgrenzung gleichfalls flächen-
mä~ig und einwohnermä~ig verringert. Den Hauptgrund bildet hier
das Ausscheiden der au~erhalb der Agglomeration gelegenen Ort-
schaften (26 Ortschaften mit zusammen 8604 Einwohnern, die im
Bereich des Kremstales allerdings nicht mehr den erforderlichen Grad
der wirtschaftlichen Vertlechtung mit der Kernstadt erreichen). Es
mu~ten ferner 32 Ortschaften gegenüber 1957 aus der Randzone
ausgekla",!mert werden, weil sie einen zu hohen Anteil landwirt-
schaftlicher Bevölkerung aufweisen. Bei den ursprünglichen Schwel-
lenwerten (bis 50 Prozent landwirtschaftlicher Bevölkerungsanteil)
wurden auch überwiegend agrarische Ortschaften in die Randzone
einbezogen, wenn sie nur über einen entsprechenden Linz-Pendler-
anteil unter den zahlenmä~ig geringen nichtlandwirtschaftlichen Er-
werbstätigen verfügten. Eine Beibehaltung dieses Schwellenwertes
hätte unter den heutigen Verhältnissen die Einbeziehung selbst ent-
ferntester Ortschaften ermöglicht und erschien daher der gegenwärti-
gen Struktur nicht mehrangepa~t. Der nunmehr verwendete land-
wirtschaftliche Bevölkerungsanteilbis zu 35 Prozent belie~ die Ort-
schaften mit überwiegend oder stark agrarischer Struktur au~erhalb
der Stadtregion und führte zu einer Straffung der an sich fluktuieren-
den äu~eren Zone städtischer Beeinflussung. Es ist nunmehr auch hier
eine grö~ere Konstanz zu erwarten, da nach den bisherigen Erfah-
rungen Ortschaften mit einem landwirtschaftlichen Bevölkerungsanteil
unter 35 Prozent kaum noch aus der Stadtregion ausscheiden.
Bemerkenswerterweise lä~t sich (nach Herstellung der Vergleichbar-
keit zu 1957) auch für die Randzone eine Bevölkerungszunahme um
4,5 Prozent des Standes von 1957 erkennen. Dies ist um so erstaun-
licher, als in ganz Oberösterreich 'eine Bevölkerungsabnahme der
Ortschaften ohne zentrale Funktionen und eine Bevölkerungskonzen-
tration auf die zentralen Orte feststellbar ist. Die gegenteilige Ent-
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wicklung in der Randzone hängt ohne Zweifel mit der Ausrichtung
dieses Gebietes auf das Wirtschaftszentrum Linz zusammen, dessen
räumliche Nähe und dessen Arbeitsplätze zu einer Stabilisierung der
Bevölkerungsentwicklung beitragen. Auf die Randzone (einschlie~lich
der landwirtschaftlichen Enklaven, die zur räumlichen Abrundung der
Stadtregion miteinbezogen wurden) entfallen nach der Neubegren-
zung nur mehr 18 Prozent der Gesamtbevölkerung des wirtschaftli-
chen Einzugsbereiches von Linz gegenüber mehr als einem Viertel im
Jahre 1957. Der wirtschaftliche Verflechtungsgrad dieser Zone mit der
Kernstadt ist weiter angestiegen.
Ein abschlie~ender Blick auf die kartographische Darstellung der
Stadtregionen 1961 (Karte I) und 1957 (Karte 11)zeigt, da~ die neuen
Schwellenwerte nur zu geringfügigen Veränderungen im äu~eren
Umfang der Stadtregion und zu einer Straffung der zonalen Gliede-
rung geführt haben.
Im Bereich südlich der Donau wurde das wirtschaftliche Einzugsgebiet
von Linz lediglich im Bereich von Alkoven durch das Ausscheiden
einiger noch stark agrarischer Ortschaften etwas eingeschränkt. Im
übrigen Verlauf der äu~eren Grenze zeigt sich die schon 1957 fest-
gestellte weitgehende Konstanz, wobei lediglich die schon 1957 nur
mehr rudimentären Ansatzpunkte im Raum von Neuhofen völlig aus-
geschieden wurden. Nördlich der Donau ist trotz eines im allgemei-
nen noch höheren landwirtschaftlichen Bevölkerungsanteiles die
äu~ere Grenze der Stadtregion gleichfalls nur geringfügig zurück-
gegangen, vor allem im Bereich der Gemeinden Feldkirchen a. d. D.
und St. Goffhard. Demgegenüber wurde der frühere Ansatzpunkt
Unterweitersdorf durch die Einbeziehung aller Ortschaften dieser
Gemeinde nunmehr fest mit der Stadtregion verbunden und die
Grenze der orfschaftsweisen Stadtregion damit noch etwas ausge-
weitet.
Die nunmehr zur Stadtregion gehörigen Orfschaften sind im Anschlu~
an die Kartogramme angegeben (Seite 26 ff).
Die auf Grund der Volkszählung und miffels neuer strukturgerechter
Schwellenwerfe abgegrenzte Linzer Stadtregion hat somit im gesam-
ten trotz des weiter forfschreitenden wirfschaftlichen Wachstums der
Landeshauptstadt keine nennenswerfen, Veränderungen mehr erfah-
ren. Die Grenzen der Stadtregion nach Gemeinden sind praktisch
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unverändert geblieben. Es ist.somit in den kommenden Jahren mög-
lich, das wirtschaftliche Einzugsgebiet von Linz als konstante Basis
für die Raumforschung und Raumplanung zu verwenden. Bei allen
strukturellen Untersuchungen, z. B. Altersgliederung, Erwerbsquoten,
Häuserbestemd, Wohnverhältnisse usw., mu~ immer die Stadtregion
nach Gemeinden verwendet werden, weil die meisten statistischen
Unterlagen nur für Gemeinden, nicht aber für Ortschaften (also Ge-
meindeteile) vorliegen.
Die folgenden Abhandlungen sind erste Beiträge zur strukturellen
Durchleuchtung dieses Raumes. Die Volkszählung und Häuser- und
Wohnungszählung des Jahres 1961 wurde dabei erstmals nach ein-
heitlichen Richtlinien für die gesamte Linzer Stadtregion nachGemein-
den ausgewertet. Esist hierbei allerdings zu beachten, da~ die zonale
Gliederung in Ergänzungsgebiet, Verstädterte Zone und Randzone
einwohnermä~ig nicht mit der in dieser Abhandlung dargestellten
ortschaftsweisen Berechnung übereinstimmen kann. Die Stadtregion
nach Ortschaften ist eine Feinabgrenzung des wirtschaftlichen Ein-
zugsbereiches nach bestimmten Schwellenwerten (Anteile der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung und Pendlerbeziehungen) und bezieht
demzufolge manchmal nur einzelne Ortschaften von Gemeinden -
also Gemeindeteile - in die Stadtregion ein. Die Stadtregion nach
Gemeinden fa~t dagegen alle jene administrativen Einheiten zu-
sammen, in denen der grö~te Teil der Bevölkerung zur ortschafts-
weisen Stadtregion gehört.

•
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Die Wohnbevölkerung der Stadtregion 1961 nach Gemeinden

Gemeinden 1951 1957 1961

'I
Gemeinden 1951 1957 1961

Kernstadl Linz 118468511877801196206 Kaisdorf 1331

1
1 4111 1 475

Gallneukirchen 2549 2424 2741Traun 96551 13 920 16037
318351 310981Leonding 6832 9592 11178 Verstädlerle Zone zus. 33578Pasching 1700 3710 4751

Ansfelden 8879 6957 7953 Pucking 1 343 1355 1 374Asten 1547 3774 1913 Feldkirchen 2909 3053 3149Puchenau 834 981 1 186 Goldwärth 520 499 502

294471 389341
SI. Gollhard 966 893 941Ergänzungsgebiel zus. 43018 Gramastellen 2151 2223 2442
Lichtenberg 899 970 1007Alkoven 3561 3229 3279 Eidenberg 1 136 1 184 1176Wilhering 2446 2464 2566 Kirchschlag 968 996 963Kirchberg-Thening 1763 1572 1617 Hellrnonsädt 946 989 1064Ollering 1 346 1335 1378 Altenberg 1 630 1724 1777Härsching 3891 3311 3975 Engerwifzdorf 2581 2724 2924SI. Florion 4266 3760 3709 Alberndorf 2032 2065 2272Ollensheim 2455 2689 2873 Unlerweilersdorf 617 70S 768Walding 1721 1799 1858 Wartberg 1873 1830 1906Sleyregg 2270 2549 2824

205711 21 2101Luftenberg 1255 1 405 1614 Randzone zusammen 22265SI. GeorgenfGusen 1795 1 888 2146
langensfein 1 186 1262 1 523 Stadlregion insgesarnl 266538 279022 295067

Die Wohnbevölkerung der Stadtregion 1961 nach Ortschaften

Ortschaften 1951 1957 1961 Ortschaften 1951 1957 1961

Ergänzungsgebiel Gern. Wilhering
Gern. Traun Ufer 115 130 183
SI. Dionysen 1334 2331 2708 Gern. Steyregg
SI. Marlin 3734 4911 5221 Sleyregg-Sladl 1'447 1 717 1 933
Traun 4110 5159 6271

191531 280911Gern. Leonding Ergänzungsgebief zus. 33451
Buchberg 118 169 143 Verstädterle ZoneDoppl 365 1455 1 993

Gern. TraunGournberg 765 698 724
Graben 472 549 639 Neubau 120 689 806
Haag 1 142 1 139 1079 ödt 357 830 1031
Harl 682 1600 1880 Gern. Leonding
Holzheim 182 181 175 Allharling 235 216 223
SI. Isidor .') .') 396 Berg 124 276 271

Bergharn 331 396 421Leonding 1 287 1698 1 977 Jrnberg 63 54 52Unlergaurnberg 223 338 374 Reifh 180 193 207Gern. Pasching Rulling 448 442 480Langholz/eid - 1 573 2483 Gern. Pasching
Wagrctm 313 926 1064 Pasching 1250 1087 1 096

Gern. Ansfelden Gern. Ansfelden
Freindorf 386 614 994 Ansleiden 696 645 651

Gern. Pumenau Audorf 191 211 403
Haid (u. Lager) 5323 3136 3319Puchenau 214 273 310 Rappeswinkel 309 291 389Unlerpuchenau 297 404 511 Gern. Asten

Gern. Ollensheim Ipfdorf 128 137 161
Niederoffensheim 298 340 427 Lager Asien 779 2956 830
Ollensheim 1 669 1886 1966 Raffelstellen 237 259 320

') In den Jahren 1951 und 1957 bei Harl mitgezählt
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Die Wohnbevölkerung der Stadtregion 1961 nach Ortschaften
(Fortsetzung)

Orlschaffen 1951 1957 I 1961 Orlschaften 1951 I 1957 1961

Gem. Puchenau Gem. Gramasfellen
683

1Pö,llingberg 267 271 334 Grama,lellen 651 743

Gem. Alkoven Gem. Lichlenberg
Alkoven 717 842 956 Neulichlenberg 188 267 295
Harlheim 511 353 356 Gem. Kirch,chlag
Slra~ham 410 362 321 Hochbuchel 26 32 60

Gem. Wilhering Wildberg 172 196 187
Dörnbach 265 301 295 Gem. Hellmon,ödl
Edram,berg 207 315 422 Hellmon,ödl 484 505 575
Hitzing 111 141 154
Höf . 189 181 139 Gem. Altenberg
Mühlbach 241 209 222 Altenberg 224 247 270

Schönering 418 361 334 Gem. Engerwilzdorf
Wilhering 370 358 378 Au~erlrelliing 231 271 280

Gem. Kirchberg- Linzerberg 236 179 262

Thening Millerlrelliing 155 182 199

Axberg 276 237 251 Schweinbach 248 305 331

Kirchberg 242 178 183 Gem. Alberndor!
Niederfeld - 128 167 Riedegg 102 127 132
Thening 630 485 484 Zeurz 81 90 86
Thürnau 134 134 126 Gem.

Gem. Oftering Unlerweitersdorf
Oftering 376 352 397 Unlerweilersdorf 211 196 275
Slaudach 35 136 158 Gem. Warlberg
Unlerholz 52 65 66 Warlberg 420 355 385

Gem. Hörsching
290561 309431Haid 129 245 246 Versfädl. Zone in'ge,. 32023

Hörsching
(u. Lager) 2134 1600 2060 Randzone
Neubau 349 466 612 Gem. Leonding
Ohndar! 45 44 62 Aichberg 51 60 55

Gem. Ollensheim Gem. Pa,ching
Höflein 178 174 178 Turnharting 86 91 81

Gem. Walding Gem. A,len
Bach 124 147 159 Fi,ching 72 62 161
Jörgen,bühl 286 325 326 A,len 331 360 441
Schwarzgrub 149 137 140 Gem. Alkoven
Siedlung 94 84 70 Gro~harl 83 75 62
Walding 260 592 606 Oberharlheim 86 58 53

Gem. Sleyregg Slra~ 215 175 178
Ple,ching 136 132 157 Winkeln 80 72 94
Pulgarn 211 213 233 Gem. Wilhering

Gem. Luftenberg Appersberg 145 120 120
Abwinden 343 355 443 Kalzing 92 93 89
Knierübl 98 100 88 Thalham 78 81 94
Luftenberg 296 472 528 Gem. Kirchberg-
Sleining 78 77 86 Thening

Gem. SI. Georgen/G. Niederbuch 77 97 104
SI. Georgen/G. .1568 1636 1 872 Schauersfreiling 116 94 87

Gem. KaIsdorf
Gem.Oftering

Bodendar! 229 268 351 Freiling 200 144 148

Kalsdorf 403 438 443 Hau,leiten 44 53 61

Slandorf 102 125 134 Trindor! 153 145 154

Gem. Gallneukirchen
Gern. Hörsching ...

Gallneukirchen 1915 2159 2430
Aislenlal 318 190 162
Breitbrunn 383 267 262

Gem. SI. Gollhard Lindenbach 101 68 62
Haselwies 57 59 62 Rudelsdorf 54 68 58
Rollenegg 221 233 254 Rutzing 193 195 200
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Die Wohnbevölkerung der Stadtregion 1961 nach Ortschaften
(Fortsetzung)

Orlschalten
"

1951 1957 1961 Orlschalten 1951 1957 1961

Gem. SI. Florion Holzwiesen 56 48 59
Hohenbrunn 108 92 100 Innerlreffling 102 111 134
SI. Florion 1734 1609 1610 Klendorl 104 106 i14
Olkam 100 108 107 Niederlhol 70 103 79
Rohrbach 204 248 259 Gem. Alberndor/Schilleraichel 80 73 93 Alberndor/ 203 181 2;'4Taunleilen 282 169 137
Tillysburg 154 120 141 Almesberg 48 50 74
Tödling 94 96 87 Grasbach 85 104 111
Weilling 127 125 129 Pröselsdorf 83 116 114

Rinzendor/ 113 126 142
Gem. Ollensheim Schlammersdorf 52 52 88
Weingarlen 81 66 73 Spalendor/ 80 84 88

Gem. Walding Gem.
Radi 82 99 94 Unlerweilersdor/

Gem. lultenberg loibersdorf 76 84 108
Gröbelsweg 83 68 81 Reifern 58 53 72
Siaizing 137 116 162 Wögern 65 79 91

Gem. SI. Georgen/G. Gem. WarfberglA.
96 103Denneberg 44 53 57 Arnberg 121

Zoltmann 60 77 86 Sleinbichl 326 363 373
Gem. langenslein Unlergaisbach 315 306 338
Gusen 246 460 673

13 205/ 12699/langenslein 514 527 569 Randzone zusammen 13 779
Gem. KaIsdorf
lungilz 343 343 349 landwirlsch. Enklaven

Gem. Gallneukirchen Gem. leonding
Oberndorf 483 126 155 Felling 24 21 18
Punzenberg 61 64 75 Jelzing 59 44 41
Tumbach 90 75 86 Slaudach 81 63 57

Gem. Pucking Gem. Alkoven
Pucking 249 290 293 Annaberg 44 43 39

Gem. Feldkirchen Gem. Wilhering
Bergheim 362 341 345 lahnharling 65 40 43
Freudenslein 251 255 283 Reilh 60 60 61
Pesenbach 146 197 212 Winkeln 53 41 32
Rosenieilen 117 115 124 Gem. Kirchberg-

Gem. Goldwörlh Thening
Goldwörlh 440 414 424 Gumpolding - - 131

Gem. Gramaslellen Gem. Oltering
Gro~amberg 242 287 344 Oberbuch 92 61 70
Türkslellen 144 150 192 Gem. Hörsching

Gem. Lichlenberg Frindor/ 125 140 168
Alflichlenberg 285 282 286 Gerersdor/ 86 60 52

Gem. Kirchschlag Gem. SI. Florion
Eben 159 151 140 Bruck b. Tödling 81 64 59
SIrich 85 87 102 Gemering 44 51 131

Gem. Hellmonsödl Gem. Walding
Alfhellmonsödl 110 107 105 Pösling 96 93 94
Auedl 60 66 78 Gem. SI. Georgen/G.

Gem. Alfenberg Schörgendorf 123 122 131
Danach 58 60 64 Gem.

Gem. Engerwifzdorf Unlerweilersdorf
Edlsdorl 115 114 117 Gauschilzberg 71 59 69
Engerwilzdor/ 169 186 214 Hallmannsdorf 97 94 110
Gallusberg 69 84 96 Radingdorf 39 41 43
Grafz 61 66 68
Haid 86 96 103 Enklaven zusammen 1240 1097 1349
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2. Die Wohnbevölkerung 1961 und ihre soziale Struktur
in der Stadtregion

Die Industrialisierung hat die Wohnbevölkerung von Linz sprunghaft
erhöht. Die sozioökonomischen Auswirkungen besehränkten sich da-
bei nicht nur auf das Stadtgebiet, sondern revolutionierten auch die
soziologische Struktur in den Nachbargemeinden. Rein landwirt-
schaftliche Gemeinden wurden mehr oder weniger in Wohngemein-
den von Linzer Industriearbeitern umgewandelt. Eine Untersuchung
der sozialen Struktur in der Stadtregion wurde anlä~lich der Volks-
zählung 1961 durchgeführt, damit auch zahlenmä~ige Unterlagen
über dieses soziale Phänomen vorliegen.
In die Stadtregion von Linz wurden nach Ma~gabe des Anteils der
landwi.rtschaftlichen Bevölkerung und des Anteils der nichtlandwirt-
schaftlichen Erwerbstätigen, die in Linzer Betrieben als Pendler be-
schäftigt sind, au~er der Kernstadt Linz noch 34 Gemeinden einbe-
zogen. Zum Ergänzungsgebiet gehören 6 Gemeinden mit 42 180 Ein-
wohnern, zur Verstädterten Zone 14 Gemeinden mit 33940 Einwoh-
nern, zur Randzone 14 Gemeinden mit 21 200 Einwohnern.

Tabelle 1

Die Wohnbevölkerung der Stadtregion

Gebie!

Kernstadt Linz

E~gänzungsgebiet

Verstädterte Zone

Randzone

Stadtregion zusammen

Wohnbevölke,ung

ab.olu! in P,ozen!

196760 66,9
42180 14,3
33940 11,6
21200 7,2

294080 100,0

Die Wohnbevölkerung der Stadtregion, nach Gemeinden abgegrenzt,
belief sich auf 294080 Einwohner (Tabelle 1). Sie weicht geringfügig
vom endgültigen Ergebnis der Volkszählung ab. Diese Abweichung
geht darauf zurück, da~ die nachstehenden Zahlen einer stichproben-
artigen Aufbereitung der Haushaltslisten entstammen, wobei jede
10. Haushaltsliste in die Stichprobe einbezogen wurde. Solche Stich-,
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probenergebnisse sind zuverlässig und weisen nur zufällige Abwei-
chungen auf, solange es sich nicht um zu kleine Zahlen von Teil-
massen handelt. Aus diesem Grunde werden keine Zahlen für die
einzelnen Gemeinden veröffentlicht, sondern es erfolgt nur eine
regionale Gliederung nach den vier Teilen der Stadtregion: Kern-
stadt / Ergänzungsgebiet / Verstädterte Zone / Randzone.
Die soziale Gliederung der Wohnbevölkerung erfolgte nach der
sozialen Stellung des Haushaltsvorstandes. Wenn beispielsweise in
einem Haushalt, dessen Vorstand ein Landwirt ist, au~er der Bäuerin
und 3 Kindern im schulpflichtigen Alter noch 2 Kinder leben, die als
Angestellte oder Arbeiter in einem gewerblichen Betrieb beschäftigt
sind, so wird der ganze Haushalt entsprechend der sozialen Stellung
des Haushaltsvorstandes (Landwirt) zur landwirtschaftlichen Bevöl-
kerung gerechnet. Eswürden sich andere Zahlen ergeben, wenn jeder
Erwerbstätige nach seiner persönlichen sozialen Stellung, also im
vorstehenden Falle der Haushaltsvorstand mit seiner Ehefrau und den
nichterwerbstätigen 3 Kindern zur landwirtschaftlichen Bevölkerung
und die 2 erwerbstätigen Kinder entsprechend ihrer sozialen Stellung
als Angestellte oder Arbeiter gezählt würden. Bei einer solchen
Methode geht jedoch der Haushalt, der ja zumeist eine Familie ist,
als Zähleinheit verloren, was bei soziologischen Untefsuchungen un-
erwünscht ist. Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei beiden
Methoden meist nicht, weil berufstätige Kinder aus dem elterlichen
Haushalt auszuscheiden pflegen, sobald sie ein Einkommen erzielen,
welches zur Begründung eines eigenen Haushaltes ausreicht.
Entsprechend dem Charakter einer Landeshauptstadt mit starkem
industriellem Akzent sind die sozialen Schichten der selbständigen.
Handel- und Gewerbetreibenden, Beamten, Angestellten und Arbei-
ter besonders stark in der Kernstadt vertreten (Tabelle 2). Die
soziale Schicht der Landwirte und Bauern ist in der Kernstadt so un-
bedeutend, da~ sie nicht besonders ausgezählt wurde. Sie wurde
wegen ihrer rudimentären Bedeutung mit den selbständigen Han-
del- und Gewerbetreibenden zusammengefa~t. Die landwirtschaft-
liche Bevölkerung hat auch im Ergänzungsgebiet nur noch ganz
geringe Bedeutung. Sie spielt aber in der Verstädterten ZC?neund
vor allem in der Randzone noch eine beträchtliche Rolle. In der
Randzone ist die ländliche Siedlungsweise und das landwirtschaft-
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Tabelle 2

Die Wohnbevölkerung nach der sozialen Stellung des
Haushaltsvorstandes

Gebiel

Kernstadt Linz
Ergänzungs-
gebiet

Verstädterte
Zone

Randzone

Wohnbevölkerung nach der sozialen Siellung des Haushaltsvorslandes

~ . " .!~ " C I:
JJ." ~ ~

Gi " ~ I: ".~ " .! I: I: ~ ~~ ., E. ~ I:
0:> "":;euQ) E Gi 'e;; ..c:; ._ I: "" E." ..,~:!! ~I:- ~ :> " "1I: ., ,-:;; .., 1:.., I: ~ ..,., "iCl)Q) " 1:" ..( ., ~ :~~0" I: :;'...• "10":: a> <Cl ...• ., VIa> :> ..

16 140 28 430 43 140 63550 36420 3350 5730 196760

2000 .3030 3000 6720 19420 70 6520 1330 90 42180

5610 2750 2450 2780 13920 480 5510 360 80 33940

8420 2290 310 1160 6010 50 2680 250 30 21200

Stadt region
zusammen 16030 24210 34 190 53800 102900 600 51 130 5290 5930 294080

liche Wohnhaus kaum durch die wirtschaftlichen Einflüssein der Stadt
verändert worden. Der sozioökonomische Einflu~ kommt in dieser
Zone darin zum Ausdruck, da~ ein Teil der B'ewohner von landwirt-
schaftlichen Wohnhäusern nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern
in gewerblichen Betrieben der Kernstadt beschäftigt ist.
Die unbedeutenden Zahlen der Haushalte von Landarbeitern ver-
mögen nichts über die wirkliche Zahl von Landarbeitern auszusagen,
weil es sich hier nur um selbständige Haushalte von Landarbeitern
handelt. Der grö~te Teil der Landarbeiter lebt im bäuerlichen Haus-
halt und führt keinen eigenen Haushalt. \
Die selbständigen Handel- und Gewerbetreibenden konzentrieren
sich in der Kernstadt. Sie sind aber auch in den übrigen Zonen der
Stadtregion relativ stark vertreten, im Gegensatz zu den sozialen
Schichten der Beamten und Angestellten, welche in der Randzone
seltener zu Hause sind.
Die Dynamik der Stadtregion kommt in der sozialen Schicht der
Arbeiter stark zum Ausdruck, vor allem in ihrer sehr starken Vertre-
tung im Ergänzungsgebiet und der Verstädterten Zone.
Die soziale Schichtder Pensionisten und Rentner ist in der Kernstadt,
dem Ergänzungsgebiet und der Verstädterten Zone ziemlich gleich-
mä~ig vertreten. Hier führt ein gro~er Teil der betagten Ehepaare

31



und verwitweten Frauen einen eigenen Haushalt. Dagegen kommen
Pensionisten und Rentner in der noch stark landwirtschaftlich orien-
tierten Randzone seltener vor, wo sie oft im bäuerlichen Haushalt
verbleiben.
Diese Tendenzen werden me~bar, wenn der prozentuelle Anteil jeder
sozialen Schicht in den einzelnen Gebieten der Stadtregion berech-
net wird (Tabelle 3).

Tabelle 3

Prozentanteil der Wohnbevölkerung nach der sozialen Stellung

Von 100 Einwohne,n entfielen auf Haushalte von

~ ' .. .!..-g •• 'E I:

.8"" ~ ~ :;; .. ~ 6 ••Gebiet "i CI .! I:I:~ ~3 E• ~ I: 0:>"-:;;Q)Q) E Gi --0:; ..• E"" :e~:e "Gi "_ I: ••,':;; cc"E ~ :> ~I: 0 .0 1:.0 I: ~ .00 ~C>~ " I: " < o ~ ,," " 0" I: ~-' lXl <Cl -'0 a..":ill:lrl:: VllXl :>

Kernstadt Linz 8,2 14,5 21,9 32,3 18,5 1,7 2,9 100,0
Ergänzungsgebiet 4,7 7,2 7,1 15,9 46,0 0,2 15,5 3,2 0,2 100,0
Verstädterte Zone 16,5 8,1 7,2 8,2 41,0 1,4 16,3 1,1 0,2 100,0
Randzone 39,7 10,El 1,5 5,5 28,4 0,2 12,6 1,2 0,1 100,0

Stadtregion zusammen 5,5 8,2 11,6 18,3 35,0 0,2 17,4 1,8 2,0 100,0

Der Anteil der Haushaltsangehörigen von Landwirten, welcher in
der Kernstadt fast bei Null liegt, erhöht sich im Ergänzungsgebiet
auf 4,7 Prozent, in der Verstädterten Zone auf 16,5 Prozent und in
der Randzone auf 39,7 Prozent. Umgekehrt fallen die Anteile der
Haushaltsangehörigen von Beamten von 14,5 Prozent in der Kern-
stadt bis auf 1,5 Prozent in der Randzone, in ähnlicher Weise bei
Angestellten von 21,9 Prozent auf 5,5 Prozent in der Randzone.
Je näher zur Kernstadt, um so grö~er sind die Bevölkerungsanteile
von Beamten und Angestellten, desto geringer sind jedoch die Be-
völkerungsanteile von landwirtschaftlichen Haushalten.
Ganz anders verhält sich die Arbeiterbevölkerung. Ihr Anteil beläuft
sich in der Kernstadt auf 32,3 Prozent. Im Ergänzungsgebiet erhöht
sich der Bevölkerungsanteil von Arbeiterhaushalten auf 46,0 Prozent
und ist auch in der Verstädterten Zone mit 41,0 Prozent noch sehr
hoch. Die in diesen beiden Zonen gelegenen Gemeinden sind Wohn-
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gemeinden von in Linzer Betrieben beschäftigten Arbeitern geworden.
In der Randzone sinkt der Bevölkerungsanteil von Arbeiterhaushal-
ten auf 28,4 Prozent, wegen des dominierenden Anteils der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung in dieser Zone. Die in der Randzone
vorhandenen nichtlandwirtschaftlichen Erwerbstätigen sind wegen
der verhältnismä~ig gro~en Entfernung und der langen Wege zur
Arbeitsstätte bestrebt, näher an die Kernstadt heranzuziehen. Wenn
sie schon keine Wohnung in der Kernstadt erhalten können, so wird
doch wenigstens eine Wohnung im Ergänzungsgebiet oder der Ver-
städterten Zone angestrebt.
Ein vertiefter Einblick in die soziale Struktur der Wohnbevölkerung
der Stadtregion ergibt sich, wenn die regionale Gliederung der ein-
zelnen sozialen Schichtendargestellt wird (Tabelle 4).

Tabelle 4

Soziale Gliederung der Wohnbevölkerungin den vier Zooen
Bevölke,ungsanteil der sozialen Schichten nebenstehender Gebiete

~ ' ., ., <: c1:." ~ Gi .~~•.. ., ~ c .,
Gebiet .~ . ~ c ., .! ~~ 0 E

-:;; Q) Q) E Gi ]=i .~ j ~ ..• E." ..c~..c "iji ~cc ~ :> ., ~c 0 ~-:n ..c c ~ ..c
0 Gi Q)"; ., <~ .( o-€ ,," ., 0" c ;:...• VlO':: m ...•0 o..-:i£t:: ",m :>

Kernstadt 66,7 83,1 80,2 61,8 71,2 63,3 96,6 66,9

Ergänzungsgebiet 12,5 12,5 8,8 12e 18,9 11,7 12,8 25,2 1,5 14,4

Verstädterte Zone 35,0 11,3 7,2 5,2 13,5 80,0 10,8 6,8 1,4 11,5

Randzone 52,5 9,5 0,9 2,1 5,8 8,3 5,2 4,7 0,5 7,2

Sladiregion zusammen 1~0100~1~O1~0100~100~1~0100~10~100~

Der zahlenmä~ig nicht sehr starke Bevölkerungsanteil der Haushalte
von Landwirten konzentriert sich in der Verstädterten Zone (35,0%)
und der Randzone (52,5%). Die zentralen Funktionen der Kernstadt
kommen in den Bevölkerungsanteilen der Haushalte von Beamten
(83,1%) und von Angestellten (80,2%) zum Ausdruck als Sitz d,er
Verwaltungsbehörden, der kulturellen Einrichtungen, des Handels
und Verkehrs. In die gleiche Richtung weist der starke Bevölkerungs-
anteil der Haushalte von selbständigen Gewerbetreibenden (66,7%).
Die Kernstadt Linz ist Einkaufszentrum. Die Bevölkerungsanteile der
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Haushalte von Arbeitern betragen in der Kernstadt nur 61,8%
und sind verhältnismä~ig hoch im Ergänzungsgebiet (18,9%) und der
Verstädterten Zone (13,5%). Die Zahl der Haushalte von Landarbei-
tern ist so gering, da~ den Ziffern dieser Schicht kein Erkenntniswert
zukommt. Die Bevölkerungsanteile der Haushalte von Pensionisten
und Rentnern sowie sonstigen Berufslosen entsprechen weitgehend
dem Durchschnitt der gesamten Stadtregion, wobei noch zu bemer-
ken bleibt, da~ der ungewöhnlich hohe Anteil bei sonstigen Berufs-
losen (25,2 %) im Ergänzungsgebiet durch das Lager Asten bedingt
wird. Der sehr hohe Bevölkerungsanteil von Haushalten, deren
soziale Schicht unbekannt ist, in der Kernstadt (96,6%), ist kein An-
zeichen für eine schlechte Ausfüllung der Haushaltslisten, sondern
ergibt sich daraus, da~ hier die Personen gezählt wurden, die in
Anstaltshaushalten in Linz leben.

Die Wohnbevölkerung gliedert sich normalerweise in Familien. In
der Statistik erfolgt meist eine Gruppierung nach Haushalten, weil
der Familienbegriff etwas zu eng wäre. Die meisten Haushalte be-
stehen zwar aus einem Ehepaar mit Kindern, aber es gi\;>tauch junge
Ehepaare, welche noch keine Kinder haben, und ältere Ehepaare,
deren Kinder schon aus dem elterlichen Haushalt ausgeschieden sind.
Au~erdem gibt es Haushalte, welche nur noch aus dem überlebenden
Gatten bestehen, also alleinstehende Witwen, ferner Junggesellen,
welche aus dem Elternhaushalt ausgeschieden sind und keinem
anderen Haushalt angehören, weshalb sie als Einzelhaushalt gezählt
werden. Daneben gibt es noch zahlreiche Mischformen, z. B. Gro~-
eltern, welche Enkelkinder aufziehen, usw.
Was den Statistiker besonders interessiert, das ist die von Volks-
zählung zu Volkszählung stärker zum Ausdruck kommende Verklei-
nerung der Haushalte. Kamen im Jahre 1900 in Linz noch durch-
schnittlich 4,33 Personen auf einen Haushalt, so waren es 1910 noch
4,23 Personen, 1934 nur noch 3,32 Personen und 1961 nur noch
2,54 Personen. Die sozioökonomischen Auswirkungen der Verklei-
ne'rung der Haushalte sind enorm. Die durchschnittlich grö~eren Haus-
halte von Bauern waren bis in die jüngste Zeit noch weitgehend
Selbstversorgerhaushalte, welche produzierten und konsumierten. Die
Haushalte von Beamten, Angestellten, Arbeitern und Pensionisten
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sind keine Produzenten ~ehr, sondern reine Konsumenten, welche
laufend die im Haushalt bisher geleistete Arbeit noch weiter verrin-
gern, sei es durch den Verbrauch von Konserven, die Inanspruch-
nahme von Wäschereien und Reinigungsanstalten usw. Besonders
schwerwiegend sind die Auswirkungen auf dem Wohnungsmarkt. Die
Verkleinerung der Haushalte ist die eigentliche Ursache der chroni-
schen Wohnungsnot. Diese Tendenzen, die hier nur angedeutet
werden können, kommen selbstverständlich in der Kernstadt Linz
viel stärker zum Ausdruck als in den übrigen Teilen der Stadtregion.
In der Kernstadt Linz gab es über 23 000 Einzelhaushalte und rund
54000 Mehrpersonenhaushalte. Im Ergänzungsgebiet, der Verstäd-
terten Zone und Randzone gab es nur rund 3 500 Einzelhaushalte
und 25 000 Mehrpersonenhau~halte.
Wie konnte die gro~e Zahl von Einzelhaushalten in der Kernstadt
entstehen?

Tabelle 5

Die Haushalte nach der Gröfse und sozialen Stellung.
des HaushalUsvorstandes

Einzel. r::
Mehrpersonenhaushalte mit ........ Personen "Sozioie Stellung des haushalte E

E
Haushaltsvorstandes männ- weib- 910 und ~

lieh lieh 2 3 4 's 6 7 8 mehr ;:: I

Kernstadt
Selbst. Gewerbetreib. 360 370 1550 1 160 1060 450 220 70 30 10 20 5300
Beamte 840 540 1920 2870 2070 830 260 60 .10 10 9410
Angestellte 2240 2580 3720 3980 2930 940 260 80 10 30 16770
Arbeiter 6410 2030 4450 5920 3690 1530 490 240 100 10 30 24900
Pensionisten 1090 6250 7560 2630 790 280 170 10 40 10 18830
Sonstige Berufslose 100 450 470 280 160 50 10 10 1530
unbekannt 240 230 90 110 30 10 710

zusammen 11 280 12450 19760 16950 10730 4090 1410 470 180 30 100 77 450

übrige Sladtregion
Landwirte 30 40 190 330 460 500 560 320 260 150 110 2950
Selbst. Gewerbetreib. 40 20 350 460 400 270 200 200 10 10 20 1980
Beamte 30 40 220 440 450 170 110 40 20 20 1540
Angestellte 100 160 590 840 800 440 120 60 20 31311
Arbeiter 330 290 2520 2670 2610 1470 670 290 90 90 30 li 060
Landarbeiter' 10 40 50 30 10 10 10 .. 160
Pensipnisfen 350 1860 2400 990 480 230 150 70 30 6.56q
Sonstige 8erufslose 70 130 160 130 80 80 40 10 700
unbekannt 10 10 10. 10 10 10 '60

zusam~en 970 2550 6480 5920 5280 3190 1870 1010 410 300 160: 28140
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Diese Einzelhaushalte haben im letzten Jahrzehnt so stark zugenom-
men, weil inder Kernstadt Linz hauptsächlich drei verschiedene Fak-
toren wirksam waren. Als eine allgemeine Erscheinungist die Zunahme
der alleinstehenden Witwen anzusehen, welche mit der Verlänge-
rung der Lebensdauer zusammenhängt. Sie wirkt nicht nur in der
Gro~stadt, sondern auch auf dem flachen Lande. Die gro~e Zahl von
Einzelhaushalten weiblicher Personen in der sozialen Schicht der
Pensionisten und Rentner, 6 250 in der Kernstadt und 1 860 in der
übrigen Stadtregion (Tabelle 5), ist eine Folge dieser Verlängerung
der Lebensdauer. In der Kernstadt wirkt au~erdem noch die Zuwan-
derung lediger Arbeiter und Angestellter. Sie kommt in der gro~en
Zahl von Einzelhaushalten männlicher (6410) und weiblicher ,(2 030)
Arbeiter zum Ausdruck, ebenso bei den männlichen Angestellten
(2240). Dagegen ist die gro~e Zahl der alleinstehenden weiblichen
Angestellten (2 580) weitgehend ein Ergebnis der Emanzipation der
Frau, die teilweise auch bei alleinstehenden weiblichen Arbeitern
(2 030) beteiligt sein könnte. An und für sich war die Struktur der
Linzer Wirtschaft bisher für Frauenarbeit wenig günstig. Die Eisen-
und Metallindustrie, die Chemische Industrie, das Baugewerbe geben
überwiegend Männern Beschäftigung. Die Frauen haben tatsächlich
auch in anderen Wirtschaftsklassen neue Arbeitsplätze gefunden,
nämlich in der im letzten Jahrzehnt in Linz aufblühenden sogenann-
ten tertiären Wirtschaft, also der Verwaltung, dem Handel, ein-
schlie~lich Geld- und Versicherungswesen und Dienstleistungsbetrie-
ben. Da sich diese tertiäre Wirtschaft auf die Innenstadt von Gro~-
städten konzentriert, kommt sie in der übrigen Stadtregion über-
haupt nicht zum Ausdruck.
Man würde also fehlgehen, wenn man die gro~e Zahl von Einzel-
haushalten in der Kernstadt Linz als Auflösungserscheinung von
Familienhaushalten beurteilen und verurteilen wollte. Die Institution
der Familie bzw. Mehrpersonenhaushalte ist durchaus gesund-
geblieben.
Bei den Mehrpersonenhaushalten entfällt in der Kernstadt die grö~te
Gruppe (19 760) auf Haushalte mit 2 Personen, weiChe zu einem gro-
~en Teil aus Pensionisten- und Rentnerhaushalten (7560) bestehen,
also Familien, deren Kinder schon aus dem elterlichen Haushalt aus-
geschieden sind. Die Haushalte mit 3 Personen konzentrieren sich auf
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die sozialen Schichten der Arbeiter (5 920), Angestellten (3 980) und
Beamten (2 870), bei denen auch Haushalte mit 4 und 5 Personen
keine Seltenheit sind.
In der übrigen Stadtregion treten die Arbeiterhaushalte mit 3, 4 und
5 Personen in den Vordergrund. Es fallen andererseits die gro~en
Haushalte von Landwirten auf, welche häufig 8 und mehr Personen
aufweisen.

