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Vorbemerkung

Für viele überlegungen und planungen sind Kenntnisse
des Wohnungsbestandes nach qualitativen und quantita-
tiven Merkmalen erforderlich. Genaue Angaben über den
Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen, die für Maß-
nahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie für die
Bauwirtschaft große Bedeutung haben, werden in von
Zeit zu Zeit durchgeführten Zählungen ermittelt .  Derar-
tige umfassende Bestandsaufnahmen fanden in der Bun-
desrepublik bisher in den Jahren-19b0, 19b6, mit einer ge-
ringeren Zahl von Merkmalen 1961 und zuletzt 1968 statt.
Zwischen . zwei in größeren Abständen durchgeführten
Totalzählungen ist man darauf angewiesen, die bei der
jeweils letzten Zählung ermittelten Bestandszahlen mit
Hil fe der Ergebnisse der jährl ichen Bautätigkeitsstat ist ik
fortzuschreiben.

Der Fortschreibung der Zahlen des Jahres fg?b liegt
noch das Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung
(GWz) vom 25. f0. 1968 zugrunde. Für Zwecke der Fort-
schreibung wurden die Daten ausgewählter Merkmale auf
den 31. Dezember 196? zurückgerechnet, indem das Ergeb-
nis der Zählung um die Zahl der Fertigstellungen vom
1. Januar bis 25. Oktober 1968 vermindert wurde. Durch
die Jahresnettqergebnisse der Bautätigkeitsstatistik in den
seither vergangenen acht Jahren wurden die Baslszahlen
laufend ergänzt. Fortgeschrieben werden die Zahlen der
Wohngebäude 1) und Wohnungen in Wohn- und sonstigen
Gebäuden e) sowie die Wohnungen nadr der Zahl der
Räume r) die Gesamtzahl der Räume und die Küdren.

10,24 Mlll. IVohngebäude

Nach dem Ergebnis der Bautätigkeitsstatistik hat im
Berichtsjahr 1975 in ddr Bundesrepublik die ZahI der
\Mohngebäude um rd. 165 000 zugenommen. Unter Berück-
sichtigung dieser Jahresnettobauleistung hat sich der Be-
stand an Wohngebäuden Ende 19?b um 1,6.0/o auf rd.
10 238 000 Einheiten erhöht (siehe Tabellen 1 und 2). Im
Jahre 1974 lag der Nettozugang bei rd. 201 000 bzw. 2,00/0.
In Niedersadrsen und Bayern hat stdr der Wohngebäude-
bestand audr im Berichtsjahr lg?b wieder am stärksten
- um je 1,90/o - erhöht. Im Vorjahr waren es nodr 2,2olo.

l) Basis dcr Fortschreibung.

Die Zuwactrsrate hat im Vergleidr zu 1974 in fast allen
Ländern abgenommen, mit Ausnahme von Bremen, wo sie
bei 0,90/o gleidr blieb. Von den für Ende l9?5 nadrgewie-
senen Wohngebäuden wurden rd. 24,6010 in kreisfreien
Städten - einsdrl. Hamburg, Brefnen und Berlin (West) -
und ?5,40/o in Landkreisen ermittelt. Die anteilmäßige Zu-
nahme der Wohngebäude in kreisfreien Städten im Beridrts-
jahr 19?5 ist aul Eingemeindungen zurückzuführen, denn
die Anteile der Nettozugänge an Wohngebäuden in kreis-
freien Städten und Landkreisen haben sidr gegenüber dem
Vorjahr nidrt verändert, wie aus nadrstehender übersicht
zu entnehmen ist.
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Insgesamt
Kreisfreie Städte
Landkreise

Nettozugang an Wohngebäuden
1974 19?5

1 000 olo 1 000 olo

200,7 100 164,6 100
27 ,1 13 ,5 22,2 13,5

173,6 86,5 142,5 86,5

Im Berichtsjahr 19?5 wurden weniger Mehrfamilienhäu-
ser erstellt. Der Wohnbau verlagerte sich im vergangenen
Jahr hauptsächlich auf die Einrichtung von Familienhei-
men. Gegenüber 1974 ist die Durchschnittszahl der Woh-
nungen in den neu errichteten Wohngebäuden verhältnis-
mäßig stark zurückgegangen.

. l) Als Wohngebäude gelten cebäude, d1e aussdrließlich oder
mindest€ns zur Hälfte Wohnzwed<en dienen. - 2) Ein sonstiges ce-
bäude. l iegt vor, wem ein Gebäude, das nicht orter nichi mehr
{lberwlegend für Wohnzwed(e bestimmt oder genutzt ist, entweder
bewohnt wird oder mindestens eine leerstehende WohnunA ent-
hält. - s) Als Räume gelten alle Wohn- und S(:hlafräume mi-t 6 ms
und mehr fläche sowie sämtllche l(üchen ohne Rucksicttt auf ihre
Größe.

Wohnungen je Wohngebäude
in den Neubauten der Jahre 1974 und

Kreisfreie Städte
Landkreise

1975

1975
4,96
r ,85

t974
5,55
2,18

Tabelle 1: Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen am 31. 12. 19?5
'Wohngebiudet)

Wohnungen
Zmahme I davon in
gegenüber I kreisfreien I Land-

1 9 7 4 l S t ä d t e n l k r e i s e n

Zunahme I davon in
gegenübcr I kreisfreien I Land-

1 9 7 4 l S t ä d t e n l k r e i s e n
insgesamt

1 000

1024,9
757,5

2 675,8
306,9

6 414,0
2 742,5
1375,1
3 376,6
4 059,6

413,0
7 074,9

%

Schlcwig-Holstein

Niedersachsen
B r e m e n .  . . . . . . . . . . . . . . : : .
Nordrhein-Westfalen .. .. . .
Hssen . .
Rheinland-Pfalz
Baden-Wt i r t temberg  . .  . .  .

494,4
190,6
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100,0
50,4
) a Ä
1 0 4

22,2

100,0
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Tabelle 2: Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen

I Zunah- I davon in
inte.- l -t-{"- i t<r.is- 1'i'.R 

1s*uu".1 J,ti: *:T,t;
I Vorjahr I "*''-" l

1-000- I -"

196'7
1968
t969
r9'70
1971
1972
1973
r974
1975

693,6
878,4
o q t  1

221,9
415,7
636,9
872,6
073,3
238,O

74,4
74,5
74,6
74,7
74,9
7 5,0
75,2
7 5,7

383,4
882,3

8O7,0
329,4

638,1
2 1 )  1

620,8

) 1
1 n
1 A
) 1
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2,0

l) Ohne die von den auländischen Streitkräften in Anspruch genonllrencn Wohngcbiude
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Fortschreibung des Gebäude'- und Wohnungsbestandes

Stat is t ische Daten über den Bestand an Gebäu-

den  und  Wohnungen  s i nd  u .a .  f ü r  wohnungspo l i -

t i s che  Übe r l egungen  und  P lanungen  i n  de r  Bau -

w i r t s cha f t  von  g roße r  Bedeu tung .  Benö t i g t  we r -

den vor a l lem Angaben über Qual- i tät ,  Quant i t .ät .

und  S t ruk tu r  des  Gebäude -  und  wohnungsbes tandes

i n  m ö g l i c h s t  t i e f e r  r e g i o n a l e r  G l i e d e r u n g .  d i e

nur durch umfasseni le Gebäude- und Wohnungszäh-

Iungen  zu  gew innen  s i nd .  So l che  To ta I zäh lungen

s ind  m i t  hohen  Kos ten  und  g roßem A rbe i t sau f -

wand  ve rbunden  und  desha lb  nu r  i n  g röße ren

Ze i t abs tänden  mög I i ch .  D ie  l e t z t e  Gebäude -  und

Wohnungszäh lung  wu rde  i n  de r  Bundes repub l i k

Deu tsch land  im  Rahmen  de r  Vo l ks - ,  Be ru f s - ,  Ge -

bäude - ,  Wohnungs -  und  A rbe i t s s tä t t enzäh lung

1 9 8 7  z u m  S t i c h t a g  2 5 .  M a i  d u r c n g e f ü h r t .

Um ak tue l - I e  Da ten  übe r  den  Wohngebäude -  und

W o h n u n g s b e s t a n d  b e r e i t s t e l l e n  z u  k ö n n e n ,  i s t

man  i n  de r  Ze i t  zw i schen  zwe i  To ta l zäh lungen

d a r a u f  a n g e w i e s e n ,  d e n  B e s t a n d  m i t  H i l f e  d e r

E r g e b n i s s e  d e r  B a u t ä t i g k e i t s s t . a t i s t i k  f o r t z u -

s c h r e i b e n .  D i e  v o r l i e g e n d e n  E r g e b n i s s e  d e r

F o r t s c h r e i b u n g  f ü r  1 9 8 7 , 1 9 8 8  u n d  1 9 8 9  b a s i e -

r e n  a u f  d e r  G e b ä u d e -  u n d  W o h n u n g s z ä h l u n g  1 9 8 7 .

D i e s e  B a s i s d a t e n  d e r  F o r t s c h r e i b u n g  ( S t a n d

3 1 . 1 2 . 1 9 8 6 )  w e r d e n  d u r c h  d e n  S a l d o  d e r  j ä h r l i -

chen  Zu -  und  Abgänge  an  Gebäuden  und  Wohnungen

a u s  d e r  B a u t ä t i g k e i t s s t a t i s t i k  e r g ä n z t .

D i e  F o r t s c h r e i b u n g  d e s _ G e b ä u d e -  u n d

bes tandes  w i rd  im  wesen t l i chen  nach

S c h e m a  d u r c h g e f ü h r t :

Bes tand  aus  de r  To ta l zäh lung

e r h ö h t  d u r c h

hlohn ung s-

f o l gendem

-  F e r t i g s t e l l u n g  n e u e r  G e b ä u d e

-  F e r t i g s t e l l u n g  d u r c h  B a u m a ß -
nahmen  an  bes tehenden  Gebäuden

-  s o n s t i g e  z u g ä n g e

v e r m i n d e r t  d u r c h

-  Abgänge  du rch  Abb ruch

Abgänge durch Baumaßnahmen an
bes tehenden  Gebäuden ,

-  sons t i ge  Abgänge .

F e h l e r  u n d  V e r z e r r u n g e n ,  d i e  d u r c h  d i e  E o r t -

sch re i bung  en t s tehen ,  können  s i ch  m i t  wachsen -

de r  ze i t l i che r  En t f e rnung  vom Zäh lungss t i ch tag

kumu l i e ren ,  Übe r  d i e  R i ch tung  und  Höhe  de r

du rch  d i e  j äh r l i che  Eo r t sch re i bung  mög t i chen

Abwe i chungen  vom ta t säch l i chen  Gebäude -  und

Wohnungsbes tand  l assen  s i ch  ke ine  e i ndeu t i gen

Aussagen  machen .

Aus  me thod i schen  Gründen  s i nd  i n  de r  Fo r t -

sch re i bung  des  Gebäude -  und  Wohnungsbes tandes

au f  Bas i s  de r  cebäude -  ünd  Wohnungszäh lung

1  987  Wohngebäude  ohne  Wohnhe ime  und  Wohnungen

in Wohn- und Nichtwohngebäuden ohne Wohnungen

in  Wohnhe imen  en tha l t en .  E ine  Be rechnung  des ,

Bestands an Wohnungen in Wohnheimen kann nähe-

r u n g s w e i s e  i n  g e r i n g e r  r e g i o n a l e r  T i e f e n g l i e -

derung aus den Angaben der Gebäude- und Woh-

nungszäh lung  1  987  und  den  E rgebn i ssen  de r

f o r t i au fenden  Bau tä t i gke i t s s ta t i s t i k  (  Fe r t i g -

s t e l l ungen  und  Abgänge )  e rm i t t e l t  we rden .

Wohngebäude  s i nd  Gebäude ,  d i e  m indes tens  zu r

Hä I f t e  -  gemessen  an  de r  gesamten  Nu tz f l äche  -

Wohnzwecken  d i enen .

N i ch twohngebäude  s i nd  Gebäude ,  d i e  m indes tens

zu r  Hä I f t e  -  gemessen  an  de r  Gesan tnu t z f l äche  -

N i ch twohnzwecken  d i enen .

E ine  Wohnung  i s t  d i e  Summe a1 le r  Räume ,  d i e

d i e  F ü h r u n g  e i n e s  H a u s h a l t s  e r m ö g l i c h e n ,  d a -

ru r t e r  s t e t s  e i ne  Küche  ode r  e i n  Raum m i t

Kochge legenhe i t .  E i ne  Wohnung  ha t  g rundsä t z -

I i c h  e i n e n  e i g e n e n  a b s c h l i e ß b a r e n  Z u g a n g  u n -

m i t t e l ba r  vom F re ien ,  e i nem T reppenhaus  ode r

e i n e m  V o r r a u m ,  f e r n e r  W a s s e ? v e r s o r g u n g r  A u s g u ß

u n d  T o i l e t t e ,  d i e  a u c h  a u ß e r h a l b  d e s  w o h n u n g s -

absch lusses  I i egen  können .

Wohn f f äche  i s t  d i e  Summe de r  an rechenba ren

G r u n d f l ä c h e n  d e r  R ä u m e ,  d i e  a u s s c h l i e ß I i c h  z u

e ine r  Wohne inhe i t  gehö ren .  Zu r  ! ' l ohn f I äche  von

wohnungen  gehö ren  d i e  F l ächen  von  Wohn -  und

Sch la f r äumen ,  Küchen  und  Neben räumen  (D ie l en ,

A b s t e I I i ä u m e n ) ,  B a d -  u n d  d g I .  m i t  e i n e r  I i c h t e n

Höhe  von  m indes tens  2  m .