Tabelle 6

Prozentanteil der Haushalte nach der Gröfle und sozialen Stellung
des Haushaltsvorstandes

Auf 100 Haushalte enlfallen

Mehrpersonenhaushalte mit PersonenSozioie Stellung des
des Haushaltsvo,standes

Einzel-
haushalte

männ- weib- 2
lieh lieh 3 4 5 6 7 8 9

c

"E
E

10 und S!
mehr ~

Selbsl. Gewe,bet,eibende
Beamte
Angestellte
A,beite,
Pensionisten
Sonstige Berufslose
unbekannt

6,8 7.0 29,2 21,9 20,0
8.9 5,7 20,4 30,S 22,0
13,3 15,4 22,2 23,7 17,5
25,7 8,1 17,9 23,8 14,8
5,8 33,2 40,1 13,9 4,2
6,5 29,4 30,7 18,3 10,4
33,8 32,4 12,7 15,5 4,2

Ke,nstadt
8,5 4,1
8,8 2,8
5,6 1,5
6,1 2,0
1,5 0,9
3,3 0,7
1,4

1,3
0,7
0,5
1,0
0,1
0,7

0,6

0,1
0,4
0,2

0,2
0,1

0,1

0,4
0,1
0,2
0,1
0,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

zusommen 14,6 16,1 25,S 21,9 13,9 5,3 1,8 0,6 0,2 0,0 0,1 100,0

landwirte
Selbsl. Gewe,bet,eibende
Beamte
Angestellte
A,beite,
Landarbeiter
Pensionisten
Sonstige Berufslose
unbekannt

1,0 1,4 6,4 11,2
2,0 1,0 17,7 23,2
2,0 2,6 14,3 28,6
3,2 5,1 18,9 26,8
3,0 2,6 22,8 24,1
6,3 25,0 31,3
5,3 2.8,3 36,6 15,1
10,0 18,6 22,9 18,6
16,7 16,7 16,7 16,7

üb,ige Stadt,egion
15,6 16,9 19,0 10,9
20,2 13,7 10,1 10,1
29,2 11,0 7,1 2,6
25,6 14,1 3,8 1,9
23,6 13,3 6,1 2,6

18,8 6,2 6,2
7,3 3,5 2,3 1,1
11,4 11,4 5,7 1,4

16,6 16,6

8,8
0,5
1,3
0,6
0,8
6,2

5,1
0,5
1,3

0,8

0,5

3,7
1,0

0,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

zusammen 3,4 9,1 23,0 21,0 18,8 11,3 6,6 3,6 1,5 1,1 0,6 100,0

Die Gliederung der Haushalte nach ihrer Grö~e lä~t sich gut be;..
obachten, wenn ihre prozentuellen Anteile nach sozialen Schichten
(Tabelle 6) berechnet werden. In der Kernstadt ergeben sich hohe
Prozentanteile für Einzelhaushalte bei weiblichen Pensionisten (33,2)
und weiblichen sonstigen Berufslosen (29,4), überwiegend allein ..•
stehende ältere Frauen. Gleichfalls sehr hoch sind die Anteile für
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alleinstehende männliche Arbeiter (25,7) und Angestellte (13,3) so-
wie alleinstehende weibliche Angestellte (15,4 Prozent).
In der übrigen Stadtregion sind Einzelhaushalte viel seltener und die
Mehrpersonenhaushalte sind grö~er, vor allem bei den Landwirten,
bei denen über ein Viertel auf Haushalte mit 7 und mehr Personen
entfallen.

Tabelle 7

Die Familienhaushalte (nur Ehepaare) nach der Kinderzahl

Zahl der Haushalte Prozenfanteil
Zahl der im Haushalt de, Elte,n der Haushalte
lebenden Kinde, Kernsfadl übrige Ke,nsfadf übrige

Linz Sfadfregion Linz Sladtregion

Ehepaare ohne Kinder 13900 5970 32,3 27,9
mit 1 Kind 14700 5920 34,2 27,6
mit 2 Kindern 9390 5120 21,9 23,9
mit 3 Kindern 3280 2570 7,6 12,0
mit 4 Kindern 1160 960 2,7 4,5
mit 5 Kindern 330 490 0,8 2,3.. mit 6 u. m. Kindern 210 380 0,5 1,8

zusammen 42970 21410 100,0 100,0

Die Grö~e der Familienhaushalte nach der Kinderzahl wurde nur für
Ehepaare dargestellt. Von 53720 Mehrpersonenhaushalten in Unz
waren 42 970 Haushalte von Ehepaarenr in der übrigen Stadtregion
:waren von 24 620 Mehrpersonenhaushalten rund 21 410 Haushalte
,von Ehepaaren.
'Die gro~e Zahl der. Ehepaare ohne Kinder betrifft überwiegend Pen-
sionisten und Rentner, also Haushalte von älteren Personen
(Tabelle 7), wobei die Oberalterung in der Kernstadt (32,3%) etwas
stärker hervortritt als in der übrigen Stadtregion (27,9%). Höhere
Anteile ergeben sich in der Kernstadt auch noch bei Haushalten mit
einem Kind (34,2%) gegenüber 27,6% in der übrigen Stadtregion.
Dann weisen die Haushalte von Ehepaaren in der Kernstadt kleinere
Anteile auf, und zwar 21,9% gegenüber 23,9% in der übrigen Stadt-
region bei Haushalten von Ehepaaren mit 2 Kindern, ferner 7,6%
gegenüber 12;0% bei Ehepaaren mit 3 Kindern, 2,7% gegenüber



Tabelle 8

Die Mehrpersonenhaushalte nach der Zahl der
erwerbstätigen Verdiener

Zahl der Haushalfe Prozenlanleil
der Haushalle

Zahl der Verdiener im Haushall Kernsladl übrige Kernsladl übrige
Linz Sladlregion Linz Sladlregion

1 Verdiener, männlich 19670 9220 41,9 40,5

1 Verdiener, weiblich 4220 870 9,0 3,8

2 Verdiener
Mann und Frau 8610 4540 18,3 19,9

Mann und Kind 4720 2090 10,0 9,2

Frau und Kind 1070 290 2,3 1,3

andere Kombination 3030 1560 6,4 6,9

3 Verdiener und mehr 5670 4190 12,1 18,4

zusammen 46990 22760 100,0 100,0

4,5% bei Ehepaaren mit 4 Kindern und weitere Steigerungen bei
Ehepaaren mit 5 und 6 Kindern. Nur in geringem Ma~e kann die
höhere Kinderzahl in der übrigen Stadtregion damit erklärt werdenr

da~ die landwirtschaftlichen Haushalte kinderreicher wären. Zum
Teil dürfte es auch daran liegen, da~viele Haushalte, die im Ergän-
zungsgebiet und der Verstädterten Zone Siedlungshäuser errichtet
haben, ehemalige volksdeutsche Flüchtlinge warenr bei denen der
Familiensinn stark ausgeprägt ist und die ganze Familie für den Bau
des Siedlerhauses gearbeitet hat - und noch weiter arbeitet, um
die Baukosten zu tilgen. Auf diesen Umstand weist insbesondere die
nächste IJbersicht (Tabelle 8) hin. Die Gliederung der Mehrpersonen-
haushalte nach der Zahl der erwerbstätigen Verdiener ergibt eine
au~erordentliche hohe Quote von 18,4% für die Haushalte mit 3
und mehr Verdienern in der übrigen Stadtregion. Auch in der Kern-
stadt ist der Anteil von 12,1% noch recht hoch. Er Iiegt aber erheblich
niedriger als in der übrigen Stadtregion. Bei den übrigen Kategorien
der Haushalte mit zwei Verdienern ergaben sich zwischen der Kern-
stadt und der übrigen Stadtregion keine erheblichen Unterschiede.
Mann und Frau verdienen fast bei ein~m Fünftel der Mehrpersonen-
haushalte zusammen.
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Der Mann als Haushaltsvorstand und alleiniger Verdiener und Er-
nährer kommt nur noch bei zwei FünfteIn der Mehrpersonenhaushalte
vor, und zwar mit 41,9% in der Kernstadt und 40,5% in der übrigen
Stadtregion. Eine etwas grö~ere Abweichung weisen die Anteile von
Mehrpersonenhaushalten auf, in denen lediglich ein weiblicher Ver-
diener aufscheint, und zwar in der Kernstadt 9,0% und in der übrigen
Stadtregion 3,8%.
Die starke Berufstätigkeit der Frauen kommt in den vorstehenden
Zahlen bereits zum Ausdruck. In welchem Umfange die Frauen im
letzten Jahrzehnt erwerbstätig geworden sind, wird in der folgen-
den Abhandlung über die Erwerbsquote der Wohnbevölkerung im
Linzer Raum untersucht.

3. Die Erwerbsquote der 'Wohnbevölkerung im Linzer Raum

Das Arbeitskräftepotential der Bevölkerung, seine Grö~e, Zusam.;.
mensetzung und Verteilung ist von gro~er Bedeutung für die mög-
lichst wirkungsvolle Nutzbarmachung der Arbeitskraft eines Volkes.
Wenn auch solche Untersuchungen ihren grö~ten Nutzeffekt erst dann
ergeben, wenn sie auf die Volkswirtschaft des ganzen Staatsgebietes
ausgedehnt werden, so ergeben sich doch auch für einzelne Wirt-
schaftsräume schon Erkenntnisse von besonderem Wert. In Linz und
im Linzer Raum, der durch die Stadtregion abgegrenzt wird, ergibt
sich beispielsweise die Frage, in welchem Grade die Wohnbevölke-
rung in die Wirtschaft in weitestem Sinne eingegliedert und erwerbs-
tätig ist, ob und in welchem Ausma~ Arbeistkraftreserven der Wohn-
bevölkerung im Zuge der anhaltenden Vollbeschäftigung mobilisiert
werden konnten und welche unüberschreitbaren Grenzen sich dabei
ergeben haben.
Es wurde allgemein erwartet, da~ im letzten Jahrzehnt - welches
auch in Linz durch "Vollbeschäftigung" gekennzeichnet gewesen
ist - aus den statistischen Vergleichszahlen seit 1951 eine prozen-
tuelle Zunahme des in Arbeitseinsatz stehenden Teiles der Linzer
Bevölkerung nachweisbar sein mü~te. Bezogen auf die männlichen
Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 14 Jahren und darüber
ergab sich jedoch eine Oberraschung. Der absolute und prozentuelle
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Anteil der in Arbeit stehenden Männer hat nicht zugenommen, son-
dern sogar merkbar abgenommen. Die Erklärung ist ganz -einfach.
Von den männlichen Jugendlichen gehen nach Vollendung des
14. Lebensjahres, mit welchem die Schulpflicht bisher ihr Ende ge-
funden hat, wesentlich weniger in die Lehre als früher. Sie besuchen
in weit grö~erer Zahl Mittelschulen bzw. Fachschulen und z. T. auch
anschlie~end noch Hochschulenin Wien, Graz, Innsbruck und Leoben
als in früheren Jahrzehnten. Statistisch werden sie jetzt als Schüler
und Studenten, also als Nichterwerbstätige, erfa~t, während sie
früher als Lehrlinge zu den Erwerbstätigen gerechnet wurden. Dies
gilt bei Hochschülern auch für jene, welche ihr Studium über das
25. Lebensjahr hinaus ausdehnen. Wenn auch diese Jugendlichen
nach dem Abschlu~ ihrer Studien für höher qualifizierte Arbeiten
befähigt sind, werden sie doch erst im Alter von 17 oder 18 Jahren
oder noch später erwerbstätig, d. h., es ist eine Lücke beim Vergleich
mit früheren Jahrzehnten entstanden.
Zu diesen Auswirkungen der verspäteten Berufsaufnahme eines be-
achtlich gro~en Teiles der männlichen - aber auch der weiblichen -
Jugendlichen kam noch das etwas frühere Ausscheiden von älteren
Männern aus dem Berufsleben. Die Hebung des allgemeinen Wohl-
standes als Folge höherer Familieneinkommen - in vielen Haus-
halten verdienen jetzt neben dem Haushaltsvorstand auch noch
berufstätige Ehefrauen und erwachsene Kinder - begünstigte den
früheren lJbergang in den Ruhestand. Sie haben als Pensionisten
und Rentner kein Arbeitseinkommen mehr, sondern nur noch ein
übertragenes Einkommen. Bei den männlichen Einwohnern kommt
die aus dieser Entwicklung entstandene Verminderung der Erwerbs-
quote aus den Vergleichszahlen der Jahre 1951 und 1961 deutlich
zum Ausdruck.
Dieser Verminderung des Arbeitskräftepotentials der Männer im
letzten Jahrzehnt stand eine Erhöhung des weiblichen Arbeifskräfte-
potentials gegenüber. Die Vollbeschäftigung und lJberbeschäftigung
gab den Frauen die Chance, einen Arbeitsposten zu erlangen, durch
zusätzlichen Verdienst das Familieneinkommen zu erhöhen und einen
höheren Lebensstandard zu erreichen. Besonders. die 1951 noch
starke Gruppe der nur im eigenen Haushalt beschäftigten erwach-
senen Töchter und verheirateten Hausfrauen erwies sich dabei als
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eine ergiebige Arbeifskraftreserve, welche im letzten Jahrzehnt in
einem Ausma~ ausgeschöpft wurde, welches man nicht für möglich
gehalten hätte.
Welches sind nun die wichtigsten Konsequenzen, die sich aus dieser
in mancher Hinsicht überraschenden Entwicklung ergeben? _ Die
Schrumpfung des männlichen Arbeitskräftepotentials durch verspä-
tete Berufsaufnahme und früher.en lJbergang in den Ruhestand
dürfte 1961 noch nicht abgeschlossen sein und mit einer weiteren
Schrumpfung in den nächsten Jahren wird gerechnet werden müssen.
- Die starke Ausschöpfung des weiblichen Arbeitskräftepotentials
im letzten Jahrzehnt dürfte zu einer weitgehenden Erschöpfung der
weiblichen Arbeitskraftreserven geführt haben. Es bleibt sogar zu
befürchten, da~ in ähnlicher Weise wie beim männlichen Geschlecht
der jetzige Stand (1961) des weiblichen Arbeifskräftepotentials nicht
gehalten werden kann, sondern durch stärkeren Besuch von Mittel-
schulen, Fachschulen und Hochschulen eine verspätete Berufsauf-
nahme, andererseits auch durch früheren lJbergang in den Ruhestand
eine Schrumpfung erfolgt.
Die Hauptergebnisse der Untersuchung wurden absichtlich voran-
gestellt, weil sie in allgemein verständlicher Form ohne Zahlen dar-
gestellt werden sollten. Die jetzt folgende statistische Beweisführung
mu~ sich dagegen auf sehr viele Zahlen stützen, welche sich durch
eine Analyse der drei Tabellen A, Bund C ergeben. Auch hierbei
beschränkt sich der Vergleich auf die wichtigsten Zahlen, die in Text-
tabellen herausgezogen wurden. Aber trotz dieser. Beschränkung
können die Ausführungen nicht mehr einfach gelesen und verstan-
den, sie müssen studiert werden.
Es ist allgemein üblich, die Nutzbarmachung der Arbeitskraft der
Bevölkerung eines Gebietes statistisch darzustellen, indem die Zahl
der Erwerbstätigen und der Nichterwerbstätigen ermittelt wird, und
zwar getrennt für das männliche und weibliche Geschlecht und nach
fünfjährigen Altersstufen. Die wichtigste Me~ziffer ergibt sich aus
der Berechnung des prozentuellen Anteiles der erwerbstätigen Ein-
wohner, der sogenannten Erwerbsquote. Auch die Quote der Nicht-
.erwerbstätigen ist wichtig, bedeutet doch jede Zunahme der Erwerbs-
quote einer bestimmten Altersstufe eine entsprechende Verringerung
der Quote der Nichterwerbstätigen. Bei der Analyse solcher Ver-
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änderungen erweist sich eine gewisse Gliederung der Nichterwerbs-
tätigen als wertvoll. Die wenig homogene Gruppe der Nichterwerbs-
tätigen mu~ noch unterteilt werden, damit erkennbar wird, welche
Untergruppe der Nichterwerbstätigen zur Veränderung der Erwerbs-
quote beigetragen hat und in welchem Ausma~ z. B. die bisher im
Haushalt beschäftigter. Hausfrauen wieder berufstätig wurden. Die
Nichterwerbstätigen wurden daher unterteilt in Kinder unter 14 Jah-
ren, Schüler und Studenten über .14 Jahre, nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen, Körperbehinderte und nicht Berufstätige
aus anderen Gründen (Rentner, Pensionisten,. hohes Alter). Eine
weitere Sondergruppe bilden die Arbeitslosen. Sie gehören eigent-
lich zu den Erwerbstätigen, weil sie nur zufällig am Stichtag der
Erhebung nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und wurden nur
deshalb besonders ausgezählt, weil es wichtig war, bei dieser Ge-
legenheit die Arbeitslosenquote nach Geschlecht und Alter für die
Wohnbevölkerung zu berechnen. Die Nachweisungen der Arbeits-
ämter eignen sich hierfür wenig, weil die Arbeitsamtsbezirke nicht
mit den Gemeindegrenzen übereinstimmen. Die Zahl der Arbeits-
losen, die bei dieser Studie ermittelt wurden, ist nur gering, ebenso
die Zahl der wegen Krankheit und Siechtum nicht erwerbstätigen
körperbehinderten Personen. Sie beeinträchtigen die Erwerbsquote
in Unz 1951und 1961nur unerheblich. Auch diese Feststellung ist
wertvoll.
Die Entwicklungstendenzen wurden erst erkennbar aus einem Ver-
gleich der Erwerbsquoten nach Geschlecht und Alter, wie sie sich
bei den Volkszählungen 1951und 1961ergeben hatten. Eserfolgte
ferner noch ein Vergleich der Erwerbsquoten in der Kernstadt Unz
und der übrigen Stadtregion nach dem Stande von 1961,weil ein
Interesse daran bestand, ein etwaiges sozioökonomisches Gefälle
und die Ausma~e desselben zu ermitteln.
Aus praktischen Gründen wurden die Jahrgänge 0 bis.unter 14 Jahre
als eine Gruppe zusammengefa~t. Anstelle von fünfjährigen Alters-
stufen sind dann zweijährige Stufen von 14-15/16-17/18-19,
eine Stufe 20-24 und zehnjährige Stufen 25-34/35-44/45
bis 54/55 -64 /65 und älter gebildet worden.
In diesem Zusammenhang wäre noch besonders darauf hinzuweisen,
da~ die im folgenden dargestellte Untersuchung sich nur mit der
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Wohnbevölkerung in Linz und der Stadtregion befa~t, olso mit den
in Linz wohnhaften Erwerbstätigen, dagegen nicht mit den in Linzer
Gewerbe- und Industriebetrieben beschäftigten Personen, welche als
Pendelwanderer zu einem erheblichen Teil au~erhalb dieses Gebie-
tes ihren ständigen Wohnsitz haben.

A. Die Erwerbsquote 1961 in der Kernstadt Linz

Im Jahre 1961wurde auf Grund einer stichprobenweisen Aufbereitung
der Haushaltslisten eine Wohnbevölkerung von 195850 Einwohnern
ermittelt. Hiervon waren 95320 Einwohner erwerbstätig, was einer
Erwerbsquote von 48,7 Prozent der Wohnbevölkerung entspricht.

Art der Tätigkeit Zahl der Prozen'an'eil an der
'Personen Wahnbevölkerung

Erwerbstätige 95320 48,7
davon Arbeitslose (1 750) (0,9)

Nichterwerbstätige, und zwar
Kinder unter 14 Jahren 36600 18,7
Schüler, Studenten von 14 Jahren und darüber 9290 4,8
nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen 28840 14,7
Körperbehinderte 630 0,3
andere Gründe (Rentner, Pensionisten,
hohes Alter) 24350 12,4
unbekannt 820 0,4

zusammen 195850 100,0

Den Erwerbstätigen steht eine etwas grö~ere Zahl' von Nichterwerbs-
tätigen gegenüber. Die Gruppe der Kinder unter 14 Jahren setzt
sich aus Kleinkindern und den schulpflichtigen Kindern zusammen.
Die Gruppe der Schüler, Fachschüler und Studenten im Alter von
14 Jahren und darüber ist verhältnismä~ig gro~. Die hohe Quote
der Schüler und Studenten hängt nicht damit zusammen, da~ es in
Linz viele Mittelschulen und Fachschulen gibt, die von Schülern aus
dem ganzen Bundesland Oberösterreich besucht werden. Jene
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Schüler, .welche Unzer Schulen besuchen und als Koststudenten in
Unz wohnen, deren Eltern jedoch in anderen Gemeinden ihren
Wohnsitz hatten, wurden nicht zur Wohnbevölkerung von Unz ge-
zählt. Die folgende Gruppe der nur im eigenen Haushalt beschäftig-
ten Frauen setzt sich gröf}tenteils zusammen aus denjenigen Frauen,
welche in die Haushaltsliste eingetragen waren als "Hausfrau ohne
Einkommen aus BerufstätigkeW. Wenn Frauen eine Rente oder Pen-
sion bezogen, wurden sie als nicht berufstätig aus anderen Gründen
(Rente, Pension, hohes Alter) gezählt. Die "Körperbehinderten" be-
trafen hauptsächlich Blinde, Taubstumme, Fehlen von Gliedmaf}en,
dauernde Gehunfähigkeif usw.
Die Erwerbsquote ergibt sofort ganz andere Vorstellungen, wenn
eine Trennung nach dem Geschlecht erfolgt.

Zahl de, Personen
Prozentanfeil an der

Art der Tätigkeit Wohnbevälkerung
männlich weiblich männlich weiblich

Erwerbstätige 59770 35550 64,4 34,5

davon Arbeitslose (360) (1 390) (0,4) (1,4)

Nichterwerbstätige, und zwar
Kinder unter 14 Jahren 18600 18000 20,0 17,5 ,
Schüler, Studenten von
14 Jahren und darüber 4980 4310 5,4 4,2

nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen 28840 28,0

Körperbehinderte 200 430 0,2 0,4

andere Gründe (Rentner,
Pensionisten, hohes Aller) 8920 15430 9,6 15,0

unbekannt 390 430 0,4 0,4

zusammen 92860 102990 100,0 100,0

Einer Zahl von 59 770 erwerbstätigen Männern standen 35 550
erwerbstätige Frauen gegenüber. Auf 100 männliche Einwohner ent-
fielen 64,4 Erwerbstätige, auf 100 weibliche Einwohner 34,5 Erwerbs- r

tätige. Die Höhe der Erwerbsquote wird bei den Frauen vor allem
bedingt durch die grof}e Zahl der Hausfrauen, die nur im eigenen
Haushalt beschäftigt und ohne Einkommen aus Berufstätigkeit sind.
Es wurden 28 840 solche Hausfrauen gezählt, was einen Prozent-
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anteil von 28,0 Prozent aller Frauen ergab. Eine gro~e Divergenz
ergibt sich zwischen Männern und Frauen auch noch bei den Nicht-
berufstätigen, welche Renten und Pensionen beziehen oder in hohem
Alter stehen. In dieser Gruppe gab es 8 920 nicht mehr erwerbs-
tätige Männer (9,6 Prozent) und 15430 Frauen (15,0 Prozent). Die
Zahl der Kinder unter 14 Jahren ist bei beiden Geschlechtern an-
nähernd gleich. Trotzdem ergibt sich ein geringerer Anteil für Mäd-
chen (17,5 Prozent), weil die gro~e Masse der Frauen hohen Alters
den Prozentanteil herabdrückt. Bei den Schülern und Studenten von
14 Jahren und darüber ist kein gro~er Unterschied zwischen dem
männlichen und weiblichen Geschlecht mehr erkennbar. Die Zahl
der Arbeitslosen und Körperbehinderten war 1961 sehr gering.
Es ergibt sich also einBild der Vollbeschäftigung mit allen Sym-
ptomen einer Hochkonjunktur, eine hohe Erwerbsquote, welche
in den jüngeren Jahrgängen durch den Besuch von Miffel-, Fach-
und Hochschulen verringert wurde, bei männlichen Personen etwas
stärker als bei weiblichen Personen, welche viel seltener nach Errei-
chung des 20. Lebensjahres studieren. Ähnliche Verminderungen der
Erwerbsquote ergaben sich bei beiden Geschlechtern in den höheren
Altersstufen, wobei die Frauen zwar etwas früher aus dem Beruf aus-
scheiden .als die Männer, aber die hohe Quote der Männer über
65 Jahre doch nicht erreichen, weil auch im hohen Alter noch viele
Frauen als Hausfrauen im eigenen Haushalt beschäftigt sind.
Me~bar werden diese Tendenzen, wenn die Erwerbsquote für be-
stimmte Altersstufen berechnet wird (siehe Tabelle A). So ergibt sich
z. B. bei den männlichen Personen im Alter von 14-15 Jahren nur
eine relativ kleine Erwerbsquote von 17,9 Prozent. Ober vier Fünftel
(81,4 Prozent) dieser Altersgruppe waren noch Schüler und Studen-
ten. In der Stufe von 16-17 Jahren wurden schon 66,7 Prozent als
erwerbstätig ermittelt und 32,2 Prozent noch als Schüler und Studen-
ten. In der Stufe von 18-19 Jahren waren 78,1 Prozent erwerbstätig
und 20,5 Prozent Studenten. Selbst in der Stufe von '20- 24 Jahren
gab es noch 9,9 Prozent Studenten. Erst von 25 Jahren ab waren fast
sämtliche Männer erwerbstätig. Die Erwerbsquote stieg von 97,7 auf
98,3 Prozent (35-44 Jahre), begann langsam zu sinken auf
96,4 Prozent (45-54 Jahre), sank weiter auf 82,6 Prozent (55-64
Jahre) und fiel jenseits der Altersgrenze von 65 Jahren auf 14,3 Pro-
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zent. Die in diesem hohen Alter noch erwerbstätigen Männer sind
meist selbständige Landwirte und Gewerbetreibende sowie Ange-
hörige freier Berufe. Gehalts- und Lohnempfänger treten spätestens
mit 65 Jahren in den Ruhestand, was durch den hohen Anteil von
85,4 Prozent nichterwerbstätiger Männer dieser Stufe erwiesen wird.
Bei den weiblichen Personenergaben sich in den Stufen von 14-19
Jahren fast dieselben Quoten wie bei männlichen Jugendlichen. In
bezug auf Intensität der Schulbildung stehen die Mädchen den
Knaben in keiner Weise mehr nach, abgesehen vom Studium nach
vollendetem 20. Lebensjahr, bei welchem die Quote mit 5,0 Prozent
nur halb so hoch wie beim männlichen Geschlecht mit 9,9 Prozent ist.
Aus diesen Umständen resultiert daher auch bei den Mädchen ein
verspäteter Eintritt in den Beruf. In der Stufe 14-15 Jahre sind nur
18,6 Prozent der Mädchen schon erwerbstätig. Die Erwerbsquote
steigt aber in der nächsten Stufe (16-17 Jahre)' auf 64,3 Prozent,
dann weiter auf 78,6 Prozent in der Stufe 18-19 Jahre und erreicht
den Höchststand (79,9 Prozent) in der Altersstufe von 20-24 Jah-
ren. In dieser Stufe (20-24 Jahre) geben schon viele Frauen ihren
Beruf auf und widmen sich dem eigenen Haushalt und der Familie
(14,0 Prozent). Von Stufe zu Stufe verringert sich nun die Erwerbs-
quote, und zwar von 55,0 Prozent (25-34 Jahre) auf 49,2 Prozent
(35-44 Jahre), 40,9 Prozent (45-54 Jahre). und 24,7 Prozent
(55-64 Jahre). Im umgekehrten Verhältnis verändert sich die Quote
der im eigenen Haushalt beschäftigten Frauen, und zwar von 43,1
Prozent (25- 34 Jahre) auf 45,6 Prozent (33- 44 Jahre) und 47,1
Prozent (45-54 Jahre). Oberaus bezeichnend ist es, da~ in der
Altersstufe von 55-64 Jahren die Quote der nichterwerbstätigen
Frauen bereits 31,2 Prozent erreicht hat.

B. Das Arbeitskräftepotential in der Kernstadt ,Linz 1951
und der Vergleich 1951/1961

Die langdauernde Vollbeschäftigung hat in Unz zu einem starken
Arbeitskräftemangel geführt. Es ergibt sich unter diesen Umständen
die Frage, ob das Arbeitskräftepotential der Unzer Bevölkerung
restlos ausgeschöpft ist bzw. welche Ma~nahmen eine Erweiterung

47



erwarten lassen. Eine eindeutige Antwort wird die Statistik hier nicht
geben können. Einige wichtige Hinweise ergeben sich jedoch, wenn
die Entwicklungstendenzen im letzten Jahrzehnt in Linz aufgezeigt
werden und wenn ferner ein Vergleich zwischen der Stadt Linz und
der übrigen Stadtregion erfolgt, wobei angenommen wird, da~ die
Ausschöpfung des Arbeitskräftepotentials in der Kernstadt stärker
erfolgte als im Ergänzungsgebiet, der Verstädterten Zone und Rand-
zone.
Bei der Volkszählung vom 1. Juni 1951 wurde die sozioökonomische
Struktur der Wohnbevölkerung von Linz nach derselben Methode
wie 1961 untersucht. Die Grundzahlen und Erwerbsquoten sind in
Tabelle B ausführlich dargestellt.
Die allgemeine Erwerbsquote war 1961 (48,7 Prozent) noch etwas
höher als 1951 (45,6 Prozent).

Zahl de, Personen Prozenfanfeil an
Art der Tätigkeit der Wohnbevölkerung

1951 1961 1951 1961

Erwerbstätige 83810 95320 45,6 48,7
davon Arbeitslose (1 590) (1 750) (0,9) (0,9)

Nichterwerbstätige, und zwar
Kinder unter 14 Jahren 37400 36600 20,4 18,7
Schüler, Studenten von
14 Jahren und darüber 4130 9290 2,2 4,8
nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen 38930 28840 21,2 14,7
Körperbehinderte 220 630 0,1 0,3
al1dere Gründe (Renter,
Pensionisten, hohes Alter) 18610 24350 10,1 12,4
unbekannt 710 820 0,4 0,4

zusammen 183810 195850 100,0 100,0

Diese Erhöhung ergab sich aber nur durch divergierende Tendenzen
bei beiden Geschlechtern. Die männliche Erwerbsquote ging im letz-
ten Jahrzehnt zurück und diese Schrumpfung wurde mehr als aus-
geglichen durch die Steigerung der weiblichen Erwerbsquote.
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mönnlid1e Personen weiblidle Personen
Ar/ der Tä/igkei/ Zahl Prozen/an/ei I Zahl Prozen/an/ei I

1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961

Erwerbstätige 60770 59770 68,7 64,4 23040 35550 24,2 34,5

davon Arbeitslose (860) (360) (1,0) (0,4) (730) (1 390) (0,8) (1,4)

Nichterwerbstätige, u. zw.:
Kinder unter 14 Jahren .18900 18600 21,4 20,0 18500 18000 19,4 17,5

Schüler, Studenten von
14 Jahren und darüber 2080 4980 2,4 5,4 2050 4310 2,1 4,2

nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen - 38930 28840 40,8 28,0

Körperbehinderte 100 200 0,1 0,2 120 430 0,1 0,4

andere Gründe (Rentner,
Pensionisten, hohes Alter) 6 540 8920 7,4 9,6 12070 15430 12,7 15,0

unbekannt 390 0,4 710 430 0,7 0,4

zusammen 88390 92860 100,0 100,0 95 420 102 990 100,0 100,0

Die Zahl der erwerbstätigen Männer ging von 60770 (1951) auf
59770 (1961) zurück. Die Erwerbsquote der Männer sank von 68,7
auf 64,4 Prozent. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen stieg von
23040 (1951) auf 35550 (1961)r ihre Erwerbsquote von 24,2 auf
34,5 Prozent.
Wenn auch im Jahre 1951 die allgemeine Beschäftigungslage gün-
stig war und bereits ein Mangel an Arbeitskräften spürbar war, so
hätte doch niemand erwartet, da~ sich das Arbeitskräftepotential
der Männer in einem so hohen Ausma~ im letzten Jahrzehnt ver-
ringern würde, wie es die Erwerbsquotenvon 68,7 bzw. 64,4 Prozent
anzeigen. Gefühlsmä~ig hätte man eher mit einer noch höheren Er-
werbsquote für 1961 gerechnet als 1951. Die Gründe für den Rück-
gang der Erwerbsquote sind, wie bereits einleitend bemerkt, darin
zu erblicken, da~ die männlichenJugendlichen 1961 viel später einen
Beruf ergreifen, die Mittel-, Fach- und Hochschulenin stärkerem Um-
fange besuchen,dabei eine bessere Berufsausbildung erhalten, und
andererseits ist auch ein früherer lJbergang in den Ruhestand bei
den älteren Männern zu beobachten. Einige Me~zahlen lassen diese
Tendenz deutlich erkennen.
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Alfersstufen
männliche

Erwerbsquote
1951 1961

männliche
Schüler- und Studenfenquofe

1951 1961

14-15 Jahre
16-17 Jahre
18-19 Jahre
20-24 Jahre

42,7
80,6
90,8
94,7

17,9
66,7
78,1
89,0

54,5 81,4
18,1 32,2
9,2 20,5
4,7 9,9

Altersstufen
männliche

Erwerbsquofe
1951 1961

männliche
Nichferwerbsquofe

aus anderen Gründen
1951 1961

65 Jahre und älter 27,8 14,3 72,0 85,4

In völlig anderer Weise entwickelte sich das weibliche Arbeitskräfte-
potential von 1951 bis 1961. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen
stieg von 23040 (1951) auf 35550 (1961). Die Erwerbsquote stieg
von 24,2 Prozent auf 34,5 Prozent. Das war die gro~e sozioökono-
mische Wandlung. Bei den weiblichen Jugendlichen war zwar der-
selbe Trend zur längeren Berufsvorbildung in Mittel-r Fach- und
Hochschulenwirksam, aber daneben ergab sich doch schon von

weibliche weibliche
Altersstufe Erwerbsquofe Schüler- und Sfudenfenquofe

1951 1961 1951 1961

14-15 Jahre 33,9 18,6 53,7 80,4
16-17 Jahre 56,1 64,3 32,2 34,5
18-19 Jahre 65,3 78,6 11,3 19,2
20-24 Jahre 58,4 79,9 2,5 5,0

der Stufe 16-17 Jahre ab eine höhere Erwerbsquote. Im Jahre 1951
gab es noch oft im elterlichen Haushalt lebende nichtberufstätige
junge Mädchen, und zwar in den Stufen

14-15 Jahre 8,6 Prozent
16-17 Jahre 7,8 Prozent
18-19 Jahre 17,6 Prozent
20-24 Jahre 33,8 Prozent

welche im Jahre 1961 nur noch vereinzelt vorkommen. Diese Arbeifs-
kraftreserve der jungen Mädchen wurde im letzten Jahrzehnt auf-
gesaugt.
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Nicht scharf trennen lä~t sich diese Komponente besonders in der
Stufe von 20-24 Jahren von der gro~en Zahl der Hausfrauen, welche
1951 nicht berufstätig waren und sich dem eigenen Haushalt und
der Familie widmeten. Im Jahre 1951 gab es (einschlie~lich der vor-
erwähnten nichtberufstätigen Mädchen) noch 38 930 ausschlie~lich
im Haushalt beschäftigte Hausfrauen. Ihre Zahl sank 1961 auf
28 840. Der prozentuelle Anteil der nur im Haushalt beschäftigten
Frauen sank von 40,8 Prozent (1951) auf 28,0 Prozent im Jahre 1961.
In den verschiedenen Alterstufen kommt diese Tendenz noch weit
krasser zum Ausdruck.

Allen.tu/en
P,ozentueller An/eil der nur im Hau.hall

be.c!löftiglen Frauen
1951 1961

20-24 Jahre
25-34 Jahre
35-44 Jahre
45-54 Jahre
55-64 Jahre

33,8
55,1
63,9
63,1
53,2

14,0
43,1
45,6
47,1

41,4

In den mittleren Altersstufen waren 1951 noch fast zwei Drittel der
Frauen nur im Haushalt beschäftigt. Im Jahre 1961 sank diese Quote
weit .unter die Hälfte. Erstaunlich ist dabei, da~ die Wirtschaftsstruk-
tur von Industrie und Gewerbe (überwiegend Schwerindustrie, Eisen
und Stahl verarbeitende Industrie, Chemische Industrie, Baugewerbe)
die Beschäftigung von Frauen wenig begünstigte und trotzdem eine
derart umfangreiche Ausweitung der Berufstätigkeit der Frauen,
welche vor allem in der Elektroindustrie, Lebensmittelindustrie, Schuh-
und Bekleidungsindustrie und in vielen Mittel und Kleinbetrieben in
Gewerbe und Handel sowie im Geldwesen und im öffentlichen Dienst
eingesetzt sind, erfolgen konnte.

c. Das Arbeitskräftepotential in der übrigen Stadtregion 1961

Der Vergleich der sozioökonomischen Struktur der Bevölkerung in
der Kernstadt Linz und der übrigen Stadtregion im Jahre 1961 ergab
eine weitgehende Angleichung in beiden Gebieten (Tabelle C).
In der Kernstadt waren 64,4 Prozent der männlichen Personen er-
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Zahl der Personen Prozenlanleil an
Arl der Täligkeil der Wohnbevälkerung

Kernstadl übrige K d übrige
Sladiregion ernsta t Stadlregion

Erwerbstätige 95320 44610 48,7 45,8
davon Arbeitslose (1 750) (570) (0,9) (0,6)

Nichterwerbstätiger und zwar
Kinder unter 14 Jahren 36600 23090 18,7 23,7
Schülerr Studenten von
14 Jahren und darüber 9290 2740 4,8 2,8
nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen 28840 14760 14,7 15,2
Körperbeh inderte 630 90 0,3 0,1
andere Gründe (Rentner,
Pensionisten, hohes Alter) 24350 11160 12,4 11,5
unbekannt 820 870 0,4 0,9

zusammen 195850 97320 100,0 100,0

werbstätig, in der übrigen Stadtregion61,O Prozent. Beim weiblichen
Geschlecht ergaben sich Erwerbsquoten von 34,5 Prozent (Kernstadt
Linz) und 31,2 Prozent in der übrigen Stadtregion. Trotzdem ergaben
sich charakteristische Unterschiede.