Bes tand  an  Wohngebäuden  und  Wohnungen

Fo r tgesch r i ebene r  Bes tand  au f  Bas i s  de r
Gebäude -  und  wohnungszäh lung  1968

1  9 6 8
1  9 6 9
1 9 7  0
1 0 ? l

19'12
1 9 7  3
1 9 7  4
197 5
1 9 7  6
197 7
1 9 7 8
197 9
1  9 8 0' I  9 8 1
1982
1 9 8 3
1 9  8 4' l  985
1 9 8 6

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

1 0  0 7 3 , 3
1 0  2 3 8 , 0
1 O  4 1 2 , 6
1 0  6 0 5 , 2
1 0  8 0 8 , 2

0 0 7 , 1
2 1 7 , 0
3 9 7 , 7

5 9 0 , 9
8 4 1  , 6
9 1 0 , 4
0 9 7 , 2

1 9  8 8 2 , 3
2 0  3 5 5 , 5
2 0  8 0 7 , 0
2 1  3 2 9  , 4
2 1  9 5 6 , 7
z z  b 5 ö t  I
z 5  z  I  z ,  5
2 3  6 2 0 , 8
2 3  9 9 6 , 2
2 4  3 6 9 , 5
2 4  7 0 8 , 3
2 5  0 4 0 , 2
2 5  4 0 5 , 8
2 5  7 4 7 , 5
2 6  0 7 6 , 2
2 6  3 9 8 , 9
2 6  7 8 1  , 6
2 7  0 8 0 , 8
2 7  3 1 9  , 4

F o r t g e s c h r i e b e n e r  B e s t a n d  a u f  B a s i s  d e r
Gebäude -  und  wohnungszäh Iung  1  987

I  v ö o

1  9 8 7
1  9 8 8' l  989

l 1  9 6 3 , 9
1 2  0 6 5 , 0
1 2  1 7  4 , 9
1 2  2 0 3 , 2

2 5  9 9 6  , 1
2 6  1 9 3 , 9
4 0  5 t ) ,  I

2 6  5 9 8 , 3

Wohngebäude wohnungen
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Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestandes

Statist ische Daten über den Bestand an Wohngebäuden und
Wohnungen sind u.a. für wohnungspoli t ische Überlegungen
und Planungen in der Bauwirtschaft von großer Bedeutung'
Benötigt werden vor al lem Angaben über Quali tät '  Quanti tät
und Struktur des Gebäude- und Wohnungsbestandes in

möglichst t iefer regionaler Gliederung, die nur durch umfas-

sende Gebäude- und Wohnungszählungen zu gewinnen sind.
Solche Totalzählungen sind mit hohen Kosten und großem

Arbeitsaufwand verbunden und deshalb nur in größeren
Zeitabständen möglich.

Um aktuel le Daten über den Wohngebäude- und Wohnungs-
bestand bereitstel len zu können, ist man in der Zeit zwlschen
zwei Totalzählungen darauf angewiesen, den Bestand fortzu-
schreiben. Die Basisdaten der Zählung werden dazu jährl ich

durch den Saldo der Zu- und Abgänge an Wohngebäuden
und Wohnungen in  Wohn-  und N ich twohngebäuden aus  Er -
gebn issen der Ba utät igkeitsstat ist ik fortgeschrieben.

Die Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestandes
wird im Wesentl ichen nach folgendem Schema durchgeführt:

Bestand aus der Totalzählung erhöht durch

- Fert igstel lung neuer Gebäude

- Fert igstel lunE durch Baumaßnahmen an bestehenden Ge-
bäuden

- sonstige Zugänge

vermindert durch

- Abgänge durch Abbruch

- Abgänge durch Baumaßnahmen an bestehenden Ge-
bäuden

- sonstige Abgänge.

Abweichungen zu dem tatsächl ichen Wohnungsbestand, die
durch die Fortschreibung entstehen, können sich mit wach-
sender zeit l icher Entfernung vom Zählungsstichtag kumulie-
ren. Sie entstehen hauptsächl ich durch nicht vol lständig er-
fassbare Abgänge, z. B. auf Grund von Wohnungszusam-
menlegungen. Durch Zusammenlegungen verr ingert sich
zwar die Anzahl der Wohnungen, die Wohnfläche jedoch
bleibt erhalten, so dass sich die durch die jährl iche Fort-
schreibung ergebenden Abweichungen vorwiegend in der
Anzahl und Größenstruktur der Wohnungen widerspiegeln.

ln der vorl iegenden Publikation veröffentl icht das Statist i-
sche Bundesamt

- gesamtdeutsche Ergebnisse zum Wohnungsbestand für
d ie  Erhebungsmerkmale  Anzah l  der  Wohnungen in  Wohn-
und Nichtwohngebäuden, deren Struktur, Anzahl der
Wohnräume und d ie  Wohnf läche;

- sowie erstmals auch ab 1994 gesamtdeutsche Ergebnisse
zum Bestand an Wohngebäuden für die Erhe-
bungsmerkmale Anzahl der Wohngebäude, deren Struktur,
darin befindl iche Wohnungen und die Wohnfläche.

Die vorl iegenden Ergebnisse der Fortschreibung basieren

- für das frühere Bundesgebiet auf der Gebäude- und Woh-

nungszäh lung am 25.  Ma l  1987;

-  fü r  d ie  neuen Länder  und Ber l in -Ost  fü r  d ie  Jahre  b is  1993

auf  der  Zäh lung vom 31.  Dezember  1981,  ab  1994 au f  de t

Gebäude-und Wohnungszäh lung am 30.  September  1995 '

Aus methodischen Gründen sind in der Fortschreibung des

Gebäude-  und Wohnungsbestandes Wohngebäude mi t

Wohnhe imen und Wohnungen in  Wohnhe imen n ich t  en tha l -

ten .  E ine  Berechnung des  Bes tandes an  Wohnhe imen und

Wohnungen in  Wohnhe imen kann näherungsweise  in  ger in '

ger regionaler Tiefengtiederung aus den Angaben der Ge-

bäude- und Wohnungszählung 7987 bzw. 7995 und den Er-
gebnissen der fort laufenden Bautätigkeitsstat ist ik (Fert ig-

stel lungen und Abgänge) ermittelt  werden'

Bei der Darstet lung gesamtdeutscher Ergebnisse sind auch
Bezüge zwischen Wohnungsbestand und E inwohnerzah l  her -
gestel l t  worden. Seit Ende der achtziger.Jahre war eine insge'
samt  s te igende E inwohnerzah l  in  Deutsch land be i  g le ichze i -

t ig gegenläufigen Entwicklungen zwischen dem früheren
Bundesgeb ie t  (Zunahme)  und den neuen Ländern  und Ber l in -
Ost (Rückgang) feststel lbar, die den Versorgungsgrad mit
Wohnungen maßgeblich beeinf l  usst.

Ausgewählte Begrif fe

Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte -

gemessen an der Gesamtnutzftäche - Wohnzwecken dienen.

Nichtwohngebäude sind Gebäude, in denen mehr als die
Hälfte der Gesamtnutzf läche Nichtwohnzwecken dient.

E ine  Wohnung is t  d ie  Summe a l le r  Räume,  d ie  d ie  Führung
eines Haushaltes ermöglichen, darunter ist stets eine Küche
oder ein Raum mit Kochgelegenheit.  Eine Wohnung hat
grundsätzl ich einen eigenen abschl ießbaren Zugang unmit '
telbar vom Freien, einem Treppenhaus oder einem Vorraum,
ferner Wasserversorgung, Ausguss und Toi lette, die auch au-
ßerhatb  des  Wohnungsabsch lusses  l iegen können.

Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundfläche
der  Räume,  d ie  aussch l ieß l i ch  zu  e iner  Wohne inhe i t  gehö-
ren. Zur Wohnfläche von Wohnungen gehören die Flächen
von Wohn- und Schlafräumen, Küchen und Nebenräumen
(Dielen, Abstel lräume, Bad und dgt.) mit einer l ichten Höhe
von mindestens 2 m.

Zu den Wohnräumen zählen al le Zimmer (Wohn- und Schlaf '
räume mi t  6  und mehr  mz Wohnf läche)  und Küchen.  N ich t  a ls
Zimmer gelten Nebenräume wie Abstel lräume, Speisekam-
mern, Flure, Badezimmer und Toi letten.
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I  F :  r  I  a r l l a r r l h ^ 0 h

D i e  B a u t ä t i g k e i t s s t a t i s t i k e n  e r s t r e c k e n  s i c h

a u f  g e n e h m i g u n g s -  u n d  z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e

Baumaßnahmen  im  Hochbau ,  be i  denen  Wohn raum

o d e r  s o n s t i g e r  N u t z r a u m  g e s c h a f f e n  o d e r  v e r -

ände r t  w i r d  sow ie  au f  cebäude  und  Gebäude -

t e i l e ,  d e r e n  N u t z u n g  g e ä n d e r t  w i r d  o d e r  d i e

d u r c h  b a u a u f s i c h t l i c h e  M a ß n a h m e n ,  S c h a d e n s -

f ä l I e  o d e r  A b b r u c h  d e r  N u t z u n g  e n t z o g e n  w e r -

d e n .  R e c h t s g r u n d l a g e  f ü r  d i e  D u r c h f ü h r u n g

d e r  S t a t i s t i k e n  i s t  d a s  , ' 2 .  c e s e t z  ü b e r  d i e

D u r c h f ü h r u n g  v o n  S t a t i s t i k e n  d e r  B a u t ä t i g -

k e i t  u n d  d i e  F o r t s c h r e i b u n g  d e s  G e b ä u d e b e -

s t a n d e s "  ( 2 .  B a u s t a t c  v o m  2 7 .  J u l i  1 9 7 9 ) .

A l s  E r g e b n i s s e  w e r d e n  B a u g e n e h m i g u n g e n ,  B a u -

f e r t i g s t e l l u n g e n ,  d e r  B a u ü b e r h a n g  ( a m  J a h r e s -

e n d e  g e n e h m i g t e ,  a b e r  n o c h  n i c h t  f e r t i g g e -

s t e l l t e  B a u v o r h a b e n )  u n d  d i e  A b g ä n g e  d e s  B e -

r  i c h t s  j a h r e s  d a r g e s t e l -  l t .

E r h e b u n g s e i n h e i t  i s t  d a s  G e b ä u d e  b z w .  d i e  B a u -

maßnahme .  Im  N i ch twohnBau  *e rden  Baga te l - l bau -

t e n  -  m i t  A u s n a h m e  v o n  G e b ä u d e n  m i t  W o h n r a u m  _

b i s  z u  e i n e m  V o l u m e n  v o n  3 5 0  m 3  R a u m i n h a l - t

o d e r  2 5  0 0 0  D M  v e r a n s c h l a g t e  K o s t e n  d e s  B a u -

w e r k e s  n i c h t  e r f a ß t .  U n t e r  E r r i c h t u n g  n e u e r

G e b ä u d e  w e r d e n  N e u -  u n d  W i e d e r a u f b a u t e n  v e r -

s t a n d e n .  A 1 s  W i e d e r a u f b a u  g i l t  d e r  A u f b a u  z e r _

s t ö r t e r  o d e r  a b g e r i s s e n e r  G e b ä u d e  a b  O b e r k a n t e

d e s  n o c h  v o r h a n d e n e n  K e l l e r g e s c h o s s e s .  B a u m a ß -

nahmen  an  bes tehenden  Gebäuden  s i nd  bau l i che

V e r ä n d e r u n g e n  a n  b e s t e h e n d e n  G e b ä u d e n  d u r c h

U m b a u - ,  A u s b a u - ,  E r w e i t e r u n g s -  o d e r  W i e d e r h e r -

s te l  I  ung  smaß  nahme  n .

A u s g e w ä h l t e  B e g r i f f e

Baumaßnahmen  we rden  i h re r  s t äd tebau l i chen  Lage
e n t s p r e c h e n d  n a c h  d e n  i n  d e r  B a u n u t z u n g s v e r _

o r d n u n g  ( B a u N V O )  f e s t g e l e g t e n  B a u g e b i e t e n  g e _
g l i e d e r t  d a r g e s t e l l t ,  D i e  i n  d e n  T a b e l f e n  a u s -
g e w r e s e n e n  B a u g e b j . e t e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d a b e i

n a c h  A r t  u n d  d e m  M a ß  i h r e r  b a u L i c h e n  N u r . z u n q .

Zu  den  Wohngeb ie ten  zäh l - en  Bau f I ächen  d i e
g e m ä ß  B a u N V o  a I s  K l e i n s i e d l u n g s g e b i e t ,  a l s
r e i n e s ,  a l l g e m e i n e s  o d e r  b e s o n d e r e s  W o h n g e b i e t

f es tgese t z t  s i nd  ode r  de ren  nähe re  Umgebung

e i n e m  d i e s e r  G e b i e t e  e n t s p r i c h t .  Z u  d e n  M i s c h _
geb ie ten  rechnen  d i e  a1s  M isch -  und  Ke rngeb ie t

a u s g e w i e s e n e n  B e r e i c h e ,  z u  d e n  G e w e r b e g e b i e t e n

d i e  a t s  G e w e r b e -  u n d  I n d u s t r i e g e b i e t e  a u s g e -

w i e s e n e n  u n d  z u  d e n  S o n d e r g e b i e t e n  d i e  a f s
S o n d e r g e b i e t e  f ü r  E r h o l u n g  u n d  s o n s t i g e  S o n -
d e r g e b i e t e  f e s t g e s e t z t e n  B a u f l ä c h e n .

Q u a l i f i z i e r t e  B e b a u u n g s p f ä n e  e r f ü l l e n  b e s t i m m -

t e  i n  S  3 0  B a u g e s e t z b u c h  ( B G B )  n ä h e r  e r f ä u -

t e r t e  M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n .  A l l e i n  o d e r  g e -

m e i n s a m  m i t  s o n s t i g e n  b a u r e c h t l j - c h e n  V o r -

s c h r i f t e n  e n t h a l t e n  s o l c h e  B e b a u u n g s p l ä n e  m i n -

d e s t e n s  F e s t s e t z u n g e n  ü b e r  d i e  A r t  u n d  d a s  M a ß

d e r  b a u l i c h e n  N u t z u n g ,  ü b e r  d i e  ü b e r b a u b a r e n

G r u n d s t ü c k s f 1 ä c h e n  u n d  ü b e r  d i e  ö r t l i c h e n  V e r -

k e h r s f l ä c h e n .

Z u  d e n  e i n f a c h e n  B e b a u u n g s p l ä n e n  i n n e r h a l b  v o n

l m  Z u s a m m e n h a n g  b e b a u t e n  O r t s t e i l - e n  z ä h l e n

d i e j e n i g e n  P l ä n e ,  d i e  n i c h t  d i e  e r f o r d e r l i c h e n

F e s t s e t z u n g e n  n a c h  S  3 0  B G B  e n t h a l t e n .

A I s  G e b ä u d e  g e l t e n  n a c h  d e r  S y s t e m a t i k  d e r

B a u w e r k e  s e l b s t ä n d i g  b e n u t z b a r e ,  ü b e r d a c h t e

B a u w e r k e ,  d i e  a u f  D a u e r  e r r i c h t e t  s i n d  u n d  v o n

M e n s c h e n  b e t r e t e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  S i e  d i e n e n

d e m  S c h u t z  v o n  M e n s c h e n ,  T i e r e n  o d e r  S a c h e n .

D a b e i  k o m m t  e s  a u f  d i e  U m s c h l i e ß u n g  d u r c h

W ä n d e  n i c h t  a n .  G e b ä u d e  i n  d i e s e m  S i - n n e  s i n d
a u c h  s e l b s t ä n d i g  b e n u t z b a r e ,  u n t e r i r d . i s c h e

B a u w e r k e .  U n t e r k ü n f t e  ,  w ) . e  z . B ,  B a r a c k e n .

G a r t e n l a u b e n ,  B e h e l f s h e i m e  u . d S 1 . ,  d i e  n u r  f ü r

b e g r e n z t e  D a u e r  e r r i c h t e t  o d e r  v o n  g e r i n g e m

w o h n w e r t  s i n d ,  w e r d e n  -  e b e n s o  w i e  b e h e l f s m ä -

ß i g e  N i c h t w o h n b a u t e n  u n d  f r e i s t e h e n d e  s e l b -

s t ä n d i g e ' K o n s t r u k t i o n e n  -  n i c h t  z u  d e n  G e b ä u -

d e n  g e r e c h n e t .