Arl der Tätigkeil
Männliche Personen
Zahl Prozentanteil

Kern- übrige Ke,n- übrige
stadl Sta.dt- sladt Sladt-

region region

WeiblichePersonen
Zahl Prozenlanleil

Kern- ~~~91~Kern- ~~~~I~stadt . sladt .
region region

Erwerbstätige 59770 29120 64,4 61,0 35550 15490 34,5 31,2
davon Arbeitslose (360) (210) (0,4) (0,4) (1 390) (360) (1,4) (0,7)

Erwerbstätige, und zwar
Kinder unter 14 Jahren 18600 11590 20,0 24,3 18000 11500 17,5 23,2
Schüler, Studenten von
14 Jahren und, darüber 4980 1610 5,4 3,4 4310 1 130 4,2 2,3
nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen 2884014760 28,0 29,7
Körperbehinderte 200 60 0,2 0,1 430 30 0,4 0,1
andere Gründe (Rentner,
Pensionisten, hohes Alter) 8920 4930 9,6 10,3 15430 6230 15,0 12,6
unbekannt 390 410 0,4 0,9 430 460 0,4 0,9

zusammen 92 860 47 720 100,0 100,0 102 990 49 600 100,0 100,0
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In der Kernstadt Linz ist die Quote der Schüler und Studenten grö~er
als in der übrigen Stadtregion, besonders bei den Altersstufen von
16-19 Jahren und bei den weiblichen Jugendlichen.

Altersstuten männliche Schüle, und Studenten weibliche Schüle, und Studenten
Kernsladt Stadl,egion Kernstadl StadIregion

14-15 Jahre 81,4 62,4 80,4 70,1

16--17 Jahre 32,2 16,5 34,5 7,9

18-19 Jahre 20,5 6,3 19,2 6,3

20-24 Jahre 9,9 4,2 5,0 1,0

Diese Unterschiede dürften überwiegend darauf zurückgehen, da~
die soziale Schichtder Arbeiter im Ergänzungsgebiet, der Verstädter-
ten Zone und Randzone dominiert. Die in der Kernstadt konzentrier-
ten sozialen Schichten der Beamten und Angestellten senden ihre
Kinder häufiger in Mittelschulen und Hochschulen als Landwirte und
Arbeiter.
Der Anteil der nur im Haushalt beschäftigten Frauen ist in der Kern-
stadt kleiner als in der übrigen Stadtregion.

Altersstuien
p,ozentueller Anteil der nur im Haushalt

beschäftigten Hausfrauen
Kernstadt übrige StadIregion

16--17 Jahre
18-19 Jahre
20-24 Jahre
25-34 Jahre
35--44 Jahre
45-54 Jahre
55-64 Jahre

0,4
1,0
14,0
43,1
45,6
47,1
41,4

1,8
4,4
24,2
50,8
52,1
51,0
46,6

In den zahlenmä~ig starken Altersstufen von 25-54 Jahren sind in
der übrigen Stadtregion noch über die Hälfte der Frauen nur im
Haushalt beschäftigt, das ist also eine wesentlich höhere Quote als in
der Kernstadt. In den in der Peripherie der Stadtregion liegenden
Randgebieten, die nicht mehr an das Nahverkehrsnetz angeschlossen
sind, war es den Hausfrauen, die berufstätig sind, nicht so leicht mög-
lich, eine Arbeitsstätte zu erreichen, wie den in der Kernstadt oder
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dem Ergänzungsgebiet wohnenden Hausfrauen, welche oft eine pas-
sende Arbeitsstätte sozusagen vor ihrer Haustür finden. Immerhin
liegen die Prozentanteile der nur im Haushalt beschäftigten Haus-
frauen in der übrigen Stadtregion 1961 wesentlich unter den Quoten,
die sich 1951 für die Kernstadt ergeben haben und damals in der
Altersstufe von 35-44 Jahren ein Maximum von 63,9 Prozent auf-
wiesen.
Das wichtigste Ergebnis der Untersuchung ist, wie einleitend erwähnt,
in dem Nachweis zu erblicken, da~ das Arbeitskräftepotential der
Männer sowohl in der Kernstadt als auch in der übrigen Stadtregion
nicht nur restlos ausgeschöpft ist, sondern auch eine Schrumpfung
aufweist. Auch das weibliche Arbeitskräftepotential mu~ 1961 als
weitgehend ausgeschöpft angesehen werden, weist keine weiteren
Reserven mehr auf und lä~t sogar eine schrumpfende Tendenz in der
Zukunft befürchten.
Der Arbeitskräftebedarf der weiterhin wachsenden Landeshauptstadt
kann daher nur mehr durch Zuwanderung neuer Arbeitskräfte in die
Stadt oder durch eine weitere Erhöhung der Zahl der von auswärti-
gen Wohnplätzen zuströmenden Pendler gedeckt werden.
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Tabelle A

Die Wohnbevölkerung nach der Art der Tötigkeit
Kernsladl Linz 1961
Wohn bevölkerung im Alter von Jahren zu-

Art der Tötigkeit 0-13 14-15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 und sam ..
darüb. men

Zahl der männlichen Personen

Erwerbstötige 520 1840 2670 7310 13360 12420 11 720 8810 1120 59770
dovon Arbeitslose 30 10 20 70 30 60 120 20 360

Nichterwerbstätige, u. ZW.
18600Kinder unt.14 Jahr. 18600

Schüler, Studenten von
14Jahr. u. darüber 2360 890 700 810 210 10 4980
Körperbehinderte 20 10 10 160 200
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 10 10 30 130 380 1670 6690 8920
unbekannt 20 30 20 80 70 70 50 30 20 390

zusammen 18600 2900 2760 3420 8210 13680 12630 12160 10670 7830 92860

Prozenten'eil der männlichen Personen

Erwerbstötige 17,9 66,7 78,0 89,0 97,7 98,3 96,4 82,6 14,3 64,4
davon Arbeitslose 1,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,5 1,1 0,3 0,4

Nichterwerbstötige, u. zw.
Kinder unt.14Jahr. 100,0 20,0
Schüler, Studenten von
14 Jahr. u. darüber 81,4 32,2 20,S 9,9 1,5 0,1 5,4
Körperbehinderte 0,6 0,1 0,1 1,5 0,2
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 0,3 0,1 0,2 1,0 3,1 15,6 85,4 9,6
unbekannt 0,7 1,1 0,6 1,0 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zahl der weiblichen Personen
Erwerbstötige 540 1640 2460 6550 6900 7900 5670 3320 570 35550
davon Arbeitslose 10 30 30 140 270 380 300 200 30 1 390

Nichterwerbstäfige, u. zw.
Kinder unt.14Jahr. 18000 18000
Schüler, Studenten von
14 Jahr. u. darüber 2340 880 600 410 70 10 4310
nur im eig. Haushalt
basch. Hausfrauen 20 10 30 1 150 5410 7320 6530 5550 2820 28840
Körperbehinderte 10 30 90 300 430
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 50 120 730 1 490 4190 8850 15430
unbekannt 10 20 40 40 40 70 80 60 70 430

zusammen 18000 2910 2550 3130 8200 12550 16060 13860 13 420 12310 102990

Prozen'an'eil der weiblichen Personen

Erwerbstötige 18,6 64,3 78,6 79,9 55,0 49.,2 40,9 24,7 4,6 34,S
davon Arbeitslose 0,3 1,2 1,0 1,7 2,2 2,4 2,2 1,5 0,2 1,4

Nichferwerbs'ötige, u. zw.
Kinder unt.14Jahr. 100,0 17,5
Schüler, Studenten von
14 Jahr. u. darüber 80,4 34,S 19,1 5,0 0,6 0,1 4,2
nur im eig. Haushalt
basch. Hausfrauen 0,7 0,4 1,0 14,0 43,1 45,6 47,1 41,4 22,9 28,0
Körperbehinderte 0,1 0,2 0,6 2,2 0,4
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 0,6 0,9 4,5 10,8 31,2 71,9 15,0
unbekannt 0,3 0,8 1,3 0,5 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabelle B

Die Wohnbevölkerungnach der Art der Tätigkeit
Kernsladl Linz1951
Wohnbevölkerung im Alter von Jahren zu-

Art der Tötigkeit 0-13 14-15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 u_nd sam ..
darub. men

Zahl der männlichen Personen
Erwerbstätige 760 1830 1 970 7470 13300 14460 12810 6730 1 440 60770
davon Arbeitslose 10 30 60 120 190 170 140 130 10 860

Nichterwerbstätige, u. zw.
Kinder unt. 14 Jahr. 18900 18900
5chüler, 5tudenten von
14 Jahr. u. darüber 970 410 200 370 130 2080
Körperbehinderte 10 10 20 20 10 20 10 100
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 50 20 40 140 140 560 1 860 3730 6540
unbekannt

zusammen 18900 1780 2270 2170 7890 13590 14620 13 380 8610 5180 88390

Prozentanteil der männlichen Personen
Erwerbstätige 42,7 80,6 90,8 94,7 97,9 98,9 95,7 78,2 27,8 68,7
davon Arbeitslose 0,6 1,3 2,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,5 0,2 1,0

Nichferwerbsfäfige, u. zw.
Kinder unt. 14 Jahr. 100,0 21,4
5chüler, Studenten von
14 Jahr. u. darüber 54,5 18,1 9,2 4,7 0,9 2,4
Körperbehinderte 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 2,8 0,9 0,5 1,0 1,0 4,2 21,6 72,0 7,4
unbekannt

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zahl .der weiblichen Personen
Erwerbstätige 550 1 150 1560 4230 6320 4260 3080 1600 290 23040
davon Arbeitslose 10 50 90 210 120 90 60 80 20 730

Nichferwerbsfötige, u. zw.
Kinder unt. 14 Jahr. 18500 18500
Schüler, Studenten von
14 Jahr. u. darüber 870 660 270 180 70 2050nur im eig. Haushalt
basch. Hausfrauen 140 160 420 2450 8550 9490 9200 5320 3200 38930Körperbehinderte 20 10 20 10 40 20 120
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 40 10 30 20 370 1050 2270 3080 5200 12070
unbekannt 70 100 340 200 710

zusammen 18500 1 620 2050 2390 7240 15520 14840 14570 10000 8690 95420

Prozenfanfeil der weiblichen Personen
Erwerbstätige 34,0 56,1 65,3 58,4 40,7 28,7 21,1 16,0 3,3 24,2
davon Arbeitslose 0,6 2,4 3,8 2,9 0,8 0,6 0,4 0,8 0,2 0,8

Nichferwerbsföfige, u. zw.
Kinder unI. 14 Jahr. 100,0 19,4
Schüler,- Studenten von
14 Jahr. u. darüber 53,7 32,2 11,3 2,5 0,4 2,2
nur im eig. Haushalt
besch. Hausfrauen 8,6 7,8 17,6 33,8 55,1 63,9 63,1 53,2 36,8 40,8Körperbehinderte 1,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1
andere Gründe
(Rentnerr Pensionist,
hohes Alter) 2,5 0,5 1,2 0,3 2,4 7,1 15,6 30,8 59,9 12,6unbekannt 3,4 4,2 4,7 1,3 0,7

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0, 100,0
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Tabelle C

Die Wohnbevölkerung nach der Art der Tätigkeit
Obrige Sladiregion 1961

Wohnbevölkerung im Alter von ........ Jahren zu-

Art der Tätigkeit 0-13 14-15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 u_nd sarn-
darub. men

Zahl der männlichen Personen

Erwerbstätige 550 1090 1 580 4140 6980 5030 5290 4010 450 29120

davon Arbeitslose 10 10 40 40 50 50 10 210
Nichterwerbsföfige, u. zw.
Kinder unt. 14 Jahren 11 590 11 590
Schüler, Studenten von
14 Jahren u. darüber 1030 230 110 190 50 1 610
Kärperbehinderte 20 10 10 20 60
andere Gründe
(Rentner, Pensionis.,
hohes Alter) 10 10 90 30 60 260 900 3570 4930
unbekannt 60 50 40 110 50 10 30 10 50 410

zusammen 11 590 1650 1 390 1740 4540 7120 5100 5600 4920 4070 47720

Prozentanteil der männlichen Personen

Erwerbstätige 33,3 78,4 90,8 91,2 98,0 98,6 94,5 81,5 11,1 61,0
davon Arbeitslose 0,6 0,2 0,6 0,8 0,9 1,0 0,3 0,4

Nidlferwerbstäfige, u. zw.
Kinder unt. 14 Jahren 100,0 24,3
Schüler, Studenten von
14 Jahren u. darüber 62,4 16,6 6,3 4,2 0,7 3,4
Körperbehinderte 1,4 0,2 0,2 0,4 0,1
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 0,6 0,6 2,0 0,4 1,2 4,6 18,3 87,7 10,3
unbekannt 3,7 3,6 2,3 2,4 0,7 0,2 0,5 0,2 1,2 0,9

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zahl der weiblichen Personen

Erwerbstätige 250 900 1350 2840 3270 3030 2340 1320 190 15490
davon Arbeif~lose 10 .20 60 90 90 50 20 20 360

Nidlterwerbstätige, u. zw.
Kinder unt. 14 Johren 11 500 11500
Schüler, Studenten von
14 Jahren u. darüber 890 90 100 40 10 1130
nur im eigenen Haushalt
beschäftigte Hausfrauen 10 20 70 940 3450 3620 3050 2460 1 140 14760
Körperbehinderte 10 20 30
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 10 20 40 290 570 1 470 3830 6230
unbekannt 110 130 60 40 20 20 30 50 460

zusammen 11 500 1270 1 140 1 580 3880 6790 6950 5980 5280 5230 49600

Prozentanteil der weiblichen Personen

Erwerbstäfige 19,7 78,9 85,5 73,2 48,2 43,6 39,1 25,0 3,6 31,2
davon Arbeitslose 0,8 1,3 1,6 1,3 1,3 0,8 0,4 0,4 0,7

Nichferwerbstätige, u. zw.
Kinder unt. 14 Jahren 100,0 23,2
Schüler, Studenten von
14 Jahren u. darüber 70,1 7,9 6,3 1,0 0,1 2,3.
nur im eigenen Haushalt
beschäftigle Hauslrauen 0,8 1,8 4,4 24,3 50,8 52,1 51,0 46,6 21,8 29,8
Kärperbeh inderle 0,1 0,4 0,1
andere Gründe
(Rentner, Pensionist,
hohes Alter) 0,8 0,5 0,6 4,2 9,5 27,8 73,2 12,5
unbekannt 8,6 11,4 3,8 1,0 0,3 0,4 0,6 1,0 0,9

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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4. Ergebnisse der Häuser. und Wohnungszählung 1961
in Linz und im Linzer Raum

Die Häuser- und Wohnungszählung vom 21. März 1961 ergibt Zahlen-
unterlagen, welche neue Informationen über die Wohnverhältnisse
in Linz liefern. Im Rahmen der gemeinsamen Raumforschungsarbeiten
des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung und des Magi-
strats der Landeshauptstadt Linz konnten auch entsprechende Tabel-

Tabelle 1

Bevölkerung der Stadtregion
Gebief Zahl der

1934 1951 1961Gemeinden

Kernstadt Linz1) 1 115338 184685 195978
Ergänzungsgebiet 6 16714 29447 43018
Verstädterte Zone 14 25442 31835 33580
Randzone 14 19382 21163 22265
Stadtregion insgesamt 35 176876 267130 294841

len für die Stadtregion von Linz gewonnen werden. Für dieses Gebiet
gab es bisher überhaupt keine Zahlenunterlagen. Aus dem umfang-
reichen Tabellenwerk werden nachstehend ausgewählte lJbersichten
veröffentlicht und einige Probleme behandelt.
Die Wohnraumversorgung der Linzer Bevölkerung ist völlig unge-
nügend. Die Gründung von zwei gro~en Betrieben im Jahre 1938,
deren Beschäftigtenzahl seither auf 25000 angewachsen ist, war der
Beginn einer Industrialisierungswelle, welche eine sprunghafte Be-
völkerungszunahme zur Folge hatte. Die administrativen Stadtgren-
zen wurden übersprungen; es bildete sich eine ausgedehnte nStadt-
region

n
, in welcher der Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung

unter ein Viertel sank und über ein Drittel der nicht landwirtschaftlich
Erwerbstätigen in der Kernstadt Linz beschäftigt war. Linz hatte vor
der Industrialisierung, z. B. zur Zeit der Volkszählung 1934, nur
115000 Einwohner - derzeit wohnen fast 200 000 Einwohner im
gleichen Stadtgebiet (Tabelle 1). In der nStadtregion", die aus
35 Gemeinden besteht, lebten 176.876 Einwohner im Jahre 1934. Im

1) Gebiefsumfang 1961.
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Jahre 1951 war die Wohnbevölkerung dieses Gebietes auf 267.130,
im Jahre 1961 auf 294.841 Einwohner gestiegen. Diese Bevölkerungs-
zunahme im Linzer Raum ist für österreichische Verhältnisse ganz
au~ergewöhnlich.
Eswar notwendig, diesen allgemeinen Rahmen kennenzulernen, um
die Wohnraumversorgung von Linz richtig beurteilen zu können.
Die sprunghafte Bevölkerungszunahme hat eine gro~e Wohnungsnot
verursacht, von welcher in erster Linie die Kernstadt betroffen wurde.
Sie hat aber auch auf die Stadtregion übergegriffen, vor allem auf
die nächstgelegenen Teile, welche als RErgänzungsgebietRbezeich-
net werden. Die Wohnungsnot ist chronisch geworden und trotz for-
cierter Wohnbautätigkeit in den letzten 25 Jahren war bisher nicht
die geringste Besserung fühlbar. Das ist für weite Kreise recht rätsel-
haft und wird auch wirklich nur verständlich, wenn man sich die Mühe
n:tacht, die Wohnungssituation in Linz und der RStadtregionR syste-
matisch zu untersuchen. Hierfür stehen die Ergebnisse der Volks-
zählung und Häuser- undWohnungszählung vom 21. März 1961 zur
Verfügung, und zwar vorläufige Zahlen, die vom Amt der oberöster-
reichischen Landesregierung und dem Statistischen Amt der Stadt
Linz gemeinsam ermittelt wurden. Die Häuserzählung ist im Rahmen
einer Totalerhebung aufbereitet und dieWohnungszählung als Stich-
probenerhebung für jede zehnte Wohnung ausgewertet worden.

A. H ä u se r.

Die Totalauszählung der Häuser ermöglichte es, eine weitgehende
regionale Gliederung durchzuführen. In der RKernstadtR gab es
12956 bewohnte Häuser, im RErgänzungsgebietR (6 Gemeinden)
6 501 Häuser, die RVerstädterte ZoneR (14 Gemeinden) hatte 5 196
Häuser, die RRandzoneR(14 Gemeinden) 4073 Häuser. Die Zahl der
Häuser ist in der übrigen Stadtregion grö~er als in der Kernstadt.
Aber die Häuser sind viel kleiner und weisen meist ein bis
zwei Geschosse auf, 'während in der Kernstadt die städtische Ver-
bauung durch eine grö~ere Zahl von Geschossencharakterisiert wird
(Tabelle 2). In der Kernstadt hat ein Drittel der Häuser drei und mehr
Geschosse, während erst wenige neue Häuser im Ergänzungsgebiet
drei und mehr Geschosse aufweisen. Häuser dieser Grö~e kommen
in der Verstädterten Zone und Randzone nur ganz vereinzelt vor.
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Eine Fahrt durch den Linzer Raum bringt auch für den Ortskundigen
immer wieder lJberraschungen. Die Häuser schie~en wie Pilze aus
dem Boden. Im letzten Jahrzehnt sind jährlich in der Kernstadt rund
300 Häuser errichtet wordenr im Ergänzungsgebiet rund 350 jährlichr
in der Verstädterten Zone 150 und in der Randzone über 50 Häuser.
So werden jährlich rund 850 Häuser im Linzer Raum gebautr und
zwar schon seit mehr als 10 Jahren. Früher war die Wohnbautätigkeit
erheblich geringer. In der Kernstadt Linz sind z. B. in der Zeit von
1800 bis 1879 im Jahresdurchschnitt 12 Häuser errichtet worden. Von
1880 bis 1900 belebte sich die Wohnbautätigkeit bis auf 50 Häuser
jährlich. Vor dem Weltkrieg (1900 bis 1914) stieg deren Zahl auf
fast 75. Krieg und Inflation verminderten die Bautätigkeit auf nur
30 Häuser im Jahresdurchschnitt. Die nach Kriegsende einsetzende
Wohnungsnot führte in der Periode 1925 bis 1934 jährlich zum Bau
von etwa 130 Häusern. Die Industrialisierung 1938 war das Signal

Tabelle 2

SfO<kwerkzahl der Höuser

Kernstadt Linz Ergönzungs- Verstädterte Randzone InsgesamtStockwerkzahl gebiet Zone
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in 0/0

1 Gescho~ 4754 36,69 4557 70,10 2879 55,41 1 966 48,27 14156 49,28
2 Geschosse 4050 31,26 1381 21,24 2010 38,68 2076 50,97 9517 33,13
3 Geschosse 2484 19,17 49 0,75 74 1,42 16 0,39 2623 9,13
4 und mehr 1667 12,87 45 0,69 3 0,06 2 0,05 1717 5,98
Geschosse

Unbekannt 0,01 469 7,22 230 4,43 13 0,32 713 2,48

Zusammen 12 956 100,00 6501 100,00 5196100,00 4073 100,00 28 726 100,00

zu einer forcierten Wohnbautätigkeit mit über 350 Häusern jährlich
in der Periode 1938/1945.
Die übrige Stadtregion hatte an dieser regen Bautätigkeit zunächst
noch keinen Anteil. Sie wurde erst seit dem Ende des zweiten
Weltkrieges vom Baufieber befallen - vor allem das Ergänzungs-
gebiet - und in geringerem Ausma~ auch die Verstädterte Zone
und Randzone.
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Diese geschichtliche Entwicklung kommt in der Struktur des Häuser-
bestandes nach Baualtersstufen deutlich zum Ausdruck (Tabelle 3).

Tabelle 3

Häuser nach Bauperioden

Ke,nstadt Linz Ergönzungs- Verstädte,te Randzone Insgesamt
Bauperioden

gebiet Zone

obsolut in % absolut in 0/0 absolut in °/0 absolut in °/0 absolut in 0/0

Vor 1900 2768 22,01 1094 17,19 2823 55,23 2939 72,81 9624 34,26

1900-1917 1118 8,89 236 3,71 212 4,15 133 3,29 1699 6,05

1918-1937 2323 18,47 564 8,86 350 6,85 226 5,60 3463 12,33

1938-1945 2818 22,40 212 3,33 190 3,72 76 1,88 3296 11,74

1946-1955 2085 16,58 2189 34,41 896 17,53 356 8,82 5526 19,67

1956-1961 1465 11,65 2068 32,50 640 12,52 307 7,60 4480 15,95

Zusammen 12577 100,00 6363 100,00 5111 100,00 4037 100,00 28 088 100,00

Aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg stammt in Linz nicht einmal
ein Drittel der Häuser, im Ergänzungsgebiet sogar nur ein Fünftel
der Häuser. In der Verstädterten Zone stammen dagegen fast zwei
Drittel, in der Randzone sogar fast drei Viertel aus der Vorkriegs-
zeit. Zwischen den beiden Weltkriegen wurden 40 Prozent der Häuser
in der Kernstadt gebaut, während auf die übrigen Zonen der Stadt-
region nur etwa 10 Prozent der Neubauten entfielen. Aus den Jahren
1946 bis 1961 stammen in der Kernstadt 28 Prozent, im Ergänzungs-
gebiet 67 Prozent - über zwei Drittel des Häuserbestandes - da-
gegen nur 30 Prozent in der Verstädterten Zone und 16 Prozent in
der Randzone. Während also zwischen den beiden Weltkriegen das
Schwergewicht der Bautätigkeit in der Kernstadt lag, verlagerte es
sich seit 1946 immer stärker auf das Ergänzungsgebief.
Hinsichtlich der Art der Häuser sei bemerkt, da~ in der Kernstadt fast
neun Zehntel der Häuser aut Wohnhäuser entfallen und 5 Prozent
auf Fabrik- und Werkstattgebäude, Büro- und Geschäftshäuser
(Tabelle 4). Im Ergänzungsgebiet ist der Anteil der Wohnhäuser
genauso gro~ wie in der Kernstadt, aber Fabrik- und Werkstatt-
gebäude, Büro- und Geschäftshäuser sind seltener (1 Prozent). Hier
treten die landwirtschaftlichen Wohnhäuser (8 Prozent) stärker in
Erscheinung. In der Verstädterten Zone entfallen schon 30 Prozent
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und in der Randzone sogar 63 Prozent des Häuserbestandes auf
landwirtschaftliche Wohnhäuser. So ergeben sich also steigende An-
teile von 2, 8, 30 und 63 Prozent in den Bereichen von der Kern-
stadt zur Randzone.

Tabelle 4

Art der Häuser
Kerns'ad' Linz Ergönzungs- Verstädterte Randzone Insgesam'Ar' der Häuser gebie' Zone
Clbsolut in % absolut in 0/0 absolu' in °/0 absolut in % absolu' in °/0

Wohnhäuser 11 437 88,28 5738 88,26 3444 66,28 1386 34,03 22005 76,61
landwirfsch.
Wohnhäuser 275 2,12 517 7,95 1535 29,54 2560 62,85 4887 17,01
Fabriken,
Bürohäuser 646 4,99 70 1,08 46 0,89 14 0,34 776 2,70
And. Häuser 598 4,61 176 2,71 171 3,29 113 2,78 1058 3,68

Zusammen 12 956 100,00 6501 100,00 5196100,00 4073 100,00 28 726 100,00

Als Hauseigentümer überwiegen "Natürliche Personen", auf welche
in der Kernstadt 59 Prozent entfallen (Tabelle 5). Dieser Anteil
steigert sich vom Ergänzungsgebiet (83 Prozent) auf 93 Prozent in
der Verstädterten Zone und 96 Prozent in der Randzone. Eine Be-
sonderheit ist in Linz der unverhältnismä~ig gro~e Anteil von Häusern,
welche im Eigentum von Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen

Tabelle 5

Häuser nach Hauseigentümem

RandzoneKerns'ad' Linz
Hauseigenfümer

absolu' in %

Ergönzungs-
gebiet

absolut in 'I,
Vers'ädterte

Zone

absolu' in 'I. absolut in 0/0

Insgesam'

absolu' in %

Natürliche
Personen 7650 59,05 5375 82,68 4827 92,90 3928 96,44 21780 75,82
Gemeinnütz.
Wohnungs-

3907 13,60unternehmen 2989 23,07 845 13,00 73 1,40
Gemeinde 1064 8,21 95 1,46 68 1,31 50 1,23 1277 4,45
Andere 1 253 9,67 186 2,86 228 4,39 95 2,33 1762 6,13

Zusammen 12 956 100,00 6501 100,00 5196100,00 4073 100,00 28 726 100,00
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stehen. Fast ein Viertel des Häuserbestandes sind Genossenschafts-
häuser. Dieser überaus gro~e Anteil ist historisch bedingt. Die
forcierte Wohnbautätigkeit seit dem Jahre 1938war nur von grof}en
Bauträgern durchführbar, von besonders für diesen Zweck gegrün-
deten Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen. Die Stadt, das Land,
die Bundesbahn und die gro~en Industriebetriebe bedienten sich
eigener Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen, welche auch nach
dem Krieg stark zum Einsatz kamen. Auch im Ergänzungsgebiet steht
bereits ein erheblicher Teil der Häuser (13 Prozent) im Eigentum von
Genossenschaften. In der Verstädterten Zone sind hingegen nur
wenige Häuser Eigentum von Genossenschaften, in der Randzone
gibt es keine Genossenschaftshäuser.

Tabelle 6

Gröfse der Häuser

Ke,nstadt Linz Ergönzungs- Verstädte,te Randzone Insgesamt
Grä~e gebiet Zone

der Häuser absolut in % absolut in 0/0 absolut in °/0 absolut .in °/0 absolut in 0/0

1 Wohnung 3618 28,93 3732 58,58 2949 57,75 3262 80,76 13561 48,39

2 Wohnungen 2 314 18,50 1716 26,93 1 338 26,20 558 13,82 5926 21,15

3-5
Wohnungen 2180 17,43 704 11,05 670 13,12 171 4,23 3725 13,29

6 und mehr
Wohnungen 4341 34,71 216 3,39 133 2,60 31 0,77 4721 16,85

Unbekannt 54 0,43 3 0,05 17 0,33 17 0,42 91 0,32

Zusammen 12507 100,00 6371 100,00 5107100,00 4039 100,00 28 024 100,00

Die Grö~e der Häuser, gemessenan der Zahl der Wohnungen, ergibt
in der Kernstadt Linz einen nicht geringen Anteil von Häusern mit
einer Wohnung. Nicht alle dieser Häuser sind Einfamilienhäuser (Ta-
belle 6). In diese Gruppe fallen auch Geschäftshäuser, Verwaltungs-
gebäude, Schulen usw., wenn sie eine Hausmeisterwohnung haben. '
Dagegen sind die hohen Anteile der Häuser mit einer Wohnung in
den übrigen drei Zonen der Stadtregion schon durch viele Ein-
familienhäuser charakterisiert. In der Kernstadt besteht über ein
Drittel der Häuser aus gro~en Wohnhäusern mit sechs und mehr
Wohnungen, welche in den übrigen Teilen der Stadtregion verhält-
nismä~ig selten sind.
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B.W 0 h nun gen.

Linz hat 61 300 bewohnte Normalwohnungen. Dazu kommen noch
4 930 bewohnte Notwohnungen. Bei einem Bestand von 77 000 Haus-
halten ergibt sich ein objektiver Fehlbestand von 16000 Wohnungen.
Ein derart hoher Fehlbestand ist bei einem Bestand von 61 300 Nor-
malwohnungen katastrophal und ergibt ein Defizit von 26,1 Prozent
des Wohnungsbestandes.
Die gro~e Wohnungsnot hat auch auf das Ergänzungsgebiet über-
gegriffen, in welchem sich in allen sechs Gemeinden zusammen ein
effektiver objektiver Fehlbestand von 1579Wohnungen (13,3 Prozent
des Wohnungsbestandes) ergab. In der Verstädterten Zone entstand
nur ein geringer Fehlbestand von 110 Wohnungen (1,16 Prozent des
Wohnungsbestandes), in der Randzone von 30 Wohnungen (0,57 Pro-
zent). Insgesamt wird in der Stadtregion von Linz ein effektiver objek-
tiver Fehlbestand von 17869 Wohnungen ausgewiesen.
Es hat fast den Anschein, als ob auch ein noch so stark vorange-
triebener Wohnungsbau an einem so gro~en Defizit wenig ändern
könnte. Schon die Wohnungszählung 1951 ergab in Linz ein Defizit
von 23 000 Wohnungen. Seit 1951 wurden in Linz über 16000 Woh-
nungen neu gebaut und das Defizit hätte von 23 000 - vermindert
um 16000 - auf 7000 Wohnungen sinken müssen.Tatsächlich ergab
die Wohnungszählung 1961 noch immer ein Defizit von 16000
Wohnungen. Es war zwar von 1951 bis 1961 um 16000 vermindert,
gleichzeitig aber um 9 000 erhöht worden.
Wie kam diese Erhöhung um 9 000 Haushalte zustande? Erstensdurch
die Zuwanderung. Die Wohnbevölkerung stieg von 184000 auf
196000, also um 12000 Einwohner, was rund 5000 neuen Haushalten
entspricht. Zweitens verringerte sich die durchschnittliche Grö~e der
Haushalte in Linz von 1951 bis 1961 etwas, und zwar von 2,7 auf
2,5 Personen je Haushalt. Diese Verringerung um 0,2 Personen be-
deutet für eine Stadt mit 200 000 Einwohnern über 4 000 neue Haus-
halte. Gerade dieser Strukturwandel der Haushalte ist ja die eigent-
liche Ursache der chronischen Wohnungsnot.
Man darf sich diese Verringerung der durchschnittlichen Haushalts-
grö~e nicht so vorstellen, da~ der Geburtenrückgang eine weitere
Verringerung der Kinderzahl der Haushalte zur Folge gehabt hätte.
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In dieser Hinsicht hat sich in Linz im letzten Jahrzehnt nicht viel ver-
ändert. Geändert hat sich aber die Altersgliederung der Bevölkerung,
was in einer wachsenden Zahl von alleinstehenden Witwen zum Aus-
,druck kommt, die in ihren alten Wohnungen leben. Die Menschen
leben heute länger und sie brauchen länger Wohnungen als früher.
Geändert hat sich aber auch die soziale Stellung der Frau. Es gibt
1961 viel mehr berufstätige Frauen, welche wirtschaftlich unabhängig
sind, einen eigenen Haushalt in eigener Wohnung führen und erst
im vorgerückten Alter - oder gar nicht - heiraten. Früher waren
ledige, ältere berufstätige Frauen mit eigener Wohnung selten. Heute
und morgen werden sie immer häufiger. Diese Tendenzen, d, h. der
Strukturwandel der Haushalte und die Zuwanderung nach Linz, wer-
den auch in Zukunft noch wirksam sein und ergeben eine ungünstige
Prognose für die Beseitigung des Wohnungsdefizits.
Bei oberflächlicher Betrachtung kQnnte man annehmen, daf} das
Linzer Defizit von 16000 Wohnungen durch den Bau von jährlich
2000 Wohnungen in acht Jahren, also bis 1969, abgedeckt wäre.
Daswäre aber ein Trugschluf},weirbe,j einer solchen Berechnungsweise
übersehen würde, daf} neue Haushalte in den Jahren 1961 bis 1969
bestimmt gebildet werden und dadurch ein neues "Wohnungsdefizit
Stand 1969" entstehen würde. Wieviel neue Haushalte in den Jahren
1961 bis 1969 gebildet werden, kann niemand genau angeben.
Wegen dieser Schwierigkeit darf man diese Angelegenheit aber nicht
gänzlich übersehen, sondern muf} im Gegenteil versuchen, zu einiger-
maf}en zuverlässigen Schätzungen zu gelangen.
Die Haushaltsbilanz, auf deren Methode hier nicht eingegangen wer-
den braucht, ergab im Jahresdurchschnitt 1959/61 einen Reinzugang
von 900 Haushalten. In dieser Höhe bewegte sich auch der Reinzu-
gang an Haushalten in der Periode 1951/61 und wies in den letzten
Jahren eine steigende Tendenz auf. Alle Anzeichen sprechen also
dafür, daf} sich auch in den. nächsten Jahren ein weiterer jährlicher
Reinzugang von 900 Haushalten ergeben wird. Damit ist aber die
Schlüsselzahl für Berechnungen zur Abdeckung des Wohnungsdefizits
bereits gefunden. Von dem Reinzugang an Wohnungen brauchen nur
jährlich 900 als Kompensation für den Reinzugang an Haushalten
abgesetzt werden. -Bei einem jährlichen Reinzugang von beispiels-
weise 2000 Wohnungen tragen 2000 - 900 1 100 Wohnungen
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effektiv zur Abdeckung des Wohnungsdefizits bei. Es müssen also
16000 : 1 100 = 14, also rund 14 Jahre lang jährlich 2 000 Wohnun-
gen, insgesamt 28000 Wohnungen errichtet werden, um das gegen-
wärtige Linzer Defizit von 16000 Wohnungen bis zum Jahre 1975
abzudecken.
Erhöht sichder jährliche Reinzugang auf 2 500Wohnungen, so tragen
2500 - 900 = 1 600 Wohnungen effektiv zur Abdeckung des Woh-
nungsdefizits bei. Es mü~ten also rund 2 500 Wohnungen jährlich
zehn Jahre lang, insgesamt 25 000 Wohnungen, errichtet werden,
um das Defizit bis 1971 abzudecken.
Man ersieht aus diesen Darlegungen, wie schwierig es ist, in einer
wachsenden Industriestadt ein gegenwärtiges Defizit von 16000
Wohnungen abzudecken. Diese Gedanken sollen hier nicht noch
weiter entwickelt und Zahlen für die Sanierung abbruchreifer Häuser
und Wohnungen in die Berechnung einbezogen werden. Es genügt,
wenn nachgewiesen wurde, da~das Wohnungsdefizit in Linz sich
als au~erordentlich schwieriges Problem darstellt, dessen Lösung
nicht einfach sein wird. - Auf eine Einbeziehung des Wohnungs-
defizits in der übrigen Stadtregion wurde verzichtet. Die vorstehen-
den Ausführungen betrafen nur das Defizit in der Kernstadt Linz.
Für einen Statistiker ist es immer eine heikle Frage, wo denn diese
Haushalte ohne eigene Wohnung leben. In der Regel wird der
objektive Wohnungsfehlbestand durch den Vergleich der Zahl der
Haushalte und Normalwohnungen als Saldo errechnet. Ein derartiger
Saldo sagt an sich noch nichts aus über Grö~e und Struktur der Haus-
halte ohne eigene Wohnung, auch nichts darüber, wo sie unterge-
kommen sind. Verhältnismä~ig leicht ist es noch bei den Haushalten,
welche in Notwohnungen leben. Ihre Zahl wird bei einer Wohnungs-
zählung ermittelt. Eswäre aber falsch, nunmehr die Differenz zwischen
der Gesamtzahl der Haushalte ohne eigene Wohnung und den Haus-
halten in Notwohnungen als Untermiethaushalte zu errechnen. Esgibt
in einer Stadt mit so gro~er Wohnungsnot wie Linz noch eine dritte
Gruppe von Haushalten, die weder in Wohnungen (als Haupt- oder
Untermieter) noch in Notwohnungen leben, nämlich Haushalte, welche
au~erhalb von Wohnungen untergebracht sind. Hierher gehören zum
Beispiel Haushalte, weICheDauermieter in Gasthöfen und Hotels oder
in Werkhotels sind, ferner solche Haushalte, die in zum Teil kom-
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fortabel eingerichteten hochhausähnlichen Wohnheimen leben,
welche nicht als Gemeinschaftshaushalte anzusehen sind usw. Eine
zahlenmä~ige Vorstellung ergibt sich hier durch folgende Angaben:
In Normalwohnungen lebten 61 300 Haushalte als Wohnungsinhaber,
als Untermieter in Normalwohnungen lebten 8000 Haushalte, in
Notwohnungen 5 000 Haushalte, au~erhalb von Wohnungen 3 000
Haushalte.

Tabelle 7

Bewohnte Normalwohnungen nach Bauperioden
Von 100 Normalwohnungen

Normalwohn!Jngen waren gebaut in

Bauperiode nebenstehenden Bauperioden

übrige übrige
Linz Sladiregion insgesamt Linz Sladiregion insgesamt

Vor 1900 13 430 10330 23760 21,91 40,87 27,45

1900-1917 6310 1670 7980 10,29 6,61 9,22

1918-1937 8120 2210 10330 13,25 8,75 11,93

1938-1945 12980 1200 14180 21,18 4,75 16,38

1946-1955 9620 4420 14040 15,69 17,49 16,22

1956-1961 10840 5440 16280 17,68 21,53 18,80

Zusammen 61 300 25270 86570 100,00 100,00 100,00,'::;~

Mit der starken Bautätigkeit seit 1938 hängt es zusammen,da~ je ein
Drittel der 61 000 Wohnungen in Linz aus der Vorkriegszeit, der
Zwischenkriegszeit 1918 bis 1945 und der Nachkriegszeit stammen
(Tabelle 7). In der übrigen Stadtregionr welche 25000 Normalwoh-
nungen hatter wurde fast die Hälfte der Wohnungen vor dem ersten
Weltkrieg gebaut und fast zwei Fünftel nach 1946.
Die Linzer Wohnungen sind zu je 40 Prozent Eigentum von Natür-
lichen Personen und Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen (Ta-
belle 8). In der übrigen Stadtregion stehen 85 Prozent der Wohnun-
gen im Eigentum von natürlichen Personen. Grö~ere Verschieden-
heiten ergeben sich auch im Rechtsverhältnis der Benutzung der
Wohnungen (Tabelle 9). In Linz sind über drei Viertel der Wohnun-
gen Mietwohnungen, in der übrigen Stadtregion nur zwei Fünftel.
Umgekehrt verhalten sich die Zahlen für die Benutzung durch den
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Tabelle 8

Bewohnte Normalwohnungen nach Hauseigentümergruppen

Normalwohnungen
Von 100 Normalwohnungen

standen im Eigentum

Hauseigenfümer nebenstehender Hauseigenfümer

übrige übrige
Linz Sladiregion insgesamt Linz Sladiregion insgesamt

Natürliche Personen 24350 21520 45870 39,73 85,16 52,99
Bund 1120 240 1 360 1,83 0,95 1,57
Land 430 50 480 0,70 0,20 0,55
Gemeinde 6340 820 .7160 10,34 3,24 8,27
Religionsgesellschaft 390 200 590 0,64 0,79 0,68
Gem.Wohnungsuntern. 24130 1930 26060 39,36 7,64 30,11
Sonst. jur. Personen 4520 510 5030 7,37 2,02 5,81
Unbekannt 20 20 0,03 0,02

Zusammen 61300 25270 86570 100,00 100,00 100,00

Hauseigentümer: In Linz 11 Prozentr in der übrigen Statdregion 52
Prozent.
Linz gehört zu den Städtenr welche unverhältnismä~ig viele Kleinst-
wohnungen mit 1 bis 2 Wohnräumen aufweisenr und zwar 33 Prozent

Tabelle 9

Bewohnte Normalwohnungen nach den Rechtsverhältnissen

Rechlsverhöltnis
Normalwohnungen

übrige
Linz Sladiregion insgesaml

Von 100 Wohnungen
wurden im neeenstehenden
Rechlsverhöltnis benutzt

übrige
Linz Stadlregion insgesaml

Eigenbenutzung des
Hauseigentümers 6820 13 200 20020 11,12 52,24 23,13

Eigentumswohnungen 1960 70 2030 3,20 0,28 2,34
Vermietet nach dem
Mietengesetz 10930 1310 12240 17,81 5,18 14,14

Vermietet n. and. ge-
setz!. Bestimmungen 28750 1600 30350 46,92 6,33 35,05

Vermietet nach freier
Vereinbarung 7760 6720 14480 12,66 26,59 16,73

Dienst. oder
Naturalwohnungen 5020 2370 7390 8,19 9,38 8,54

Unbekannt 60 60 0,10 0,07

Zusammen 61300 25270 86570 100,00 100,00 100,00
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Tabelle 10

Bewohnte Normalwohnungen nach der Grö~e
Von 100 Wohnungen

Normalwohnungen hallen nebensfehende
Grö~e der Wohnung Zahl der Wohnräume

Wohnräume übrige übrige
Linz Sfadfregion insgesamt Unz Sfadfregion insgesamt

1 4420 1220 5640 7,21 4,83 6,51

2 15720 5680 21400 25,64 22,48 ' 24,72

3 21410 6650 28060 34,93 26,31 32,41

4 12120 5330 17450 '19,77 21,09 20,16

5 4270 2830 7100 6,97 11,20 8,20

6 1970 1700 3670 3,21 6,73 4,24

7 780 1020 1800 1,27 4,04 2,08

8 360 360 720 0,59 1,42 0,83

9 60 170 230 0,10 0,67 0,27

10 und mehr 190 310 500 0,31 1,23 0,58

Zusammen 61 300 25270 86570 100,00 100,00 100,00

der Wohnungen (Tabelle 10). Drei Wohnräume, wobei die Küche
als Wohnraum gerechnet wird, hatten 35 Prozent. Mittelwohnungen
mit 4 bis 5 Wohnräumen waren 27 Prozent und nur 5 Prozent Gro~-
wohnungen mit 6 und mehr Wohnräumen. In der übrigen Stadt-

Tabelle 11

Ausstattung der bewohnten Normalwohnungen

Aussfallung Bewohnte Normalwohnungen Auf 100 Wohnungen enllallen

der Wohnungen übrige übrige
Linz Sladfregion insgesamt Linz Sladfregion insgesamt

Mit Küche 51780 21650 73430 84,47 85,67 84,82
Ohne Küche 4060 2210 6270 6,62 8,75 7,24
Mit Kachnische 5460 1410 6870 8,91 5,58 7,94

Mit Badezimmer 32080 7730 39810 52,33 30,59 45,98

Ohne Badezimmer 27840 16940 44780 45,42 67,04 51,73
And. Badegelegenheit 1380 600 1980 2,25 2,37 2,29

Abort in der Wohnung 41 440 8880 50320 67,60 35,14 58,13

auljerh. d. Wohnung 18850 9870 28720 30,75 39,06 33,17
auljerh. d. Hauses 1010 6520 7530 1,65 25,80 8,70
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region sind die Anteile der Kleinstwohnungen geringer und jene der
Mittel- und Gro~wohnungen beträchtlich grö~er.
Die Ausstattung der Wohnungen ist relativ gut (Tabelle 11). So haben
z. B. in Linz über die Hälfte der Wohnungen Badezimmer, über zwei
Drittel einen Abort in der Wohnung. Nur auf die Sfadtregion bezogen
sind die Verhältnisse etwas ungünstiger. Hier haben ein Drittel Bade-
zimmer und Abort in der Wohnung und ein Viertel der Wohnungen
den Abort au~erhalb des Hauses, was in der Kernstadt Linz ganz
selten vorkommt.
Die gro~e Wohnungsnot in Linz lie~ es als wünschenswert erscheinen,
einige Zahlen über die Wohnraumversorgung nach sozialen Schich-
ten gegliedert zu erhalten. Es zeigt sich, da~ die schon längere Zeit
in Linz wohnhaften Haushalte, insbesondere die Rentner und Pen-
sionisten, die selbständigen Landwirte, Gewerbetreibenden und
Beamten gut versorgt sind, und da~ ein verhältnismä~ig gro~er Teil
dei' Angestellten und Arbeiter, welche erst nach dem Kriege nach Linz
zuzogen, vorläufig als Untermieter oder in Notwohnungen unterge-
kommen sind. Angestellte und Beamte bevorzugen Unterkünfte als

Tabelle 12

Bewohnte Wohnungen nach der sozialen Stellung
des Wohnungsinhabers .

Soziale Stellung des
Bewohnte Normalwohnungen Auf 100 Wohnungen entfallen

übrige übrigeWohnungsinhabers Linz Sladiregion insgesamt linz Sladiregion insgesamt

Selbst. Landwirte 2690 2690 10,65 3,11
Selbst. Gewerbe-
treibende 5100 2090 7190 8,32 8,27 8,31

Beamte 8610 16.10 10220 14,05 6,37 11,81
Angestellte 13 250 2940 16190 21,62 11,63 18,70
Arbeiter 15700 9800 25500 25,61 38,78 29,46
Landarbeiter 210 210 0,83 0,24
Rentner u. Pensionisten 16 670 5400 22070 27,19 21,37 25,49

Andere 920 520 1440 1,50 2,06 1,66

Unbekannt 1050 10 1060 1,71 0,04 1,22

Zusammen 61300 25270 86570 100,00 100,00 100,00
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Untermieter, während fast drei Viertel der Bewohner von Notwoh-
nungen auf Arbeiterhaushalte entfallen.
In Linz wohnen in 100 Normalwohnungen nach sozialen Schichten
der Wohnungsinhaber gegliedert: 8 selbständige Gewerbetreibende,
14 Beamte, 22 Angestellte, 26 Arbeiter, 27 Rentner und Pensionisten
sowie 3 ohne Angabe der sozialen Schicht (Tabelle 12). In der
übrigen Stadtregion ist die Gliederung der Wohnungsinhaber ganz
anders: 8 selbständig Gewerbetreibende, 11 selbständige Landwirte,
6 Beamte, 12 Angestellte, 40 Arbeiter, 21 Rentner und Pensionisten
sowie 2 ohne Angaben. Charakteristisch ist der verhältnismä~ig
geringe Anteil der Landwirte mit 11 Prozent und der überaus gro~e
Anteil der Arbeiterhaushalte von 40 Prozent, von denen nur ein ver-
schwindend geringer Teil - nicht einmal 1 Prozent - auf Land-
arbeiter entfällt.

Tabelle 13

Bewohnte Wohnungen nach Miefzinsstufen
je Quadratmeter Nutzfläche und Bauperioden

Prozentanteil der Wohnungen, die errichtet wurden in der Periode

Monatlicher bis 1900 1900--1917 1918-1937 1938-1945 1946-1955 1956-1961 Zusammen

Mietzins je r:: r:: r:: r:: r:: r:: r::
Quadratmeter .:;; 0 .:;; 0 .:;; 0 .:;; .~ .:;; .~ .:;; 0 .:;; 0

Nutzfläche .Öl Cl Cl Cl Cl Cl .Öl

in Groschen .g " ~ .g " ~ .g " ~ .g " ~ .g " ~ .g " ~ .g " fCl- Cl- Cl- Cl- Cl- Cl- Cl-r:: 0;:] r:: .-"tl r:: .-"tl r:: .-"tl r:: .-"tl r:: .-"tl r:: .-"tl
Gi Gi ~ 0 Gi ~ 0 Gi ~ 0 Gi ~o Gi ~ 0 Gi ~ 0.D_ .D_ .D_ .D_ .D_ ..0_ ..0_

""
::::lV'J

""
:;:)V'J

""
:jV'J

""
=:::lV'J

""
=::JV'J

""
::::lV'J

""
::::lVl

unter 100 6,9 24,6 5,1 23,2 3,1 11,9 1,0 7,6 0,1 7,4 0,1 4,7 2,7 15,0
100-200 36,6 26,5 34,5 24,6 15,3 24,8 8,4 36,4 2,6 11,5 0;2 3,3 15,9 19,4
200--300 29,3 13,9 36,8 13,0 45,9 15,8 67,5 25,8 14,4 8,8 0,9 3,8 34,2 11,8
300--400 10,1 10,1 9,9 11,6 21,8 10,9 13,4 21,2 16,6 13,6 1,6 4,7 11,8 10,4
400--500 5,5 4,9 4,1 2,9 4,6 4,0 7,2 1,5 17,8 12,1 7,0 8,9 7,7 6,4
500--600 3,0 3,8 3,3 7,2 1,6 6,9 0,9 1,5 21,3 7,4 18,9 25,3 7,8 9,6
600--700 2,3 1,1 0,8 1,5 1,2 0,2 16,8 4,7 27,6 19,2 7,9 5,5
70Q-.800 0,8 0,8 1,5 1,8 1,0 0,3 4,3 2,0 28,1 9,4 6,0 2,8
800--900 1,4 1,4 1,5 1,5 0,5 1,0 0,1 3,0 1,0 2,7 10,2 5,2 2,4 2,5
900--1 000 0,6 0,3 0,2 0,3 1,0 0,1 1,0 2,0 3,1 0,9 0,9 0,7

1000-1 100 0,4 0,6 1,1 2,9 0,1 0,6 2,7 0,2 1,9 0,4 1,3
1 100 u. mehr 1,9 1,9 0,8 1,2 1,0 0,6 2,7 4,1 1,9 3,8 1,5 2,3
unbekannt 1,2 10,1 1,5 14,5 1,6 18,8 0,2 3,0 0,8 21,0 0,2 8,9 0,8 12,3

Zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Das Mietniveau kann in Linz als sehr hoch bezeichnet werden. Diese
ungünstige Situation ergibt sich vor allem daraus, da~ die Höhe der
Miete weitgehend von der Bauperiode abhängig ist und die neuesten
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Wohnungen die teuersten sind (Tabelle 13). Wohnungen, welche vor
1900 errichtet wurden, weisen eine mittlere Miete von 2.14 S je
Quadratmeter Nutzfläche auf. Die zwischen den beiden Weltkriegen
gebauten Wohnungen kosten 2.66 S je Quadratmeter Nutzfläche. Die
nach 1945 gebauten Wohnungen weisen eine mittlere Miete von
4.91 S auf und die in den letzten 5 Jöhren gebauten Wohnungen
haben eine mittlere Miete von 6.82 S. Diese mittlere Miete ist der
Medianwert und besagt, da~ die Hälfte der Wohnungen weniger,
die Hälfte mehr gekostet hat. In Wirklichkeit ergibt sich eine starke
Streuung. Auch bei den seit 1956 gebauten Wohnungen gibt es zum
Beispiel eine Kategorie mit Mietsätzen von 3S je Quadratmeter Nutz-
fläche, welche für Mandatsflüchtlinge mit billigem Baukapital errichtet
wurden, eine weitere mit 5 S je Quadratmeter Nutzfläche für Wohnun-
gen, welche Baukapital vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds erhalten

Tabelle 14

. Bewohnte Mietwohnungen nach Bauperioden und der mittleren Miete
Kernsladt Linz Obrige Sladiregion

Bauperioden Zah I der bewohnten Mittlere Zahl der bewohnten Mittlere
Mietwohnungen Miete in Mietwohnungen Miefe in

absolut in °/0 Schilling absolut in 0/0 Schilling

vor 1900 10370 22,05 2,14 3290 38,94 1,67
1900-1917 4770 10,14 2,24 590 6,98 1,64
1918-1937 5600 11,90 2,66 820 9,70 2,30
1938-1945 11300 24,01 2,59 640 7,57 2,23
1946-1955 6970 14,82 4,91 1 170 13,85 3,85
1956-1961 8030 17,08 6,82 1940 22,96 5,82

Zusammen 47040') 100,00 2,86 8450') 100,00 2,78

haben. Die Masse der nach 1956 gebauten Wohnungen kostet 7 bis
8 S und mehr je Quadratmeter Nutzfläche. Es gibt also zur gleichen
Zeit in Unz Altwohnungen, welche nach dem Mietengesetz vermietet
sind und etwa 2 S je Quadratmeter Nutzfläche kosten, Wohnungen
aus der Zwischenkriegszeit, die nach anderen gesetzlichen Bestim-

1) Ohne Wohnungen, deren Miete unbekannt war.
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mungen zu etwa 2.60 S je Quadratmeter Nutzfläche vermietet sind
und neue Wohnungen mit 6 bis 10 S je Quadratmeter Nutzfläche.
Während jedoch die meisten Städte in österreich über einen gro~en
Bestand von Altwohnungen mit niedriger Miete verfügen, entfällt in
Linz nur ein Drittel auf derartige Wohnungen. Ein weiteres Drittel der
Wohnungen wurde schon in der Periode 1946 bis 1961 gebaut und
weist sehr hohe Mieten auf.
Hingegen ist das Mietniveau in der übrigen Stadtregion niedriger,
die mittleren Mieten um etwa 20 Prozent (Tabelle 14). Die Streuung
ist jedoch ebenso gro~ wie in der Kernstadt und es gibt auch im
Ergänzungsgebiet, der Verstädterten Zone und Randzone Wohnun-
gen mit 7, 8, 9, 10 .und mehr Schilling Miete je Quadratmeter Nutz-
fläche.
Eine Miete bis 100 S monatlich ergibt sich in der Kernstadt Linz bei
26,6 Prozent der Wohnungen (Tabelle 15). Die meisten Wohnungen
(35,0 Prozent) entfielen auf die Mietzinsstufe von 100 bis 200 S. Ober
200 bis 300 S kosteten 16,9 Prozent, über 300 bis 400 S kosten 10,9

Tabelle IS

Die bewohnten Mietwohnungen nach Mietzinsstufen

Monatliche Ke,n,ladl Linz Ob,ige Sladlregion

Miete in Zahl de, in Prozent Zahl der in Prozent
Schilling Wohnungen Wohnungen

unter 100 12630 26,6 3890 40,4

100-200 16590 35,0 2190 22,7

200-300 8010 16,9 1080 11.,2

300-400 5180 10,9 730 7,6

400-500 2710 5,7 290 3,0

500-600 950 2,0 170 1,8

600-700 410 0,9 40 0,4

700-800 170 014

800-900 130 0,3 30 0,3

900-1000 120 0,2

1 000 und mehr 140 0,3 30 0,3

Unbekannt 400 0;8 1 180 12,3

Zusammen 47440 100,0 9630 100,0

73



Prozent der Mietwohnungen. Auf teure Wohnungen mit mehr als 400
Schilling 'Monatsmiete entfielen in Linz 9,8 Prozent der Mietwoh-
nungen.

In den übrigen drei Zonen der Stadtregion war die niedrigste Stufe
unter 100 S Monafsmiete sehr star.k vertreten (40,4 Prozent). Aber
auch Wohnungen mit sehr hoher Miete (400 S und darüber) waren
relativ nicht sehr viel seltener als in der Kernstadt (5,8 Prozent der
Mietwohnungen). Die Mietwohnungen spielen in den drei Zonen der
Stadtregion nicht die gro~e Rolle wie in der Kernstadt. Ein gro~er
Teil der Wohnungen, über die Hälfte, wird vom Hauseigenfümer
selbst benutzt. Von den Mietwohnungen sind viele an Verwandte
vergeben, die nicht immer eine regelrechte Miete zahlen. Hierauf
weist der verhältnismä~ig gro~e Anteil von Mietwohnungen hin,
für welche die Miete "unbekannt" war.

Die soziale Gliederung der Hauptmieter: er.gibt, da~ in der Kernstadt
Linz von den billigeren Wohnungen unter 100 S Monatsmiete 46
Prozent im Besitz von Rentnern und Pensionisten sowie 24 Prozent
im Besitz von Arbeitern sind. Auch in der nächsten Stufe von 100 bis
200 S Monatsmiete sind die Rentner mit 31 Prozent, die Arbeiter mit
26 Prozent vertreten. Die billigsten Wohnungen sind also überwie-
gend im Besitz von Rentnern, Pensionisten und Arbeitern. Aber die
Arbeiter wohnen auch in Wohnungen mit hoher Miete. Von den
teuren Wohnungen mit 400 bis 500 SMonatsmiete sind fast die Hälfte
(42 Prozent) im Besitz von Arbeitern. Vereinzelt zahlen Arbeiter auch
500 bis 700 S Miete. leider reichen die statistischen Unterlagen nicht
aus zur BeantwortUng der Frage, wie viele dieser Arbeiterhaushalte
mehrere Verdiener haben und wie weit die Ehefrauen gezwungen
sind, bei so hohen Mieten mitzuverdienen.

Dieses hohe Mietniveau der in letzter Zeit errichfeten und im Bau
befindlichen Wohnungen kann eine Stadt wie Linz, welche noch
über 16000 Wohnungen zur Behebung des quantitativen Wohnungs-
fehlbestandes so schnell wie möglich braucht, in eine schwierige
Situation bringen. Es ist kaum anzunehmen, da~ die Mehrzahl der
Wohnungsanwärter, z. B. die Untermieterhaushalte und vor allem
die Bewohner von Notwohnungen, so hohe Mieten zahlen kann. Die
soziale Struktur dieser Wohnungsanwärter lä~t keine besondere
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finanzielle Leistungsfähigkeit erkennen. Von den 16000 Wohnungs-
anwärtern entfallen in Prozent auf

Haushalte von Selbständigen
Gewerbetreibenden . . . 1

Haushalte von Beamten . . 5
Haushalte von Angestellten 22
Haushalte von Arbeitern 57
Haushalte von Rentnern und Pensionisten 14
Haushalte von anderen und ohne Angabe 1

Fast drei Viertel der Wohnungsanwärter sind somit Haushalte von
Arbeitern, Rentnern und Pensionisten.
Bisher wurden zwar auch teure Wohnungen ohne Schwierigkeiten
vermietet. Aber die soziale Struktur der Wohnungsinhaber der 6857
Wohnungen, welche in dEm 'Ierzten drei Jahren 1958/59/60 errichtet
wurden, war wesentlich anders. Es entfallen von 100 Wohnungsin-
habern auf

Haushalte von Selbständigen
Gewerbetreibenden . . . 5

Haushalte von Beamten . . 19
Haushalte von Angestellten 32
Haushalte von Arbeitern 32
Haushalte von Rentnern und Pensionisten 10
Haushalte von anderen und ohne Angabe 2

Auf Arbeiter-, Rentner- und Pensionistenhaushalte entfallen daher
nur 42 Prozent der Neubauwohnungen 1958/59/60 gegenüber 71 Pro-
zent der Wohnungsanwärter.
Eserfolgte also deutlich eine soziale Umschichtungin dem Sinne, da~
von Selbständigen Gewerbetreibenden, Beamten und Angestellten
billigere Wohnungen aufgegeben und von Arbeitern, Rentnern und
Pensionisten übernommen wurden. Ob solche soziale Umschichtun-
gen bei der Vergabe von Neubauwohnungen erwünscht oder uner-
wünscht sind, ist eine andere Frage. Ein Spielraum für soziale Um-
schichtungen ist in Linz ohnehin. kaum mehr vorhanden, weil die
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billigen Wohnungen grö~tenteils schon im Besitz von Arbeiter- und
Rentnerhaushalten sind.
Wenn anfangs darauf hingewiesen wurde, da~ die Wohnraumver-
sorgung der Linzer Bevölkerung völlig ungenügend ist, dürfte der
Beweis hierfür aus den angeführten Vergleichszahlen erbracht wor-
den sein. Zum Schlu~ soll noch eine weitere aktuelle Wohnungs-
frage behandelt werden. Die Wohnungsnot konzentriert sich in öster-
reich auf verhältnismä~ig wenige Gemeinden. Eswird immer wieder
behauptet, da~ sie nur ein Verteilungsproblem bedeute. Eine ge-
nerelle Mietenerhöhung würde genügend Wohnungen für einen Aus-
gleich von Angebot und Nachfrage verfügbar machen und auto-
matisch einen flüssigen Wohnungsmarkt herbeiführen. Eine andere
Version geht dahin, da~ es je nach Höhe derartiger Schätzungen
jetzt schon 40000 bis 70000 "leerstehende Wohnungen" in öster-
reich gäbe, die nur deshalb nicht vermietet werden, weil viel zu hohe
Investitionsablösen oder Mieten gefordert werden.
Die amtliche Statistik kann zu diesen beiden Thesen nicht Stellung
nehmen, weil ihr ein Urteil hier nicht zusteht. Was man aber erwarten
kann, sind Zahlen über die leerstehenden Wohnungen.
Eine direkte Frage nach leerstehenden Wohnungen wurde im Er-
hebungsbogen für die Häuser- und Wohnungszählung vom 21. März
1961nicht gestellt. Esergibt sichaber durch den Vergleich der Zahlen
der Haushalte (nach der Volkszählung) und der Normalwohnungen,
ob mehr Wohnungen als Haushalte in einer Gemeinde vorhanden
sind oder nicht. Eine Saldierung der Zahl der Haushalte und Normal-
wohnungen ergibt entweder ein Wohnungsdefizit oder einen Woh-
nungsüberschu~. Auf die Problematik eines solchen Wohnungsüber-
schussessoll hier nicht eingegangen werden.
Eine andere Methode besteht darin, die Personenzahl aller Haus-
haltslisten der Volkszählung auf Erhebungsbogen der Häuser- und
Wohnungszählung zu übertragen. Das geschieht im österreichischen
Statistischen Zentralamt im Zuge der Aufbereitung und TabelIierung
der Volkszählung und Häuser- und Wohnungszählung, um die Be-
wohnerzahl der Wohnungen auszählen zu können. Bei dieser Ober-
tragung der Haushalte ergeben sich Normalwohnungen, für welche
keine Haushaltsliste vorhanden ist. SolcheWohnungen sind am Stich-
tag ohne Bewohner gewesen. Ob der Wohnungsinhaber zufällig
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längere Zeit abwesend oder ob die Wohnung unbewohnt oder leer-
stehend war und welche Gründe diesen Zustand verursacht haben,
ist aus dem Erhebungsbogen der Häuser- und Wohnungszählung
leider nicht ersichtlich. Der Grund des leerstehens ist jedoch au~er-
ordentlich wichtig, weil sich nur unter Verwendung derartiger An-
gaben erkennen lä~t, ob eine Wohnung zum bereinigten leerwoh-
nungsbestand gehört oder nicht. Eine klare Trennung zwischen dem
unbereinigten und bereinigten leerwohnungsbestand ist unbedingt
erforderlich, wenn Trugschlüsse schlimmster Art vermieden werden
sollen. Zu einem bereinigten leerwohnungsbestand gehören, negativ
ausgedrückt, keine Wohnungen, die baupolizeilich gesperrt, wegen
unmittelbar bevorstehenden Abbruches nicht mehr vermietet, bereits
vermietet aber noch nicht bezogen sind usw. Positiv ausgedrückt, ge-
hören zum bereinigten leerwohnungsbestand nur solche Wohnungen,
die sofort verfügbar sind, z. B. Mietwohnungen oder zum Verkauf ge-
stellte Einfamilienhäuser.
Bei wohnungsstatistischen Erhebungen ergaben sich schon mehrfach
mit unbereinigten leerwohnungsziffern schlechte Erfahrungen. Als
Ergebnis einer Wohnungszähfung im Jahre 1927 waren trotz streng-
ster Bewirtschaftung der Wohnungen und grö~ter Wohnungsnot meh-
rere hundert "Ieerstehende Wohnungen" ausgewiesen worden, was
niemand erwartet hatte. Die Nachprüfung ergab, da~ keine einzige
dieser Wohnungen sofort verfügbar gewesen ist, da~ sie vom Woh-
nungsamt schonerfa~t und zum grö~ten Teil bereits vergeben wurden,
aber die neuen Mieter noch nicht eingezogen waren.
Es war vorauszusehen, da~ sich bei der Wohnungszählung 1961 in
Linz eine ähnliche Situation ergeben würde und trotz grö~ter Woh-
nungsnot ein "leerwohnungsbestand " aufscheint. leerstehende
Wohnungen fordern bei gro~er Wohnungsnot die heftigste Kritik
der öffentlichen Meinung heraus. Es mu~te deshalb Sorge getragen
werden, da~ die Zahl der leerstehenden Wohnungen nach dem Grund
des leerstehens gegliedert und eine bereinigte leerwohnungszahl
berechnet werden konnte. Das ist in Linz geschehen, und zwar als
Totalerhebung. Im Zuge der Kontrolle der Haushaltslisten und Erhe-
bungsbogen der Häuser- und Wohnungszählung wurden jene Woh-
nungen ermittelt, für welche keine Haushaltsliste vorhanden war.
Eine sofortige Nachprüfung an Ort und Stelle durch Erhebungsorgane
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führte zu folgenden Ergebnissen: Noch nicht bezogene Neubauwoh-
nungen, die schon vermietet sind 111; Besitzer- bzw. Mieterwechsel
218 Wohnungen; zeitweise bewohnte Wohnungen, Sommerwohnun-
gen 140; Haushalt längere Zeit abwesend wegen Spitalsaufenthalt,
Präsenzdienst und anderen Gründen 101; zweckentfremdete Woh-
nungen 58; polizeilich gesperrt, bevorstehender Abbruch oder Um-
bau 88; Personalwohnungen 52; keine selbständige Wohnung mehr,
sondern ein Teil einer anderen Wohnung 43; vorübergehend leer-
stehende Hausbesitzerwohnungen 38; Wohnungsreserve des Magi-
strates für Delogierungsfälle 12; sofort verfügbare Wohnungen nur
151- Der unbereinigte Leerwohnungsbestand von 876 Wohnungen
verringerte sich also auf einen bereinigten Leerwohnungsbestand
von 15 sofort verfügbaren. Wohnungen. Es mu~ hinzugefügt werden,
da~ diese 15 Wohnungen, Kleinstwohnungen mit 1 bis 2 Räumen,
in so schlechtemZustand und derart entlegen waren, da~ sie niemand
nehmen wollte.
Die Bereinigung des Leerwohnungsbestandes erfolgte jedoch nicht
nur in Linz, sondern auch in den 34 Gemeinden der Linzer Stadt-
region. Es waren am Stichtag unbewohnt bzw. leerstehend aus fol-
genden Gründen: Noch nicht bezogene, aber bereits vermietete Neu-
bauwohnungen 80; Besitzer- oder Mieterwechsel 200; zeitweise be-
wohnte Wohnungen, Sommerwohnungen 340; Haushaltsvorstand län-
gere Zeit abwesend 170; Zweckentfremdung 50; baupolizeilich ge-
sperrt, bevorstehender Abbruch oder Umbau 20; vorübergehend
leerstehende Hausbesitzerwohnungen 10; Personal- und Landarbei-
terwohnungen 120 und sofort verfügbare - keine einzige Wohnung I
Gesamtergebnis: Unbereinigter Leerwohnungsbestand 1 120 Woh-
nungen, bereinigter Leerwohnungsbestand Null.
Man könnte bei der einen oder anderen Gruppe verschiedener
Meinung darüber sein, ob diese Wohnungen noch zum bereinigten
Leerwohnungsbestand gehören oder nicht. Grö~ere Änderungen
würden sich dabei kaum ergeben, weil in dem unbereinigten Leer-
wohnungsbestand keine nennenswerten Wohnungsreserven versteckt
sein können. Auch eine rigorose Auskämmung des unbereinigten
Leerwohnungsbestandes könnte am Wohnungsdefizit nicht viel
ändern. Aber selbst wenn kein Wohnurigsdefizit vorhanden wäre,
würde eine Leerwohnungsquote von 1 Prozent in Linznoch lang,e
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nicht den Schwellenwert von 3 Prozent leerstehender Wohnungen
erreichen, welcher für c einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt erfor-
derlich ist, bei welchem also Wohnungen in der verlangten Grö~e,
Ausstattung, Lage und Miethöhe verfügbar sind.
Aber auch für die übrige Stadtregion ist der unbereinigte und be-
reinigte Leerwohnungsbestand lehrreich, ergibt sich doch auch hier
trotz gro~er Wohnungsnot bei einer globalen Leerwohnungsquote
von etwa 4 Prozent des Wohnungsbestandes ein relativ hoher un-
bereinigter Leerwohnungsbestand, aber ebenfalls keine einzige
sofort verfügbare Wohnung. Auf die weitere 'Problematik, die sich
daraus ergibt, da~ die Stadtregion von 35 Gemeinden mit ganz ver-
schiedenenWohnungsverhöltnissen gebildet wird, kann hier nicht ein-
gegangen werden. Eswar nur der Nachweis zu erbringen, da~ der
unbereinigte Leerwohnungsbestand nicht als Indikator zur Beurteilung
der Wohnungssituation geeignet ist.
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V. BEV ÖL KERUN G 5 5 TAN D

1. Volkszählungsergebnisse

Stadtteile I 1890 I 1900 I 1910 I 1923 I 1934 I 1939 I 1951 I 1961

Innenstadt 43245 48 934 148 046 53883 48 1241 50 494 50920 47741
Waldegg 2078 3793 6639 7278 9164 9700 29332 36578
Lustenau 2362 6064 9512 13924 21561 22156 28218 29606
St. Peler 1313 2003 2939 3159 3353 4873 4793 2652
Kleinmünchen 3036 4263 5089 6449 7973 13382 29140 33626
Ebelsberg 2359 2575 2553 2866 3138 4426 6350 6324
Ur/ohr 8289 12813 15588 15818 17141 17365 30262 31443
Pöstlingberg 988 1170 1425 1570 1654 1973

1
2203 2949

St.Magdalena 1459 1787 2474 2513 3230 3808 3467 5059
Zusammen
jeweiliges
Stadtgebiet 47685 58791 678171) 107460 108970 128177 184685 195978

jetziges
Stadtgebiet 65129 83402 97885 102081 115338 128177 184685 195978

1) Einsc!llie~lic!l 3620 Mann Militör, deren Verteilung auf die Stadtteile unbekannt ist.

2. Fortschreibung .des Bevölkerungsstandes

I

Wahn-

I I
Wahn- IJahre bevölkerung Geburten- I wande~ungs-I Gesamt- bevölkerung

am Jahres- übersc!lu~ gewinn zunahme am Jahres-
anfang ende

1946 175196 + 1 528 + 596 + 2124 177 320
1947 177 320 + 1 758 + 890 + 2648 179968
1948 179968 + 1 575 + 435 + 2010 181 978
1949 181 978 + 1 067 + 4625 + 5692 187670
1950 187670 + 812 - 2214 - 1402 186268
1951 1841821) + 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
1958 187780 + 812 - 57 + 755 188535
1959 188535 + 954 + 2529 + 3483 192018
1960 192018 + 907 + 1470 + 2377 194395
1961 I 1959541) + 1 053 + 1217 + 2270 198224

1) Karrektur auf Grund des Valkszöhlungsergebnisses.
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3. Die Wohnbevölkerung nach Statistischen Bezirken
Statistische Bezirke I 1957 I 1959 I 19611)

1 Allsladlvieriel J 6079 5747 5624
2 Ralhausvierlel 8513 8701 8777
3 Kaplanhofvierlel 8853 9237 8920
4 Neusladlvierlel 10117 9314 9201
5 Volksgarlenvierlel 11285 11250 10761
6 Römerberg-Margarelhen 4571 4557 4458

Innensladl 49418 I 48806 I 47741

7 Freinberg 988 954 I 690
8 Froschberg 6852 7980 7864
9 Keferfeld 3116 3266 3399
10 Bindermichl 8260 8709 8685
11 SpalIerhof 3600 4137 4686
12 Wankmüllerhofvierlel 4560 4062 4304
13 Andreas-Hofer-Plalz-Vierlel 4634 5075 6950

Waldegg 32010 I 34183 I 36578,

14 Markarlvierlel 7023

I
9296 I 9786

15 Franckvierlel 16263 16476 15649
16 Hafenvierlei 4545 3743 4171

Luslenau 27831 I 29515 I 29606

17 SI. Peler 3071 I 1968 I 2652

18 Neue Weil 3036 3436 I 3392
19 Scharlinz 4443 3289 4100
20 Bergern 2053 2451 2575
21 Neue Heimal 8945 9772 9665
22 Wegscheid 629 1084 1 138
23 Schörgenhub 1843

I
3056 3079

24 Kleinmünchen 10088 9426 9677
Kleinmünchen 31037 I 32514 I 33626

25 Ebelsberg 6379 I 6118 I 6324

26 AII-Urfahr 7684 7382 7132
27 Heilham 3854 3540 3361
28 Harlmayrsiedlung 5791 7606 7642
29 Harbachsiedlung 4504 4436 4440
30 Karlhofsiedlung 3898 4036 4003
31 Auberg 5266 4831 4865

Urfahr 30997 I 31831 I 31443

32 Pöstlingberg 1031 I 1189 I 1182
33 Bachl-Gründberg 1492 1589 1767

Pöstlingberg 2523 I 2778 I 2949

34 SI. Magdalena 2779 I
2679

I
2722

35 Kalzbach 1225 1 237 1329
36 Elmberg 510 978 1008

SI. Magdalena 4514 I 4894 I 5059

Linz, insgesaml: 187780 I 192607 I 195978
1) Endgültige Ergebnisse der Volkszählung vom 21. März 1961.
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VI. BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG

1. Allgemeiner Überblick
Die Bewegung der Bevölkerung war günstig. Die Eheschlie~ungsziffer
blieb auf einem hohen Stand von 9,3 Eheschlie~ungen auf 1 000 Ein-
wohner. Die Geburtenziffer ging unerheblich von 15,3 (Vorjahr) auf
15,1 Lebendgeborene auf 1 000 Einwohner zurück. Die Sterbeziffer
sank gegenüber dem Vorjahr von 10,6 auf 9,8 Gestorbene auf
1 000 Einwohner. Der Geburtenüberschu~ erhöhte sich seit 1951 von
Jahr zu Jahr.

~; Natürliche Bevölkerungsbewegung

Eheschlie~ungen Lebendgebo,ene Gesto,bene Geburten-
Mittlere Oberschu~

Jahre Wohnbe-
völke,un~ über- I Einw. über- Iout 1000 über- Iauf 1000 über- Iauf 1000

haupt auf 1000 haupt Einw. haupt Einw. haupt Einw.

1946 1762581 2752 15,6 3419 19,4 1891 10,7 1S~ I 8,7

1947 178644 2566 14,4 3752 21,0 1994 11,2 1758 9,8

1948 180973 2526 14,0 3500 19,3 1925 10,6 1575 8,7

1949 184587 2312 12,5 3043 16,5 1976 10,7 1067 5,8

1950 186969 2158 11,5 2711 14,5 1899 10,2 812 4,3

1951 184843 2227 12,0 2456 13,3 1859 .10,1 597 3,2

1952 185258 2027 10,9 2375 12,8 1717 9,3 658 3,6

1953 185015 1784 9,6 2415 13,0 1739 9,4 676 3,7

1954 185375 1695 9,1 2302 12,4 1664 9,0 638 3,4

1955 185888 1827 9,8 2435 13,1 1754 9,4 681 3,7

1956 186267 1815 9,7 2589 13,9 1868 10,0 721 3,9

1957 187135 1661 8,9 2731 14,6 1854 9,9 877 4,7

1958 188072 1748 9,3 2657 14,1 1845 9,8 812 4,3

1959 190276 1751 9,2 2966 15,6 2012 10,6 954 5,0

1960 193206 1860 9,6 2959 15,3 2052 10,6 907 4,7

1961 r972151 1842 9,3 2982 15,1 1929 9,8 I 1053 5,3
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3. Eheschlie~ungen nach dem bisherigen Wohnsitz

I Bisheriger Wohnsitz der Frau

IBisheriger Wohnsitz

I I Zusammen
des Mannes Linz übriges Auslandösterreich

Linz 1483 355 4 1842
Obriges österreich 193 67 - 260
Ausland 16 2 6 24

Zusammen 1692 I 424 I 10 I 2126

4. Eheschlie~ungennach dem Familienstand
Ledige Männer mit Verwitwete Männer mit Geschiedene Männer mit

Jahre ledig I. verw. I gesch. ledig I verw. I gesch. ledig I verw. I gaselt. Zus.