A 1 s  V o l l g e s c h o s s e  g e l t e n  G e s c h o s s e ,  d i e  n a c h

I a n d e s r e c h t l  i c h e n  V o  r s c h r  i f  t e n  V o l  I g e s c h o s s e

s i n d  ( e n t s p r e c h e n d  S  1 B  B a u N V O ) .  K e l l e r g e -

s c h o s s e  u n d  D a c h g e s c h o s s e  g e l t e n  i n  d e r  R e g e I

n i c h t  a I s  V o l l g e s c h o s s e .  U n t e r g e s c h o s s e  s i n d

n i c h t  a I s  V o l l g e s c h o s s e  d e f i n i e r t e  G e s c h o s s e ,

9 1 e i c h 9 ü l t i g  w e l c h e  N u t z u n g  v o r g e s e h e n  i s t .

D r e  G e s c h o ß f 1 ä c h e  i s t  d i e  n a c h  d e n  A u ß e n m a ß e n

d e s  G e b ä u d e s  i n  a l l e n  V o f l g e s c h o s s e n  e r m r t -

t e l t e  F l ä c h e ,  D i e  F 1 ä c h e n  v o n  A u f e n t h a l t s r ä u -

m e n  i n  a n d e r e n  G e s c h o s s e n  e i n s c h l i e ß 1 i c h  d e r

z u  i h n e n  g e h ö r e n d e n  T r e p p e n r ä u m e  u n d  U m f a s -

s u n g s w ä n d e  s i n d  m i t z u r e c h n e n  ( S  2 0  A b s .  2

u .  3  B a U N V O ) .

A l s  G r u n d f l ä c h e  g i l t

f l ä c h e ,  d e r  v o n  d e r

w i r d .

d e r  T e i l  d e r  c r u n d s t ü c k s -

b a u l i c h e n  A n l a g e  ü b e r d e c k t

A l - s  G r u n d s t ü c k s f 1 ä c h e  9 i l t  d i e  n a c h  S  l 9  A b s .

3  ( B a u N V O )  a n z u g e b e n d e  F I ä c h e ,  d i e  i m  B a u l a n d

u n d  h i n t e r  d e r  i m  B e b a u u n g s p l a n  f e s t g e s e t z t e n
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S t r a ß e n b e g r e n z u n g s l i n i e  l i e g t .  D i e s e  F l ä c h e

d e c k t  s i c h  i m  a l l g e m e i n e n  m i t  d e r  i m  G r u n d b u c h

e r n g e t r a g e n e n  G r u n d s t ü c k s  f  l ä c h e .

A f s  I n f r as t r uk tu rgebäude  we rden  im  Rahmen  des
N ich twohnbaus  im  wesen t l i chen  nu r  Gebäude  von
u n m i t t e l b a r e n  ö f f e n t l i c h e n  I n t e r e s s e  e r f a ß t .
H i e r z u  r e c h n e n  i n s b e s o n d e r e  G e b ä u d e  i m  B i l _
d u n g s -  u n d  K u l t u r s e k t o r ,  i m  G e s u n d h e i t s _ ,

S o z i a l -  u n d  V e r k e h r s $ r e s e n  s o w i e  i m  B e r e i c h  d e r
V e r -  u n d  E n t s o r g u n g  u n d  d e r  F e i z e i t g e s t a l t u n g .

B e i  d e r  A r t  d e r  t r a g e n d e n  K o n s t r u k t i o n  d e s  c e _
b ä u d e s  w i r d  z w i s c h e n  S k e l e t t b a u  u n d  M a s s i v b a u

u n t e r s c h i e d e n .  H i e r b e i  s i n d  B a u v o r h a b e n  m i t
g e m i s c h t e m  k o n s t r u k t i v e n  G e f ü g e  d e r  ü b e r w i e _
g e n d e n  B a u a r t  ( b e z o g e n  a u f  d e n  R a u m i n h a l t  d e s
G e b ä u d e s  )  z u g e o r d n e t .

E i n  B a u w e r k  g i l t  a L s  F e r t i g t e i t b a u ,  w e n n  g e _
s c h o ß h o h e  o d e r  r a u m b r e i t e  t r a g e n d e  F e r t i g t e i l e
f ü r  A u ß e n -  o d e r  I n n e n w ä n d e  v e r w e n d e t  w e r d e n .
D a z u  z ä h f e n  a u c h  G e b ä u d e ,  b e i  d e n e n  n u r  d e r
ü b e r w i e g e n d e  T e i l  d e r  t r a g e n d e n  K o n s t r u k t i o n
( g e m e s s e n  i i m  R a u m i n h a l t )  a u s  F e r t i g t e i l e n  b e -

Ü b e r w i e g e n d  v e r w e n d e t e r  B a u s t o f f  i s t  d e r j e n i g e ,
d e r  b e i  d e r  E r s t e l l u n g  d e r  t  r  a  g  e  n  d  e  n
K  o  n  s  t  r  u  k  t  i  o  n  des  Gebäudes  übe r_
w r e g e n d  V e r w e n d u n g  f i n d e t .

A l s  K o s t e n  d e s  B a u w e r k e s  w e r d e n  d i e  z u m  Z e i t _
p u n k t  d e r  B a u g e n e h m i g u n g  v e r a n s c h l a g t e n  K o s t e n
d e r  B a u k o n s t r u k t i o n  ( e i n s c h 1 .  E r d a r b e i t e n ) ,

d i e  K o s t e n  d e r  I n s t a l L a t i o n ,  d e r e n  b e t r i e b s _
t e c h n i s c h e  A n l a g e n  u n d  d i e  K o s t e n  f ü r  b e t r i e b _
l i c h e  E i n b a u t e n  s o w i e  f ü r  b e s o n d e r e  B a u a u s _
f ü h r u n g e n  e r f a ß t .  S i e  s c h l i e ß e n  d i e  M e h r w e r t _
s t e u e r  e i n .

N i c h t w o h n g e b ä u d e  s i n d  G e b ä u d e ,  d i e  ü b e r w r e g e n d
fü r  N i ch twohnzwecke  (ge rnessen  an  de r  cesamt_
n u t z f l ä c h e )  b e s t i m m t  s i n d .

A 1 s  N u t z f l ä c h e  ( o h n e  W o h n f l ä c h e )  g i I t  e n t s p r e _
c h e n d  D I N  2 7 7  d e r j e n i g e  T e i l  d e r  N e t t o g r u n d _
r i ß f 1 ä c h e  ( o h n e  W o h n f l ä c h e ) ,  d e r  d e r  Z w e c k b e _
s t i m m u n g  u n d  N u t z u n g  d e s  B a u w e r k e s  d i e n t .  Z u r
N u t z f l ä c h e  g e h ö r e n  n i c h t .  d i e  K o n s t r u k t i o n s _ ,
F u n k t i o n s -  u n d  V e r k e h r s f l ä c h e n .

D e r  R a u m i n h a l t  v o n  B a u w e r k e n  e r g i b t  s i c h
( e b e n f a l l s  n a c h  D I N  2 7 7 1  d u r c i n  d e r e n  B e g r e n _
z u n g s f l ä c h e n .  B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e  s i n d  d i e

G r u n d r i ß f I ä c h e n  s o w i e  d i e  ü b e r  d e n  G r u n d r i ß -
e b e n e n  a n z u s e t z e n d e n  H ö h e n  ( 2 . B .  G e b ä u d e h ö h e ,
G e s c h o ß h ö h e ,  R a u m h ö h e ) .

Die  Wohn f l äche  von  Wohnungen  (en t sp rechend  de r
I I .  B e r e c h n u n g s v e r o r d n u n g )  i s t  d i e  S u m m e  d e r
an rechenba ren  Grund f l ächen  de r  Räume ,  d i e  aus_
s c h l i e ß 1 i c h  z u  e i n e r  W o h n u n g  g e h ö r e n .

Wohngebäude  s i nd  Gebäude ,  d i q  m indes tens  zu r
H ä l f t e  ( g e m e s s e n  a n  d e r  G e s a m t n u t z f t ä c h e )

wohnzwecken  d i enen .  Fe r i en - ,  Sommer_  und  Wo_
chenendhäuse r  r echnen  eben fa l l s  dazu .

Wohngebäude  m i t  E i gen tumswohnungen  s i nd  Wohn_
gebäude ,  d i e  aussch l i eß l i ch  Wohne inhe i t en  en t_
ha l t en ,  an  denen  du rch  E in t r agung  im  Wohnungs_
g r u n d b u c h  S o n d e r e i g e n t u m  n a c h  d e n  V o r s c h r i f t e n
d e s  W o h n u n g s e i g e n t u m s g e s e t z e s  v o m  3 0 .  7 . 1 g 7 3
b e g r ü n d e t  w o r d e n  i s t  o d e r  w e r d e n  s o l l .

E i n  E i n z e l h a u s  i s t  e i n  e i n z e l n e s ,  f r e i s t e h e n _

des  Wohngebäude .  Es  kann  auch  aus  meh re ren

G e b ä u d e t e i l e n  b e s t e h e n .  E i n  E i n z e l h a u s  k a n n
e i n  E i n - ,  Z w e i -  o d e r  M e h r f a m i l i e n h a u s  s e r n _
E in  Doppe lhaus  bes teh t  aus  zwe i  Wand  an  Wand
gebau ten  Wohngebäuden ,  d i e  du rch  mass rve  und
vom Ke l l e r  b i s  zum Dach  re i chende  wände
( B r a n d m a u e r )  g e t r e n n t  s i n d .  D i e s e  G e b ä u d e

k ö n n e n  E i n - ,  Z w e i -  o d e r  M e h r f a m i l i e n h ä u s e r

Doppe lhaushä l f t en  we rden  a l s  sepa ra te  Gebäude
n a c h g e w i e s e n .  E i n  g e r e i h t e s  H a u q  i s t  e i n  W o h n _
gebäude ,  das  m i t  m indes tens  zwe i  ande ren  wohn -
g e b ä u d e n  g l e i c h e n  T y p s  ( E i n - ,  Z w e i -  o d e r  M e h r -
f a m i l i e n h a u s )  a n e i n a n d e r  g e b a u t  i s t .  D i e  e i n _
z e l n e n  G e b ä u d e  k ö n n e n  a u c h  s e i t l i c h  o d e r  r n
d e r  H ö h e  v e r s e t z t  s e i n .  E n t s c h e i d e n d  f ü r  d i e
Z u o r d n u n g  " g e r e i h t e s  H a u s , '  ( R e i h e n h a u s )  i s t
d i e  B e g r e n z u n g  d i e s e r  G e b ä u d e  d u r c h  d i e  e a u _
g r u n d s t ü c k e ,  d , h .  e i n e  G e b ä u d e t e i l s e i t e  m u ß
u n m i t t e l b a r  a u f  d e r  G r u n d s t ü c k s g r e n z e  l i e g e n .
Be i  Gebäuden  ohne  sepa ra ten  Ga ragen te i l  b i l den
d i e  G e b ä u d e g r e n z e n  b e i d s e i t i g  d i e  G r u n d s t ü c k s _
g r e n z e n .  D i e  R e i h e n e c k h ä u s e r ,  d i e  i n  v i e l e n
F ä 1 1 e n  a u f  g r ö ß e r e n  G r u n d s t ü c k s a n t e i l e n  e r _
r i c h t e t  $ r u r d e n ,  w e r d e n  e b e n f a l l s  z u  d e n  g e -

r e i h t e n  H ä u s e r n  g e r e c h n e t .

Wohnhe ime  s i nd  Wohngebäude ,  i n  denen  bes t immte
P e r s o n e n g r u p p e n  g e m e i n s c h a f t l i c h  w o h n e n .  S r e
d ienen  p r imä r  dem Wohnen ,  können  sowoh l  "Woh -
nungen "  a l s  auch  " sons t i ge  Wohne inhe i t en , ,  en t_

- 6 -



h a l t e n  u n d  b e s i t z e n  G e m e i n s c h a f t s e i n r i c h t u n g e n

{ G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g ,  G e m e i n s c h a f t s -

räume usr r .  )  .

D ie  Wohne inhe i ten  werden in  Wohnungen und in
sons t ige  Wohne inhe i ten  un tersch ieden.  E ine

Wohnung bes teh t  aus  e inem oder  mehreren  Räu-
m e n ,  d i e  d i e  F ü h r u n g  e i n e s  H a u s h a l t s  e r m ö g -

l i c h e n .  D a r u n t e r  s t e t s  e i n e  K ü c h e  o d e r  e i n
Raum mi t  Kochge legenhe i t .  e ine  Wohnung ha t
g r u n d s ä t z l i c h  e i n e n  e i g e n e n  a b s c h l i e ß b a r e n

Zugang unmi t te lbar  vom Fre ien ,  e inem Treppen-

h a u s  o d e r  e i n e m  V o r r a u m ,  f e r n e r  W a s s e r v e r s o r -

g u n g ,  A u s g u ß  u n d  T o i l e t t e ,  d i e  a u c h  a u ß e r h a l b

d e s  W o h n u n g s a b s c h l u s s e s  l i e g e n  k ö n n e n .  A l l e

Wohne inhe i t en ,  d i e  n i ch t  a1s  Wohnung  anzusehen

s i n d ,  g e l t e n  a 1 s  " S o n s t i g e  W o h n e i n h e i t e n t ' .

Zu  den  Wohn räumen  zäh len  a l l e  Z immer  (Wohn -

und  sch la f r äume  m i t  5  und  meh r  *2  wohn f l ä "h . )

und  Küchen ,  N i ch t  a1s  Z immer  ge l t en  Neben räume

w ie  Abs te l l r äume ,  Spe i seka rnmern ,  F l u re ,  Bade -

z imrne r  und  To i l e t t en .

- 7 -
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Erläuterungen

Die Bautätigkeitsstatistiken erstrecken sich auf genehmi-

gungs-  oder  zust immungsbedürf t ige sowie kenntn isgabe-

oder anzeigepf l  icht ige oder e inem Genehmigungsfre is tet -

lungsverfahren unterliegende Baumaßnahmen im Hochbau,

bei denen Wohnraum oder sonstiger Nutzraum geschaffen

oder verändert wird sowie auf Gebäude und Gebäudeteile,

deren Nutzung geändert  wi rd oder  d ie durch bauauf-

s icht l iche Maßnahmen, Schadensfä l le  oder  Abbruch der

Nutzung entzogen werden. Rechtsgrundlage für die

Durchführung der  Stat is t iken is t  das "Hochbaustat is t ik-

gesetz"  (HBauStatG) vom 5.  Mai  1998 (BGBI.  I  S.  869)

geändert  durch Ar t iket  6 des Gesetzes vom 15.  Dezember

2001 (BGBl.  1.5.3763) in  Verbindung mi t  dem Gesetz über

die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz -

BStatG) vom 22.  Januar 1987 (BGBt.  I  S.  462,555),  zutetzt

geändert durcl '1 Artiket 3 Abs. 18 des Gesetzes vom

21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857). Als Ergebnisse werden

Baugenehmigungen, Baufertigstellungen, der Bauüberhang

(genehmigte, aber am Jahresende noch nicht fertiggesteltte

Bauvorhaben) und d ie Abgänge von Gebäuden des

Berichtsjahres dargestellt.

Wei terh in wird mi t  der  vor l iegenden Publ ikat ion d ie 1993

erstmats erfolgte Darstellung gesamtdeutscher Ergebnisse

zur Bautätigkeit fortgeführt. Unter Berücksichtigung der

teilweise recht unterschiedlichen Enflvicklung werden dabei

neben der  Darste l lung für  Deutschland auch wei terh in

zusätzlich gesonderte Ergebnisse für das frühere

Bundesgebiet sowie die neuen Länder und Berlin - Ost

ausgewiesen. Dabei wird zugteich konkreten Nachfragen von

Nutzern der Ergebnisse der Bautätigkeitsstatistik

entsprochen.

Ausgewählte Begriffe

Erhebungseinheit ist das Gebäude bzw. die Baumaß-

nahme. lm Nichtwohnbau werden Bagateltebauten - mit

Ausnahme von Gebäuden mi t  Wohnraum -  b is  zu e inem

Volumen von 350 m3 Rauminhal t  oder  18 000 EUR ver-

anschlagte Kosten des Bauwerkes nicht erfasst. Unter Er-

richtung neuer Gebäude werden Neu- und Wiederaufbauten

verstanden. Als Wiederaufbau gilt der Aufbau zerstörter oder

abgerissener Gebäude ab Oberkante des noch vorhandenen

Kellergeschosses. Baumaßnahmen an bestehenden

Gebäuden sind bauliche Veränderungen an bestehenden

Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, R. 1, 2001

Gebäuden durch Umbau-, Ausbau-,  Erweiterungs- oder

Wiederherstellungsmaßnahmen.

Als Geböude gelten nach der Systematik der Bauwerke

selbständig benutzbare, überdachte Bauwerke, die auf

Dauer errichtet sind und von Menschen betreten werden

können. Sie dienen dem Schutz von Menschen, Tieren oder

Sachen. Dabei kommt es auf die Umschl ießung durch

Wände nicht an. Gebäude in diesem Sinne sind auch

selbständig benutzbare, unterirdische Bauwerke. Unter-

künfte, wie z. B. Baracken, Gartenlauben, Behelfsheime u.

dgt., die nur für begrenzte Dauer errichtet oder von geringem

Wohnwert sind, werden - ebenso wie behelfsmäßige

Nichtwohn bauten und freistehende setbständige Konstruk-

t ionen - nicht zu den Gebäuden gerechnet.

Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landes-

rechtlichen Vorschriften Voltgeschosse sind (entsprechend

5 20 Baunutzungsverordnung). Kellergeschosse und Dach-
geschosse getten in der Regel nicht als Vollgeschosse.

Untergeschosse sind nicht als Vollgeschosse definierte

Geschosse, gleichgüttig welche Nutzung vorgesehen ist.

Als lnfrastrukturgebäude werden im Rahmen des Nicht-

wohnbaus im wesentlichen nur Gebäude von unmittelbarem

öffentlichen lnteresse erfasst. Hieau rechnen insbesondere

Gebäude im Bildungs- und Kultursektor, im Gesundheits-,

Sozial- und Verkehrswesen sowie im Bereich der Ver- und

Entsorgung und der Freizeitgestaltung.

Ein Bauwerk gilt als Fertigteilbau, wenn geschosshohe oder

raumbreite tragende Fertigteite für Außen- oder Innenwände

verwendet werden. Dazu zählen auch Gebäude. bei denen

nur der überwiegende Teil der tragenden Konstruktion
(gemessen am Rauminhatt) aus Fertigteilen besteht.

Überwiegend verwendeter Baustoffist derienige, der bei

der  Ers te l lung  der  t ragenden Konst ruk t ion  des

Gebäudes überwiegend Verwendung findet.

Als Kosten des Bouwerkes werden die zum Zeitpunkt der

Baugenehmigung veranschlagten Kosten der Baukon-

struktion (einscht. Erdarbeiten), die Kosten der Instaltation,

deren betriebstechnische Anlagen und die Kosten für

betriebtiche Einbauten sowie für besondere Bauausfüh-

rungen erfasst. Sie schtießen die Umsatzsteuer ein.

2001
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Nichtwohngeböude sind Gebäude, die überwiegend für
Nichtwohnzwecke (gemessen an der Gesamtnutzfläche)
bestimmt sind. Als Nutzflöche (ohne wohnfläche) gilt
entsprechend DIN 277 derjenige Teil der Netto.Grundfläche
(ohne Wohnfläche), der der Zweckbestimmung und Nutzung
des Bauwerkes dient. Zur Nutzfläche gehören nicht die
Konstruktions-, Fun ktions- und Verkehrsfl ächen.

Der Rauminhalf von Bauwerken ist entsprechend DIN 277
das von den äußeren Begrenzungsflächen eines Gebäudes
eingeschlossene Volumen; d. h. das produkt aus der
überbauten Fläche und der anzusetzenden Höhe.

Die Wohnflöche von Wohnungen (entsprechend der ll. Be-
rechnungsverordnung) ist die Summe der anrechenbaren
Grundf lächen der Räume, die ausschl ießl ich zu einer
Wohnung gehören.

Wohngeböude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte
(gemessen an der Gesamtnutzfläche) Wohnzwecken dienen.
Ferien-, Sommer. und Wochenendhäuser mit einer
Mindestgrößi von 50 m2 Wohnfläche rechnen ebenfalls
dazu.

Wohngeböude mit Eigentumswohnungen sind Wohn-
gebäude, die ausschl ießl ich Wohneinheiten enthalten, an
denen durch Eintragung im Wohnungsgrundbuch Sonder-
eigentum nach den Vorschriften des Wohnungseigen.
tumsgesetzes begründet worden ist oderwerden soll.

Ein Einzelhaus ist ein einzelnes, freistehendes Wohn-
gebäude. Es kann auch aus mehreren Gebäudeteilen be-
stehen. Ein Einzelhaus kann ein Ein-, Zwei. oder Mehr-
famil ienhaus sein.

Ein Doppelhous besteht aus zwei Wand an Wand gebauten
Wohngebäuden, die durch massive und vom Keller bis zum
Oach reichende Wände (Brandmauer) getrennt sind. Diese
Gebäude können Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser sein.

Doppelhaushälften werden als separate Gebäude nach.
gewiesen.

Ein gereihtes Haus ist ein Wohngebäude, das mit min-
destens zwei anderen Wohngebäuden gleichen Typs (Ein-,

Zwei- oder Mehrfamilienhaus) aneinander gebaut ist. Die
einzelnen Gebäude können auch seit l ich oder in der Höhe
versetzt sein. Entscheidend für die Zuordnung "gereihtes
Haus" (Reihenhaus) ist die Begrenzung dieser Gebäude
durch die Baugrundstücke, d. h. eine Gebäudeteilseite muss
unmittelbar auf der Grundstücksgrenze liegen. Bei
Gebäuden ohne separaten Garagenteil bitden die Ge.
bäudegrenzen beidseitig die Grundstücksgrenzen. Die
Reiheneckhäuser, die in vielen Fällen auf größeren Grund-
stücksanteilen errichtet wurden, werden ebenfalls zu den
gereihten Häusern gerechnet.

Wohnheime sind Wohngebäude, in denen bestimmte
Personengruppen gemeinschafttich wohnen. Sie dienen
primär dem Wohnen, können sowohl "Wohnungen" ats auch
"sonstige Wohneinheiten" enthalten und besitzen
Gemeinschaftseinrichtungen (Gemeinschaftsverpflegung,

Gemeinschaftsräume usw.).

Die Wohneinheiten werden in Wohnungen und in
sonstige Wohneinheiten unterschieden. Eine Wohnung
besteht aus einem oder mehreren Räumen, die die Führung
eines Haushalts ermöglichen, darunter stets eine Küche
oder ein Raum mit fest instatlierter Kochgelegenheit. Eine
Wohnung hat grundsätzl ich einen eigenen abschl ießbaren
Zugang unmittelbar vom Freien, einem Treppenhaus oder
einem Vorraum, ferner Wasserversorgung, Ausguss und
Toi let te,  die auch außerhalb des Wohnungsabschlusses
liegen können.

Sonstige Wohneinheiten sind alte übrigen Wohneinheiten
ohne Küche oder Kochnische. Zu ihnen zählen vor al lem
einzelne oder zusammenhängende Räume in Wohnheimen
für die ständige wohnl iche Unterbr ingung der Heim-
bewohner.

Zu den Wohnröumen zählen alle Zimmer (Wohn- und
Schlafräume mit 6 und mehr m2 Wohnfläche) und Küchen.
Nicht ats Zimmer getten Nebenräume wie Abstellräume,
Speisekammern, Flure, Badezimmer und Toiletten.

5l
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Eiläuterungen

Bautäti gkeitsstati sti ken erstrecken sich auf genehmi- Gebäuden durch Umbau-, Ausbau-, Fweiterungs-

W ederherstel I un gsmaßnahmen.oder zusti mmun gsbedü rf ti ge sowi e kenntni sgabe-

anzei gepf I i chti ge oder ei nem Genehmi gungsf rei stel -

ungsvedah ren unterl i egende Baumaßnahmen i m Fbchbau, ItJs &bäude gelten nach der Slstematik der

i denen \ bhnraum oder sonstiger Nutzraum geschaffen selbständig benutzbare, überdachte Bauwerke, die

veränded wird sowie auf Cebäude und Cebäudeteile, Dauer errichtet sind und von Menschen betreten

Nutzung geändert wird oder die durch bauauf- können. Sedienen dem Schutzvon Menschen, l ieren

Sachen. Dabei kommt es auf die Umschließung dichtl iche Maßnahmen, Schadensfäl le oder Abbruch der

entzogen werden. Fbchtsgrundlage für die Wände nicht an. Gebäude in diesem Sinne sind

selbständig benutäare, unterirdische Bauwerke.ührung der Statistiken ist das "Fbchbaustatistik-

(HBauSatG) vom 5. Mai 1998 (BGtsl. I S. 869) künfte, wie z. B. Baracken, Gartenlauben, Behelfsheime u

ndert durch Artikel 6 des Gsetzes vom 15. Dezember dgl., die nur für begrenzte Dauer errichtet odervon

1 (BC8|. l. S. 3763) in Verbindung mit dem esetz über

Stati st i k f ü r Bundeszwecke (Bundesstati sti koesetz -

Vlbhnwert sind, werden - ebenso wie behelfsmäßi

vom 22...hnuar 1987 (BGAI. I S. 462, 565), zuletzt

Nichtwohnbauten und f reistehende selbständige l(onsl

tionen - nicht zu den Cebäuden gerechnet.

durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes vom

1 . Dezember 2000 (BG8|. I S. 1857). Als Bgebnissewerden
Als Vollgeschosse gelten @schosse, die nach

Bauf erti gstel I ungen, der Bauüberhang
rechtl i chen Vorsch riften Vol I geschosse si nd (ent

genehmigte, aber am ähresende noch nicht fertiggestellte S 20 Baun utzungsverordn un g). tGl I ergeschosse u nd

) und die Abgänge von @bäuden des
geschosse gelten in der Fbgel nicht als Vollgeschosse

sjahres dargestellt.
Untergeschosse sind nicht als Vollgeschosse definiert

@schosse, gleichgültig welche Nutzung vorgesehen ist.

i terhin wird mit der vorl iegenden R-lbl ikat ion die 1993

mal s edol gt e Darstel I u n g gesarntdeutscher Eigebnisse

Bautätigkeit fortgetührt. Unter Berücksichtigung der

Als lnfrastrukturgebäude werden im Fhhmen des Nicht

wohnbaus im wesentlichen nur @bäudevon unmi

lwei se recht untersch i ed I ichen Ertwickl ung werden dabei
öffentlichen Interesse edasst. Hierzu rechnen i

der Darstellung für Deutschland auch weiterhin
&bäude im Bildungs- und Kultursektor, im esundheits-

gesonderte Eigebnisse für das frühere

et sowie die neuen Länder und Berlin-Ost (ab

Sozial- und Verkehrswesen sowie im Bereich der Ver-

Eltsorgung und der Fieizeitgestaltung.

siahr 2005 auch Berlin-\A/est) ausgewiesen. Dabei
E n Bauwerk gi ll aß rert i gtei I bau, wenn

zugleich konkreten Mchfragen von Nutzern der
raumbreite tragende ft rti gtei I e tü r Außen - oder I

der Bautäti gkeitsstatisti k entsprochen.
verwendet werden. Mzu zählen auch Cebäude, bei

Begriffe
nur der überwiegende Teil der tragenden Konstrukti

(gemessen am Fäuminhalt) aus brtigrteilen besteht.

'hebungseinhelf ist das Cebäude bzw. die Baumaß- Üb e rw i eg en d ve r wen d et er Ba u st of f ist derj en i ge, der

d e r  & s t e l l u n g  d e r  t r a g e n d e n  K o n s t r u k t i o n

C€bäudes überwiegend Verwendung f i ndet.

Als Kosten des Bauwerkes werden die zum Zeitpunkt

. lm Nichtwohnbau werden Baoatellebauten - mit

me von @bäuden mit Vlbhnraum - bis zu einem

von 35O m3 Fbuminhalt oder 18 000 E'JR ver-

lagte l(osten des Bauwerkes nicht erfasst. Unter Ei-

chtung neuer C€bäude werden trleu- und \A/iederauf bauten Baugenehmigung veranschlagten l(osten der Baukon

struktion (einschl. Eidarbeiten), die losten der Installation. Als \Nlederaulbau gilt der Arfbau zerstörter oder

i ssener Gebäude ab Oberkante des noch vorhandenen deren betriebstechnische Anlagen und die losten

lergeschosses. Baumaßnahmen an bestehenden betriebliche Enbauten sowie für besondere Bauausfüh

rungen erfasst. Se schließen die Umsatzsteuer ein.sind bauliche Veränderunoen an bestehenden

Statistiscfies Arndesarnt, ftchserie 5, R 1,2OO7



wohngebäudesind Gebäude, die überwiegend für En gereihtes Haus ist ein \A,bhngebäude, das mit min'

destens zwei anderen Vl,bhngebäuden gleichen Typs (En-nzwecke (gemessen an der Gesamtnutlläche)

immt sind. AJs Nutzfläche (ohne Wchnfläche) gilt Z^/ei- oder Mehrfamilienhaus) aneinander gebaut ist.

sprechend DN 277 derjenige Teil der Netto- einzelnen Gebäude können auch seitlich oder i n der

läche (ohne \Alrhnfläche). der der versetzt sein. Eltscheidend f ür die Z:ordnung " gereih

immung und Nutzung des Bauwerkesdient. Zrr Flaus" (Fbihenhaus) ist die Begrenzung dieser

läche gehören nicht die l(onstruktions-, funktions- durch die Baugrundstücke, d. h. eine ebäudeteilseit

Verkehrsflächen.