Frauen Frauen Frauen

Absolute Zahlen

1958 1276 I 27 82 I 55 16 23 151 30 88 1748
1959 1338 20 62 33 19 15 151 26 87 1751
1960 1408 14 82 I 52 20 16 146 20 102 1860
1961 1418 18 70 37 21 25 133 24 96 1842.

Prozentzillern

1958 73,0 1,6 4,7 3,2 0,9 1,3 8,6 1,7 I 5,0 100,0
1959 76,4 1,1 3,5 1,9 1,1 0,9 8,6 1,5 5,0 100,0
1960 75,7 0,7 4,4 2,8 1,1 0,9 7,8 1,1 I 5,5 100,0
1961 77,0 1,0 3,8 2,0 1,1 1,4 7,2 1,3 5,2 100,0

5. Eheschlie~ungen nach der Konfession
Konfession des Mannes

Konfession der Frau
Röm.-I E I AIt- IIsraeli!. I ohne Iandere Ikath. vang. kath. Konf. Kont. Zus.

Römisch-katholisch 1489 86 5 - 81 10 1 671
Evangelisch 78 30 - - 9 1 118
Altkatholisch 1 - - - 1 - 2
Israelitisch - - - - - - -
Ohne Konfession 22 1 - 1 14 - 38
Andere Konfessionen 2 1 - - 3 7 13

Zusammen 1592
1

118
1

51 1 I 108
1

1811842
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6. Eheschlie~ungen nach dem Altersunterschied der Ehegatten

Die Frau ist um ... Jahre jünger Die Frau ist um ... Jahre älter

Jahre
15und110-1515-10 I 1-510-1 0-1 1'-5 15-10 1'0-151'~~h~

Zu,.
mehr

I Absolute Zahlen

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 I 69 11 3 1661
1958 79 159 413 631 120 87 180 61 16 2 1748
1959 76 141 426 667 125 91 169 48 6 2 1751
1960 77 166 400 709 153 97 188 51 14 5 1860, 1961 81 120 394 701 190 112 186 44 14 - 1842

Prozentziffern

1953 4,6 7,7 22,0 33,6 9,0 5,7 12,2 4,3 0,8 0,1 100,0
1954 4r9 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 7r2 20,0 37,2 7,3 5,9 12,7 4rl 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
1958 4,5 9,1 23,6 36,1 6,9 5,0 10,3 3,5 0,9 0,1 100,0
1959 4,3 8,1 24,3 38,1 7,1 5,2 9,7 2,7 0,4 0,1 100,0
1960 4,2 8,9 21,5 38,1 8,2 5,2 10,1 2,7 0,8 0,3 100,0
1961 4,4 6,5 21,4 38,0 10,3 6,1 10,1 2,4 0,8 - 100,0

7. Eheschlie~ungen nach dem Alter der Ehegatten

Alter de, Alter der Frau in Jahren
Mannes

u2~er/20/24125/29130/34135/39140/44145/49150/54155/59160/64I'::;~rIin Jahren Zu,.

unter 20 46 15 - - - - -I - - - - 61
20-24 255 424 45 5 3 - 11 - - - - 732
25-29 66 252 126 30 8 3 - - - - 485
30-34 16 82 60 39 10 5 - - - - 213
35-39 3 26 28 18 12 9 1 - - - - 97
40-44 1 4 8 16 16 9 7 - - - - 61
45-49 1 4 3 4 17 10 8 4 1 - - 52
50-54 - 3 2 3 11 8 11 3 5 1 - 47
55-59 - - 1 1 7 7 10 10 7 3 - 46
60-64 - - - - - 4 10 6 7 3 2 32

65 und mehr - - - - 3 -I 3 5 5 - - 16

Zus. 3881810 127311161 871 55 I 51 1 28 I 25 1 71 21 1842
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8. Lebend. und Totgeborene nach dem Alter der Mutter

Jahre 115-18118-20 120-25 125-30 130-35 135-40 140-45 I über I Aller I Zu••
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Ja4~re k~~~i

Ehelich

1952 22 107 559 719 442 159 59 5 3 2075
1953 5 105 582 721 472 152 45 8 2 2092
1954 18 65 530 637 536 149 62 3 - 2000
1955 25 95 516 665 568 176 72 5 1 2123
1956 .34 104 557 710 573 225 57 5 - 2265
1957 36 144 591 685 587 297 54 4 - 2398
1958 37 172 618 657 507 297 45 7 - 2340
1959 46 205 728 726 490 349 44 1 - 2589
1960 35 194 735 675 525 302 67 5 - 2538
1961 45 201 915 646 433 278 59 5 - 2582

Unehelich

1952 15 61 126 84 45 24 10 - - 365
1953 29 61 132 64 48 19 10 - - 363
1954 21 51 113 75 56 21 10 - - 347
1955 20 58 120 69 52 21 10 3 - 353
1956 251) 55 140 54 63 24 13 1 - 375
1957 432) 58 117 57 54 38 10 1 - 378
1958 393) 87 97 61 40 34 .13 - - 371
1959 474) .101 136 51 46 28 5 - - 414
1960 50 103 161 69 30 43 7 - - 463
1961 533) 81 156 55 37 28 13 - - 423

Uberhaupt

1952 37 168 685 803 487 183 69 5 3 2440
1953 34 166 714 785 520 171 55 8 2 2455
1954 39 116 643 712 592 170 72 3 - 2347
1955 45 153 636 734 620 197 82 8 1 2476
\956 59 159 697 764 636 249 70 6 - 2640
1957 79 202 708 742 641 335 64 5 - 2776
1958 76 259 715 718 547 331 58 7 - 2711
1959 93 306 864 777 536 377 49 1 - 3003
1960 85 297 896 744 555 345 74 5 - 3001
1961 98 282 1071 701 470 306 72 5 - 3005,
1) Darunter drei Müller im Aller von 14 Jahren. 2) Darunter eine Muller im Aller von 13
und eine Muller im Aller von 14 Jahren. ') Darunter eine Muller im Aller von 14 Jahren.
') Darunter Zwillinge, Muffer 14 Jahre.
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9. Alter der Mutter und Ordnungszahl der ehelich GeborenenI Alter der
Das Kind war in der bestehenden Ehe das .... Kind

MuHer I I I I I I I I 1'0. u., unbe- Zus.
in Jahren 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. weit. kannt

15-18 40 5 - - - - - - - - - 45

18-20 155 40 3 - - - - - - - - 198

20-25 535 280 74 13 5 1 - - - - - 908

25-30 233 245 105 34 14 4 3 2 1 - - 641

30-35 100 146 97 41 19 13 7 1 3 1 - 428

35-40 50 84 73 38 9 11 4 2 1 4 - 276
;,,"",

40-45 13 10 12 12 3 2 3 1 1 1 - 58

über 45 - - 2 1 - - 2 - - - - 5

unbekannt - - - - - - - - - - - -

Zus. 1126
1
810

1
366

1
139

1
50
1

31
1

19
1 61 61 61 -12559

'Bei Zwillingsgeburten wurde nur das zuletzt geborene Kind gezählt.

10. Lebend. und Totgeborene nach Legitimität und Geschlecht

Lebendgeborene Totgeborene

Jahre Ober-
h1'ml un-Imänn-I weib-I h I'ml un- Imänn-I weib-I haupte e I ehelim lim lim zus. e e I ehelim /im lim zus.

1952 2025 350 1254 1121 2375 50 15 44 21 65 2440
1953 2063 352 1242 1 173 2415 29 11 23 17 40 2455
1954 1963 339 1170 1132 2302 37 8 22 23 45 2347
1955 2091 344 1242 1193 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
1958 2300 357 1392 1265 2657 40 14 29 25 54 2711
1959 2557 409 1482 1484 2966 32 5 12 25 37 3003

" 1960 2502 457 1507 1452 2959 36 6 18 24 42 3001 I
,1,' 1961 12562 420 1510 1472 2982 20 3 15 I 8 23 3005'.



11. Gestorbene nach Alter und Familienstand

I Ledig I Verheiratel I Verwitwet IGesehieden I Insgesaml
Alter männ-Iweib- männ-Iweib- männ-Iweib- männ-Iweib- männ-Iweib-I

lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh lieh zus.

Unter 1 Jahr 51 33 - - - - - - 51 33 84
1 2 3 - - - - - - 2 3 5

2- 4 4 2 - - - - - - 4 2 6
5- 9 1 - - - - - - - 1 - 1

I 10-14 - - - - - - - - - - -

15-19 8 1 - - - - - - 8 1 9
20-29 19 - 3 7 - - - 1 22 8 30
30-39 9 6 24 9 - 1 3 1 36 17 53
40-49 5 8 35 20 - 3 7 4 47 35 82
50-59 23 10 132 38 5 29 14 9 174 86 260
60-69 16 30 224 85 24 73 16 11 280 199 479

70 und mehr 20 66 262 57 131 355 17 12 430 490 920

Zusammen 15811591680 12161160 1461 \ 57\ 3811 0551874 11 929

11. Gestorbene nach der Konfession und nach Stadtteilen

Konfession Ilnnen_\wald_ILusten-1 St. IKlein-IEbels-1 Ipöstl'-I St. Istadt egg au Peter müneh. berg Ur/ahr berg Magd. Zus.

Röm.-kath. 527 376 233 8 198 53 222 8 41 1666
Evangelisch 38 23 24 1 10 1 7 - 3 107
Altkatholisch 4 5 3 - - - 1 1 - 14
Israelitisch - - - - - - - - - -

Ohne Konfession 49 25 24 1 11 1 14 - - 125
And. Konfessionen 7 1 2 - 4 - 2 - 1 17

Zusammen 625 1430 12~6\ 10 1223\ 55\246\ 9 \ 4511929

87



13. Gestorbene nach Todesursachen
Todesursachen I Aller in Jahren I Zusammen

nam dem internationalen
0-1 1,_,41,5_59160 u. m~nn-IW:ib-1 über-Todesursachenverzeichnis 1955 mehr I,ch lich haupt

000 Tuberkulose der Atmungs-
organe mit Staublungen-
erkrankungen .- - 1 - 1 - 1

010 Tuberkulose der Atmungs-
organe - - 18 17 24 11 35

023 Tuberkulose des Gehirns,
Rückenmarks und der Nerven - - 1 - - 1 1

024 Miliartuberkulose - - 1 3 2 2 4
031 Darm-, Bauchfell- u. Mesen-

terialdrüsentuberkulose - - 1 - - 1 1
032 Tuberkulose der Knochen

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

systems - - 2 - 1 1 2
039 Tuberkulose sonst. Organe

und Skrofulose - - - 1 1 - 1
053 Aortenaneurysma - - 1 2 2 1 3
054 Tabes dorsalis - - - 1 1 - 1
055 Progressive Paralyse - - - 2 1 1 2
059 Andere und n. n. bez. For-

11men der Syphilis - - - 7 6 7
201 Bösartige Neubildungen der

Lippe - - 1 - 1 - 1
202 Bösartige Neubildungen der

Zunge - - 1 1 - 2 2
209 Bösartige Neubildungen der

Mund- und Rachenhöhle,
und and. n. n. bez. Sitzes - - - 5 5 - 5

211 Bösartige Neubildungen der
Speiseröhre - - - 1 1 - 1

212 Bösartige Neubildungen des
Magens - - 17 61 41 37 78

214 Bösartige Neubildungen des
Dickdarms - - 4 26 16 14 30

215 Bösartige Neubildungen des
Mastdarms - - 2 12 8 6 14

216 Bösartige Neubildungen der
Gallenwege und Leber - - 4 15 7 12 19

217 Bösartige Neubildungen der
Leber (sekund. u. n. n. bez.) - - - 4 4 - 4

218 Bösartige Neubildungen der
Bauchspeicheldrüse - - 5 19 12 12 24

.
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Noch: 13. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren I Zusammen
nach dem internationalen 60 u. männ- weib- über-

Todesursachenverzeichnis 1955 0-1 11-14115-591 mehr lich llich Ihaupt

222 Bösartige Neubildungen
des Kehlkopfes - - 2 5 6 1 7

223 Bösartige Neubildungen der
Luftröhre, der Bronchien
und der Lunge - - 19 62 72 9 81

224 Bösartige Neubildungen des
MitteIlelIes .- - 1 - - 1 1

231 Bösartige Neubildungen
der Brustdrüse - - 13 12 - 25 25

232 Bösartige Neubildungen
des Gebärmutterhalses - - 4 - - 4 4

233 Bösartige Neubildungen
der Gebärmutter - - 8 13 - 21 21

235 Bösartige Neubildungen der
Eierstöcke u. and. n. n. bez.
weib!. Geschlechtsorgane - - 3 13 - 16 16

236 Bösartige Neubildungen der
Prostata - - 1 18 19 - 19

237 Bösartige Neubildungen des
Hodens - - 2 - 2 - 2

239 Bösartige Neubildungen der
Niere, der Harnblase und
and. Harnorgane - - 3 15 16 2 18

241 Bösartige Neubildungen der
Haut - - - 2 2 - 2

242 Bösartige Neubiidungen des
Gehirns und anderer Teile
des Nervensystems - - 8 2 6 4 10

243 Bösarlige Neubildungen der
Schilddrüse - - 1 3 1 .3 4

244 Bösartige Neubildungen
sonstiger endokr. Drüsen - - 1 1 - 2 2

245 Bösartige Neubildungen der
Knochen einsch!. Kieferknochen - -- I 4 5 - 5

249 Bösartige Neubildungen
sonstigen u. n. n. bez. Sitzes - - 2 3 3 2 5

251 Lymphosarkom und I
Retikulosarkom - - - 1 1 - 1

252 Lymphogranulomatose - - 5 3 5 3 8
253 Leukämie und Aleukämie - 1 7 3 7 4 11
259 Sonstige Neubildungen der

Iympha!. u. blutbild. Organe - - - 1 1 - 1
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Noch: 13. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Aller in Jahren I Zusammen
nach dem internationalen

60 u. männ~ weib- über ..Todesursachenverzeichnis 1955 0-1 11-14115-591 mehr lich I'ich Ihaupt

264 Gutart. Neubildungen des
Gehirns u. a. Teile des
Nervensystems - - 1 - - 1 1

269 Gutart. Neubildungen and.
u. n. n. bez. Organe (aus-
schlie~lich Nasenpolyp 571) - - - 1 1 - 1

301 Asthma bronchiale - - - 5 2 3 5
331 Diabetes mellitus - - 13 48 18 43 61
359 Sonstige Stoffwechsel-

krankheiten - - - 1 1 - 1
365 Alkoholismus - - 2 4 4 2 6
371 Gehirnblutung und sonstige

Gefä~störungen des Zentral-
20 242 117 145 262nervensystems - -

372 Geh irnarleriosklerose - - 1 20 10 11 21
381 Hir~hautentzündung au~er

durch Meningokokken und
Tuberkelbazillen - - 1 2 1 2 3

382 Nichtübertragbare Gehirn-
entzündung (Encephalitis) - 1 - 2 1 2 3

383 Multiple Sklerose - - 4 1 2 3 5
384 Sonst. entzünd!. Krankheiten

des Zentralnervensystems - - 1 - 1 - 1
385 Epilepsie - - 2 - 1 1 2
389 Sonstige Krankheiten des

Zentralnervensystems - - 2 5 4 3 7
421 Chronische rheumatische

Erkrankungen d. Herzklappen
und Herzinnenhaut - - 1 - 1 - 1

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

433 Akute, subakute, nicht-
rheumatische Herzbeutel-
erkrankungen - - - 2 2 - 2

441 Herzfunktionsstörungen jeder
Art, Herzblock - - 2 1 1 2 3

451 Chronische nichtrheumatische
Erkrankungen d. Herzklappen
und der Herzinnenhaut - - 5 12 8 9 17

452 Chronische nichtrheumatische
Erkrankungen d. Herzmuskels - - 19 137 72 84 156
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Noch: 13. Gestorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren Zusammen

natb dem internationalen
0-1 11-14115-591~eh;

männ-I weib-' haupf
Todesursachenverzeichnis 1955 lich lich über-

455 Erkrankungen der Herzkranz-
gefäf}e - - 60 203 166 97 263

459 Sonstige u. n. n. bez. Er-
krankungen des Herzens - - 3 1 1 3 4

461 HyperIonie mit, Herzerkran-
kung - - 5 26 14 17 31

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

481 Allgemeine Arleriosklerose - - - 48 23 25 48

482 Aorlenaneurysma (ausschI.
bei Syphilis 053) - - 2 2 2 2 4

483 Arlerielle Embolie und
Thrombose - - 1 2 2 1 3

489 Sonst. Krankh. d. Arterien - - 1 3 2 2 4

491 Lungenembolie, Lungen-
thrombose u. Lungeninfarkt - - 6 23 14 15 29

495 Sonstige Erkrankungen der
Venen - - 1 3 4 - 4

501 Akute Mandelentzündung 1 - - - 1 - 1

511 Sonstige akute Infektionen
der oberen Luftwege - 1 - 2 2 1 3

521 Virus-Grippe - - - 5 1 4 5

531 Lobärpneumonie der Perso-
nen im Alter von 4 Wochen
und darüber 5 2 6 45 26 32 58

533 Bronchopneumonie der Per-
sonen von 4 Wochen und
darüber 4 - - 7 7 4 11

541 Akute Bronchitis 1 - - - 1 - 1

549 ehron. u. n. n. bez. Bron-
chitis - - 1 5 5 1 6

552 Lungenabszef} - - 1 - 1 - 1

561 Pleuritis - - - 1 1 - 1

574 Bronchiektasie - - - 2 1 1 2

579 Andere Kra;'kheiten der
Atmungsorgane - - - 1 1 - 1

602 Sonstige Krankheiten der
Mundhöhle und der Speise-
röhre - - - 1 - 1 1

611 Magengeschwür - - 3 2 4 1 5

612 Zwölfli ngerdarmgeschwü r - - 4 7 6 5 11
632 Akute u. n. n. bez. Blind-

darmentzündung mit Bauch-
fellentzündung - - 1 7 4 4 8
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Noch: 13. Geslorbene nach Todesursachen

Todesursachen I Aller in Jahren I Zusammen
nach dem inlernationalen 60 u. männ- weib. über-Todesursachenverzeichnis 1955 0-1 11-14115-591 mehr lich llich IhauPI

641 Unterleibsbruch mit u. ohne I
Einklemmung - - 1 4 1 4 5

651 Darmverschlu~ ohne Angabe
einer Hernie - - 1 5 2 4 6

661 Entzünd!. Darmkrankheiten
der Personen im Alter von
vier Wochen und darüber 3 - 2 3 4 4 8

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

671 Akute u. subakute gelbe
leberatrophie - - 31 4 5 2 7

672 leberzirrhose - - 14 29 33 10 43
679 Andere Krankheiten der

leber > - - - 1 - 1 1
681 Gallensteine - - 2 7 3 6 9
682 Ga Ilenblasenentzü ndu ng - - - 5 2 3 5
691 Krankheiten des Pankreas - 1 1 1 1 2 3
701 Akute Nephritis (Nieren-

entzündung) - - - 1 - 1 1
702 Chronische Nephritis - 1 6 5 5 7 12
703 Sonst. Formen der Nephritis - - 1 1 2 - 2
704 Nephrose - - 3 2 1 4 5
705 Andere Nierensklerose - - 2 14 10 6 16
711 Infektionen der Niere - - -- I - 1 1
712 Steine des Harnapparates

und deren Folgen - - - 2 - 2 2
719 Sonst. Krankh. d. Harnorgane - - - 1 - 1 1
721 Prostata-Hypertrophie - - - 16 16 - 16
729 Andere Krankheiten der

männl. Geschlechtsorgane - - 1 - 1 - 1
759 Sonstige Komplikationen in

der Schwangerschaft - - 1 - - 1 1
762 Fehlgeburt mit Sepsis - - 2 - - 2 2
801 Entzündliche u. degenerative

Gelenke"rkrankungen - - - 1 - 1 1
821 Osteomyelitis (Knochen-

markentzündung) und
Periostitis (Knochenhautentz.) - - 1 2 2 1 3

822 Deformitäten von Rumpf und
Gliedma~en - - - 1 - 1 1

839 Osteomyelitis und Periostitis - - 1 - - 1 1
831 Spina bifida u. Meningozele 2 - - - - 2 2
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Noch: 13. Gestorbene nach Todesursachen

Todes'ursachen I Aller in Jahren I Zusammen
nach dem internationalen 60 u. männ- weib. über-

Todesursachenverzeichnis 1955 0-1 1'-14115-59\ mehr lich Ilich Ihaupt
832 Angeborener Wasserkopf 1 1 - - 1 1 2

834 Angeb. Mi~bild. des Kreis-
laufsystems 12 - - - 8 4 12

836 Angeb. Mi~bild. der Ver-
dauungsorgane 3 - - - 1 2 3

839 Alle anderen angeborenen
Mi~bildungen 7 - - - 4 3 7

841 Geburtenverletzungen der
Neugeborenen 24 - - - 14 10 24

842 Asphyxie während und nach
der Geburt 1 - - - 1 - 1

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

846 Erythroblastose der
Neugeborenen 2 - - - 1 1 2

847 ehron. Ernährungsstörungen
bei unter einem Jahr alten
Neugeborenen 1 - - - 1 - 1

849 Sonst. Krankh. d. frühesten

~IKindheit - - - 4 2 6

851 Angeb. Leben~schwäche - - - 1 - 1

852 Frühgeburt 7 - - - 4 3 7

865 Andere Anämien - - 2 5 2 5 7

869 Andere Krankheiten des
Blutes und der blutbilden-
den Organe - - - 1 - 1 1

881 Mittelohrentzündung u. Ent-
zündung des Warzen-
fortsatzes - 1 - - - 1 1

891 Altersschwäche ohne
Geistesstörung - - - 7 1 6 7

892 Altersschwäche mit Geistes-
störung - - 1 - - 1 1

899 Alle sonstigen u. n. n. bez.
Krankheiten - - 1 9 8 2 10

901 Kraftfahrzeugunfälle - - 8 5 11 2 13

911 Eisenbahnunfälle - - 4 3 7 - 7

912 Andere Stra~enfahrzeug-
unfälle - - 8 9 10 7 17
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Noch: 13. Geslorbene noch Todesursachen

Todesursachen I Alter in Jahren I Zusammen
nach dem internationalen 0-11,-,41,5 59160u. m?nn-IW~ib-lüber-Todesursachenverzeichnis 1955

- mehr IIch ',ch haupt

921 Sfurz aus der Höhe - 1 8 4 10 3 13
922 Sfurz auf derselben Ebene - - 2 16 8 10 18
931 Unfälle durch Maschinen - - 2 - 2 - 2
932 Unfälle durch Feuer und Ex-

plosion brennbaren Maferials - - 1 - 1 - 1
936 Unfälle durch elekfr. Strom - - 2 - 2 - 2
951 Schlag durch stürzenden od.

geworfenen Gegenstand - - 2 - 2 - 2
952 Mechanisches Ersticken I - 1 1 - 2 - 2
953 Ertrinken - 1 6 1 8 - 8
959 Andere u. n. n. bez. Unfälle - - 1 - 1 - 1
968 Vergiftung durch Koch. und

Leuchtgas - - - 1 - 1 1
969 Vergiftungen durch andere

Gase und Dämpfe - - 1 - - 1 1
971 Selbstmord durch im Hause

verwendete Gase - - 5 - 2 3 5
973 Selbstmord durch Erhängen

und Erwürgen - - 19 7 20 6 26
974 Selbstmord durch Ertränken - - 1 2 2 1 3
975 Selbstmord durch Feuer-

waffen und Sprengstoffe - - 2 - 2 - 2
976 Selbstmord und Selbst-

beschädigung durch schnei-
dende und stechende
Werkzeuge - - 1 - 1 - 1

977 Selbstmord durch Sfurz aus
der Höhe - - - 1 1 - 1

978 Selbsfmord und Selbsf-
beschädigung durch Ober-
fahrenlassen - - 3 - 3 - 3

982 Oberfall mif Feuerwaffen u.
Sprengsfoffen - - 1 - 1 - 1

983 Oberfall mif schneidenden
und sfechenden Werkzeugen - - 1 - 1 - 1

Zusammen
/ 84/ 121434/1 399/1 055/874/1 929
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14. Sauglingssterblichkeit

Lebendgeborene Gestorbene unter Geslorbene auf

Jahre
I Jahr 100 Lebendgeborene

märinl.1 welbl. I zus. männl.1 weibl. I zus. männl.1 weib!. I zus.

1951 1229 1227 2456 87 68 155 7,08 5,54 6,31
1952 1254 1 121 2375 54 45 99 4,31 4,01 4,17
1953 1242 1 173 2415 62 45 107 5,00 3,84 4,43
1954 1 170 1132 2302 38 41 79 3,25 3,62 3,43
1955 1242 1 193 2435 44 30 74 3,54 2,51 3,04
1956 1278 1 311 2589 55 45 100 4,30 3,43 3,86
1957 1 378 1353 2731' 64 39 103 4,64 2,88 3,77
1958 1392 1265 2657 49 37 86 3,52 2,92 3,24
1959 1482 1484 2966 46 39 85 3,10 2,63 2,87
1960 1507 1452 2959 48 34 82 3,19 2,34 2,77
1961 1510 1472 2982 51 33 84 3,38 2,24 2/82

1S. Sauglingssterblichkeit nach dem Alter
Ehelich I Unehelich

Aller
Ins-

männ- weib- männ- weib. gesamt
lich lich ZU5. lich lich ZU5.

Unter 1 Tag 17 6 23 5 2 7 30
1 Tag 2 1 3 - - - 3
2 Tage 4 4 8 1 1 2 10
3 . 2 1 3 - 1 1 4
4 . 2 1 3 1 - 1 4
5 . - 1 1 - - - 1
6 . - - - - - - -
7 . 1 - 1 - - - '1
8-14 Tage 1 3 4 - 1 . 1 5
15-20 . - - - - - - -
21-31 . 1 3 4 - - - 4

Unter 1 Monat 30 20 50 7 5 12 62
1- 2 Monate 5 - 5 - - - 5
2- 3 . 3 1 4 1 1 2 6.
3- 4 1 - 1 - 1 1 2.
4- 5 1 1 2 - - - 2.
5- 6 - - - - - ~ -.
6- 7 1 1 2 - 1 1 3.
7- 8 - 1 1 - - - 1.
8- 9 - 1 1 - - - 1.
9-10 1 - 1 - - - 1.
10-11 1 - 1 - - - 1.
11-12 - - /

- - - -.
Zusammen 431

25 68 8 I 8 16 84
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VII. GESUNDHEITSWESEN

1. Krankenanstalten

Belegung
,,~
-u"~ .- "" Summe :;:c

.~ aller 2 .!: :!:.IJ

Krankenanstalten ,0 ..,. c: C, l:
'c Verpflegs- 2 m Cl -u " "" <: E <: ~ <: "":;: cn

~ ClO <:2 tage -5 ;l -ua.c" ~ c- .!? "5 ~~...
.< ;:" -" '0 ~~.!:<La. <La> ..c: <: <:

Allg. Krankenh. d. Stadt Linz 68 2851) 9951330419 10721 460 90,98117,69
Krankenh. Barmh. Schwestern 33 165 630 212433 722 403 92,38 18,88
Krankenhaus Barmh. Brüder 24 68 300 116528 349 175 106,42 16,66
Krankenhaus der Elisabethinen 11 40 240 87545 265 159 99,93 19,81
Dia kon issen- Krankenha us 5 18 75 26792 85 37 97,87 11,16
Landes-Heil- u. pflegeanstall 9206 810 509690 1438 1336 172,40 408,08
Landesfrauenklinik 14 80 247 77 930 246 134 86,40 12,11
Unfallkrankenhaus 19 90 145 63301 195 109 119,61 14,23
La ndes kinderkrankenhaus 20 135 388 150629 456 347 106,36 20,90

Zusammen 20311 0871383011 5752671
1

1112,68124,97

') Ohne Schwesternschülerinnen.

2. Krankenstand und -bewegung der Linzer Spitäler

Männliche Weibliche Patienten
Patienten Patienten insgesamt

Krankenstand
über- 1 davon über- I davon über- Idavon
haupt orfstr. haupt orfslr. haupt orfslr.

Bestand am Jahresanfang 1545 552 1928 649 3473 1201
Aufgenommen im 1. Quartal 7255 4171 8985 4934 16240 9105

2. . 6839 3928 9138 4889 15977 8817
3. . 7150 4159 8979 4947 16129 9106
4. . 6637 3660 8142 4369 14779 8029

Summe 29426116 470 137 172119 788166 598 136258
Entlassen im 1. Quartal 682713908 8522 4783 15349 8691

2. . 6488 3638 8770 4668 15258 8306
3. . 6912 4053 8799 4858 15711 8911
4. 6506 3689 8180 4339 14686 8028

Gestorben im 1. Qu~rtal 294 137 243 99 537 236
2. .. 251 109 232

1

91 483 200
3. . 255 120 245 125 500 245
4. . 294 126 211 86 505 212

Entlassen, bzw. gestorben 27 827115 780 135202119 049163 029134 829

Bestand am Jahresende 15991 69011970 I 7391 3 56911 429
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3.. Anzeigepflichtige Infektionskrankheiten

Krankheiten I 1958 I 1959 I 1960 I 1961

I
Diphtherie 3 1 1 -
Scharlach 266 348 385 418

Mumps 33 2 1 -
Keuchhusten 134 136 58 45

Lungentuberkulose 207 178 187 146

Hauftuberkulose 1 1 - -
Tbc. anderer Organe 28 27 31 30

Epidem. Genickstarre 2 2 2 1

Encephalitis - - - -
Poliomyelitis 3 95 2 4

Trachom - - - -
Typhus abdominalis 31 9 7 10

Paratyphus 34 35 14 28

Ruhr 3 2 2 1

Bi~verletzungen - - - -

4. Erkrankungen an Gonorrhöe und Lues

Gonorrhöe Lues

Alter I weiblich Izusammen männlich I I zusammenmännlich weiblich

0-14 - 2 2 - - -
14-18 22 71 93 - 2 2

18-21 103 142 245 - - -
über 21 450 215 .665 19 14 33

Zusammen 575 I 430 I 1005 I 19 I 16 I 35
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VIII. WOHLFAHRTSVERWALTUNG
f. Städtisches FÜrsorgeamt

Bezeichnung
Jänn.1 Febr.1 März! APril! Mai! Juni I Jul~ !Aug,lsept.! Okt.! NOV.! Dez.

Parteien

Wirtschaftsfürsorge für Gro~jährige

laufend unfersfützte
Parteien
Kriegsbeschädi1fe
und .hinterblie ene 29 31 30 31 30 30 30 28 30 2S 23 27
Sozialrentner 17 15 14 13 20 14 15 18 17 16 19 19
Kleinrentner 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9
Kleinrentnern
Gleichgesteille 262 267 2S3 244 218 225 248 229 234 243 224 299
Allgemeine Fürsorge 232 235 236 244 198 238 271 267 327 271 202 187

Einmalige Barleistun-
gen für Unterstützte
und sonstige Hilfs-
bedürftige 189 132 165 87 99 116 125 94 113 84 101 129
Darlehen - - - - 1 - - 1 - - - -

Sach- und Diensl-
leistungen
Brennmaterial 4 416 82 2 1 - 4 - - 1 20 602
Kleidung u. Hausrat 2 6 8 14 6 8 9 - 4 62 3 30
Obersiedlungen 5 5 8 4 3 4 3 6 - 3 4 1
Fahrtkosten - 1 5 2 6 - 2 11 - 3 7 3
ObersteIlungen 4 1 7 3 8 7 5 7 10 6 4 4

Gesundheitliche
Fürsorge
Wochenfürsorge 5 2 2 1 1 - 3 - - 1 - 5
Ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung 2 23 38 824 42 743 28 758 22 41 608 66
Arzneien und
Heilmiltel 2 874 51 1 77 578 13 574 275 31 427 90
Krankeniransporte - 2 44 - 75 59 36 78 66 40 8 131
Begräbnisse - 8 7 4 10 9 9 5 10 4 8 14
Hauspflege 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Geschlossene Fürsorge

Spezialanslall (Kur- - - - - 1 - 2 - -und Bädergebrauch) - - -
Erholungsheim-

2 4 10 4 13 10 19 7 10 12 7 10behandlung
Krankenhaus-
behandlung - 34 34 21 78 16 24 23 122 11 82 113

Pfler.linge im Städf,
437 443 437 434 436 436 439 431 440 441 440 439A tersheim

Pfleglinge in versch.
163 163 163 107 127 81 208 114 136 99 164 284ausw. Alt'ersheimen

Pfleglinge in Arbeits- I 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2anslallen 1
Pfleglinge in Trinker-
heilanstallen 17 18 21 25 17 19 21 .19 18 15 26 55

Blinde, Taubslumme u.
Krüppel in Anstallen - 73 4 8 3 219 27 209 1 22 244 242

Sonstige Wohlfahrts- und Fürsorgema~nahmen

Fürsorgearbei'er 135 104 104 103 97 94 108 104 113 106 114 109
8eihilfen an kinder-
reiche Familien 2 4 2 1 1 1 - - 3 2 2 18

Mietbeihilfen 1 2 2 2 1 2 3 3 5 1 2 4
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1. Städtisches Jugendamt

Bezeichnung
Jänn.IFebr.IMärzIAPrill Mai IJuni 1 Juli IAug.lsep.lokI.INav.loez.

Parleien

Amlsvormundschafl

Zahl der Vormundschaflen 4826 4830 4830 4842 4849 4835 '~rfmfllifnrKinder, lur die Alimenle
gezahlt werden 2308 2314 2321 2332 2334 2315 2318 2306 2285 2272 2259 2252

Kinder, fur die Renten
bezogen werden 187 187 187 183 184 181 182 181 177 177 178 181

Zahl der Unterhallspfleg-
schaflen 533 530 520 521 506 500 496 499 496 488 482 481

Erziehungslursorge

Zahl der Pflegekinder 559 562 544 544 551 554 554 542 531 524 518 514
Zahl der Heimkinder 659 669 671 668 673 676 674 673 670 634 628 624
a) Zahl der Kinder in

freiw. Erziehungshilfe 934 916 910 905 905 900 900 892 882 897 894 882
b) Zahl der Kinder in

ger. Erziehungshilfe 101 102 108 110 124 129 130 132 133 144 148 157
c) Zahl der Kinder in

Erziehungsaufsicht 69 65 64 64 64 66 66 66 64 55 52 49
d) Zahl der Kinder in

Fürsorgeerziehung 316 317 314 322 321 316 315 305 306 309 312 313
Jugendgerichlsfälle beim
Landesgerichi 20 31 15 22 35 17 13 8 24 7 4 14

JugendgerichIsfälle beim
Bezirksgericht 32 27 17 17 34 22 42 10 15 46 28 14

Erziehungsberatung
(Frequenz) 162 206 218 334 189 1 6 143 72 195 340 408 288

Gesundheilsfursorge

Mullerberatung (0-1 Jahr) 2242 2127 2328 2591 2471 2513 2616 2809 2738 "TB 1417
Kinderberalung (1-6 Jahre) 259 199 197 217 169 192 178 246 278 249 172 94
Amlsärzlliche Sprechslun-
den (Frequenz) 289 257 384 636 482 481 406 304 343 532 442 526

Ärztlich unters. Schulkinder 1926 1893 1903 2170 1774 1 853 306 - 47 1 285 1 681 2248
Schwangerenberatung 543 340 296 327 308 304 331 319 322 364 276 218
Zahnu nlersuchungss le IIe 1694 1 759 1497 1832 1863 1 164 231 7 133 1 367 1 327 1139

WirtschaflsfUrsarge

Von der Sladl versorgle:
a) Pflegekinder 468 470 460 463 469 472 472 465 460 455 456 459
b) Heimkinder 403 415 416 414 405 404 403 399 423 390 391 396

Zahl der zur Erholung
verschid<fen Kinder 44 45 43 53 62 127 140 107 20 9 42 17

Tagesheimställen

a) Kinderkrippen (Frequ.) ~I ~I 641 641 ~I ~I nl -\8119911021102b) Kindergärten (Frequenz) 1 372 1 381 1 394 1 394 1 402 1 407 1 397 _ 1 045 1 395 1 418 1 417
c) Harte (Frequenz) 907 919 925 929 903 893 878 - 814 934 938 938

Jugend am Werk

a) Burschen 33 16 15 I 13 13 12 1 - 20 19 16 16
b) Mädchen 39 42 38 2 19 17 21 - 24 21 21 21
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3. Stödtisches Altersheim

Abgang
Stand am MonolsendeZugang

Monate überhaupt I dav. gesforben
männl.1 weibl. männJ.1 weibl. männl.1 weibl. männl.1 weibl. I zus.

Jänner I 7 9 9 9 8 5 I 146 291 I 437
Februar 9 11 7 7 4 5 148 295 443 .
März 5 9 8 12 6 9 145 292 437
April 3 13 6 9 5 7 142 296 438
Mai 5 7 4 8 3 6 143 295 438
Juni 7 4 7 1 5 1 143 298 441
Juli 6 4 5 4 3 1 144 298 442
August 5 6 5 4 3 3 144 300 444
September 4 1 4 8 4 4 144 ,293 437
Oktober 6 12 5 10 2 6 145 295 440
November 3 5 5 6 3 2 143 294 437
Dezember. 7 2 5 2 3 1 145 294 439

4. Kinderhorte
5

Harfner 50n- Zahl der Kinder
Bezeicflnung Helfe- stiges

rinnen Per-
männl.1 weibl. sonal männl.1 weibl. I zus.

Städtische Horte

Harbach 1 2 - 2 44 36 80
Karlhof 1 2 - 3 39 25 64
Reischekstra~e 10 1 4 - 5 80 55 135
Kapuzinerstra~e 33 1 1 - 2 31 15 46
Makartstra~e 1 1 - 1 28 8 36
Laskahof, Dauphinestr.214 - 3 - 1 41 33 74
Kre~weg 13 - 6 - 5 85 44 129
Kandlhaus, Andr.-Hofer-PI. - 2 - 2 38 10 48
Cremeristra~e 1 2 - 3 47 24 71
Kleinmünchen - 5 - 5 81 50 131
Hartmayrgut 12 - 3 - 3 51 35 86

Zusammen 6 I 31 I - I 32 I 565 I 335 I 900
Caritas-Horte

Steingasse 5 1 1 - - 28 15 43
Peuerbachstra~e 24 - 1 1 1 28 27 55
Am Steinbühel 29 1 1 - 1 32 18 50
Uhlandgasse 3 - 1 - 2 24 6 30

Zusammen 2 I 4 I 1 I 4 I 112 I 66 I 178
Oberhaupt 8 I 35 I 1 I 36 I 677 I 401 h 078
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S.Kindergiirten

Kinder- Vor- Son- lahl der Kinder
Bezeichnung görfne- ,chüte- ,liges

Per-rInnen rinnen sonat mönnl.1 weib!. I zu,.

Städtische Kindergärten

Kre~weg 13 2 2 1 29 21 50
Laskahof (Dauphinstr. 214) 1 1 1 22 14 36
Ing.-Stern-Stra~e 15 2 1 1 23 31 54
Dauphinestra~e 151 3 1 2 25 35 60
Dr.-Ebenhoch-Stra~e 8 4 1 2 39 37 76
Kremsmünstererstra~e 19b 3 1 2 26 23 49
Hofmeindlweg 5 2 1 1 30 30 60
Reischekstra~e 10 4 3 2 53 49 102
Johann-Plank-Stra~e 12-14 2 1 1 20 22 42
Römerberg 92 3 1 2 28 22 50
Posthofstra~e 43 3 1 2 29 27 56,
Pestalozzistra~e 84 3 1 2 38 28 66
Ramsauerstra~e 44 2 2 1 25 22 47
Tungassingerstra~e 13 2 1 1 29 24 53
Waldegg 101 4 2 1 38 41 79
Leonfeldnerstra~e 3 a 4 3 3 56 43 99
Leonfeldnerstra~e 80 b 2 1 1 20 27 47
Leonfeldnerstra~e 100a 2 2 1 25 27 52
Freistädterstra~e 135b L 1 1 25 28 53
St. Magdalena 3 1 2 24 23 47
In der Auerpeint 4 2 2 43 52 95
Wallseerstra~e 2 1 1 22 32 54
Riegelstra~e 10 3 2 2 30 40 70

Zusammen 62 1 33 1 35 1 699 1 698 11397

Werkkindergärten

Franck und Kathreiner 2 I - I 2 I 30 I 26 I 56
Austri.a Tabakwerke 2 2 4 19 15 34

Zusammen 4 I 2 I 6 I 49 I 41 I 90

Lagerkindergärten

Lager 67r Wegscheid 1 I - I - I 18 I 17 I 35

Zusammen 1 - - 18 17 35
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I),

Noch: S. Kindergärlen

Kinder- Son- Zahl der Kinder
Bezeichnung gärlne- Helfe- slige.

rinnen Per.rinnen sonal männl. Iweibl. I zus.

Carilas-Kindergärten

Am Steinbühel 34 4 - 4 75 45 120

Achaz-Willinger-Slra~e 22 1 - 2 23 22 45

Uhlandslra~e 3 4 1 2 53 78 131

Fröbelslra~e 30 A 2 1 - 46 28 74

Wambachslra~e ,13 1 - 1 15 14 29

Johann-Sebaslian~Bach-Slra~e 27 1 - 2 15 26 41

Margarelhen 47 a 1 - 1 16 12 28

Dauphinslra~e 56a 3 1 4 41 37 78

Tungassingerslra~e 23a 1 - 2 22 25 47

Pfarrplatz 4 1 - 2 22 19 41

Schubertstra~e 5 3 2 5 36 55 91
Steingas~e 5 3 - 3 48 43 91

Schulschweslern, Brucknerslra~e 2 1 1 52 68 120
Ursulinen 2 - 2 36 34 70

Peuerbachslra~e 14 3 - 2 58 61 119
Hölderlinslra~e 24 3 - 2 35 37 72
Rosenslra~e 7 2 1 2 21 31 52
Pollheimerslra~e 2 1 1 1 21 25 46
Lederergasse 50 1 - 2 23 18 41

Zusammen 39 I 8 I 40
1
658 I 67811 336

Private Kindergärten

Volkshilfe, Verl. Wimhölzelslr. 2 I - I 1 I 321 18 I 50

Zusammen 2 I - I 1 I 321 181 50

Oberhaupt 108
1
43 I 82 11 45611 45212 908
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IX. RECHTSPFLEGE
1. Zivil gerichtsbarkeit in Streitsachen

I Mahnsachenbeim I
Angefallene Klagen beim

Jahr BezirksgerichtLinz IBezirksgerichtLinz LandesgerichtLinz

1947 475 I 1225 1176
1948 1459 2559 1472
1949 2475 3446 1766
1950 3665 4471 1 516
1951 4156 4674 1589
1952 4999 6145 1773
1953 6150 7471 1662
1954 6005 8855 1776
1955 6617 9029 2172
1956 7737 13 468 2229
1957 7647 14328 2090
1958 7921 14537 2172
1959 9680 14227 2320
1960 '9137 13220 2496
1961 7755 14066 2560

2. ZIvilgerichtsbarkelt aufser Streitsachen
(Bezirksgericht Linz)

Bezeichnung 1957 1958 1959 1960 1961

Anfall an Zwangsvollstreckungen 22012 23651 24116 26499 26542

Verlassenschaftsabhandlungen anhängig 2117 2145 2139 2164 2059
.

Verlassenschaftsabhandlungen beendet 2030 2072 2202 2255 2088

davon durch Einantwortungen 472 534 543 602 504

Anfall an Vormundschaften 1502 4191 1482 1 516 1456

Anfall an Kuratelen 433 1 351 499 445 467

Anfall an Grundbuchsachen 9665 7504 8198 6655 6738

Kündigungen in Bestandsangelegenheilen 687 727 648 527 525
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3. Konkurse und Ausgleiche
(landesgericht linz)

Ar' der Beendigung I 1957

/
1958

/
1959 /1960 I 1961

Konkurse überhaupt 47 48 35 39 34
davon Konkurse beendet:

durch Zwangsausgleich - - - - -
durch Verteilung des Massevermögens - - - - -
infolge Mangels an Vermögen - - - - -
auf sonstige Art 54 41 22 44 34

Ausgleiche überhaupt 25 30 20 19 18
davon Ausgleiche beendet:

durch Bestätigung des Ausgleiches 24 29 20 18 18
durch Zurückziehung des Ausgleiches - - - - -
auf andere Art 361) 33 23 21 19

1) Von den Vorjahren anhängig und beende'.

4. Gerichtliche Verfahren in Strafsachen
(Bezirksgericht linz)

Bezeichnung
/.1957 /

1958

1
1959 I 1960 / 1961

Verfahren in Obertretungsfällen

vom Vorjahr anhängig übernommen 1364 1 667 1044 1034 916
im Ausweisjahr zugewachsen auf Grund -

einer öffentlichen Anklage 9715 9717 9872 9727 9425
im Ausweisjahr zugewachsen auf Grund

einer Privatanklage 321 402 402 393 387
in I. Instanz erledigt durch Urteil 2950 3801 3769 3395 3092
in I. Instanz erledigt durch Strafverfügung 1252 1130 906 856 1045
in I. Instanz erledigt auf andere Weise 5531 5811 5609 5987 5574

anhängig verblieben 1667 1044 1034 916 1017
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s. Strafsachen beim Landesgericht Llnz

St,affälle
11958 1 1959 1 1960 \ 1961

anhängig übernommen 156 112 572 612
zugewachsen über Antrag der Staatsanwaltschaft 3458 3532 2464 2601
zugewachsen durch Privatanklage 3 6 - 10
in I. Instanz erledigt durch Urteil, insgesamt 1666 1572 1768 1801

in I. Instanz erledigt durch Urteil des Einzelrichters 1044 1044 1040 1079

in I. Instanz erledigt durch Urteil des Schöffenger. 612 565 714 713

in I. Instanz erledigt durch Urteil des Schwurger. 10 6 14 9

6. Rechtskräftig abgeurteilte Personen

Bezeichnung \
1958 11959 11960 \1961

Bezirksaericht linz

Abgeurteilfe überhaupt 5692 5316 5364 4889

davon im Alter bis einschlief}lich 18 Jahren 371 375 356 321

Schuldiggesprochene überhaupt 4818 3986 3857 3062

davon im Alter bis einschlief}lich 18 Jahren 214 298 250 208

Landesqericht linz

Abgeurteilfe überhaupt 1693 2078 1768 1801

davon im Alter bis einschlief}lich 18 Jahren 339 224 260 289

Sdluldiggesprochene überhaupt 1 329 1693 1 551 1779

davon im ~lter bis einschlief}lich 18 Jahren 339 224 260 289

Einzelrichter, Abgeurteilte 1215 1 153 1240 1079

Einzelrichter, Schuldiggesprochene 983 897 1 011 1009

Schöffengericht, Abgeurteilfe 458 533 660 918

Schöffengericht, Schuldig gesprochene 336 405 527 759

Schwurgericht, Abgeurfeilf (Fälle) 10 7 14 9

Schwurgericht, schuldiggesprochene Personen 10 6 13 11
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7. Kriminalstatistik

Bezeichnung der Delikte I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961

Mord und -versuch 3 1 3 7 4
Raub und -versuch 8 4 5 9 7
Brandlegung 1 1 2 1 1
Abtreibungen 30 26 16 8 28
Tödliche Verkehrsunfälle 48 40 44 41 19
Sonstige Verkehrsunfälle 2895 2959 3695 3931 3672
Andere Unfälle 148 189 207 155 54
Selbstmorde und -versuche 68 87 108 86 114
Einbruchsdiebstahl 612 615 739 784 969
Sonstige Diebstähle 2253 2297 2137 2139 2395
Veruntreuungen 198 185 197 179 168
Betrug 993 1387 939 834 1070
Kfz-Diebstähle 367 364 457 364 96
Fahrraddiebstähle 912 882 944 908 931
IJbertretung von Preis- und

Bewirtschaftungsvorschr. 443 420 442 400 390
GeschI. Erkrankungen 38 50 71 54 81
Sittlichkeitsdelikte 225 255 198 185 187
Geheime Proslilution 94 60 99 163 171
Körperverletzungen 916 997 1154 1045 1037
öffentliche Gewalttätigkeit 49 49 52 44 36
Mi~brauch der Amtsgewalt 2 14 4 3 9
Illegaler Grenzübertritt 74 43 19 27 37
Boshafte Sachbeschädigung 412 456 520 498 773
Gefährliche Drohung 125 120 124 108 149
Wachebeleidigung 125 109 91 94 79
Landstreicherei, Pa~vergehen 108 110 141 121 117
Devisenvergehen - 1 2 1 .-
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x. LANDWIRTSCHAFT
t. Bodennutzungserhebung

Kulturarten und sonstige Flächen I Linz-Süd , Urfahr , Zusammen
ha ha ha

I. Ackerland 1212 465 1677

11.Gartenland 110 55 165
111.Obstanlagen 14 29 43
IV. Baumschulen 8 - 8
V. Wiesen a) mit einem Schnitt 2 14 16

b) mit zwei und mehr
503 530 1033Schnitten

VI. Weiden a) Kulturweiden 14 32 46
b) Hutweiden 29 29 58

VII. Alpines Grünland - - -
VIII. Streuwiesen - 12 12

IX. Weingärten - - -
X. Waldungen 2244 4885 7129

XI. Seen, Sümpfe, Teiche 2 6 8
XII. Strom, Flüsse, Bäche 1062 62 1124

XIII. Unkultivierte Moorflächen 1 5 6
XIV. Gebäude- und Hofflächen 3020 870 3890
XV. Wegeland, öffentliche Flächen,

Industriegelände, Friedhöfe
Eisenbahnen usw. 2091 107 2198

Zusammen 10312 I 7101 I 17413
Die Bodennutzungserhebung erfa~t die Betriebsflächen nach dem sogenannten •Wirtschafts-
prinzip• .:d. h. die von einem Betrieb in Linz bewirtschaftetenFlächen werden in .ihrer Ge.
samtheit in Linz gezählt, auch wenn ein Teil des Grundes in einer Nachbargemeinde ge-
legen ist. Die umtangreichen Waldungen, die von den Güterdirektionen in Linz verwaltet
werden, sind über weite Gebiete Oberösferreichs verstreut; nur wenige Waldflächen sind
in Linz gelegen. Auch d,e gro~e Wasserfläche (Strom, Flüsse, Bäche) umfa~t viele Ufer-

Iparzellen des Cberschwemmungsgebietesder Donau von Engelhartszell bis zur Mündung
der Enns,die von der Strombauverwaltung in Linz verwaltet werden. Die Gesamtflächevon
17.413 ha ist deshalb weit grä~er als das Stadtgebiet von Linz.

2. Viehstand nach StadUeiien
(Dezember 1961)

linnen-I Ur/ah 1 Päst- 1 Sankt I wald_ILustena~ KI,:in-1 Eb I -
:Tiergaftungen IIng- Magda- und mun- b e s

stadt r berg lena egg St.Peter chen erg

Pferde 331) 7 30 38 5 3 .6 5
Rinder 622) 107 278 569 40 30 214 700
davon Milchkühe 19 52 170 351 24 20 110 437
Schafe - - 6 7 - - 1 3
Schweine 127 196 385 728 210 143 671 1817
Ziegen 14 12 50 55 - 13 50 144
Federvieh. 1003 1628 2517 4572 1626 1654 3443 6571
davon Legehühner 577 994 1074 2193 1 177 976 2398 2923

1) Davon IS Pferde der Linzer Reitschule und 12 Pferde des Linzer Reitclubs.
2) Davon 34 zur Schlachtung bestimmt.
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XI. HANDEL UND GEWERBE, BESCHÄFTIGUNG

1. Vorgemerkte verfügbare A.rbeitsuchende im A.rbeitsamt Linz
(Stichtag am MonatsendeJ

Männer Frauen
Monate

Angestellte I I zusammen Angestellte I I zusammenArbeiter Arbeiter

Jahr 1961

Jänner 172 1131 1303 654 2305 2959
Februar 158 1033 1 191 516 2072 2588
März 144 612 756 485 1799 2284
April 133 504 637: 451 1539 1990
Mai 165 442 607 434 1263 1697
Juni 170 421 591 435 1137 1572
Juli 165 418 583 409 1100 1509
August 149 405 554 444 1052 1496
September 138 407 545 501 1 119 1620
Oktober 162 404 566 516 1207 1723
November 139 506 645 500 1370 1870
Dezember 150 733 883 497 1544 2041

Jahr 1960

Jänner 222 2258 2480 7~1 2659 3390
Februar 214 i 122 2336 757 2671 3428
März 195 1042 1237 721 2374 3095
April 185 651 836 598 2001 2599
Mai 158 535 693 628 1850 2478
Juni 162 476 638 554 1694 2248
Juli 152 436 588 547 1628 2175
August 142 428 570 584 1 551 2135
September 143 458 601 673 1 581 2254
Oktober 142 622 764 643 1700 2343
November 156 605 761 621 1842 2463
Dezember 150 815 965 601 2079 2680
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XII. PR EIS E, lE BEN 5 HAl TU N G
1. Kleinhandelspreise

Bezeichnung I Jänner I Jänner I Jänner I Jänner I Jänner
Durchschnilfspreise 1958 1959 1960 1961 1962
in Groschen für 1 kg

Weizengrie~ 480 480 480 480 480

Bandnudeln, 500 9 665 664 662 686 732

Haferflocken, 250 9 340 340 340 340 340

Reis 609 617 610 608 585

Importschmalz 1560 1574 1572 1602 1 610

Speiseöl 1379 1 371 1384 1 391 1538

Milchmargarine 1360 1360 1360 1360 1360

Emmentaler, offen 2563 2566 2554 2567 2573

Emmentaler, Nylonpack. - 3535 3553 3691 3728

Yollmilch, 1 Liler') offen 220 220 220 220 240

Frischeier, 1 Stück 110 129 132 128 131

Marillenmarmelade, offen 1543 1569 1 511 1 506

Marillenmarmelader
Becher, 250 9 525 481 486 488 464

Mischmarmelade, offen 1089 1033 1022 1042

Mischmarmelade,
Becher, 250 9 260 303 304 291 275

Spalterbsen 1020 988 975 994 1012
Bohnen 679 697 875 843 850
Linsen 1276 1 5552) 1 8132) 17812) 1 6642)
Rum, 1 Liter 2056 2045 2059 2732 2734
Wei~brof, Semmeln 900 900 900 1000 1 100
Weizenmehl 430 430 430 450 450
Semmelbrösel, 250 9 257 252 256 301 302
Rindfleisch: Beiried, o. Z. 3596 3710 3860 4115 4230

Rindfleisch: Hinteres, m.Z. 2570 2645 2715 2855 2935

Rindfleisch: Yard., m. Z. 2309 2440 2500 2630 2700

Kalbfleisch: Schnifzelr o. Z. 4594 4840 5068 5410 5775

Kalbfleisch: Schulter, m. Z. 2815 2910 3050 3270 3465

Kalbfleisch: Brust 2190 2295 2440 2675 2830

') Konsummilch 3,2'/, FeItgehalI. 2) Chilenische Tellerlinsen. la-Ware.
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Noch: I. Kleinhandelspreise

Bezeichnung I Jänner I Jänner I Jänner I Jänner I Jänner
1958 1959 1960 1961 1962

Schweinefleisch :
Schnitzel o. Z. 3585 3673 3788 4003 4185

Schweinefleisch :
Schulter o. Z. 3200 3138 3173 3256 3305

SchweinefI.: Schopfbraten 2595 2560 2653 2723 2855
SchweinefI.: Bauchfleisch 2245 2265 2335 2403 2438
Schweinespeck 1908 2005 1965 1880 1774
Schweinsleber 2495 2445 2410 2600 2660
Kalbsbeuschel 1810 1825 1870 1960 2015
Selchspeck 2430 2425 2375 2340 2240
EXTrawurst 2600 2700 2725 2785 2795
Polnische, hart 3777 3752 3933 3958 4092
Braunschweiger 1783 1775 1785 1835 1860
Geselchtes (teilsames) 3385 3460 3555 3655 3710
Schweineschmalz 2088 2078 2011 1979 1 910
Kartol/eln, alte 128 143 162 164 165
Äpfel, Tafelware 1030 529 881 856 958
Orangen 451 517 413 551 464
Bananen 1203 839 783 857 849
Zitronen, 1 Stück 103 89 98 96 83
Wei~wein, 1 Liter 2340 2273 2268 2457 2457
Rotwein, 1 Liter 2343 2377 2320 2423 2423
Lagerbier, 1/2 Liter 296 282 282 282 307
Sodawasser, 1 Flasche 485 450 450 457 460
Ausmalen eines Wohnz. 27790 32650 36300 38731 43340
Steinkohle, po In., 100 kg1) 10051 9930 10127 10496 9689
Steink., westd., 100 kg1) 10555 10560 10558 10440 10530
Briketts, DDR, 100 kg1) 6826 7370 7839 7829 8167
Briketts, Union, 100 kg1) 7155 8450 8489 8543 9080
Braunkohle, 100 kg1) 3626 4180 4970 4747 4887
Linzer Hüttenkoks,
Brech 111,100 kg1) 10853 10836 10926 11231 11 119

Unterzündholz, 1 kg 90 90 92 95 113
Kochtopf (Email), m. Deck. 2970 2970 3030 3150 3470
Kochtopf (Alum.), m. Deck. 3934 4227 4140 4442 4498
Bratpfanne 4140 4140 4450 4630 5040
Suppenteller 983 1060 1130 1154 1210
Kal/eetasse 1011 980 1029 1148 1 150
Trinkglas 495 442 442 450 390
Küchenmesser 1 618 1686 1 649 1 753 1930
1) Frei Haus. 2) Heurige Kartoffeln.
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Noch: 1. Kleinhandel.prei.e

Bezeichnung , Jänner I Jänner I Jänner I Jänner I Jänner

1958 1959 1960 1961 1962

Handluch 1258 1154 1153 1203 1213

Belluch-Webe, 1 m 2546 2502 2504 2572 2716

Mairaizen, 3leilig, Afrik 35213 37375 39267 41 529 43591

Herrenanzug, 1 Garnilur 114300 114750 117375 119250 120792

Herrenwinlermanlel 120800 116660 119692 122550 124492

Herrenmanlei, lerchi 48300 48560 50642 50083 52426

Knabenanzug 40400 39530 41 343 40422 45460

Damenkleid, Trolleurkleid 59800 65775 67313 67725 71009

Damenkleid, leichi 37000 36810 34440 34867 41164

Damenwinlermanlel 115500 115900 117700 122475 124043

Mädchenkleid 14000 13225 13450 13 600 18075

Herrenhemd 10100 10234 10108 10625 11081

Herrenunterhose 3000 3146 3076 3247 3319

Herren-Sockels 1700 1 619 1642 1 813 1907

Herrenslrümpfe, 1 Paar 2700 2622 2595 2709 2844

Damengarnilur 4700 4652 4619 4741 4830

Damenunlerkleid 3900 3852 3938 3885 4214

Damenslrümpfe, 1 Paar 2700 2406 2362 2330 2198

Herrenhalbschuhe, 1 Paar 23700 24756 27515 28982 29723
Damenschuhe, 1 Paar 21100 20944 24015 25464 25595
Kinderschuhe, 1 Paar 14700 14530 15233 15300 15318
Herrenschuhdoppl.,1 Paar 4860 5060 5460 5450 5540
Herrenanzugslolf, 1 m 25700 25700 23922 24189 24156
Damen-Kleiderst.>lf, 1 m 6900 6860 6718 6969 7165
Baumwolldruck, 1 m 1700 1770 1750 1789 1910
Haarschneiden für Herren 800 800 1 013 1013 1 175
Damenfriseur: Waschen
und Legen 1700 1700 1915 1900 2010

Dauerwelle 7200 6900 7250 7250 7300
Wäsche waschen, Kilow. 537 537 537 553 580
Wäsche waschen,
Schnellwäscherei 375 375 375 400 400

1 Sfra~enbahnfahrt,
Teilsfrecke 150 150 150 150 150

t Bahnkilomeier für
Personenlarif 25 25 25 32 32

1 Fernbrief 150 150 150 150 150
Gasmessermiele, monal-
lich, 30 FI. 540 540 540 540 540

Elektr. Sirom für Haushalt 50 57 57 57 57
Monatl. Grundpreis für
3 Räume 1500 1660 1660 1660 1660
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2. Index der Verbraucherpreise (VPI) In ~sferreich
Verbrauchsgruppen

••
~01

,
01 ••••erD r::: CO'Ge- Er- 0

" " Be- g~~ -c:Zeit •• Woh- 01" Haus-sam' .. näh- e>" •• C.!:! klei- Cl ••0; "e. Ver-" ~ " .. rat ".= -=6 01 kehrindex ci ~ ~ nung dung " 01_rung -..c: ,,"-"-5 •• .!. "; C'l._ c..c: ,,-" 01"" •• ..c: " ~"0-" 0 "m 0_ c co e." ,,~-
.!!" "..c: -o.!~-,,".<l .- O-C 10 c:<:g~ .. " ~~5 ~:: = c."""m" m::lw

C/J 1959 101,1 100,3 99,4 104,5 101,8 102,3 100,8 101,0 104,3 102,6 102,5
C/J 1960 103,0 102,1 100,8 107,3 101,6 104,7 103,6 105,2 105,3 104,3 103,9
C/J 1961 106,7 104,3 108,0 114,7 103,6 109,4 106,3 110,6 108,0 107,5 118,3

1961 I. 104,2 101,7 107,6 110,6 103,0 105,6 104,9 106,9 105,5 105,4 110,5
11. 104,7 102,3 107,8 111,4 103,6 106,1 105,2 107,0 106,3 105,9 110,5
11I. 104,8 101,9 107,8 111,6 103,9 106,9 105,6 107,0 106,6 106,6 112,4
IV. 105,4 102,3 108,0 113,4 103,1 107,4 105,8 107,2 106,7 106,7 119,9
V. 106,0 103,2 108,0 113,6 102,9 108,9 105,9 110,4 106,9 106,8 120,1
VI. 108,3 108,0 108,0 114,1 102,8 109,6 106,0 110,9 106,9 106,9 120,1
VII. 108,1 106,9 108,1 115,4 102,8 110,4 106,6 111,3 109,0 106,9 121,1VIII. 107,6 105,5 108,1 116,2 102,8 110,9 106,7 112,5 109,2 107,0 121,1IX. 107,2 104,2 108,1 116,6 103,3 111,3 106,9 112,6 109,5 108,2 121,1X. 107,3 103,7 108,1 117,7 104,9 111,8 107,2 113,5 109,7 109,4 121,1XI. 108,3 105,8 108,2 117,7 105,1 111,8 107,4 114,0 109,7 109,4 121,1

I
XII. 108,4 105,7 108,3 117,9 105,2 111,9 107,6 114,0 109,6 110,5 121,1

Fiir einen städtischen Arbeitnehmerhaushalt durchschnittlicher Grä~e und durchschniÜlichen
Einkommens.

3. Auftrieb auf dem Vlehmarkf

Monate IOchsen I Stiere I Kiihe Ib~~I;n IR~~~~rI Kalber I Schafe ISchn:ei-

Jänner 122 737 1 339 152 2350 644 29 6127
Februar 124 572 1 071 176 1.943 476 19 5066
März 70 633 1012 158 1873 538 24 5601
April 67 544 1255 181 2047 410 37 4892
Mai 111 896 1216 197 2420 714 10 7161
Juni 129 649 906 141 1825 532 13 5308
Juli 119 606 1 123 167 2015 532 15 4665
August 126 784 1336 162 2408 851 3 6334
September 114 641 977 132 1864 579 - 5129
Oktober 138 692 1327 164 2321 502 253 5592
November 114 568 1240 151 2073 505 7 5874
Dezember 75 451 912 122 1560 571 6 5976

Zusammen 1309 7773 13 714 1903 24699 6854 416 67725
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4. Schlachtungen

Monate
I I 1) I ~)I - IKal- IRinder I. ISchwei-Ischafe, IZiegen,Pferde Ochsen Shere Kuhe binnen zus. Kalber ne Lamme, Kitze

Schlachtungen auf dem Schlachthof

Jänner - 83 368 323 88 862 629 6048 29 2
Februar - 81 277 341 107 806 466 5007 9 5
März - 55 378 412 109 954 563 5734 50 2
April - 47 300 414 117 878 410 4890 37 13
Mai - 87 414 473 112 1086 714 6448 14 3
Juni - 99 352 357 90 898 532 5081 13 5
Juli - 93 355 400 101 949 626 5196 15 4
August - 82 443 458 96 1079 757 5754 3 -
September - 79 406 395 76 956 579 5079 - -
Oktober - 96 450 419 102 1067 661 6966 253 1
November - 82 399 403 102 986 505 5874 7 4
Dezember - 64 371 417 76 928 571 5949 6 2

Zusammen - 948 4513 4812 1 176 11449 7013 68026 436 41

Schlachtungen in gewerblichen Schlachtstätten

Jänner 17 12 28 106 7 153 129 475 - -
Februar 10 12 20 109 9 150 104 445 7 -
März 11 9 22 124 7 162 136 553 - -
April 24 - 34 125 10 169 83 446 - -
Mai 12 9 48 144 17 218 126 544 3 3
Juni 16 4 25 110 9 148 81 435 - 1
Juli 15 9 26 125 8 168 103 457 - -
August 14 7 34 128 5 174 129 505 1 1
September 18 13 21 83 13 130 109 479 - -
Oktober 17 11 41 109 11 172 125 587 2 1
November 22 14 28 107 6 155 100 460 3 1
Dezember 12 5 31 99 15 150 114 542 - -

Zusammen 188 105 358 1369 117 1949 1339 5928 16 7
1) Einschlieljlich Jungochsen bzw. Jungstiere.
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s. Fleischzufuhren von au~erhalb
Zufuhren in Kilogromm 1)

Monafe
Pferde-I Rind_

I

Kalb- I Schweine-I Schaf- I Wursf I Fell 3)
fleisch fleisch fleisch fleisch fleisch 2) Speck

Jänner I 3514 51 472 55345 77 756 1221 28730 47300
Februar 2214 66846 50817 73 304 354 25410 49600
März 3104 80914 63362 99239 4118 31 635 49100
April 3851 51447 44406 79129 3069 28670 36825
Mai 1828 65532 55809 84067 2119 29515 30000
Juni 3323 71592 64631 78534 1899 24755 31600
Juli 1727 56508 45214 73475 1 131 27660 15000
August 2226 135928 61508 87819 413 35890 49307
September 1 910 94404 48744 62988 2724 32216 62180
Oktober 2534 80475 49150 84166 8935 32400 60000
November 2319 116219 60407 107158 7579 32170 97700
Dezember 3401 60525 54477 86179 1724 32799 46400

Zusammen 31 951 1931 862/6538701993 814135286/361 850 /575012

1) Ein Teil wird nach Oberbeschau andernorts dem Verbrauch zugeführf. 2) Einschlie~lich
Ziegen, lämmer und Kifze. 3) Ausländische Herkunft.

6. DurchschnifflichesSchlachtgewicht in Kilogramm

Monafe Ochsen Sfiere Kühe Kal- Rinder Kälber Schwei- Schafe Ziegen1) 2) binnen ZU$. ne

Jänner 373,7 325,3 253,3 238,8 294,2 61,0 85,7 22,1 28,5
Februar 362,3 337,2 243,9 221,9 284,9 61,9 84,3 17,4 24,0
März 361,3 331,4 241,0 226,9 282,2 61,5 83,4 22,8 -
April 333,4 333,4 242,8 219,9 275,6 61,9 84,9 22,1 31,0
Mai 333,9 334,8 237,3 224,5 280,9 63,0 87,0 30,6 24,0
Juni 334,4 335,0 241,0 233,5 287,4 64,0 87,0 24,2 23,7
Juli 351,4 335,0 233,4 222,6 281,8 62,5 87,2 22,6 26,5
August 348,7 334,8 238,1 228,5 285,3 63,1 86,3 29,0 -September 349,6 330,1 232,4 223,8 282,9 64,4 .83,9 - -Oktober 354,0 315,3 237,3 230,0 280,0 62,9 84,8 26,0 18,0
November 360,4 318,0 249,1 226,9 283,9 61,8 86,9 28,1 20,5
Dezember 355,0 311,8 250,0 224,4 279,8 61,7 84,4 31,5 31,5

Zusammen 35',5/328'0124',41226,61283"1 62,5 I 85,5 I 25,0 I 24,4
..

I
Durchschnillliches Schlachfgewicht der auf dem Schlachthof geschlachteten Tiere.

1) Einschlie~lich Jungochsen. 2) Ei~schlie~lich Jungstiere.
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7. Lebensmitteluntersuchungen

Bezeichnung

I-
1958

I
1959 I 1960 I 1961

A. Gesamtzahl der Proben (Lebens- 3422 2621 .2502 2558
mittel u. Gebrauchsgegenstände),
und zwar:
Milch- und Molkereiprodukte 1206 1 161 1105 1134
Davon beanstandet 36 52 69 59

Sonstige Lebens- und Geilu~mittel 1668 1420 1355 1384
Davon beanstandet 266 284 303 234

Gebrauchsgegenstände 527 24 13 31
Davon beanstandet 351 19 3 6

Kosm~tische Artikel 21 16 29 9
Davon beanstandet - - 1 -

B. Festgestellte Verstö~e gegen ge-
setzliche Bestimmungen:
Lebensmittelgesetz 166 189 131 158
Verwaltungsvorschriften inklusive
Eichvorschrilten 340 219 283 125

8. Revisionen der LebensmiUelpolizei

Betriebsarten I Anzahl der Revisionen und Kontrollen

1958 I 1959 I 1960 I 1961

Gaststätten und Werksküchen 729 888 854 850
Bäckereien und Konditoreien 279 320 362 323
Molkereien 139 141 142 140
Fleischhauereien 418 425 457 491
Lebensmitlelgro~handlungen
und Lebensmitlelfabriken 337 382 344 329

Lebensmitlelkleinhandlungen 1095 1389 1 316 1252
Milchgeschälte 106 100 90 60
Drogerien und Parfümerien 60 85 183 197
Spielwarengeschälte 51 34 18 13
Sonstige 520 630 434 411

Zusammen 3734 I 4394 I 4200 I 4066
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XIII. VERSORGUNGSBETRIEBE

1. Monatliche Stromabgabe
(Stadtgebiet Linz)I Ge-I Ge-I Land-I Klst-1 I I Eigen- I

Haus_ werbe werbe wirf- Ab- Nachf- 5an~er- verbrauch S
umme

Manale " hall Lichf Krall schall r;:::; sfrom la"fe EW I Ver-
kehr

in 1000 Kilowallslunden

Jänner 4440 1076 1971 45 329 2988 7081 454 894 19278
Februar 3931 940 1917 41 317 2826 7231 450 747 18400
März 366S 852 1789 40 273 2489 6576 320 776 16783
April 3534 737 1 634 39 215 2101 5887 198 678 15023
Mai 3379 674 1515 38 209 1749 5693 170 721 14148
Juni 329, 653 1 524 38 171 1 699 5925 147 671 14125
Juli 292~ 570 1422 37 156 144..1 5542 117 720 12928
August 2939 576 1 435 40 154 1444 5782 135 647 13152
September 3151 614 1507 40 169 1493 6186 137 672 13 969
Oktober 358, 723 1629 42 251 1703 6339 184 733 15191
November 4327 950 2000 43 317 255~ 7616 368 768 18944
Dezember 4206 1003 20231 47 345 273 7744 483 857 19447

Zusammen 43 38119368120 3661490 12906 F5 22~77 60213163188841191 388

1. Stromabsatz nach Verbrauchergruppen
(Gesamtes Versorgungsgebiet der Linzer Elektrizitäts- und Stra~enbahn-AG)

1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961
Verbrauchergruppen

in 1000 Kilowallslunden

Haushalt 39687 43944 49300 52855 58453 63676
Gewerbe - Licht 9894 10172 10554 10718 11 482 11 754
Gewerbe - Kraft 18182 19910 22408 23964 26981 29367
Landwirtschaft 7592 8112 8726 9003 9879 10914
Kleinstabnehmer 3315 3515 3821 3871 4268 4490
Nachtstrom 17217 20084 24243 26929 30976 34480
Sonderabnehmer

(Industrie) 71 170 75560 80984 83434 92245 100773
Wiederverkäufer .

(E-Werke) 25754 26130 27645 29618 31631 34633
Eigenverbrauch der ESG 2638 2649 2825 2627 2950 3163
Umformerstationen für

Stra~enbahn und Obus 7874 7816 7854 8527 8763 8884
Phasenschieber 40 15 - - - -

Gesamfabgabe 203 3631217 9071238 360 1251 5461277 6281302 134
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3. Sfromabsafz nach Verbrauchergruppen
in 1000 Kilowattstunden

• Verbraucnergruppen 1956 1957 " . 1958 1959 1960 1961

Stadtgebiet Linz

Haushalt 27712 30473 33849 36265 40177 43381
Gewerbe - Licht 8130 8359 8571 8671 9210 9368
Gewerbe - Kraft 12760 14151 15577 16500 18708 20366
Landwirtschaft 406 403 417 399 445 490
Kleinstabnehmer 2180 2337 2541 2539 2754 2906
Nachtstrom 12918 14729 17829 19877 22965 25228
Sonderabnehmer1) (Industrie) 57927 60543 64242 66858 73 048 77 602
Eigenverbauch der ESG 2638 2649 2825 2627 2950 3163
Umformerstationen für

Stra~enbahn und Obus 7874 7816 7854 8527 8763 8884
Phasenschieber 40 15 - - - -

Zusammen '325851'4' 4751'53705\'62263117902°\19'388

Umgebung Linz

Haushalt 11 975 13471 15451 16590 18276 20295
Gewerbe - Licht 1764 1813 1983 2047 2272 2386
Gewerbe - Kraft 5422 5759 6831 7464 8273 9001
L:mdwirtschaft 7186 7709 8309 8604 9434 10424
Kleinstabnehmer 1 135 1178 1280 1332 1 514 1584
Nachtstrom 4299 5355 6414 7052 8011 9252
Sonderabnehmer (Industrie) 13243 15017 16742 16576 19197 23171
Wiederverkäufer (E-Werke) 25754 26130 27645 29618 31 631 34633

Zusammen 70778\76432184655\89283198608\110746

Insgesamt

Haushalt 39687 43944 49300 52855 58453 63676
Gewerbe - Licht 9894 10172 10554 10718 11 482 11754
Gewerbe- Kraft 18182 19910 22408 23 964 26981 29367
Landwirtschaft 7592 8112 8726 9003 9879 10914
Kleinstabnehmer 3315 3515 3821 3871 4268 4490
Nachtstrom 17217 20084 24243 26929 30976 34480
Sonderabnehmer (Industrie) 71170 75560 80984 83434 92245 100773
Wiederverkäufer (E-Werke) 25754 26130 27645 29618 31631 34633
Eigenverbrauch der ESG 2638 2649 2825 2627 2950 3163
Umformerstationen für

Stra~enbahn und Obus 7874 7816 7854 8527 '8763 8884
Phasenschieber 40 15

;,

I- - -
Zusammen 203363121790712383601251 5461277 6281302134

1) Ohne den Sfromverbraucn in zwei Gro~betrieben.
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4. Monatliche Wasserförderung

"'

Scharlinz I Heilham I Fischdar! I Zusammen
Monale

m3

Jänner 1114070 139544 17385 1270999
Februar 1042701 133764 16205 1192670
März 1 159290 149052 18513 1 326855
April 1 161 706 152180 19240 1333126
Mai 1183274 156043 17987 1 357304
Juni 1247642 176801 18464 1442907
Juli 1225059 207326 37141 1469526
August 1226981 204599 26601 1458181
September 1222772 201131 28179 1452082
Oktober 1 171 727 146733 14957 1333417
November 1077 725 138694 15185 1 231 604
Dezember 1 133690 142703 16578 1292971

Zusammen 13 966 637 I 1948570 I 246435 I 16161642

5. Monatliche Gaserzeugung und Gasabgabe

Gasbezug I Zur Abibabe IGesamlgasabgabe
Monale in5gesa~f verfüg ar Zahl der

m3 Gasverbraucher

Jänner 3365630 3386830 3367230 40030
r:ebruar 2689750 2709350 2692250 40150
März 2604 290 2621390 2604890 40170
April 1793300 1809800 1 792100 40203
Mai 1865430 1883130 1 866930 40313
Juni 1 513 920 1530120 1514720 40365
Juli 1 502030 1517430 1498630 40466
August 1506090 1524890 1508190 40500
September 1592850 1 609550 1593050 40581
Oktober 2146670 2163170 2144870 40637
November 2911610 2929910 2911210 40741
Dezember 3783500 3802200 3766300 40905

Zusammen 27275070 I 27487770 I 27260370 I -
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XIV. VERKEHR
f. Linzer Elektrizitäts- und Stra~enbahn-Aktiengesellschaft,

Sland am Jahre.ende

Bezeichnung

I I I I I1956 1957 1958 1959 1960 1961

Stra~enbahn

Streckenlänge Meter 12050 12050 12050 12050 12050 12050
Gleislänge') Meter 25801 25801 25801 25801 25801 26486
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 4 4 4 4 4 4

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen2) 37 43 44 48 48 47

Zahl der in Betrieb stehen-
den Anhängewagen2) 46 52 52 55 53 51

Pöstlingberg-Bergbahn

Streekenlänge Meter 2900 2900 I 2900 2900 2900 2900
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 1 1 1 1 1 1

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen2) 10 13 13 13 15 15

Autobus

Streckenlänge Meter 34560 34560 139160 41 460 41 860 38500
Zahl der regelmä~ig befah-
renen Linien 14 14 14 14 14 14

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen 32 34 35 35 39 45

Zahl der in. Betrieb stehen-
den Anhängewagen 17 18 18 I 15 12 7

Obus .