Fb u m i n h a I t v on Bauwerken i st entsorechend Dl N 277

von den äußeren Begrenzungsf lächen ei nes Gebäudes

muss unmittelbar auf der qundstücksgrenze liegen. Bei

Gebäuden ohne separaten &ragenteil bilden die

bäudegrenzen beidseitig die Gundstücksgrenzen. D

Fbiheneckhäuser, die in vielen Fällen auf größeren
ingeschlossene Volumen; d. h. das Produkt aus der stücksanteilen errichtet wurden, werden ebenfalls zu den

gerei hten Fläusern gerech net.Räche und der anzusetzenden Föhe.

e VVohnflächevon \Abhnungen (entsprechend der ll. Be- Vly'ohnheime sind \ bhngebäude, in denen bestimml
ist die Summe deranrechenbaren Fersonengruppen gemei nschaf tl i ch woh nen. Si e di enen

der Fäume, die ausschl ießl ich zu einer primär dem \ ,bhnen, können sowohl "V\bhnungen"

gehören. auch "sonstige ! rbhneinheiten" enthalten und besitzen

@mei nschaftseinrichtungen (Cemei nschaftsverpf legung,

&mei nschaft sräume usw.).Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte

an der Gesamtnutlläche) Vlbhnzwecken die-

furien-, Sommer- und \A/ochenendhäuser mit einer üe lMohneinheiten werden in Wohnungen und i

ndestgröße von 50 m2 \Arbhnfläche rechnen ebenfalls son st i g e Vl/oh n ei n h ei t en unterschieden. E ne

besteht aus einem oder mehreren Räumen, die die Fth

rung eines Flaushalts ermöglichen, darunter stets

mi t E g ent umswoh n u ngen sind \A,bhn- Kriche oder ein Fbum mit fest installierter Kochgelegen

heit.  Ene \A,bhnung hat grundsätzl ich einen eigenen ab, die ausschließlich \Arbhneinheiten enthalten, an

durch Entragung im \ ,bhnungsgrundbuch Sonder- schlieBbaren Zrgang unmittelbar vom Freien, ei

igentum nach den Vorschriften des \ bhnungseigen- Treppenhaus oder einem Vorraum, ferner \ hsserversor-

gung, A-rsguss und Toilette, die auch außerhalb des\Arbh-

nungsabschl usses I iegen können.
umsgesetzes begründet worden ist oder werden soll.

Enzelhaus ist ein einzelnes. freistehendes \ /ohn-

. Es kann auch aus mehreren Gebäudeteilen be-
gnstige lMohneinheiten sind alle übrigen \Abhneinhei

En Enzelhaus kann ein En-, Z,tuei- oder Mehr- ten ohne K.rche oder l(ochnische. Zl ihnen zählen

i l ienhaus se in . allem einzelne oder zusammenhängende Fäume in

Doppelhaus besteht aus zwei Vlhnd an \Ahnd ge-

Vlbhnheimen für die ständige wohnliche Unterbri

der Heimbewohner.

\ ,bhngebäuden, die durch massive und vom lGller
Zu den Wohnräumen zählen alle Zmmer (\Abhn- und

Schlafräume mit 6 und mehr m2 Mlrhnfläche) und Kichen.

Nicht als Zmmer gelten Nebenräume wie Abstellräume,

Spei sekammern, H ure, Badezi mmer und Toi letten.

is zum Dach reichende Wände (Brandmauer) getrennt

. Dese Gebäude können En-, Z^/ei- oder Mehrfami-

rennauser seln.

werden als seoarate &bäude nach-
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i

50.Iahre Wohnen in Deutschland

Ergebnisse aus

Gebäude- und Wohnungszählungen, -stichproben,

Mikrozensus-E rgänzun gserhebun gen

und Bautätigkeitsstatistiken
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Einführung

Neben einer ausreichenden Versorgung mit Essen, Trinken und Bekleidung gehört auch das ,,Wohnen" zu den
Grundbedürfnissen der Menschen. Wie sieht es nun diesbezüglich heute in unserem Land aus, wie hat sich die
Wohnsituation in den letzten 50 Jahren entwickelt? Haben es Gesellschaft, Staat und/oder Wirtschaft erreicht,
allen Btlrgern - oder dem größten Teil, oder nur einem kleinen Teil - eine menschenwürdige Unterkunft, ein

,,Dach über dem Kopf' bereitzustellen und wie sieht dieses Dach aus? Hierzu - zumindest teilweise - Anfivorten
zu geben, war schon immer eine wichtige Aufgabe der amtlichen Statistik. Zwar unterlag das öffentliche Interes-
se an gebäude- und wohnungsstatistischen Ergebnissen in den letzten Jahrzehnten starken Schwankungen, je-

weils in Abhängigkeit von der aktuellen Situation auf den Wohnungsmärkten, die grundsätzliche Bedeutung
aber, ein möglichst ak:tuelles und differenziertes Bild dieses Lebens- und Wirtschaftstlereichs bereitzustellen,
war aber nie strinig.

Vergegenwärtigt man sich die Situation, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf den Wohnungsmärl1en
henschte - Zerstörung bzw. Beschädigung eines großen Teils der Gebäude und Wohnungen, starke Bevölke-
rungsbewegungen u. a. durch Fltlchtlingsströme mit einer damit verbundenen erheblichen zusätzlichen regiona-
len Wohnraumnachliage, Störungen der Infrastmktureinrichtungen wie Leitungssysteme (Wasser, Strom, Gas)
oder Verkehrseinrichtungen (Straßen, Busse, Bahnen u.ä.) - wird deutlich, welche Aufgabe hier der amtlichen
Statistik zum einen als Lieferant von Entscheidungsgrundlagen flir die Wohnungspolitik, zum anderen als Kon-
trollinstrument fiir durchgeführte wohnungspolitische Maßnahmen zukam und immer noch zukommt. Auch
wenn - wie zur Zeit - die Wohnungsmärkte eine gewisse Entspannung hinsichtlich Angebot und Preisen aufwei-
sen, sollte nicht vergessen werden, dass sich die Situation noch vor zwei, drei Jahren völlig anders dargestellt
hat, und dass Schwankungen zwischen ausgeglichenen und angespannten Wohnungsmärkten in Form des soge-
nannten ,,schrveinezyklus"l) immer wieder aufgetreten sind und wahrscheinlich auch immer wieder auftreten
werden. Auch sollte nicht verkannt werden, dass es d e n Wohnungsmarkt im eigentlichen Sinn nicht gibt, dass
der Wohnungsmarkt sich vielmehr in eine Vielzahl von Segmenten aufteilt, die im Zeitverlauf unterschiedliche,
z. T. sogar gegensätzliche Entwicklungen zeigen: Einem Defizit an bezahlbaren, kleinen kann zum Beispiel ein
Überangebot an teuren, großen Wohnungen gegentiberstehen, ein ausgeglichener Wohnungsmarkt im ländlichen
Raum kann mit einer Anspannung der Wohnungsmärkte in den Ballungsräumen einhergehen. Aus diesen Bei-
spielen wird deutlich, dass es nicht nur Aufgabe der amtlichen Statistik sein kann, einmalige pauschale Abbil-
dungen vom Wohnungsmarkt und der Wohnsituation der Bevölkerung zu liefern, sondern, dass hier eine konti-
nuierliche und möglichst differenzierte Behachtung tiber lange Zeitläufe erforderlich wird.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung haben wir versucht, die Entwicklung der Gebäude- und Wohnungsbe-
stände, ihrer Strukturen sowie die sich daraus ergebende Wohnsituation von Haushalten, Familien und speziellen
Personengruppen in den letzten Jahrzehnten zusammenzustellen. Grundlage bilden die Ergebnisse einer Vielzahl
verschiedener gebäude- und wohnungsstatistischer Erhebungen, die seit den 50er Jahren durchgeluhrt wurden.
Die Darstellung beschränkt sich dabei nicht auf das ittlhere Bundesgebiet, sondem versucht- soweii möglich -

durch Integration vorliegender DDR-Statistiken einen Vergleich der Entwicklungen und Zeitzustände in beiden
deutschen Staaten vorzunehmen. Problematisch nicht nur hierbei, sondern auch generell zwischen unterschiedli-
chen Erhebungen (Stichproben, Totalzählungen) sind die leider aufgrund zeitbedingter Fragestellungen immer
wieder notwendig gewesenen definitorischen Anderungen bzw. Anderungen in den Abgrenzungen der darge-
stellten Teilmassen. So liegen z. B. für bestimmte Jahre nur Angaben zu Wohnungen einschließlich der Ferien-
und Freizeitwohnungen vor, in einem anderen Jahr dagegen sind Wohneinheiten ohne solche in Wohnheimen,
daftir aber mit Ferienwohnungen dargestellt. Obwohl es sich oft bei diesen Ein- oder Ausschlilssen nur um klei-
ne Teilmengen handelt, die das Gesamtbild der Entwicklung oder die Interpretation von Stnrkturen nur unwe-
sentlich beeinflussen, haben wir uns bemüht, sowohl in der tabellarischen als auch textlichen Darstellung diesbe-
zügliche Hinweise (i.d.R. in Form von Fußnoten) anzubringen, insbesondere dann, wenn es bei Ost-West-
Vergleichen oder Zeitreihenanalysen zu wesentlichen Unverständlichkeiten oder Unplausibilitäten kommen
könnte. Für Leser, die keine gebäude- und wohnungsstatistischen Experten sind, wird das Überlesen dieser Fuß-

') Bez. fitr die rykl. Preisschwankungen aufdem Schweinemarkt (allg. auch für derartige Erscheinungen aufanderen Märkten). Ein höherer Marktpreis fur
Schlachtschweine regt zu gesteigerter Aufzucht an. Das gesteigede Angebot führt nach der Aulzuchlperiode zu fallenden Preisen urd eingeschrärrkter Aufzucht.
Nach der nächsten Aufzuchtperiode ergibt sich aufgrund des eingeschränkten Angebots wiederum ein Preisanstieg usw. (aus: Meyers Großes Universal Lexikon
lBand l2l, Bibliographisches Institut, Mannheirn 1984).
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noten oder textlichen Anmerkungen aber zu keinen Problemen ff.ihren, da die wesentlichen Aussagen, insbeson-

dere auch zu zeitlichen Entwicklungen und Tendenzen hiervon nur am Rande berührt werden.

Insgesamt ist es das Ziel und die Aufgabe dieser Veröffentlichung, sowohl dem Fachpublikum als auch dem

interessierten Laien ein Bild des Wohnens in Deutschland in den letzten 50 Jahren zu liefem. Neben Entwick-

lungen in quantitativer Hinsicht, wie z. B. die Zunahme der Zahl der Gebäude oder Wohnungen, soll insbesonde-

re auch die Entwicklung der Qualität des Wohnens anhand bestimmter Merkmale (Wohnfläche, Zahl der Räume,

sanitäre Ausstattung u. ä.) dargestellt werden und wie sich die Wohnqualität ftir bestimmte Bevölkerungsgrup-

pen (Familien mit Kindem, alte Menschen, Ausländer u. a.) darstellt. Gleichfalls eine wichtige, vielleicht sogar

die wichtigste Aufgabe ist es weiterhin, aus der dargestellten Entwicklung und dem eneichten Zustand - die

letzten berücksichtigten Ergebnisse stammen aus dem April 1998 - eine Analyse noch bestehender Defizite und

eines daraus ableitbaren Handlungsbedarfs zu ermöglichen. Auch hierzu möchte diese Publikation Hinweise

liefern.

Statistisches Bundesamt, 50 Jahre Wohnen in Deutschland



Teil I Gebäude und Wohnungen in der amtlichen Statistik des
Bundes und der Länder

1 Statistische Grundlagen, Methoden und Verfahren

1.1 Aufgaben und Ziele der Gebäude- und Wohnungsstatistik

Wie viele Wohnungen stehen den Btlrgern in den einzelnen Städten und Gemeinden zur Verfügung? In welchem
baulichen Zustand befinden sich die Gebäude? Gibt es große regionale Unterschiede in der Ausstattung mit
Bad/Dusche oder WC? Wie groß sind die Wohnungen hinsichtlich ihrer Fläche und Raumzahl? Wie viele Räu-
me bzw. Quadratmeter Wohnfläche stehen dem Bilrger im Durchschnitt pro Kopf zur Verftigung? Welche Hei-
zungsarten sind am meisten verbreitet, mit welchen Energiearten wird geheizt? Nur durch eine Beantwortung
dieser und anderer Fragen ist es möglich, ein klares Bild tiber die Verhältnisse auf dem Gebäude- und Woh-
nungsseklor zu erhalten, sowohl hinsichtlich des aktuellen Zustands als auch der Vergangenheit und - dieses ist
für viele Fragesteller von besonderer Bedeutung - ftlr die zukünftige Entwicklung. Warum ist aber nun die Be-
antwortung dieser Fragen von so großer Wichtigkeit, dass der Bund bzw. die Länder viel Geld flir Erhebungen in
diesem Bereich auszugeben bereit sind. Und: Werden diese Fragen nicht in ausreichendem Maße auch schon von
anderen (privaten) Institutionen oder Einrichtungen beantwortet? Um hier eine richtige Einschätzung der Aufga-
ben und Zielsetzungen der amtlichen Statistik vomehmen zu können, sollte man sich zunächst vergegenwärtigen,
welche finanzielle Bedeutung dem Gebäude- und Wohnungssektor in Deutschland zukommt und vor welchem
zeitlichen Hintergrund Aktivitäten und Zustände in diesem Bereich zu betrachten sind.

Die veranschlagten Kosten aller Baumaßnahmen fllr Wohn- und Nichtwohngebäude lagen 1997 bei insgesamt
iiber 194 Mrd. DM, davon allein {iir die Enichtung neuer Gebäude bei gut 161 Mrd. Mit über 88 Mrd. DM ent-
fielen dabei auf Unternehmen fast 46oÄ der Bauinvestitionen, auf private Haushalte mit ca. 86 Mrd. ca.44Vo
und auf öffentliche Bauhenen mit knapp l9 Mrd. DM die restlichen ca. l0 oÄ.In den Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen werden die Bauinvestitionen flir Wohnbauten 1997 auf 256,90 Mrd. DM2) geschätzt und
machen damit ein gutes Drittel (35,1%) aller Anlageinvestitionen aus.