Streckenlänge überhaupt
Meter 12400 12400 12400 13000 13000 13000

Zeihl der regelmä~ig befah-
renen Linien 2 2 2 2 2 2

Zahl der in Betrieb stehen-
den Triebwagen 24 26 26 30 35 37

Zahl der in Betrieb stehen-
den Anhängewagen 10 10 10 14 14 14

1) Ein.chlie~lieh Betrieb.bahnhöfe.
2) Jahre.durch.ehni" der in Betrieb .Iehenden Wagen.
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2. Stra~enbahnyerkehr nach Monaten

Monafe Beförderfe Personen Wagenkilomefer Triebwagenkilomefer

IJänner 2671 710 389365 183370
Februar 2709734 354452 166311
März- 2276966 392440 183996
April 2181 285 377 522 177 654
Mai 2315013 388531 182514
Juni 2144384 377 998 178317
Juli 2044172 370362 176894
August 1952943 371 401 178407
September 2104241 360763 173670
Oktober 2480143 378892 182205
November 2450606 372793 179606
Dezember 2650603 367109 177 601

Zusammen 27981800 4501628 2140545

3. Pöstllngbergbahn-Verkehr nach Monaten

Monafe I Beförderfe Triebwagen- Beförderfe Triebwagen-
Personen kilometer Personen kllomefer

Jahr 1960 Jahr 1961

Jänner 57281 10782 60190 10533
Februar 52542 10074 55903 8932
März 50066 10185 48821 10597
April 59789 10655 60908 10875
Mai 89577 13537 79854 12986
Juni 102272 15132 83827 13 178
Juli 96650 14370 94393 14546
August 110805 17359 106734 16240
September 85343 13 450 93305 14291
Oktober 68538 11656 65949 11420
November 50722 9889 44637 9605
Dezember 46251

I
9263 45688

I
9326

Zusammen 869836 146352 840209 142529
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4. Autobusverkehr nach Monaten

Monate Beförderte Personen Wagenkilometer Triebwagenkilometer

Jänner 878426 127179 118034

Februar 880844 117979 107237

März 747171 130548 120725

April 719765 122442 114272

Mai 738138 130663 122560

Juni 702320 138805 129210
Juli 653550 133962 126090
August 637990 133663 125165
September 680029 137605 128777
Oktober 771 691 126145 122441
November 777728 112802 110951
Dezember 875740 116224 113 646

Zusammen 9063392 I 1528017 I 1439108

5. Obusverkehr

Monate Betörderte Personen Wagenkilometer Triebwagenkilometer

Jänner 1195515 226628 152427
Februar 1202297 209504 140551
März 1 010815 230726 159920
April 983638 220008 146204
Mai 999273 220946 151 502
Juni 952590 216456 147600
Juli 887079 216891 147791
August 836540 221830 150412
September 919893 218230

.

147758
Oktober 1 066231 210481 153707
November 1116572 199030 151 122
Dezember 1217651 193655 153326

Zusammen 12388094 I 2584385 I 1802320
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6. Fremdenverkehr

Neuangekommene ObernamlungenZahl der Fremde
Monale Fremden-

bellen I I AusländerI Inländer Ausländer Inländer

Hotels

Jänner 858 4837 1282 8124 2286
Februar 858 4546 1315 7248 3019
März 849 5064 2297 8299 4543
April 849 5717 2553 9444 4862
Mai 906 6218 4157 10592 6367
Juni 906 5504 5249 9000 7446
Juli 906 5276 7053 9001 9279
August 906 4964 8429 8097 10421
September 906 6759 5493 10433 7430
Oktober 849 6021 2737 10631 4384
November 849 5639 1727 9330 2935
Dezember 849 4098 1259 6562 1988

Zusammen 8741) I 64643 I 43551 I 106761 I 64960

Gasthöfe und Pensionen

Jänner 678 3855 364 9502 808
Februar 678 3285 225 7772 694
März 678 3797 433 10639 1092
April 678 3970 615 9930 1307
Mai 678 3671 862 9061 1497
Juni 678 3701 956 8516 1752
Juli 678 4571 1829 8672 3031
August 678 3729 1826 8523 2888
September 678 4215 .1205 10498 2027
Oktober 667 3676 552 10165 1189
November 667 3370 367 9274 877
Dezember 667 3083 240 8688 694

Zusammen 6751) 44923~ 9474 I 111 240 I 17 856

1) Jahresdurmsmnill. Au~erdem 12526 Fremde mif 15579 Obernamlungen in Herbergen,
Campingplälzen und Massenunlerkünften. .
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7. Heuangekommene Fremde nach Herkunftsländern
Fremdenmeldungen

Ständiger Wohnsitz der Fremden Vierteljahr II I I
zus.

I. 11. 111. IV.

I. österreich 25380 28780 29503 25887 109550
Davon Wien 9051 10465 9352 9081 37949

11.Ägypten 12 11 30 11 64
Argentinien 23 75 109 13 220
Australien und Neuseeland 31 90 103 26 250
Belgien und Luxemburg 38 209 626 69 942
Brasilien 20 32 53 14 119
Bulgarien 2 4 13 4 23
Chile 1 18 32 13 64
China 1 7 7 7 22
Dänemark 63 135 228 69 495
Deutschland 3604 8068 12230 3956 27858
Finnland 4 78 99 8 189
Frankreich 148 646 3212 229 4235

I Griechenland 20 40 88 34 182
Gro~britannien und Nordirland 229 915 1963 229 3336
India, Pakistan 10 16 40 28 94
Irischer Freistaat 7 27 26 12 72
Israel 16 15 39 10 80
Italien 255 448 460 342 1505
Japan 39 33 69 35 176
Jugoslawien 79 142 169 97 487
Kanada 39 72 204 47 362
Mexiko 5 11 72 6. 94
Niederlande 163 377 774 200 1514
.Norwegen 12 48 53 21 134
Polen 9 115 100 66 290
Portugal 91 7 50 7 155
Rumänien 12 29 16 5 62
Ru~land (sämtI. Sowjetrepubliken) 7 135 193 30 365
Schweden 76 322 627 113 1 138
Schweiz 279 687 1 366 441 2773
Spanien .9 29 115 35 188
Südafrikanische Union 4 49 41 36 130
Tschechoslowakei 74 362 351 37 824
Türkei 5 17 46 13 81
Obrige südamerikanische Länder 13 21 40 20 94
Ungarn 39 47 126 75 287
Vereinigte Staaten von Amerika 330 913 1784 386 3413
Sonstiges und nicht näher be-
zeichnetes Ausland 147 142 281 138 708

Ausland zusammen 5 916 I 14392 I 25 835 \ 68821 53025
Ohne Angabe des WohnsitzesI) 41 1 1 11 I - I 16

Insgesamt 31 300 I 43 173 1 55349 \ 32769 \162591
1) Fremde ohne Angabe des Wohnsitzes sind in Tabelle 6 den Inländern zugerechnet.
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8. Ubernach'ungen nach Herkunftsländern der Fremden
Obernachtungen

StändigerWohnsitzder Fremden Vierteljahr II I I
zus.

I. 11. 11I. IV.

I. österreich 51579 56541 55205 54650 217975
Davon Wien 17259 20414 17371 18696 73740

11. Ägypten 21 13 40 11 85
cArgentinien 25 80 122 22 249
'Australien und Neuseeland 37 96 125 26 284
Belgien und Luxemburg 53 285 731 105 1174
Brasilien 34 37 71 20 162
Bulgarien 2 4 16 8 30
Chile 1 20 53 39 113
China 1 9 15 9 34
Dänemark 168 170 280 116 734
Deutschland 8130 13463 17852 7129 46574
Finnland 5 92 115 9 221
Frankreich 204 828 3730 360 5122
Griechenland 25 43 98 71 237
Gro~britannien und Nordirland 575 1420 2381 384 4760
India, Pakistan 13 39 85 96 233
Irischer Freistaat 10 35 28 18 91
Israel 23 16 44 46 129
Italien 469 1094 877 634 3074
Japan 57 51 99 72 279
Jugoslawien 234 347 225 166 972
Kanada 65 83 311 71 530
Mexiko 7 15 85 10 117
Niederlande 216 481 1037 273 2007
Norwegen 16 189 102 25 332
Polen 17 224 136 81 458
Portugal 91 7 56 8 162
Rumänien 18 59 28 5 110
Ru~land (sämtI. Sowjetrepubliken) 7 136 193 89 425
Schweden 124 384 690 176 1374
Schweiz 502 1005 1697 686 3890
Spanien 24 43 227 43 337
Südafrikanische Union 10 59 42 49 160
Tschechoslowakei 240 725 468 74 1507Türkei 8 21 75 26 130
Obrige südamerikanische Länder 134 86 63 142 425
Ungarn 126 112 208 119 565
Vereinigte Staaten von Amerika 564 1252 2195 588 4599
Sonstiges und nicht näher be-
zeichnetes Ausland 186 208 476 261 1 131

Ausland zusammen 12442 I 23 231 I 35076 112067 I 82816
Ohne Angabe des Wohnsitzes 1) 51 21 19 I - 1 26

Insgesamt 64026 I 79774 I 90300 I 66717 1300817
1) Fremdeohne Angabe des Wohnsitzessind in Tabelle 6 den Inländern zugeremnet.
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9. Hafenstatistik

a) Gesamtumschlagsmengenim Hafen Linz

Ge.amlu m.ch lag.mengen Davon Um.chlag.anleile

Jahre
inklu.ive VOEST-Lände des Linze, Handel.hafens

und TankhaIen
Gewidlt in Tonnen Gewicht in Tonnen

1948 678165 21300

1951 1 521 667 105901

1952 1 950236 486083

1953 2230000 567588

1954 1941000 492000

1955 2283959 494608

1956 2398110 552109

1957 2404141 626162

1958 2487808 686951

1959 2500864 837345

1960 3463338 1 271 234

1961 3172373 900182

b) GOterumschlagim Hafen Linz 1961 nach Monaten

Prozentanfeil

Au.ladungen Einladungen Gesamlunt.chlag des Halens Linz

Monate am Um.chlag
GewichI in I GewichI in I GewichI in t der ästerr.

Donauhäfen

Jänner 139518 38063 177 581 64,5

Februar 126687 60656 187343 53,3

März 256061 98303 354364 64,3

April 203340 81249 284589 58,4

Mai 230294 87478 317772 59,3

Juni 260147 76014 336161 57,5

Juli 258168 58326 316494 61,3

August 230948 69576 300524 54,8

September 199389 87102 286491 58,6

Oktober 125211 66794 192005 54,8

November 117917 77 252 195169 55,3
Dezember 159335 64545 223880 56,9

Zusammen I 2307015 I 865358 I 3172373 I 57,8
..
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c) Ausladungen im Hafen

I Jänner I Februar I März I April
Güte r

Gewicht in Tonnen

Ernährung: 1
lebende Tiere, Fleisch, Eier, Honig, - - - -
Molkereiprodukte 22 - - -
Getreide: Weizen, Mengkorn 682 321 946 567

Reis 10 - 10 -
Gerste - - 759 -
Mais 7566 8437 11 686 8561
Roggen - - - 1 179
Hafer - - 343 -
Sonstige Getreidearten - - - -

Getreideerzeugnisse - - - -
Obst und Gemüse 26 - - -
Andere. Nahrungs- und Genu~mittel 18 - - 91
Futtermittel 526 137 508 600

Getränke - - - -
Rohstoffe (ohne Brennstoffe):

öl saaten und ölfrüchte 15 20 68 15
Holz und Kork 73 993 1512 2629
Natürliche Düngemittel - - - -
Mineralische Rohstoffe 784 100 38 83
Eisenerz 11 946 8269 13372 44417
Schlacke (roh), Schrott usw. 351 900 1664 1 121
Sonst. tierische u. pflanzliche Rohstoffe 385 244 436 373

Mineralische Brennstoffe:
Kohle, Koks, Brikette 94817 75750 174493 105430
Mineralöle:

Rohöl - - - -
Benzin 2039 2134 2718 2222
Petroleum - - - -
Gasöl 1404 2590 4184 3751
Heizöl 17876 24006 42665 31510

Mineralölprodukte, Gas 40 - - -
Tierische und pflanzliche öle und Fette - - - 30
Chemische Erzeugnisse:

KünstI. Düngemittel (Nitromoncal) - - - -
Andere chemische Erzeugnisse 20 - 57 96

Halb- und Fertigwaren:
leder, leder-, Kautschuk- u. Holzwaren - 1 2 1
Papier, Pappe und Waren daraus 157 - - 16.
Garne, Zwirne, Gewebe - 1 7 6

Hüttenbims - - - 48
Baustoffe, Glas u. a. min. Erzeugnisse 1 - - -
Roheisen, Rohstahl, Ferrolegierungen 150 2065 - -
Eisen u. Stahl (eint. bearb.), Halbwaren 515 192 523 481
And. Metalle u. deren Legier., Halbw. - - 20 10
Metallbauteile und Metallwaren - - - -

Maschinen und Verkehrsmittel:
Maschinen und Maschinenbestandteile 23 - 15 94
Fahrzeuge 19 13 19 -

Sonstige Fertigwaren - - - -
Sonstige Güter 53 514 16 9

Insgesamt 139518 1126687 1256061 1203340
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Linl 1961 nach GUterart

Mai I Juni I Juli I August I Sept. I Oktober INovemberlOezemberl lus.

Gewicht in Tonnen

- - - - 2 - - - 2
- - - - - - - - 22

- - - - 90 - - - 2606

- - - - - - - - 20
803 897 - - - - - - 2459

6649 6890 3559 6702 6398 851 1359 4009 72 667
485 - - - - - - - 1664

- - - - - - - - 343

- - - - - - - - -
- - - - 79 - - - 79

- - - - 30 39 - - 95
29 15 54 114 18 155 106 92 692
720 283 361 267 769 125 232 458 4986

- - - - - - - - -
25 40 - - - 380 41 149 753
588 542 241 288 108 80 12 27 7093
- - - - - - - - -
197 1 153 1 161 - 1643 1386 708 580 7833

53501 71641 54984 62859 32956 19347 17532 16259 407083

- - 3276 990 - 1046 - - 9348
677 394 395 1578 335 729 224 239 6009

140135 159617 166943 127871 132393 76287 74067 108433 1436236

- - - - - - - 2 2
4724 3347 3127 3658 3217 2962 1627 2213 33988
- - - - - - - - -
2083 3440 3542 4818 4588 5058 2842 4963 43263
18744 10464 18070 21108 15332 15961 18223 21 380 255339

42 23 - 20 - - 20 20 165
9 - 9 - - - - 6 54

- - - - - - - - -
39 42 1513 19 11 - 27 32 1856

~
- 1 1 - - - 1 - 7
- -- - - 1 1 1 1 177

3 2 62 62 107 1 65 86 402
- - - - - - - - 48
- - - - - - - - 1
72 233 55 79 252 54 161 - 3121
618 1004 759 409 986 699 657 372 7215
- - 21 - - - 10 1 62
- - - - - - - - -
127 90 1 78 19 41 1 - 489
17 - 31 - 8 8 - 1 116

- - - - - - - - -
7 29 3 28 47 1 1 12 720

23029412601471258168123094811993891125211 1117917115933512307015
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d) Einladungen im Hafen

, Jänner I Februar I März I April
Güter

Gewicht in Tonnen

Ernährung:
lebende Tiere, Fleisch, Eier, Honig, - - - -Molkereiprodukte - - - -
Getreide: Weizen, Mengkorn - - 1890 1 123

Reis - - - -
Gerste - - - -Mais - - - -
Roggen - - - -Hafer - - - -Sonstige Getreidearten - - - -Getreideerzeugnisse - - - -Obst und Gemüse - - - -

Andere Nahrungs- und Genu~mittel - - 5 -Futtermittel - - - -Getränke - - - -Rohstoffe (ohne Brennstoffe):
ölsaaten und ölfrüchte - - - -Holz und Kork - 50 62 186
NatüHiche Düngemittel - - 201 472
Mineralische Rohstoffe - - - -Eisenerz - - - -Schlacke (roh), Schrott usw. - - 1517 508
Sonst. tierische o. pflanzliche Rohstoffe 626 1238 1 911 1485

Mineralische Brennstoffe:
Kohle, Koks, Brikette 1 115 2051 1 710 405
Mineralöle:

Rohöl 2726 4142 6007 5274
Benzin - - - -Petroleum - _. - -
Gasöl - - - -Heizöl - - - -Mineralölprodukte, Gas - 317 - -

Tierische und pflanzliche öle und Fette - - - -
Chemische Erzeugnisse:

KünstI. Düngemittel (Nitromoncal) 11 110 12245 16506 19122
Andere chemische Erzeugnisse 60 15 93 588

Halb- und Fertigwaren:
leder, leder-, Kautschuk. u. Holzwaren - - - 34
Papier, Pappe und Waren daraus 1437 1280 2382 1716
Garne, Zwirne, Gewebe - - - -

Hüttenbims 7213 2211 10337 7614
Baustoffe, Glas u. a. min. Erzeugnisse - - - -
Roheisen, Rohstahl, Ferrolegierungen - - - -
Eisen u. Stahl (eint. bearb.), Halbwaren 13 722 36621 55139 42593
And. Metalleu. deren legier., Halbw. - - - -Metallbauteile und Metallwaren - - - 8

Maschinen und Verkehrsmittel:
Maschinen und Maschinenbestandteile 53 480 532 120
Fahrzeuge 1 6 11 -

Sonstige Fertigwaren - - - -
Sonstige Güter - ..,... _ .

1
Insgesamt 38063 "I 60656 I 98303 I 81 249
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Linz t96t nach GOterart

Mai I Juni I Juli I August I Sept. I Oktober INovemberl Dezember I Zus.

Gewicht in To.nnen

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3176 - - - - - - 2492 8681
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - --- - - - - - - - ,-
- - - - - - - - 5
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 1 8 77 - 10 4 - 398
409 617 767 404 - 25 - 25 2920
- - - - - - - - -- - - - - - - - -
507 1013 504 1007 1004 - 402 773 7235
2166 1787 438 838 725 713 677 754 13358

- - - - - - 4552 2002 11 835

6686 6044 6644 6451 6910 5947 5336 4937 67104
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -- - - - - - - - -- 318 306 - - 208 - - 1 149
- - - - - - - - -
15648 11 568 1000 5859 18124 8860 20952 26134 167128

51 362 353 448 30 5 - 7 2012

- 1 - - 1 5 - 1 42
2260 2022 2058 2205 2534 2420 2024 1239 23577
- - - - - - - - -
11 426 9611 9697 14780 11 811 10949 10902 10 i05 116756
- - - - - - - - -- - - - - - - - -
44712 42349 36476 37245 45910 37531 32091 15915 .440304
- - - - - - - - -- - - - - 1 - - 9

433 321 75 261 53 120 311 59 2818
4 - - - - - - 1 23
- - - - - - - - -- - - 1 - - 1 1 4
87478 I 76014 I 58326 I 69576 I 87102 I 66794 177 252 I 64545 I 865358
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10. EIsenbahnverkehr
a) Personenverkehr

Bahnhof
Linz Bahnhof Klein- Bahnhof UnzArf der Angaben Haupf- münchen Unz-

bahnhof Urfahr mit Weg,cheid insgesamt
Ebel,berg

Verkaufte Fahrkarten 1695070 187043 75655 I 35722 1993490
Reisegepäckaufgaben, ZI. 21206 312 327 184 22029
Reisegepäckabgaben, Zahl 24152 268 332 182 24934
Expre~gutaufgaben, Zahl 426437 14952 9209 10393 460991
Expre~gutabgaben, Zahl 212497 9569 2867 4269 229202
Gepäckaufbewahrungen 151096 10647 318 332 162393
Reisegepäck- und Expre~-
gutaufgaben in t 15560 324 228 233 16345

Reisegepäck- und Expre~-

I Igutabgaben in t 13192 249 78 115 13634

b) Zahl der Abfertigungen Im Güterverkehr

Bahnhof Linz BahnhofLinz Linz Um,chl.- Bahnhof Linz
Ar! der Angaben Frachfen- Haupf- L1nz Platz u. Bahnhof L1nz- Klein- ln,-Stahl- Weg-bahnhof bahnhof werke Schlacht. Urfahr scheid münchen ge,amt

hof

EiIgutaufgaben - 25177 - 28 511 489 309 26514
Eilgutabgaben - 21519 - 19 649 556 195 22938
Eilgutabfertigungen - 46696 - 47 1160 1 045 504 49452
Frachtgutaufgaben 313 135 - 77 350 8586 19985 24066 8021 451143
Frachtgutabgaben 131732 - 147733 9267 13770 11248 5719 319469
Frachtgut-
abfertigungen 444867 - 225083 17853 33755 35314 13 740 770612

Abfertigungen i. Ge-
samtgüterverkehr 444867 46696 225083 17900 34915 36359 14244 820064

c) Eilgut-, Frachtgut- und Güterwagenumschlag sowie Verwiegungen
Gewicht in Tonnen

Linz Unz Bahnhof Unz Bahn- Bahnh. Bahnh. Unz
Art der Angaben Frachten- Haupt- Unz Stadt- hof Klein- Unz- ins .•Stahl- mün- Weg-bahnhof bahnh.

werke
hafen Urfahr chen scheid ge,amf

Eilgutaufgaben - 2700 - 320 39 37 99 3195
Eilgutabgaben - 2121 - 288 50 38 92 2589
Frachtgut-
aufgaben 1281293 - 1552439 387393 13 022 4832 31 051 3270030

Frachtgut-
abgaben 1057400 - 4113 040 234207 57219 39400 93646 5594912

Beladene'
Wagen, Zahl 129017 7326 82579 15044 1886 1009 5598 242459

Entladene
Wagen, Zahl 149269 6898 175527 14064 4543 3227 9082 362610

Verwiegungen
auf der Gleis-
brückenw., ZI. 5365 - - - 395 322 823 6905
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dJ Verladene GUterwagen nach GUt.erarten

VerladeneGüterwagen
Art der Güter

I I I1958 1959 1960 1961

Stückgut 48213 51863 56989 57157
Sammelgut 8686 9565 9928 9866
lebendvieh 912 656 719 649
Fleisch, Fleischwaren und Fette 37 80 73 189
Getreide und Mehl 3671 4856 5121 5008
Kartoffeln 15 19 85 22
Obst und Gemüse 11 14 19 25
Zucker 227 274 - 2
Sonstige lebensmittel 754 776 808 726
Getränke 14 - - -
Zement 710 1546 1 150 901
Andere Baustoffe 12438 14721 16695 16935
Papier und Papierwaren 416 427 404 495
Holz aller Art 1 179 1795 1064 698
Maschinen und Werkzeuge 2662 2768 2487 2073
Eisen und Metalle 33235 34637 38735 36679
Erze 76 99 113 151
Kohle und Koks 32727 29926 33966 27914
Erdöl und Erdölprodukte 269 143 279 190
Futtermittel 393 323 429 699
Kunstdünger 50716 47029 50097 53111
Zuckerrübe und -Schnitte 116 100 80 69
Sonstige Güter 18700 19029 19378 28900

Zusammen 216177 I 220646 I 238619 I 242459

e) Ausgestellte Fahrtausweise

I Linz I Klein- I Linz- I l'lnsgesamlArt der Fahrlausweise Haupt- mOnchen Wegscheid Urlahr
bahnhof

Arbeiter- und ermä~igte
Wochenkarten 1028 142 94 55 1 319

Arbeiterfahrkarlen 1929 19 18 655 2621
Schülermonalskarten 88 15 1 33 137
Schülerfahrkarten 1 397 - - 129 1 526

f) Ausgegebene Fahrkarten und ausgehende Fahrten

Art der Fahrkarten I Ausgegebene I Von Linz
Fahrkarten ausgehendeFahrten

Arbeiterwochenkarten 52760 263800
Arbeiterfahrkarten 52420 52420
Schülermonatskarten 1370 27400
Schülerfahrkarten 15260 15260
Gewöhnliche Fahrkarten 1937882 1 937882

Zusammen 2059692 I 2296762
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11. Ziviler Luftverkehr des Flughafens Linz-Hörsching
a) FlugfrequenzI Flugzeuge I Fluggäste

Monate
landungen I Abflüge gek~~-"'en Idurchgereistl abgeflogen I zusammen

I

Jänner 3 3 - - - -
Februar 8 8 9 4 - 13
März 4 4 - - - -
April 5 5 - - - -
Mai 9 9 46 59 45 150
Juni 9 9 - 75 16 91
Juli 7 7 - 52 15 67
August 6 6 - 48 7 55
September 8 8 - 38 7 45
Oktober 4 4 - - - -
November 5 5 - - - -
Dezember 4 4 - - - -

Zusammen 72 I 72 I 55 I 276 I 90 I 421

b) Frachtbewegung in Kilogramm

Monate I Angek. Fracht I Abtransp. Fracht I Transitverkehr I Zusammen

Jänner I 968 5964 2608 9540
Februar 2744 13089 1953 17786
März 2008 6552 2880 11440
April 1 521 8042 4062 13625
Mai 611 8065 2457 11 133
Juni 10947 5763 2813 19523
Juli 4649 5838 3867 14354
August 237 6386 2151 8774
September 1792 11 455 4421 17 668
Oktober 764 6436 4590 11 790
November 3812 7502 2435 13749
Dezember 2012 5931 3004 10947

Zusammen 32065 I 91023 I 37241 I 160329

Oie Summen der Frachtbewegungen setzen sich aus reinen Frachtzahlen und den Zahlen
der Postbewegungen zusammen.
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12. Kraftfahrzeuge nach Art und Verwendung in Linz

Kraftfahrzeuge nach dem Sland vom 31. Oklober
Art der Kraftfahrzeuge

19491195011951119S2119S31195411955 1195611957)19581195911960 11961

Personenkraftwagen 2125 2363 2526 2669 2897 3326 5843 7562 9482 11503 13564 15996 18543
(einschi. Aulotaxi)
Omnibusse u. Obusse 83 91 98 109 107 101 102 102 104 108 103 112 119
lastkraftwagen 1589 1621 1674 1638 1662 1870 2427 2531 2597 2621 2685 2863 2962
Zugmaschinen
und Traktoren 110 113 120 141 162 In 227 245 270 282 300 322 342

Spezialkraftfahrzeuge 136 138 160 167 179 185 203 235 253 263 285 325 386

darunter:
Sanitälswagen 21 21 21 23 24 21 19 22 22 19 16 16 18
Feuerwehrwagen ~8 38 37 35 34 34 38 40 38 38 38 44 48
Tankwagen 33 31 37 38 39 39 41 47 40 40 46 40 57
lastfahrzeuge mit
Spezialaufbau - - - 13 16 20 29 36 45 49 60 73 84
andere 44 48 65 58 66 71 76 90 108 117 125 152 179

lasldreiräder 150 136 148 129 130 123 116 80 56 41 28 28 25
Motorräder bis 125 eem 909 917 II 24 1350 1768 2406 3818 1204 II II 975 869 7n 663
Motorräder über 125 eem 1806 1831 1901 1769 2230 2918 4463 4009 3619 3158 2806 2384 2019
Molorroller bis 125 eem - - - - - - - 3270 3485 3326 3202 3103 2915
Molorroller über 125 eem - - - - - - - 190 203 426 664 820 891

Insgesamt 169081727011751 1797219135111106117199119428121180122703124506126730128865

au~erdem Anhänger I 5581604163216281655 I 6891 82318721 8541 9061 9511 10211 II 28
au~erdem Moped') - - - - 886 1677 3449 5807 6761 8341 9854 11558 12792

(Ouelle: 8eslandsslatislik der Kraftfahrzeuge in Oslerreich, Osterr. Slatistisches Zentral amI)
') darunler Fahrräder mil HilIsmotor; Stand jeweils am 31. 12 d. J.

13. Verkehrsunfölle in Linz

Jahr Verkehrsunfälle Tote Schwer- leichl- Nur Sam-
insgesamt verlelzte verlelzte schaden

1954 1829 21 303 1 147 671
1955 2707 30 374 1 610 1009
1956 2774 34 343 1867 1023
1957 2970 48 397 1938 1089
1958 2999 40 336 1890 1242
1959 3739 44 321 2138 1 816
1960 3972 41 356 2200 1932
1961 3691 19 345 1894 1896

(Ouelle: Tätigkeilsberichte der Polizeidirektion Linz)
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XV. SCHU LWESEN

1. Gesamtübersicht über die Pflichtschulen

Lehrkräfte Schüler

Bezeichnung Schulen Klassen . Lehrer Iandere ins- Idavon
männl.lweiblich I) gesaml weiblich

Schuljahr 1960/61

Knaben- Volksschu len 21 131 62 71 26 4327 129
Mädchen-Volksschulen 21 121 2 122 25 3975 3792
Gemischte VolkssChulen 5 24 9 15 5 700 340
Sonderschulen 5 45 18 32 8 743 319
Knaben-Hauptschulen 13 111 147 10 22 3456 -
Mädchen-Hauptschulen 11 106 2 130 48 3159 3159
Gemischte Hauptschulen 2 11 11 6 4 338 178

Offentl. Schulen zus. 78 / 549 / 251 I 386 I 138 11669817917

Private Volksschulen 2 I 8 I - I 8 I 2 I 261
1

261
Private Hauptschulen 2 8 - 13 8 338 338

Private Schulen zus. 4 I 16 I - / 21
1

10 I 5991 599

Insgesamt 82 I 565 / 251 I 407 / 148 117297/8516

Schuljahr 1961/62

Knaben-Volksschulen 21 132 / 64 73 I 21 4392 144
Mädchen-Volksschulen 21 127 3 127 32 4105 3906
Gemischte Volksschulen 5 23 9 14 5 693 330
Sonderschulen 5 48 19 36 10 788 332
Knaben-Hauptschulen 13 107 136 14 22 3213 -
.Mädchen-Hauptschulen 11 I 99 2 118 52 2965

1
2965

Gemischte Hauptschulen 2 11 10 5 4 323 161

Offentl. Schulen zus. 78 I 547 I 243 I 387 I 146 1'64791 7838

Private Volksschulen 2 I 8 I ='1 8 I 2 I 265\ 265
Private Hauptschulen 2 8 14 8 320 320

Private Schulen zus. 4 I 16 I - I 22 I 10
1 5851 585

Insgesamt 82 I 563 / 243
1
409 I 156 1'706418 423

I) R!,ligionslehrer, Lehrerinnen für Mädchenhandarbeit und sonstige Lehrpersonen.
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2. Volksschulen nach Klassen und Schülerzahl
Lehrkräfte Schüler

Bezeichnung Klassen Lehrer I ins- Idavonandere
männl.lweiblich gesamt weiblich

KV. 1 Adalbert-Stifter-Schule 4 2 2 1 98 41
KV. 2 Europaschule 4 3 1 1 142 -
KV. 3 Mozartschule 4 4 1 1 139 -
KV. 4 Römerbergschule 4 2 2 1 108 -
KV. 5 Goetheschule') - - - - - -
KV. 6 Froschbergschule 7 4 4 1 .209 18
KV. 7 Grillparzerschule 5 4 1 1 180 -
KV. 8 Olto-Glöckel-Schule 4 2 2 1 154 -
KV. 9 Weberschule 5 4 1 - 155 18

KV.l0 Kirchenschule 5 3 2 1 167 12

KV. 11 Zeppelinschule 17 8 9 2 608 -
KV.12 Dies!erwegschule 13 7 7 2 452 -
KV. 13 Spallerhofschule 5 2 3 - 191 -
KV.14 Ebelsberger Schule 5 3 2 1 158 13
KV.15 Harbachschule 8 2 6 2 247 -
KV.16 Dr.-Karl-Renner-Schule 8 3 6 1 257 -
KV.17 Bindermichlschule 8 3 5 - 279 -
KV.18 Am Keferfeld 5 1 4 1 159 14
KV. 19 Dorfhalleschule 6 2 4 2 185 28
KV.20 Neue Heima! 8 3 5 1 280 -
KV.21 Karlhofschule . 7 2 6 1 224 -
MV. 1 . Baumbachschule2) - - - - - -
MV. 2 Europaschule 4 - 4 - 126 126
MV. 3 Mozar!schule 4 - 4 2 117 117
MV. 4 Römerbergschule 4 - 4 1 93 93
MV. 5 Goe!heschule 4 2 2 1 141 62
MV. 6 Froschbergschule 7 - 7 2 197 190 !

MV. 7 Grillparzerschule 5 - 5 1 187 162
MV. 8 Olto-Glöckel-Schule 5 - 5 - 178 163
MV. 9 Weberschule 5 - 5 1 149 129
MV. 10 Kirchenschule 4 - 4 - 153 147
MV.ll Zeppelinschule 16 - 16 4 521 521
MV. 12 Dies!erwegschule 11 - 11 2 332 332
MV. 13 SpalIerhofschule 7 - 7 3 251 235
MV. 14 Ebelsberger Schule 5 1 5 1 192 179
MV. 15 Harbachschule 8 - 8 3 253 253
MV. 16 Dr.-Karl-Renner-Schule 8 - 8 4 271 271
MV. 17 Bindermichlschule 8 - 9 4 272 272

') Mit MV. 5 zusommengelegt. 2) Mit KV. 1 zusammengelegt.
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Noch: 2. Volksschulen nach Klassen und Schülerzahl

lehrkrölle Schüler

Bezeichnung Klassen lehrer I ins- Idavonandere
mönnl.lweiblich gesamt weiblich

MV. 18 Am Keferfeld 4 - 4 - 127 127

MV.19 Dorfhalleschule 5 - 5 1 137 131

MV. 20 Neue Heimal 7 - 8 1 221 221

MV. 21 Karlhofschule 6 - 6 1 187 175

GV. 1 Margarelhenschule 2 1 1 - 46 20

GV. 2 Auhofschule 6 2 4 1 187 85

GV. 3 Pöstlingbergschule 3 1 2 1 80 39

GV. 4 Magdalenaschule 7 3 4 1 206 112

GV. 5 Sladierschule 5 2 3 2 174 74

Mädchen-Volksschule Ursulinen 4 - 4 1 109 109

Mädchen-Volksschule Brucknerslr. 4 - 4 1 156 156

Zusammen 290
1
76

1
222

1
60 1945514645

3. Sonderschulen nach Klassen und Schülerzahl

. lehrkrölle Schüler

Bezeichnung Klassen lehrer I ins- IdavonI andere
männl.lweiblich gesamt weiblich

HiS. 1 Altslädlerschule 7 3 6 1 110 40

HiS. 2 Diesferwegschule 6 1 6 3 103 44

HiS. 3 Spallerhofschule 8 5 3 2 149 81

HiS. 4 Karlhofschule 12 6 8 2 182 57

HiS. 5 Kleinmünchen 15 4 13 2 244 110

Zusammen 48
1
19

1
36

1
10

1
788

1
332
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4. Hauptschulen nach Klassen und SchUlerzahl
Lehrkräfte I Schüler

Bezeichnung Klassen Lehrer \ über. \ davonandere
männl.lweiblich haupt weiblich

KH. 1 Adalbert-Stifter-Schule 9 11 2 2 284 -
KH. 2 Goetheschule 8 11 - 1 242 -
KH. 3 Stelzhamerschule 6 7 2 2 170 -
KH. 4 Otto-Glöckel-Schule 10 14 - 2 296 -
KH. 5 Jahnschule 9 12 - 3 274 -
KH. 6 Pestalozzischule 8 10 1 2 257 -
KH. 7 Diesterwegschule 8 10 1 3 248 -
KH. 8 Harbachschule 7 10 1 1 194 -
KH. 9 SpalIerhofschule 9 10 2 2 270 -
KH. 10 Jahnschule 7 8 2 1 210 -
KH. 11 Dr.-Karl-Renner-Schule 13 16 2 1 371 -
KH. 12 Europaschule 5 7 - 1 152 -
KH.13 Poschacherschule 8 10 1 1 239 -
MH. 1 Mozarfschule 8 - 9 5 241 241

MH.2 Goetheschule 10 - 11 5 297 297

MH.3 Baumbachschule 7 - 9 4 217 217

MH.4 Raimundschule 12 - 13 7 360 360

MH.5 Hinsenkampschule 9 1 10 4 268 268

MH.6 Zeppelinschule 10 - 12 4 291 291

MH.8 Harbachschule 7 1 8 3 204 204

MH.9 Bindermichlschule 8 - 11 3 240 240

MH.l0 Hinsenkampschule 15 - 18 9 426 426

MH.ll Dr.-Karl-Renner-Schule 5 - 6 3 161 161

MH.12 Europaschule 8 - 11 5 260 260

GH. 1 Ebelsberger Schule 5 4 3 2 140 69

GH. 2 Auhofschule 6 6 2 2 183 92

Mädchen-Hauptschule Ursulinen 4 - 7 4 163 163

Mädchen-Hauptschule Brucknerstr. 4 - 7 4 157 157

Zusammen 225
1
148 I 151

1
86

1
6821

1
3446
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s. Lehrpersonen
Volksschule Hauptschule Sonderschule

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

Lehrer 76 222 298 148 151 299 19 36 55
Religionslehrer 20 19 39 32 3 35 - 4 4
Lehrerinnen

für Mädchen-

handarbeit - 21 21 - 39 39 - 6 6
Sonstige

Lehrpersonen - - - 1 11 12 - - -

Zusammen 96/ 262
1 358

1
181

1
204

1 385
1 19

1 46 / 65

6. Schüler nach Schulstufen .I V,Ik •••• ',

~""-Iw,'~ I I H",.""" Sonderschule
Schü ler auf der

Schulstufe
mann- weib- männ-I weib-Ilich lich ZU5. lich llich I. zus. lich lich zus.

.

1 1279 1249 2528 - - - 62 50 112
2 1068 1053 2121 - - - 62 41 103
3 1107 1029 2136 - - - 93 60 153
4 1054 1015 2069 - - - 80 50 130
5 145 131 276 780 826 1606 74 43 117
6 86 84 170 829 867 1696 38 51 89
7 61 62 123 859 844 1703 42 33 75
8 10 22 32 765 878 1643 5 4 9
9 - - - 142 31 173 - - -

Zusammen 4810/4645194551337513446168211 456
1

332
1

788
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7. Mittelschulen nach Klassen und SchUlerzahl

Lehrer Schüler

Bezeichnung Klassen
über- Idavon mönn-\ weib- I zus.
haupt weiblich lich lich

Bundesgymnasium 16 35 3 381 38 419

1. Bundesrealgymn. Khevenhüllerslr. 24 44 3 721 - 721

2. Bundesrealgymn. Waldegg 50 14 24 1 435 - 435

Bundesrealschule 24 48 4 695 24 719

Bischöfl. Privalgymn. Koll. Pelrinum 12 27 1 371 - 371

Privalgymn. Collegium Aloisianum 8 14 - 169 - 169

Bundesslaatl. Arbeitermillelschule 25') 49 - 544 80 624

Bundesrealgymn. für Mädchen und
Frauenoberschule Körnerschule 27 52 44 - 675 675

Bundesrealgymn. für Mädchen 17 47 31 - 563 563

Bundesslaall. Frauenoberschule 11 39 28 - 302 302

Mädchenmillelschule der Kreuz-
schwestern 8 30 18 - 274 274

Zusammen 186 1
409 1 133 13316 11 956 15272

') Halbjahrslehrgönge.

8. MiUelschUler nach Schulklassen

Schüler in der ••• Klasse
Bezeichnung ZU5.

I. I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I 8.

Bundesgymnasium 571
66 55 58 61 421~ 40 419

1. Bundesrealgymn. Khevenhüllerslr. 128 97 140 96 78 60 61 61 721

2. Bundesrealgymn. Waldegg 50 81 77 106 69 37 25 22 18 435

Bundesrealschule 123 97 132 103 78 57 62 67 719

Bischöfl. Privalgymn. Koll. Pelrinum 76 82 55 43 29 23 28 35 371

Privatgymn. Collegium Aloisianum 31 38 15 11 20 14 20 20 169

BundesstaatI. Arbeilermillelschule') 167 74 97 67 72 44 36 67') 624

Bundesrealgymn. für Mädchen und
Frauenoberschule Körnerschule 81 74 112 111 86 69 66 76 675

Bundesrealgymn. für Mädchen 125 129 83 56 40 47 50 33 563

Bundesslaatl. Frauenoberschule 32 - 58 64 49 30 34 35 302

Mädchenmillelschule der Kreuz-
schweslern 52 41 47 32 31 27 19 25 274

Zusammen 195317751900 1710 1581 1438\438147715 272

,) Halbjahrslehrgönge. 2) Darunter 38 Schüler im 9. Halbjahrslehrgang.
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9. MlttelschUler nach der Religion

GO C

] III 0
] :S e= c :2'.&. GO~

~
_c :E GiBezeichnung D Gi Ö ~ .~ 0

Cl! Zus."'f .<: -6
..,~

CIII D Ci 0.., GOE c ~ .! :Sc GO c0 :! >'0 > ~ GO ::> .., .<:
Cl! w < ~ ~ < 0

Bundesgymnasium 367 44 3 - - 2 - 3 419
1.Bundesrealgymn. Khevenhüllersfr. 610 99 2 - - 1 - 9 721
2.Bundesrealgymn. Waldegg 50 373 48 1 - 1 1 - 11 435
Bundesrealschule 599 87 5 - 1 2 - 25 719
Bischöfl. Privalgymn. Koll. Pelrinum 371 - - - - - - - 371
Priv. Gymn. Collegium Aloisianum 169 - - - - - - - 169
Bundesslaatl. Arbeifermiffelschule 565 43 2 - - - - 14 624
Bundesre~lgymnasium für Mädchen

Körnerschule 559 95 1 - - 2 - 18 675
Bundesrealgymn. für Mädchen

Hamerlingslra~e 425 109 1 - - 3 - 2S 563
Bundesslaatl. Frauenoberschule

Hamerlingslra~e 250 46 1 - - 1 - 4 302
Mädchenmiffelschule d. Kreuzschw. 274 - - - - - - - 274

Zusammen 456215711161-1 21121-1109 ~

10. Mittlere Lehranstalten

I I lehrkräfle I SchülerMitllere lehranstalten
Klassen haupt-I neben- männ-/ weib- I über-

berufI. berufI. lich lich haupt

Bundesgewerbeschule 34 72 13 909 59 968
Bundeshandelsakademie und

Expositur 30
} 65 430 430 8602

Handelsschule 11 70 303 373
Höhere Bundeslehranslalt für

Frauenberufe 23 55 2 - 340 340
Höhere lehranslalt für wirtschaft-

liche Frauenberufe der Ursulinen 6 13 9 - 155 155
Zusammen 104

1
205 I 26 11 40911 28712 696
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11. Lehrerbildungsanstalten
Privat-Lehre-

Bundes-Lehrer- Bischöfliches rinnenbildungs-
bildungsanstalt Lehrerseminar anstalt d. Kreuz-

Bezeichnung schwestern

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

Hauptberufliche Lehrpersonen

Lehrerbildu ngsanstalten 24 13 7 - 1 4
Angeschlossene Obungsschulen 5 4 4 - - 13
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen - 2 - - - 4
Bildungsanst. f. Arbeitslehrerinnen - - - - - 2

Nebenberufliche Lehrpersonen

Lehrerbildungsanstalten 2 - 17 - 7 10
Angeschlossene Obungsschulen - - - - - -
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen
und Horte - - - - 1 1

Bildungsanst. f. Arbeitslehrerinnen - - - - - -
Klassenzahl

Lehrerbildungsanstalten 14

I
5 - - 4

Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen -
I

3 - - - 3
Bildungsanst. f. Arbeitslehrerinnen - 1 - - - 1
Angeschlossene Obungsschulen 9 4 - - 15

Studierende

Lehrerbildungsanstalten 185 I 272 I 200 I - I - I 121
Bildungsanst. f. Kindergärtnerinnen - 85 - - - 70
Bildungsanst. f. Arbeitslehrerinnen - 19 - - - 19

Studierende zusammen 185 I 376 I 200 I - I - I 210

Schüler der angeschI. Obungsschulen

Schüler auf der 1. Schulstufe 28 30 35 - - 56
2. 28 27 36 - - 65.
3. 28 30 36 - - 57.
4. 30 26 38 - - 42.5. - 4 - - - 56.6. 1 8 - - - 56.7. 4 1 - - - 69.8. - 1 - - - 73

•
Schüler überhaupt 119 I 127 I 145 I - I - I 474

Kindergärten

Kinder in angeschI. Kindergarten 2S1 25 I - L:- I 60 I 70
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11. Berufsschulen

Fachgrul'pen I Schüler I Schürerinnen I Zusammen

Berufsschule I

Bskleidungsgewerbe 15 504 519
Friseure 29 369 398
Nahrungsmiltelgewerbe 323 21 344

Zusammen 367 I 894 I 1261
Berufsschule 11

Tischler 279 - 279
Mischberufe 8 5 13
Baugewerbe, Steinmetzen 49 1 50
Maler 257 1 258
Hafner 93 - 93
Kunstgewerbe 205 16 221
Chemiker 24 5 29
Fotografen 15 57 72
Glaser 67 7 74

Zusammen 997 I 92 I 1089
Berufsschule 11I

Schlosser 660 - I 660
Dreher 124 - 124
Former 24 - 24
Mechaniker und verw. Gewerbe 86 - 86
Kraflfahrzeugmechani ker 400 - 400
Werkzeugmechaniker 100 - 100
Graveure und Ziseleure 14 1 15
Techn. Zeichner 12 - 12

Zusammen 1420 I 1 I 1421
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Noch: 12 Berufsschulen

Fachgruppen I Schüler I Schülerinnen I Zusammen

Berufsschule IV

Spengler -
Gas- und Wasserleitungsinstallateure 916 1 917
Schlosser 297 - 297
Chem.-techn. Gewerbe 53 7 60

Zusammen 1266 I 8 I 1274

Berufsschule V

Elektroinstallateure 181 - 181
Elektromechaniker 94 - 94
Elektromaschinenbauer 24 - 24
Elektrowiclder 4 - 4 I
Elektrowerker 36 - 36
Rundfunkmechaniker 63 1 64
Fernmeldemonteure 7 - 7
Betriebselektriker 40 - 40
Elektro- und Kraflfahrzeugelektriker 2 - 2

Zusammen 451 I 1 I 452

Kaufmännische Berufsschule I

Textil Einzelhandel 47 148 195
Gro~handel 362 897 1259

Zusammen 409 I 1045 I 1454

Kaufmännische Berufsschule 11

Lebensmillelklassen 113 548 661
Sammelklassen 189 251 440

Zusammen 302 I 799 I 1 101
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XVI. BAUTÄTIGKEIT

1. Die Entwicklungstendenzen der
Bautätigkeit

A. Baugenehmigungen

Baugenehmigung von Yfohngeböuden I 1958 I 1959 I 1960 I 1961

Häuser 361 347 347 332
Wohnungen 2905 3692 2270 3228
Wohnräume 9126 11608 7462 10974
Wohnräume je Wohnung 3,2 3,1 3,2 3,4
Umbauter Raum in 1000 m3 864 1074 735 1005
Veranschlagte reine Baukosten
in Millionen Schilling 398 468 328 454

Veranschlagte reine Baukosten
je Wohnung in 1000 S 137 127 144 141

Baugenehmigung von Nich/wohngeböuden I 1958 I 1959 I 1960 I 1961

Häuser 229 229 207 233
Umbauter Raum in 1000 m3. 261 594 341 278
Veranschlagte reine Baukosten
in Millionen Schilling 88 195 101 105

B. ProzentanteIl der genehmigten NIchtwohngebäude
am Bauvolumen

I Prozen/an/ell des Bauvolumens für Nichfwohngeböude
Jahre

Iumbau/er Raum veranschlag/e Baukos/en

1956 22,9 20,4
1957 28,2 22,4
1958 22,7 17,6
1959 35,7 29,4
1960 31,7 23,6
1961 21,7 18,8
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C. Die genehmigten Wohnungen in Wohngebiiuden nach Bauherren
Zahl der genehmigten Wohnungen

Bauherren 1958 I 1959 I 1960 I 1961

abs.1 'I, ! abs.1 'I, labs.! 'I, I abs.1 'I,

Gebietskörperschaften - - - - 67 3 - -
Gemeinnützige Bauvereinigung 2439 84 3437 93 1885 83 2772 86

Personengemeinschaft prhr. Rechts 185 6 3 - 51 2 6 -
Erwerbs- und Wirtschafts-
unternehmen 40 1 27 1 12 1 223 7

Selbständig Erwerbstätige 84 3 65 2 103 4 84 3

Beamte 21 1 48 1 40 2 22 1

Angestellte 69 3 37 1 45 2 68 2

Arbeiter 67 2 51 1 55 2 50 1

Rentner und Pensionisten - - 20 1 12 1 2 -
Unbekannt - - 4 - - - 1 -

Zusammen 19051' 00 136921' 00 122701100 132281' 00

D. Bauüberhang am Jahresende
Bauzustand der Wohnungen In Wohngeböuden am Jahresende

Jahr
Bau nochnichl Rohbaunoch Rohbau unter
begonnen nicht unter Dach Dach1)

zusammen

absolut I In 'I. absolut I In 'I, absolut I in 0/. absolut! in "0

1956 1651 50,2 788 23,9 853 25,9 3292 100,0

1957 1874 51,1 867 23,7 923 25,2 3664 100,0

1958 2136 51,4 742 17,9 1276 30,7 4154 100,0

1959 3343 56,7 767 13,0 1784 30,3 5894 100,0

1960 3212 53,9 1043 17,5 1701 28,6 5956 100,0

1961 4783 64,5 965 13,0 1668 22,5 7416 100,0

1) Die Bauüberhangserhebung unterscheidet Wohnungen in im Bau befindlichen Geböuden,
unter Dach (rohbauferlig), tel I w eis e b e zog e n und n 0 c h nie h t b e zog e n.
Diese beiden Gruppen wurden in den Jahrbüchern früherer Jahre in obiger Tabelle
zusammen.r.ezoäenunter .Rohbau, .unter Dach' ausgewiesen. Die Erfahrung hat jedoch
gezeigt, a~ ie Wohnungen in Rohbauten, unter Dach, teilweise bezogen, der Bau-
terligstellung zugerechnet gehören.. Daher scheinen in obiger b e r Ich t I g t e r Ta-
belle in der Zeile .Rohbau, unter Dach'. nur mehr die in Rohbauten, unter Dach,
jedoch noch nicht bezogenen Wohnungen out.
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1. Baugenehmigungen 1961

Neubau und Wiederaufbau von Normalgebäuden
Art der
Bauherren

Insgesamt davon mit äff. Milleln

Umbau, Ausbau
und Erweiterung1)

davon mit
Insgesamt 6ftentl.

Mitteln

Art der
Gebäude

C~•.
"Cl~c
-".z:Co.z:NO~

t 6 2,88 1750

49 223 106,15 45497

158 2772 775,57 355954

2 2 1,04 420
1 1 0,65 293

840tO840

464
120

4935
2605
1395
1404

2
2

31
17
7
18

10

8
1

40
27
17
5809

1300

34687

355954

2,66

2

7

2

291666 -

128410 158 2772 775,57

204022 46 192 83,33

210000
293000

230523
220681
229941
198660

19364
4855
15636
9933

84 46,45
22 11,91
68 36,44
SO 23,83

35
14
40
32

Gebieh-
körperschaffen

Gemeinnützige
Bauvereinigungen

Personengemein-
schaff des
privaten Rechts

Erwerbs- und
.Wirtschaftsunter-
nehmen

Selbständig
Berufstätige

Beamte
Angestellte
Arbeiter
Rentner und
Pensianlsten

Ohne Beruf

-1141 10 58,381

6730 1

840

8578

2 1570

2 6380
1 370

2545
ltOl

8

8 6380
54 12170

15 11338 - 258

2

2
1

9500
6242

18003,74

3 14,06

7 19,70
- 20,88

4

2
7

1 - 3,74 1800

1 - 0,70 250
15 9 77,00 30120

178 -I 41 ,37 120921

2331292)1277.6011045711

38 20 154,79 60309

Wohngebäude
zusammen'

NIchtwohngebäude
zusammen

"ffentliche
Gebäude

Ansfallen
Gewerbliche
Gebäude

Landwlrhchafll.
Gebäude

Sonstige Gebäude
Garagen

Insgesamt S65 3257 1282,52 558273 - '" "".",...."" ,..I '" "", " .."
') Die veranschlagten reinen Baukosten beinhallen auch den Aufwand für Umbau, Ausbau
und Erweiterungen tür Nichtwohnzwecke.

2) Au~erdem 208 Einzelzimmer. !
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3. Bauüberha-:-g Ende 1961
Bauvorhaben

davon

E Bereits im Bau befindliche
Arf der 5! ferfiggest. Gebäude -c

oijGl
Bauherren GI u. bezogen, ._ c

5!' aber als unter Dach (rohbau fertig)
ce

.: solche noch nicht oijg,
OGI

noch nicht teilweise noch nicht unter Dach c.n
Art der gemeldet.) bezogen') bezogen
Gebäude en en en en en enGI GI GI •• GI GI.., c .., c .., c .., c .., c .., C

::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l ::l
-0 C -0 C -0 C -0 C _0 C -0 c
.n ..c .n ..c .n ..c .n ..c .n ..c .n ..c
GI 0 GI 0 GI 0 GI 0 GI 0 GI 0

Cl ~ Cl ~ Cl ~ Cl ~ Cl ~ Cl ~

Gebielskörperschaflen 5 52 t 4 - - - - 4 48 - -
Gemeinnützige

Bauvereinigungen 595 7639 110 1304 - - 110 1336 52 678 323 321

Personengemeinschafl
des privaten Rechls 4 70 - - - - 1 6 1 51 2 13

Erwerbs- und
Wi rlschaltsu nternehmen 59 363 1 24 - - 1 2 3 38 54 299

Selbständige Berufstäfige 108 284 31 65 - - 41 70 17 66 19 83

Beamte 57 109 13 24 - - 32 58 6 8 6 19

Angestellte 106 163 27 36 - - 53 80 18 33 8 14

Arbeiter 124 187 22 33 - - 74 110 27 42 1 2

Rentner u. Pensionisten 11 38 - - - - 3 5 1 1 7 32

Ohne Beruf 1 1 - - - - 1 1 - - _. -
Wohngebäude

zusammen 1070 8906 205 1490 - - 316 1668 129 965 420 4783

Oflentllche Gebäude 29 26 5 2 - - 10 13 5 7 9 4
Anstalten 15 6 5 5 - - 8 1 1 - 1 -
Gewerbliche Gebäude 59 27 30 8 - - 10 10 6 5 13 4

Landwlrlsch. Gebäude 5 1 - - - - 5 1 - - - -
Sonstige Gebäude 48 11 12 5 - - 13 3 7 1 16 2

Nichtwohngebäude
zusammen 156 71 52 20 - - 46 28 19 13 39 10

Davon Nichtwohngebäude
mit' mindestens 44 71 13 20 - - 17 28 5 13 9 10
1 Wohnuna

Insgesamt 1226 8977 257 1510 - - 362 1696 148 978 459 4793

AuIJerdem

Um-, An- und
Aufbauten 218 205 82 44 - - 93 87 7 12 36 62

Notbauten - - - - - - - - - - - -
Garagen 1214 1 67 1 - - 378 - 188 - 581 -

1) Diese Gebäude und Wohnungen wurden in die Tabelle Baufertigstellungen einbezogen.
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4. Baufertigstellungen 1961
0) Gebäude und Wohnungen nach Bauherren

Neubau und Wiederaufbau I Umbau, Ausbau und
von Normalgebäuden Erweiterung1)

Art der I davon mit I I dav. mitInsgesamt insgesamt äffentl.Bauherren öffentlichen Milleln Milleln

J ~ IrE

o I"j I f " " "0:> CD.! :,:)..t: ~ ".!! " "0
" 0 -g,j ~~ ; ~ Öle; -&] c .~~Artder " '" 0-" r o~... CD 0.:

Gebäude ~" ~'" CiiE -j C V) (lI '-e -:> ~ E E -:lV) -,,-0 " " ;;0 -6 OV1-fj'!.c: (;"tJ Gi c ~ ijoVl cp C QJ._ -6~o (; 5 "6-:;"15 -0:> ~~g-6 ;'- ~Ig~1 6g ~lDO .,,:J"tJN
" 00 ",,0_~ :u"i ~ G)8 ~~ g~-.!> -.<= .!>~ ~.;~.<=" '<=0 Gi'=:- :;] 5"B~ -g 0 ~-

..t:O.J:' •..•Q).:-"Eo (;5
~Cl ~~ E" > ~.="'O~ c Ne> N~ j.: ~~ 5~ >~.=N~ >al:>.- > •.. -

Gebielskärperschallen. 1 ~ 0,91 364 91000 1 4 0,91 36~ - - - - -
Gemeinnützige Bau-

vereinigungen 129 162/ 462,58 208220 12805 128 160 456,21 205670 13 - 1615 13 1615
Personengemeinschaft
des privaten Rechls - - - - - - - - - - - - - -

Erwerbs- u. Wirlschafls-
unternehmen 3 28 12,00 5950 212500 1 3 0,89 350 12 - 1254 6 554

5elbständ. Berufstätige 33 ~ 49,58 19603 306297 2 2 1,84 72 12 2 1701 - -
Beamte 16 30 13,17 56~ 189467 4 13 4,55 191! 12 8 1233 - -
Angestellte 29 39 22,19 8823 226230 7 10 5,05 2089 6 11 1074 - -
Arbeiter 29 42 19,3 770 183452 16 25 11,45 457 6 - 548 - -
Rentner u. Pensionisten - - - - - - - - - 7 8 885 - -
Ohne Beruf 3 3 1,76 688 129333 3 3 1,76 681 - - - - -
Wohngebäude

1243118361581,5~15703~13999811621'66~482'66111637816B 12918310 11912169zusammen

Ollentliche Gebäude 12 7 34,58 159021 - : I 2 21,501 8340 1 2 5385 - 2600
Anstalfen 7 6 37,19 15408 - 3 24,80 11078 - 77 3800 - 6000
Gewerbliche Gebäude 20 7 113,22 27189 - - -

..~
- - 3 10272 - -

landwirlschaftliche
Gebäude - - - - - - - - - - 420 - -

50nstige Gebäude 19 2 84,34 24921 - 5 1 3980 - - 2244 - -
Garagen 109 1 22,00 6432 - 5 - 2,1 939 - 1 932 - 56

Nichtwohngebäude
1167123/291,331898521 121 I 6162,7712433~ 183 ~30531-18656zusammen - 1

Davon Nichtwohnge- I I I 1 i 14

/
61

1165i 1 1-11800 I-Ibäude m. mindestens 14 23 77,29 2506 - 28,4 -
1 Wohnung2)

Insgesamt 14101'851872,8~3468891 - 1'831'67'1545,43124071516911121313631191'0825

') Die veranschlagten reinen Baukosten, beinhalten auch den Aufwand für Umbau, Ausbau
und Erweiterungen für Nichfwohnzwecke.

2) Au~erdem 66 Einzelzimmer.
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XVII. PERSONALSTAND DER STADTVERWALTUNG
ANFANG 1962

t. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach Geschäftsgruppen

Geschäftsgruppen

I

Beamte Angestellle I Arbeiter1) Izusammen

I. Prösidialverwaltung 171 I 88 271 530
la. Kulturverwaltung 27 87 17 131

11. Bezirksverwaltung 66 50 15 131
111. Wohlfahrtsverwaltung 95 198 161 454
IV. Bauverwaltung 268 118 507 893
V. Finanz- u. Vermögensverwaltung 92 39 182 313
VI. Anstalten und Betriebe 177 452 662 1291

Kontrollamt 2 4 - 6
Stadtwerke Linz 64 38 257 359
Bestattung - 1 8 6 15
Hafen 8 26 192 226

Zusammen 971 I 1 108 I 2270 I 4349
1) vertragsarbeiter und Beamte in handwerklicher Verwendung.

2. Beamte, Angestellte und Arbeiter nach dem Alter
Beamte Angesteille Arbeiter Oberhaupt

Aller
männ-I weib- männ-I weib- männ-I weib- männ-I weib-I

lich lich lich lich lich lich lich lich zus.

14-19 - - 14 I 114 19 56 33 170 203
20-24 - - 64 196 132 51 196 . 247 443
25-29 17 - 43 94 133 38 193 132 325
30-34 68 5 51 94 142 58 261 157 418
35-39 107 64 37 112 131 125 275 301 576
40-44 113 50 25 66 122 108 260 224 484
45-49 .148 33 13 41 167 155 328 229 557
50-54 139 29 28 30 233 123 400 182 582
55-59 129 19 26 23 249 108 404 150 554
60-64 39 9 19 8 108 6 166 23 189
65 und mehr 2 - I 6 2 6 I - 14 2 16
unbekannt - - 2 - - - 2 - 2

Zusammen 762 I 209 I 328 I 780 11 442 I 828 12 532 11 817 14 349
Durchschnitts-

46,57144.61136,75130,99143,39141,46 143,50137.33140.92alter
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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-I weib- männ-I weib-I zus.lich lich lich lich lich lich lich lich

Ledig 31 144 103 449 210 252 344 845 1 189
Verheiratet 706 44 215 257 :1 171 381 2092 682 2774
Verwitwet 5 9 3 31 15 71 23 111 134
Geschieden 20 12 6 43 46 124 72 179 251
unbekannt "'.

1 1 1- - - •.... - -

Zusammen 762 1 209 I 328 I 780 114421 828 12 53211 81714 349

davon
erhielten
... Kinder-
zUlagenI)

0 346 190 200 731 811 675 1357 1596 2953
1 236 19 79 36 309 124 624 179 803
2 118 - 39 10 184 21 341 31 372
3 41 - 8 3 77 5 126 8 134
4 15 - 1 - 41 2 57 2 59
5 2 - 1 - 12 1 15 1 16
6 3 - - - 3 - 6 - 6
7 1 - - - 4 - 5 - 5
8 - - - - - - - - -
9 u. mehr - - - - 1 - 1 - 1

Zusammen I 762
/
209

1
328 I 780 /1442/ 828 12 532/1 817/4 349

1) Kinderzulagen werden für unversorgte Kinder bis zum 21. Lebensjahre gezahlt und
darüber hinaus nur in Ausnahmefällen bewilligt, wenn die Berufsausbildung des Kindes
noch nicht abgeschlossen ist.
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4. Durchschnittlicher Monats-Bruttoverdienst des stadt~Personals

1. Jänner 11. Jänner 11. Jänner 11. Jänner 11. Jänner

Dienslpostengruppen
1958 1959 1960 1961 1962')

Schilling

Beamte

A 1I1-IX Höherer Dienst 6773 6658 6398') 6217') 6978

B li-VII Gehobener Fachdienst 4339 4352 4365 4368 4782

C I-V Fachdienst 2897 2906 2847 3006 3297

D I-IV Mittlerer Dienst 2435 2436 2430 2508 2791

E 1-11I Hilfsdienst 2003 1 991 1985 2029 2107

Durchschnitt 3426 I 3408 I 3407 I 3439
1

3813

Angestellte

a III-VII. Höherer Dienst 3390 4084 3613 4081 4433
b li-VII Gehobener Fachdienst 2616 2675 2647 2885 3062
c I-IV Fachdienst 2162 2348 2318 2202 2394
d 1-11I Mittlerer Dienst 1704 1748 1680 1780 1 939
e 1-111 Hilfsdienst 1425 1 431 1415 1470 1 536

Sonstige 1 211 1277 1 142 1289 1 393

Durchschnitt 1920 I 2028 I 1955 I 2075 I 2242

Beamte in handwerk!. Verwendung

1 Vorarbeiter I. Klasse 2593 2633 2716 2638 3071

2 Vorarbeiter 11.Klasse 2539 2572 2584 2589 3012

3 Facharbeiter 2514 2523 2490 2548 2973

4 Fahrer, Schaffner usw. 2328 2358 2367 2328 2708

5 Angelernte 2139 2201 2142 2153 2422

6 Ungelernte 1861 1786 1797 1738 2058

7 Einfacher Hilfsdienst 1424 1409 1408 1406 1598

Durchschnitt 2329 I 2362 I 2353 I 2367 I 2759

') Das Absinken der Durchschniffsgehälter der Beamten im häheren Dienst wird verursacht
durch das Ausscheiden von alten Beamten mit hohen Endbezügen und dem Nachrüd<en
von jungen Beamten mit niedrigen Anfangsbezügen.

') Das Ansteigen der Durchschniffsgehälter ist bedingt durch die Neuregelung sämtlicher

i Bezüge und Nebengebühren mit 1. 3. 1961.
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XVIII. FI NAN ZÜ BERS I C HTE N
f. Rechnungsabschlüsse des ordentl. Haushaltsplanes der Stadt Linz

Beträge in Schilling

Jahre I Reineinnahmen I Reinausgaben I Fehlbetrag I Oberschu~

1931 26731882 26874990 143108 -
1932 24199070 23838761 - 360309
1933 23069322 23391950 322628 -
1934 20569403 20451593 - 117810
1935 20155370 19953919 - 201 451
1936 21183292 21189706 6414 -
19371) 22112062 22275386 163324 -
19382) 12630980 12943522 312542 -
1939 21185582 20646562 - 539020
1940 33412925 33314548 - 98377
1941 38278799 35857543 - 2421256
1942 49240865 47928264 - 1312601
1943 56509685 55115342 - 1394343
1944 54692361 52998703 - 1 693658
19453) 43877 292 43666223 - 211 069
1946 52648932 54289230 1 640298 -
1947 70941969 71001 748 59779 -
1948 97149616 96716312 - 433304
1949 123349545 123005774 - 343771
1950 140531007 140326390 - 204617
1951 178554502 178475531 - 78971
1952 204644815 203824711 - 820104
1953 225069002 213332398 - 11736604
1954 256863544 244386298 - 12477 246
1955 256324597 252302460 - 4022137
1956 268854058 266459694 - 2394364
1957 319527991 318432721 - 1095270
1958 367403085 366861 336 - 541749
1959 372129636 369395972 - 2733664
1960 441 7fP 292 439737630 - 2049662
1961 463788019 463499917 - 288102

.) 1931-1937 Gesamtumsalz (einschlie~lich Gas- und Wasserwerk). 2) Ab 1938 Gesamtumsalz
(ahne Gas- und Wasserwerk), 1938-1945 Reichsmark. 3) Das Rechnungsjahr 1945 umta~t
nur 9 Monate.
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2. Rechnungsabschlüsse des ordentl. Haushaltsplanes der Stadt Linz
nach Einzelplänen
Beträge in Schilling

Einzelpläne 1960 1961

Reineinnahmen

o Allgemeine Verwaltung
1 Polizei
2 Schulwesen
3 Kultur- und Gemeinschaftspflege
4 Fürsorgewesen und Jugendhilfe
5 Gesundheitswesen, Volks- und
Jugendertüchligung

6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen
7 öffentliche Einrichtungen und Wirt-
schaftsförderung

8 Wirtschaflliche Unternehmen
9 Finanz- und Steuerverwaltung

Zusammen

6515956
1578162
1073243
3469884
14288110

48400700
8766102

29184694
18724841
309785600

441787292 I

5655529
1674479
1570443
3660518
14446722

49142412
9489999

35347293
16249459
326551 165
463788019

o Allgemeine Verwaltung
1 Polizei
2 Schulwesen
3 Kultur- und Gemeinschaftspflege
4 Fürsorgewesen und Jugendhilfe
5 Gesundheitsw~sen, Volks- und
Jugendertüchtigung

6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen
7 öffenlliche Einrichtungen und Wirt-
schaftstörderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen
9 Finanz- und Steuerverwaltung

Zusammen

Reinausgaben

29179778 32179819
15687914 16224467
18,023266 21958132
20970479 22934233
43302167 45516770

63754206 69662350
53380665 46244067

55214532 64013605
10815194 12017554
129409429 132748920
439737630 463499917
Z U 5 C h u ~ -B e dar f (-)
b z w. C be r s c h u r, (+)

- 22 663822 - 26 524 290
-14109752 -14549988
-16 950023 - 20 387 689
-17 500595 -19 273 715
-29014057 -31070048

o Allgemeine Verwaltung
1 Polizei
2 Schulwesen
3 Kultur- und Gemeinschaftspflege
4 Fürsorgewesen und Jugendhilfe
5 Gesundheitswesen, Volks- und
Jugendertüchtigung

6 Bau-,. Wohnungs- u. Siedlungswesen
7 öffenlliche Einrichtungen und Wirt-
schaffsförderung '-

8 Wirtschaftliche Unternehmen
9 Finanz- und Steuerverwaltung

Zusammen

-15353506
-44614563

-26029838
+ 7909647
+180376171
+ 2049662

-20519938
-36754068

-28666312
+ 4231905
+193802245

I + 288102
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3. Steueraufkommen

Beträge in- Schilling

Sfeuerarfen 1958 1959 1960 1961

Ertragsanteile an den
gemeinschaftlichen
Bundesabgaben 40405339 66000309 83958493 93852626

Grundsteuer 18814146 19734169 22077 888 23 459 032

Gewerbesteuer und
Lohnsummensteuer 158964473 125799210 154747717 158766537

Gemeindegetränke-
steuer 11689162 12718319 14500405 15827697

Vergnügungssteuer 7793647 7652249 7623586 7270369

Hundesteuer 325635 287820 276390 292180

Ankündigungs- 790372 825888 1037157 1 341 345
abgabe

Anzeigenabgabe 3016702 3562112 4536254 4619520

Fremdenverkehrs-
abgabe 257517 261201 268842 267588

,.

Zusammen 242056993 236841 277 289026732 305696894
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Verzeichnis der Aufsätze in den Jahrgängen 1946 bis 1961
IDle erste Zahl bezeichnet den Jahrgang, die zweite die Seltenzahll

Bevölkerung
Bevölkerungsstand (Ergebnisse der Volkszählung vom 16. Juni 1939)
Ergebnisse der Volks- und Berufszöhlung vom 1. Juni 1951
Berufliche und soziale Gliederung (16. Juni 1939)
Entwicklung des Bevölkerungsstandes 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
Bevölkerungsverteilung in Oberösterreich (Entwicklungstendenzen

1900--1951) .....................•
Bevölkerungsentwicklung Oberösterreichs 1951-1955 , • • . • .
Die Bevölkerungseiltwicklung des Zentralraumes von 1951-1957
Entwicklung der Wohnbevölkerung nach statistischen Bezirken 1957
Die soziale und wirtschaftliche Lage der kinderreichen Familien in Linz
Die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung in der Stadtregion von

Linz 1934-1959 .
Die Wohnbevölkerung in Linz 1961 und ihre soziologische Struktur ..
Die Wohnbevölkerul1g 1961 und ihre soziale Struktur in der Stadtregion
Die Erwerbsquote der Wohnbevölkerung im Linzer Raum ...•..

Schule, Fürsorge
Die Volkshochschule der Stadt Linz im Spiegel der Statistik 1947-1950
Unzer Kinder und ihre Umwelt . . . . . • . . • . . • • • •
Der Gesundheitszustand der Schulkinder

1950/45, 1951/75, 1952/55, 1954/107,
Statistik der Erziehungsberatungsstelle . . . . . • . . . . . .
Die zentralen Funktionen der Linzer Krankenhöuser und Schulen
Statistik der betagten Einwohner • • . . . . . . . . • . . . .

Landwirtschaft, Gewerbe und Handel
Landwirtschaftliche Betriebszöhlung 1939 . . . . .
Gewerbliche Betriebszöhlung 1930 und 1939 . . . .
Versorgung mit elektrischem Strom, Wasser und Gas
Gewerbliche Betriebszählung am 10. Oktober 1950
100 Jahre Tätigkeit der Allgemeinen Sparkasse in Linz
Der Obstbau in Linz . • . . • • • . • • • •
Linz und die Industrialisierung Oberösterreichs •• .

1946/ 20
1952/ 14
1946/ 76
1947/ 30
1947/ 45

1949/ 38
1950/ 14
1951/ 30
1951/ 19
1954/ 36
1955/113
1955/162

1956/ 50
1956/ 57
1958/ 33
1957/54
1957/143

1959/ 14
1960/ 37
1961/ 29
1961/ 40

1950/154
1952/ 82

1955/136
1957/201
1958/ 88
1960/167

1946/106
1946/112
1946/132
1950/ 98
1949/115
1953/105
1954/ 14
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Die weltwirtschaftliche Verflechtung der Linzer Industrie
Linz als Arbeitsort . • . • . • • • • • . • . •
Die künstliche Befruchtung von Rindern
Die Hundehaltung der Linzer Stadtbevölkerung
Die Betriebsstruktur der oberösterreichischen Wirtschaftsräume
Die Entwicklungstendenzen von Industrie, Gewerbe und Handel

in Linz 1858-1958 .
Der Zentralraum als Wirtschaftsraum :

A. Die gewerbliche Wirtschaft . •
B. Die Landwirtschaft . . . . • .

Die gewerbliche Betriebszählung vom 10. Oktober 1959

Preise, Lebenshaltung

Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz 1938-1951
Die Preisindexziffer für die Lebenshaltung in Linz 1946-1956

Kultur, Kunst, Unterhaltung

Die Stadtbücherei Linz im Blickfeld der Zahlen 1945-1051
Spielplanstatistik des Landestheaters Linz 1945-1952 • . .
Turn-, Sport- und Spielplätze und die Linzer Sportvereine

Bau- und Wohnungswesen
Wohnverhältnisse 1890--1943 .
Der Wohnungsmarkt am 10. Oktober 1949 .
Wohnungsverluste durch Kriegseinwirkungen
Zwischenbilanz des Wohnungswiederaufbaues 1945-1949
Die soziale Bedeutung des Linzer Wohnungsproblems (1. Juni 1951)
Das Mietzinsniveau in Linz 1954 . . . . . . . . . . . . .
Wohnungsbestand, Wohnbautätigkeit und Wohnungsdefizit
Die Wohnungsnot in Oberösterreich . . . . . . . . . • •
Die Entwicklungstendenzen der Bautätigkeit 1954-1957 ..
Die Wohnungsbautätigkeit in Oberösterreich mit besonderer

Berücksichtigung des Zentralraumes . . . . . . . . . .
Die Haushaltungen in Baracken und Notunterkünften . . • .
Ergebnisse der Häuser- und Wohnungszählung 1961 in Linz und im

Linzer Raum . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . .

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 ...
Nationalralswahl am 22. Februar 1953 . . . . . . . .
Landtags- und Gemeinderatswahl vom 23. Oktober 1955
Nationalratswahl vom 13. Mai 1956 ..
Bundespräsidentenwahl vom 5. Mai 1957 . . . . . . .
Die Nationalratswahl vom 10. Mai 1959 .
Landtags- und Gemeinderatswahl vom 22. Oktober 1961
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1954/ 19
1954/ 27
1955/174
1955/175
1956/ 14

1957/ 37

1958/ 46
1958/ 59
1959/179

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

1958/ 81
1959/174

1961/ 58

1946/185
1949/138
1950/181
1952/191
1955/229
1955/261
1956/171
1958/191
1960/126



Verschiedenes
Stadtgebiet, Stadtteile. Katastralgemeinden und Konskriptions-

ortschaften . . . . , . . . . . . . . . . . . .
Donau-Wasserstönde . . . . . . . . . • . . . . .
Temperaturnormalwerte für die StadtLinz 1936-1950
Die Stadt region von Linz . . . . . . . . . . . . .
Die Stadtregion von Linz und ihre Entwicklungstendenzen 1953-1955
Die Entwicklung der Stadtregion von Linz .'. . . . . . . . . . . .
Der oberösterreichische Zenlralraum und seine Gliederung nach wirt-

schaftlichen Einzugsbereichen . . .. . . . . . . . . . . . . .
Der oberösterreichische Zenlralraum und seine Aufteilung in wirtschaft-

liche Einzugsbereiche . . . . . . . . . . . . . . . .
Strukturuntersuchung der Pendler nach Linz . . . . . . . .
Die berufliche innerstödlische Pendelwanderung in Linz 1955
Die Grundpolitik der Stadt Linz . .' . ., .
Die Pendelwanderung in Oberösterreich 1955
Die Einpendlerzentren Oberösterreichs . . .
Die Pendelwanderung im Zenlralraum . . .
Die Luftangriffe auf Linz 1944/45 im Zahlenspiegel
Die Entwicklung des Linzer Hafens im Rahmen der Schiffahrt

auf der oberen Donau . . . . . .
40 Jahre Statistisches Amt der Stadt Linz . . . . . . . . .
.Linz und das Mühlviertel . . . . . . . . . • . . . . . .
Die zentralörtliche Bedeutung von Urfahr für das Mühlviertel
Ansiedlung von Industriebelrieben in Urfahr als Hilfe für das Mühlviertel
Urfahr und das Mühlviertel im Hinblick auf Wirtschaftsgeschichte und

Raumforschung • . . . . . . . . . . . . . .
Entwicklungstendenzen der Cilybildung in Linz 1961
Die Stadtregion von Linz 1961 . . . . . . . . . .

1946/ 17
1946/ 13
1951/ 11
1953/ 14
1955/ 19
1958/ 14

1955/ 55

1958/ 25
1955/ 71
1955/ 83
1954/ 32
1956/ 32
1956/ 38
1958/ 42
1956/177

1958/203
1958/224
1959/ 27
1959/ 31
1959/ 57

1959/ 72
1960/ 14
1961/ 14
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