Übersicht l :  Veranschlagte Kosten der genehmigten Baumaßnahmen f{ ir
Wohn- und Nichtwohngebäude 1997t)

Bauhenen

Insgesamt Enichtung neuer Gebäude

MiI I ,  DM MiII. DM v,

öffentliche Bauhenen

Untemehmen

Privale Ilaushalte

Insgesaml

18,878 9,73 13,355 8,29

88,686 45,7 I  76,5t3 47,5 I

86,453 1. t ,56 71,191 11,20

194,0t7 100 161,062 100

1 ) Statistisches Jahrbuch I 999 ftir die Bundesrepublik Deutschland, S.232

Aus diesen Zahlen wird deutlich, welche Bedeutung in gesamtwirtschaftlicher und damit auch gesamtgesell-
schaftlicher Hinsicht dem Gebäude- und Wohnungssektor zukommt. Investitionen in dieser Größenordnung
müssen auf Entscheidungen basieren, denen eine sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht ausrei-
chende Informationsbasis zugrunde liegt. Da Bauinvestitionen in die nahe und auch ferne Zukunft ausgerichtet
sind, können sich Fehlentscheidungen in diesem Bereich weitaus negativer auswirken als solche in anderen
Sektoren. Dieses wird insbesondere dann deutlich, wenn die,,normale" Lebensdauer des Investitionsguts ,,Woh-
nung" bekachtet wird. Die Vielzahl der noch aus dem letzten Jahrhundert oder vom Anfang dieses Jahrhunderts
stammenden Wohnungen lässt auch ftir die Zukunft envarten, dass Wohnungen 50 bis 100 Jahre im Bestand
verbleiben und damit den Wohnungsmarkt mit prägen werden. Von den in der l%-Gebäude- und Wohnungs-
stichprobe 1993 insgesamt gezählten 32,3 Mill. bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden wiesen immerhin 3,3
Mill. ein Baujahr von vor 1900, weitere 2,6 Miil. eines von 1901-1918 auf. Gut 18 % aller bewohnten Wohnun-
gen waren damit zum Stichtag dieser Erhebung älter als 75 Jahre, wobei noch die Besonderheit der starken
Wohnungsverluste im 2. Weltkrieg zu berticksichtigen ist. Hieraus wird ersichtlich, welche Bedeutung einer
richti sen Investitionsentscheiduns zukommt.

2) Statistisches Jahrbuch 1998 für die Bundesrepublik Deutschland, S.665
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In der Begründung zum Wohnungsstatistikgesetz vom 18.3.1993') war deshalb mit Recht zu lesen: Die Woh-
nung gehört zu den Gütern von elementarer Bedeutung für den Menschen. Sie ist ein Wirtschaftsgut, dessen
Angebot am Markt lvegen der hohen Kosten, langen Prcdultionsdauer und Langlebigkeit nur mit großer Verzö-
gerung auf Anderungen der Nachfrage reagieft. Im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft ist deshalb die Woh-
nungspolitik, die auch dem Gebot der sozialen Absicherung zu folgen hat, besonders auf ausreichende Informa-
tionen i.iber Stand und Entwicklung des Wohnungsbestandes und der Wohnversorgung der Haushalte
angewiesen. Das unterstreicht auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Volkszählungsgesetz
1983 mit der Feststellung, dass eine am Sozialstaatsprinzip orientierte Politik ohne umfassende, kontinuierliche
und laufend aktualisierte Information über die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge nicht möglich ist.

In diesen wenigen Sätzen werden die Grundziele der amtlichen Gebäude- und Wohrungsstatistik genannt, wie
sie in dieser Form von keiner anderen Institution eneicht werden können: Die Bereitstellung von Informationen
i.iber Quantitäten (Zahl der Gebäude, Zahl der Wohnungen), Qualitäten bzw. Qualitätsdefizite (2. B. hinsichtlich
der Ausstattung der Wohnungen mit Bad, Dusche, WC) sowie tiber Wohnverhältnisse bestimmter Bevölke-
rungsgruppen. Instrumente sind dabei Totalerhebungen oder repräsentative Stichproben, deren Qualität zu einem
großen Teil auf einer gesetzlich festgelegten Auskunftspflicht beruht und die u. a. dadurch einen Genauigkeits-
und Repräsentativitätsgad erreichen, der außerhalb der amtlichen Statistik nur schwer erzielbar ist. Seit 1946
rvurden deshalb in unregelmäßigen Abständen Zählungen oder Stichproben, entweder separat oder im Zusam-
menhang mit anderen Erhebungen durchge{iihrt. Einen Überblick hierzu liefert die nachfolgende Übersicht 2.
Weitere aktuelle Informationen zum Gebäude- und Wohnungsbestand werden darüber hinaus aus der Bautätig-
keitsstatistik gewonnen, die Informationen zu monatlichen und jährlichen Ergebnissen der Baugenehmigungen
und Baufertigstellungen, zum Bauüberhang und Abgang von Gebäuden und zur Fortschreibung des Gebäude-
Lrnd Wohnungsbestands bereitstellt.

Mit diesen auf unterschiedlichen Quellen basierenden Informationen war es der amtlichen Statistik in der Ver-
gangenheit möglich, ein aktuelles, qualitativ gutes und viele Bereiche des Gebäude- und Wohnungssektors ab-
deckendes Gesamtbild bereitzustellen, wie es in dieser Form von niemand anderem gelielert werden konnte.
Nicht ijbersehen werden darf hierbei allerdings, dass hinsichtlich der Gebäude, die über keine Wohnungen ver-
fi.lgen (reine Bürogebäude, Fabriken u. ä.) seit 1950 die amtliche Statistik keine Angaben mehr liefert, obwohl
gerade in diesem Bereich - dies beweisen die zahlreichen Anfragen - ein erhebliches Informationsdefizit
henscht. Kritisch muss auch angemerkt werden, dass in der Zukunft die mit der Gebäude- und Wohnungsstati-
stik verbundenen anspruchsvollen Zielsetzungen nur dann erfi.illt werden können, wenn der Gesetzgeber auch
weiterhin kontinuierlich Erhebungen in diesem Bereich veranlasst.

Übersicht 2: Wohnungsstatistiken von 1946 bis 1998

Jahr B€r€ich/Art der Erlrebung Rmhlsgrundlage

l9'f6t) Bayem, IIamburg, Niedersachsen,
Nordrhe in -Wet fa len ,  Sch lcswig-
llolstein, l lcssen und Barlen-\Yilrl-
tcmberg:

Wohnungszilhlungen bzw. Woh-
nungsaufnahmen

Kontrollraasgesetz Nr. l8 Art. III

I  9s0 Bundesrepublik Deutschland ein-
schl. I ierl in (West) ohne Saarlrnd:

Gebäude und Wohnunsszöh luns

Gesetz {lber eine Zählung der Bevölkerung, Gebrude, wohnungen, nichtlsndwirtschsftlichen
Arbeitssl{tten und nichtlandwirtschaftlichen Kleinbetriebe im Jshre 1950 (VolkszÄhlungsgesetz
1950) vom 27.7.1950 (BGBl. Nr.32 vom 28.7.1950, S.335)

I  950 ehem. DDR:

Wohnungszihlung am 20.06. 1950

Anordnung des Sekretariats der Deutschen Wirtschaftskommission fär die sowjelische Besatzungs-
zone vom 03.08.1949: Beschluss ilber die Dunhführung einer Volks- und Berufsznhlung, Woh-
nungszÄhlung ünd Zithlung der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstntt€n im l\Iai 1950 in der
sowjetischcn Bsafrungszone Deutschlands (Zentralverordnungsblatt Teil l, $1, Buchstabe b, Seite
60.1, vom 15.08.1919;

Gesetrblstt der DDR Nr. 56 vom 20.05.1950, Seite 435 ,Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung äber die Volkszflhlung 1950" vom 09.05.1950)

| 956 Bundesrepublik Deutschland ein-
schl. Berlin ftVest) ohne Saarlsnd:
a) Allgemeine Erhebung tiber die
Bevölkcrong und Wohnungen
b )  l 0%-Rep rnsen t r t i ve rhebung
aller Wohnungen und [Isushslte

Gesetz {ltrer eine Strtistik der Wohn- und lVlietverhältnisse und des Wohnungsbedrrfs (Wohnungs-
shtistik 1956/57) vom 17.5.1956 (BGBI. I Nr.23 Seite 427)

I 957 Bundesrepublik Deutschland ein-
schl. Berlin (West) ohne Srorland:

lToige reprnsentstive Zustzerhe-
bung rller Wohnungen, der darin
lebenden Pemonen sowie der in
Anstslten Iebenden Pemonen

Gesek wie 1956

r) Deutscher Bundestag, Drucksache l2l3043; Gesetzentwurfder Bundesregierung zum Wohnungsstatistikgesetz (WoStatc), S.g
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noch: Übersicht 2

l) Kontrollratsgesetz Nr. 18 Art. I i I: Die zuständigen deutsch€n Wohnungsbehörden haben in ihrem Amtsbereich eine Bestandsaufnsh$e des vorhan-

denen iYohnraums vonunehmen und alle für den Yollzug dieses Gesetzes erforderlichen Unterlegen ru beschaffen, die ständig aufdem Laufenden zu

ha l ten  s ind .

l 1

Jahr Bereich/Art der Erhebung Rechtsgrundlage

1960 Bundesrepublik Deutschland :

I 7o-Wohnungserhebung

Verordnung über eine Zusatzerhebung rur Wohnungsstatistik 1956/57 vom 23.12.1959 (Bundesan-

zeiger Nr. I vom 5,I.1960 S. l)

l 96 l Bundesrepublik Deutschland:

GebäudezAhlung

Gescfr äbcr eine Zählung der Bevölkerung und der nichtlondwirtschrftlichen Arbeitsstltlen und
Unternehmen im Jahre l96l sowie {lber cinen Verkehrszensus im Jahre 1962 (Volkszlhlungsgesetz
l96t) vom 13.4.1961 (BGBl. I S. {37)

t96l ehem. DDR:

Wohnungszäh lung am 15.03 .  l96 l

Prisidium des Ministerrates der DDR'Beschluss zur Durchfährung einer Wohnungszählung' vom

13.10.1960 (Anlage zu nrchfolgend g€nannten Schreitren);

Briefdes Stellvertreten des Vorsitzenden des l\ ' t inisteratcs sn die Vorsitzenden dcr Rüfe der

Bezirke und Kreise sowie alle Bllrgermeistervom 01,12.1960

I  965 Bundesrepublik Deutschland:

I 7o-Wohnungsstichprobe

Cesctz tlber die Durchführung einer Repräsentstivstatisrik aufdem Gebiete des Wohnungswesens
(Wohnungsstichprobengesetz 1965) vom 18.8.1965 (BGBl. I S. 893)

I 968 Bundesrepublik Deutschland:

Gebäude-  und Wohnungszäh lung

Gesetz i lber die GebÄude- und Wohnungszählung 1968 (Wohnungszählungsgcsetz 1968) vom

r8.3.r968 (BGBI. r S. 22s)

t97l ehem. DDR:

Volks-. Berufs-. Wohnraum- und
Gebäudczählung gm 01.01.  l97l

- Gesetz öber die Durchführung von Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Geb{udeznhlungen in der
DDR vom 01.12.1967 (Gesetzblatt der DDR. Teil I, Nr. 17 vom 08.12.1967)

- Anordnung über die Durchführung von Volks-, Berufs-, \Yohnrsum- und GebnudezÄhlungen in
der DDR am 30.01.1969 vom 15.07.196E (betraf die Probeählung) (Gesetzblstt der DDR, Teil II,
Nr. 80 vom 25.07.1968)

- Anordnung Nr. 2 zum Gesetz äber die Durchfährung von Volks-, Berufsl \Yohnraum- und
Gebäudezählungen vom 05.01.1970 (Gesetzblrtt rler DDR, Teil II, Nr, 5 vom 23.0t.1970)

t912 Bundesrepubl ik  Deutschland:

I 7o-Woh n un gsstichp ro be

Gesetz äbcr die Durchführung einer ReprÄs€ntativstatistik suf dem Gebie(e des \Yobnungswesens
und des Städtebaus (Wohnungsstichprobengcsetr 1972) vom 7.12,1971 (BGBl. I S. l9d5)

1978 Bundesrepub l ik  Deutsch lgnd:

I 70-Woh n u n gsstichp ro be

Gesetz über die Durchführung einer Reprisentativstatistik auf dem Cebiet des Wohnungswsens

(Wohnungsstichprotrenges€tz) vom 14,12.1977 (BGß1. I S. 2562)

1980 Bundesrepubl ik  Deutschland:

t oÄ-l\{ikrorensus-

Ergänzungserhetrung

Mietbelaslung und Unterbringung
der I loushr l te

Gesefz äber die Durchführung einer Reprnsent{tivststistik der Bevölkerung und des Erwerbsle-
bens (Mikrozensus) vom 15.7.1975 (BGBI. I S. 1909)

1981 chem. DDR:

Volks-, Be rufs-. Wohnraum- und
GeböudezÄhlung am 3l . l  2.  l98l

- Cesetr äber die Durchführung voo Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebludez&hlungen in der
DDR vom 01.12.1961 (Gesetzblatt der DDR, Teil I, Nr. l7 vom 08.12.1967)

- Anordnung {iber die Vortrereitung und Durchftlhrung der Volks-, Berofs-, Wohnraum- und
Gebäudezihlung am 31.12.1981 vom 0{.12.1980 (Gesefzblat t  der DDR, Tei l  l ,  Nr.36 vom
3r.12.r980)

1982 Bundesrepubl ik  Deutschland:

I 7o-l\'l ikrozensus-
Ergänzungserhebung Mietbela-
stung und Unterbringung der
l {a ushal te

Geselz l iber die Durchfi lhrung einer Repräsentsfiyststistik der Bevölkerung und des Emerbsle
bens (l\{ ikrozensus) vom 15,7.1975 (BGBI. I S. 1909)

1985 Bundmrepubl ik  Deutschland:

I 7"-l\{ikrozensus-
E rgä nzungserhebung Wohnsituati-
on der l lgushal te

Cesetr zur Durchfilhrung einer Repräsentativstatistik liber die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt
(Mikrozensusgesetz)i Verordnung zur Durchfilbrung einer Reprisentativstatistik über die Bevöl-
kerung und den Arbeitsmarkt in Verbindung mit dem Gesetz tiber die Statislik fär Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 14.3.1980 (BGBI. I S. 289)

t98? Bundesrepublik Deutschland:

Gebäude. und \Yohnungszählung

Gesetz ilber eine Volks-, Berufs-, Gebäude, Wobnungs- und ArbeitsstÄttenz$hlung (Vo!ksz&h-
lungsges€tz 1987) vom E.ll.1965 (BGBI. I S. 20?8) in Verbinduug mit dem Gesetz {lber die Statistik
fär Dundesryecke (BStatG) vom 14,3.1980 (BCBI. I S. 289)

1993 Deutschland:

17"-Gcbäude. und Wohnungs-
st ichprobe

Ges€tz 0ber gebäude. und wohnungsstrtistische Erhebungen (Wohtrungsststistikgesetz - \{oStatC)
vom 18.3.1993 (BCBI.  I  S.337)

1995 Neue Länder und Berlin-Ost:

Gebäude. und \Yohnungszählung

Gesetz tiber gebnudc und wohnungsstatistische Erhebungen (Wohnungsstatistikgesetz - \YoStatG)
vom 18.3.1993 (BGBI.  I  S.337)

t998 Deutschland:

t 7o-l\{ikrozensus-
Ergänzungserhebun g \Yohnsituati-
on der Ilaushalte

Gesetz zur Durchfährung einer Reprisentrtivstatistik äber die Bevölkerung und den Arbeitsrnarkl
sowie die Wohnsituation der Ilaushalte (Mikrorensusgesetz) vorn 17. Januar 1996 (BGBI. I S. 3{) in
Verbindung mit dem G6et, über die Statistik für Bundesrwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)
vom 22, Januar 1987 (BCBI. I S, 462' 565), zuletzt ge6ndtrt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.
Januar 1996 (BGBl.  I  S.34)
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1.2 Begriffe und Gliederungen in der Gebäude- und
Wohnungsstatistik

Bad/Dusche

I-Iierunter sind nur separate Räume rnit funktionsftihigen Badeeinrichtungen zu verstehen, also keine zweckent-
llemdeten Badezimmer oder Duschräume. Badeeinrichtungen z. B. in Ktichen zählen nicht als Ausstattung mit
Bad/Dusche. Zur Badeeinrichtung gehört, dass mindestens eine Badewanne (notfalls Sitzbadewanne) oder eine
Dusche mit einer Duschwanne vorhanden ist und der Raum selbst einen Abfluss fiir das Wasser hat. Zur Aus-
stattung einer Wohnung mit Bad,Dusche nur außerhalb des Wohnungsabschlusses zählen die Wohnungen mit
einem gemeinsamen Bad oder einer Dusche im Gebäude, also mit Bademöglichkeiten, die den Haushalten meh-
rerer Wohnungen gemeinsam zur Verftigung stehen.

Baujahr

Als Baujahr des Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertigstellung. Bei Gebäuden, die nur teilweise unbenutzbar
geworden waren und wieder hergestellt sind, gitt das Jahr der ursprünglichen Enichtung, bei total zerstörten und
wieder aufgebauten Gebäuden das Jahr des Wiederaufbaus als Baujahr. Bei Um-, An- und Erweiterungsbauten
am Gebäude selbst ist das ursprilngliche Baujahr maßgebend.

Bewohnte Unterktinfte
Bewohnte Unterkünfte sind behelfsmäßige Bauten zur vortibergehenden Wohnnutzung. Hierzu zählen z. B.
Behelfsheime, Baracken, Wohnwagen (2. B. auf Campingplätzen), Lauben (Gartenlauben, Schrebergartenhltten,
Jagdhütten, Weinberghütten, Almhtiften), festverankerte Wohnschiffe, Wohncontainer und Bauziige. F1r sie
werden statistische Angaben nur ermittelt, wenn sie zum Zeipunkt der Erhebung bewohnt sind, oder wenn in
ihnen mindestens I Person mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. In der Nachkriegszeit wurden sie als Nofwohnge-
bäude bezeichnet.

Bezugsperson

Bezugsperson ist die Person des Haushalts, die im allgemeinen fiJr die Lebensverhältnisse des Haushalts maß-
geblich ist. Die Bezugsperson entspricht der früher tlblichen Bezeichnung des Haushaltsvorstands.

Blockheizung

Eine Blockheizung liegt vor, wenn ein Block ganzer Häuser durch ein zentrales
Heizquelle sich in bzw. an einem Gebäude oder in deren unmittelbaren Nähe
Bf ockheizung zählt zur Sammelheizung.

Heizsystem beheizt wird und die
befindet (sog. Nahrvärme). Die

Eigentt imer

Als Eigentümer gilt, wem das Eigentum an einer Wohneinheit oder an einem Gebäude rechtlich sanz oder teil-
weise (Grundbucheintragung) zusteht.

Ein Haushalt ist Gebäudeeigenttimer, wenn einem oder mehreren Mitgliedern dieses Haushalts das Eigentum an
dem Gebäude, in dem der Haushalt wohnt, ganz oder teilweise (2. B. Erbengemeinschaft) rechtlich zusteht.
Ein Haushalt ist Eigenttimer einer Wohneinheit, wenn wenigstens ein Mitglied des Haushalts das Eigentum an
der von ihm bewohnten wohneinheit (nicht am Gebäude) hat und dieses Recht im Grundbuch eingetragen oder
zur Eintragung vorgemerkt ist.

Eigentümerwohnungen

Das sind eigengenutzte Wohnungen in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern sowie eigengenutzte Eigentums-
wohnungen.

Einzelöfen

Einzelöfen (2. B' Kohle-, Nachtspeicheröfen) beheizen jeweils nur den Raum, in clem sie stehen. In der Regel
sind sie fest installiert
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Etagenheizung

Unter einer Etagenheizung versteht man eine zentrale Heizanlage ftir sämtliche Räume einer abgeschlossenen
Wohnung, wobei sich die Heizquelle hierfür meist innerhalb dieser Wohnung befindet, z. B. eine Gastherme.

Fernheizung

Hier werden ganze Wohnbezirke von einem zentralen Fernheizwerk aus mit Wärme versorgt (sog. Fernwärme).
Die Übertragung der Wärme erfolgt hierbei durch isolierte Erdleitungen zu den einzelnen Häusern.

Fläche der Wohnung

Hierunter ist die Summe der Grundflächen aller Räume (einschl. Flur, Korridor, Diele, Vorplatz, Badezimmer,
Duschraum, Toilette, Speisekammer usw.) einer Wohnung zu verstehen, gleichgtiltig, ob es sich um eine vom
Eigenti.imer oder Mieter selbstgenutzte, untervermietete oder gewerblich genutzte Wohnung handeit. Zur Woh-
nung zählen auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegende Räume (2. B. Mansarden) sowie zu
Wohnzwecken ausgebaute Keller- und Bodenräume.

Zur Ermittlung der Wohnfläche werden angerechnet:

voll: die Grundflächen von Räumen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern
- zur Hälfte: die Grundflächen von Räumen mit einer iichten Höhe von mindestens I Meter. aber weniser als

2 Metern, unter Schrägen liegende Flächen
- zür Hälfle: die Flächen von Balkonen, Loggien, Dachgärten.

Gebäude mit  Wohnraum

Als Cebäude mit Wohnraum gelten ftir längere Dauer enichtete Bauwerke, die entweder vollständig oder teil-
weise für die Wohnversorgung von Haushalten bestimmt sind. Hierzu zählen auch Verwaltungsgebäude oder
gewerblich genutzte Gebäude, wenn in ihnen mindestens eine zu Wohnzwecken genutzte Wohnung vorhanden
ist. Als einzelnes Gebäude gilt jedes lieistehende Gebäude oder (bei zusammenhängender Bebauung, z. B. Dop-
pel-, Eck-, Gruppen-, Reihenhäuser, Seitenflilgel, Hinterhaus) jedes Gebäude, das durch eine vom Dach bis zurn
Keller reichende Brandmauer von anderen Gebäuden gefrennt ist. Ist keine Brandmauer vorhanden, so gelten die
zusammenhängenden Gebäudeeinheiten als einzelnes Gebäude, wenn sie einen eigenen Zugang besitzen, d. h.
sie haben ein eigenes Erschließungssystem und ein eigenes Ver- und Entsorgungssystem.

Bei den Statistiken des Wohnungswesens wird zwischen Wohngebäuden und sonstigen Gebäuden mit Wohn-
raum unterschieden. Für die gleiche Unterscheidung wurden lltiher auch die Bezeichnungen Normalwohngebäu-
de und Nichtwohngebäude bzw. bewohntes Nichtwohngebäude verwendet.

Die Baustatistiken sprechen grundsätzlich von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden.

Geschoss

Ein Geschoss ist ein Gebäudeteil, der die auf einer Ebene liegenden Räume umfasst (Stockwerk, Etage).

Einbezogen sind alle Geschosse, die vollständig oder mindestens zur FIälfte tiber der Geländeoberfläche liegen,
das ausgebaute Dachgeschoss nur, wenn mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte I-löhe von 2,30
Meter aufweisen.

Haushalte

Das sind Personen, die gemeinsam rvohnen und wirtschaften, insbesondere ihren Lebensunterhait gerneinsam
finanzieren (Mehrpersonenhausiialt). Wer allein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haushalt (Einpersonenhaus-
halt), und zwar auch dann, wenn er mit anderen Personen eine gemeinsame Wohnung hat. Früher wurden in
Wohnungsstatistiken Haushalte auch als Wohnparleien bezeichnet.

Kanal isat ion

Anschluss an eine Kanalisation für Fäkalien mit oder ohne Schmutzwasser:
bäudes an das öffentliche, ein genossenschaftliches oder ein werkseigenes
bzw. des Schmutzwassers (Abwasser) zu verstehen.

Statistisches Bundesamt, 50 Jahre Wohnen in Deutschland
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Küche/Kochnische

Zu den Ktichen rechnen Kochktlchen und Wohnktlchen. Sie müssen im Bauplan als Küchen ausgewiesen und
mit den üblichen Einrichtungen (2. B. Wasseranschluss, Ausguss, Cas- und Slromzuleitungen, Dunstabzug) zum
Kochen fiir hauswirtschaftliche Zvvecke ausgestattet sein. Nicht als Küche geltel behelfsmäßig zum Kochen
eingerichtete Nebenräume, Raumteile oder Zimmer mit F.ochgelegenheit oder behelßmäßiger Kochecke.
Kochnischen sind bauplanmäßig vorgesehene Wohnungsteile, die mit einer dauerhaften Einrichtung zum Ko-
chen fiir hauswirtschaftliche Zwecke ausgestattet und mit einem Raum der Wohnung ohne Zwischentür verbun-
den sind. Die Kochgelegenheit muss fest installiert und darf nicht behelfsmäßig eingerichtet sein. Hierzu rechnen
auch fest installierte Kochschränke.

Mehrraumöfen

Ein Mehrraumofen (2. B. Kachelofen) beheizt gleichzeitig mehrere Räume (auch durch Luftkanäle).

Miete

Als Miete (Bruttokaltmiete) wird der monatliche Betrag ausgewiesen, der mit dem Vermieter als Entgelt fiir die
Überlassung der ganzen Wohneinheit zum Zeitpunkt der Zahlung vereinbart war. Dabei ist es gleichgültig, ob
die Miete tatsächlich gezahlt wurde oder nicht.

Zur Bruttokaltmiete rechnen neben der Grundmiete auch die ,,kalten" Betriebskosten, also die monatlich aufzu-
wendenden Beträge fiir Wasser, Kanalisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und -beleuchtung,
Schornsteinreinigung, Hauswart, öffentliche Lasten, Cebäudeversicherungen, Kabelanschluss.

Nicht zur Bmttokaltmiete rechnen Umlagen für den Betrieb einer Zentralheizung oder Warmwasserversorgung,
flir eine Garage oder einen Einstellplatz, Zuschläge fiir Möblierung, Gewerberäume, untervermietete Räume
oder Grundgebiihren für eine Zentralwaschanlage.

Finanzielle Vorleistungen (Baukostenzuschtisse in Form einer Mietvorauszahlung bzw. eines Mieterdarlehens)
vermindern die Miete; es handelt sich dann um ermäßigt überlassenen wohnraum.

Räume der Wohnung

Zu den Räumen einer Wohnung zählen alle Wohn- und Schlafräume einschl. der untervermieteten sowie der
außerhalb des Wohnungsabschlusses liegenden Räume (2. B. Mansarden). Gewerblich genutzte Wohnräume
gehören ebenfalls dazu; Keller- urd Bodenräume nur dann, wenn sie zu Wohnzwecken ausgebaut sind.
Räume, die weniger als 6 Quadratmeter aufueisen oder unabhängig von ihrer Größe als Ktiche, Bad, Toilette,
Flur genutzt werden, sind nicht berilcksichtiet.

Reine Mietwohnungen

Als reine Mietwohnungen gelten alle vermieteten wohnungen mit Ausnahme von

Dienst- und Werkswohnungen,

Berufs- und Geschäftsmietwohnungen,

Mietwohnungen die von Angehörigen ausländischer Sheitkräfte, diplomatischer/beruß-konsularischer Ver-
hefungen privatrechtlich genutzt sind,

verbilligte, wegen finanzieller Vorleistungen ermäßigte oder kostenlos ilberlassene Wohnungen,
vollständig untervermietete Wohnungen.

Dagegen sind die Wohnungen fllr Bedienstete der öffentiichen Hand in den Zahlenangaben lber reine Miefwoh-
nungen enthalten.

Sammelheizung

Hierzu zählen Fern-, Block-, Zentral- und Etagenheizung.
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Sonstige Gebäude mit Wohnraum

Gebäude, die überwiegend (mehr als die Hälfte der Gesamtnutzfläche) für Nichtwohnzwecke, nämlich fflr ge-
werbliche, soziale, kulturelle oder Verwalfungszwecke bestimmt sind oder genutzt werden, aber zum Zeitpunkt
der Erhebung mindestens eine zu Wohnzwecken genutzte Wohnung enthalten. Beispiele hierfür sind Hausmei-
ster- oder Verwaltungswohnungen in Fabrik- oder Verwaltungsgebäuden, in Schulen, Hotels, Krankenhäusern,
Geschäft s- bzw. B ürogebäuden.

In den Baustatistiken werden die sonstigen Gebäude mit Wohnraum als Nichtwohngebäude bezeichnet. Diese
Bezeichnung war frilher auch in den Gebäude- und Wohnungszählungen bzw. -stichproben üblich.

Sonstige Wohneinheiten

Hierzu zählen die Wohneinheiten in Unterktinften sowie Wohneinheiten in Gebäuden, die nicht mit Ktiche oder
Kochnische ausgestaftet sind. Die sonstigen Wohneinheiten entsprechen von der formalen Definition her etwa
den Notwohnungen der unmittelbaren Nachkriegszeitbzw. den späteren Wohngelegenheiten.

Wohneinhciten

Unter einer Wohneinheit sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken bestimmte, in der Regel zusam-
menliegende Räume in Wohngebäuden und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum zu verstehen, die die Führung
eines eigenen Haushalts ermöglichen. Sie sollen einen eigenen Eingang unmittelbar vom Treppenhaus oder von
einem Vorraum oder von außen aufueisen. Hierbei ist es gleichgtiltig, ob in dieser Wohneinheit ein oder mehre-
re Haushalte untergebracht sind oder ob die Wohneinheit leersteht bzw. eine Freizeitwohneinheit ist. Es ist auch
möglich, dass sich eine Arbeitsstäfte in der Wohneinheit befindet.

Wohngebäude

Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte der Gesamtnutzfläche zu Wohnzrvecken genutzt werden,
ohne Wohnheime. Das können Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften oder Mehrfamilienhäuser
sein, aber auch Gebäude, in denen sich neben Wohnungen z. B. auch Anwaltskanzleien, Arztpraxen oder Ge-
schäfte befinden. Wird rveniger als die Hälfte der Gesamtnutzfläche filr Wohnzwecke genutzt, so rvird das Ge-
bäude entsprechend seiner durch den Veru,endungszweck bedingten bautechnischen Gestaltung den ,,Sonstigen
Gebäuden mit Wohnraum" zugeordnet.

In der Nachkriegszeit wurden Wohngebäude auch als Normalwohngebäude bezeichnet.

Wohnheime

Wohnheime sind Wohngebäude (mit einer Heimleitung), die primär den Wohnbedilrfnissen bestimmter Bevöl-
kerungskeise dienen. Der Betreuungsgesichtspunkt tritt dabei in den Hintergrund. Wohnheime können Woh-
nungen enthalten und besitzen Gemeinschaftseinrichtungen (2. B. Gemeinschaftsräume). Die in Wohnheinen
lebenden Personen führen einen eigenen Haushalt. Einen eigenen Haushalt llihren die Personen, die einzeln oder
gemeinsam wohnen oder wirtschaften, d, h. insbesondere ihren Lebensunterhalt selbständig finanzieren. Erhalten
Personen nur ein Taschengeld, führen sie keinen eigenen Haushalt.

Wohnungen

Als Wohnungen gelten Wohneinheiten in Gebäuden nur dann, wenn sie mit Ktiche bzw. Kochnische ausgestattet
sind. In Statistiken der Nachkriegszeit wurden Wohnungen auch als Normalwohnungen bezeichnet.
Wohneinheiten in Unterkünften gelten dagegen grundsätzlich nicht als Wohnungen, sondem als sonstige Wohn-
einheiten (siehe dort).

In den Gebäude- und Wohnungszählungen der ehemaligen DDR wurde fiir die Wohneinheiten immer die Be-
zeichnung Wohnung verwandt. Die in der bundesdeutschen Statistik vorgenommene Trennung zwischen Woh-
nungen und sonstigen Wohneinheiten lässt sich daher nicht nachvollziehen.

Zentralheizung

Bei einer Zenttalheizung werden sämtliche Wohneinheiten eines Gebäudes von einer zentralen Heizstelle. die
sich innerhaib des Gebäudes (in der Regel im Keller) befindet, beheizt.
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1.3 Erhebungsmethoden

Die Informationen der amtlichen Statistik zum Bereich Wohnen umfassen im wesentlichen - wie bereits im Ab-
schnitt 1.1 erwähnt - drei Komponenten, die sich ihrerseits auf dreiwichtige Datenquellen der Statistik sttitzen:
Gebäude- und Wohnungszählungen (Vollerhebungen), Gebäude- und Wohnungsstichproben einschließlich Er-
gänzungserhebungen im Rahnien des Mikozensus (Stichprobenerhebungen) sowie die Bautätigkeitsstatistik
(statistische Auswertung von Verwalrungsangaben). Die Basis der Datensammlung bilden die in langer en Zeit-
abständen durchgeftihrten Gebäude- und Wohnungszählungen, deren Bestandszahlen anhand der laufenden Zu-
und Abgänge von Gebäuden und Wohnungen (Bautätigkeitsstatistik) jährlich fortgeschrieben werden (Gebäude-
und lVohnungsfortschreibung). Mit zunehmendem Abstand von der letzten Voilerhebung werden die fortge-
schriebenen Gebäude- und Wohnungszahlen, wie die Erfahrung zeigt, ungenau, insbesondere wegen luckenhaf-
ter Regishierung der Abgänge und Umwidmungen beim Wohnraum, so dass eine neue Basiserhebung erforder-
lich wird. Ein weiterer Grund fiir die periodische Durchfiihrung von Gebäude- und Wohnungszählungen ist
deren im Vergleich zur Gebäude- und Wohnungsfortschreibung wesentlich umfangreicherer Merkmalskatalog,
der in der Regel beispielsweise auch Angaben über die Belegung der Gebäude und üohnungen enthält.

Zur Vertiefung und Ergänzung der aus Gebäude- und Wohnungszählungen gewonnenen Informationen werden
fiir den Zeitraum dazwischen gebäude- und wohnungsstatistische Erhebungen auf Stichprobenbasis durchge-
fi.ihrt. Die Vorteile einer Stichprobenerhebung im Vergleich zu einer Vollerhibung sind weniger Beliagungsäl-
le, hierdurch geringere Kosten, geringerer Bearbeitungsaufuand und eine schnellire Lieferung der Ergebnisse.
Außerdem kann mehr Zeit und Sorgfalt auf die Materialprüfung verwandt werden, so dass Fehler in der Erhe-
bungstechnik, in der Abgrenzung der Erhebungseinheiten und bei der Aufbereitung in engeren Grenzen gehalten
werden als bei einer Vollerhebung. Aber auch bei einer einwandfrei durchgefllhrten Stictr'proUenstatistik können
die wahren Werte in der Gesamtheit nicht genau angegeben werden. Zudem sind der regionalen und fachlichen
Gliederurtg von Stichprobenergebnissen enge Grenzen gesetzt. Eine l%-stichprobe lieiert im allgemeinen nur
bis zur Regierungsbezirksebene verlässliche Daten.

Vollerhebungen hingegen ermöglichen eine tiefe fachliche und regionale Gliederung der Ergebnisse. Insbeson-
dere erlauben sie die heute vielfach geforderte Ergebnisauswertung nicht nu, nu.h Kreisen und Gemeinden,
sondern flir städtebauliche Untersuchungen auch nach Straßen und Baublöcken. Da bei Vollerhebungen alle
Einheiten einbezogen sind - dementsprechend hoch ist der personelle und sachliche Aufuand - schaffen sie ne-
ben der Basis fiir Fortschreibungen auch <1ie Auswahlgrundlage und den Hochrechnungsrahmen filr Stichpro-
benerhebungen. Von Nachteil ist, dass Vollerhebungen mit Ausftillung der Bogen aurÄ aie Befragten seibst,
also ohne Einsatz geschulter Interviewer, ftlr komplexe Fragestellungen kaum gieignet sind, und deshalb meist
nur einfache Fragen zulassen.

1.3.1 Bautätigkeitsstatistik

Gegenstand der Bautätigkeitsstatistik - die auch als Hochbaustatistik bezeichnet wird - sind Baugenehmigungen
und Baufertigstellungen im Hochbau, der Bauüberhang am Jahresende, Bauabgänge von I{ochbauten uncl die
Fortschreibung des wohngebäude- und Wohnungsbestandes. Unmittelbarer eÄebingsgegenstand ist das Ge-
bäude, das entweder als Wohngebäude oder als Nichtwohngebäude gekennzeichnet wi;d u;d im konkreten wei-
tere Untergliederungen nach der Art des Gebäudes beinhaltet. So sind die Wohngebäude nachzuweisen als Ein-,
Zwei- oder Mehrfamilienhäuser oder als Wohnheime. Zu den Nichtwohngebäuden zählen z. -8. Büro- und Ver-
waltungsgebäude, landwirtschaftliche Behiebsgebäude, Fabrik- und Weristattgebäude, Hotels und Gaststätten.
Tiefbauten (2. B. Straßen, Tunnel, Brilcken) sind nicht Erhebungsgegenstand in der Bautätigkeitsstatistik.

Im Rahmen der Bautätigkeitsstatistik werden nur genehmigungspflichtige oder ihnen gleichgestellte Baumaß-
nahmen erfasst, bei denen Wohn- oder Nutzraum geschaffen bzw. verändert wird. nas gesctiieht überwiegend
durch Neubau, aber zum Teil auch durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, wie-2. B. den Ausbau von
Dachgeschossen, Um- und Ausbauten. Entscheidendes Kriterium ist die genehmigungspflichtige Baumaßnahme.
Damit ist z. B. der umfassende Bereich der Baureparaturen nicht Erhebungsgeg.nrtuna in der Bautätigkeitsstati-
stik. Die Bautätigkeitsstatistik liefert damit auch keine Daten ff.lr die gesamte Hochbautätigkeit - das muss vor-
rangig über die Betriebserhebungen im Baugewerbe erfolgen - sondem charakterisiert im wesentlichen die Zu-
gänge und Abgänge zur Bausubstanz anhand solcher lndikatoren wie Anzahl der Gebäude, Wohnungen,
Wohnfläche, Nutzfläche, umbauter Raum. Sie reflektiert damit einen wesentlichen Teil der Hochbautätigkeit in
vorwiegend mengenmäßiger Darstellung. Einziges wertmäßiges Erhebungsmerkmal sind die veransc-hlagten
Baukosten zum Zeitpunkt der Baugenehmigung. Insbesondeie als Frühindikatoren der konjun(turellen Ent-
wicklung sind die Ergebnisse der Bautätigkeitsstatistik - speziell zu Baugenehmigungen - stark nachgefragt.
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Wenn an dieser Stelle ausdri.icklich auf die Genehmigungspflicht der Baumaßnahme als Ansatzpunkt der Bautä-

tigkeitsstatistik verwiesen wird, so wird damit eine jahrzehntelange Praxis dokumentiert, die auch weiterhin ihre

Gültigkeit besitzt. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Genehmigungspflicht ist aber im Verlauf der neunziger

Jahre eine Reihe von Modifizierungen erfolgt.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass das Baurecht in Deutschland Ländenecht ist und seine Ausgestaltung da-
niit jedem Bundesland selbst obliegt, natürlich fiußend auf geltendem Bundesrecht. Bezilglich der Ausgestaltung
der Genehmigungspflicht für Bauwerke ist es Entscheidung der Länder, ob und in welchem Umlang vereinfa-
chende rechtliche Regelungen zur Anwendung kommen. Davon machen die Länder zunehmend Gebrauch. So ist
es in der Mehrzahl der Bundesländer inzwischen Praxis geworden, in Gebieten mit bestätigtem Bebauungsplan
insbesondere den Bau von Ein- und Zrveifamilienhäusern nicht mehr genehmigungspflichtig zu machen.

Hier reicht inzwischen z. B. eine einfache Anzeige oder Kenntnisgabe an die zuständige Baubehörde aus, um mit
dem Bau beginnen zu können. Dabei sind Umfang und konkrete Gestaltung dieser Vereinfachungen im Geneh-
migungsrvesen von Land zu Land unterschiedlich. Fiir die Bautätigkeitsstatistik als Bundesstatistik besteht die
Aufgabe, auch unter diesen sich verändernden Bedingungen weiterhin die Vollzähligkeit der Erfassung zu si-
chem.

Gesetzliche Grundlage der Bautätigkeitsstatistik ab 01.01.1999 ist das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit
int l-Iochbau und die Fortschreibung des Wohnungsbestandes (l{ochbaustatistikgesetz - FIBauStatG) vom
5. Mai l99S (BGBI, I S.869); zuvor war die Bautätigkeitsstatistik (von 1979 bis 1998) tiber das 2. BauStatG
geregelt.

Entsprechend.der Festlegung des Gesetzgebers besteht zur Bautätigkeitsstatistik Auskunftspflicht. Als Aus-
kunfispflichtige fungieren dabei Bauaufsichtsbehörden, Bauhenen bzrv. Eigenttlmer sowie Gemeinden; die kon-
krete Ausgestaltung der Auskunftspflicht ist dabei Ländersache.

Die Bautätigkeitsstatistik besteht aus mehreren Erhebungen. Das sind im einzelnen:

Statistik der Baugenehmigungen und Baufertigstellungen

Sie stellt das Kernstück der Bautätigkeitsstatistik dar und ist eine wesentliche Grundlage vor allem h.ir die nro-
natliche Konjunkturbeobachtung. Bei Erteilung einer Baugenehmigung (im Sinne aller statistiscir nachzurveisen-
den Baumaßnahmen) im Hochbau ist fiir das betreffende Gebäude ein Elhebungsbogen ,,Baugenehmigung" vom
Auskunftspflichtigen (Bauaufsichtsbehörde bzw, Bauherr) auszu{lil len und dem zuständigen Statistischen Lan-
desamt zuzuleiten. In der Regel war es bislang so, dass der Bauherr zusammen mit den Unterlagen zum Bauan-
trag den Erhebungsbogen zur Baugenehrnigung dem Bauaufsichtsamt einreicht. Dort erfolgt eine Prüfung und
Weiterleitung an das Statistische Landesamt. Alle Einzelheiten zum Erhebungsweg werden in den jeweiligen
Bundesländern festgelegt. Bei einheitlichem Erhebungsprogramm in allen Bundeslündern können dabei unter-
schiedliche Erhebungswege in den einzelnen Ländern gegeben sein; hier war in den letzten Jahren eine zuneh-
nrende Differenziertheit zu verzeichnen. Die Statistik der Baufertigstellungen knilpft unmittelbar an die Statistik
der Baugenehmigungen an. Sie ist unter Verwendung einer ldentifikationsnummer an den Erhebungsbogen zttr
Baugenehmigung gekoppelt (als Durchschreibsatz) und beinhaltet als Erhebungsmerkmal nur das Datum der
Baufertigstellung. Alle anderen Daten werden aus der Genehmigungsrneldung tlbernommen, niüssen also nicht
nochmals erhoben werden. Dabei sind zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen gegenilber dem Zeipunl't
der Baugenehmigung nachzuweisen.

Statistik des Bautiberhangs

Sie stellt praktisch das Bindeglied zwischen Baugenehniigungs- und Baufertigstellungsmeldung dar und ist Be-
standteil des entsprechenden Durchschreibesatzes. Die Erhebuilg zunl Bauüberhang ist ftlr jedes am Jahresende
noch nicht begonnene bzrv. bereits im Bau befindliche Gebäude zu erstellen. Dementsprechend sind folgende
zyre i Varianten der Auskunflspfliclit möglich;

Baugenehrnigung und Baufertigstellung erfolgen im gleichen Jahr, Damit ist das Gebäude am Jahresende
bereits fertig, eine Meldung zum Bau0berhang ist nicht mehr erforderlich.

Das Bauwerk ist genehmigt, am Jahresende aber noch nicht fertiggestellt. In diesem Fall ist der Erhebungs-
bogen zum Bauüberhang auszuflüllen, der Angaben zum Bauzustand enthält bzw. angibt, ob die Baugeneh-
migung erloschen ist. Neben dem eigenständigen Informationsrvert, der der Bautiberhangsmeldung inne-
rvohnt, hat sie frlr die Statistischen Landesämter gleichzeitig eine Art Kontrollfunktion zur Abgabe der
Baufertigstellungsmeldung; frtr genehrnigte Gebäude, flir die bis zum Jahresende keine Fertigstellungsmel-
dung tibergeben wurde, muss entweder die Überhangsmeldung ausgefüllt werden oder - falls das Gebäude
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doch schon fertiggestelit ist - die Fertigstellungsmeldung. Fakt ist, dass tiber die Hälfte aller Fertigstel-
lungsmeldungen im Berichtsmonat Dezember erfolgt.

Beztiglich der Bauüberhangsmeldung haben inzwischen einige Statistische Landesämter eine modernere Form
der Datenübermittlung gewählt. Sie verwenden dazu keinen Erhebungsbogen mehr, sondern {iihren eine Bauher-
rendatei. Daraus erstellen sie zum Jahresende Übersichten der noch nicht fertiggestellten Bauvorhaben, die sie
den Auskunftspflichtigen mit der Bitte um Beantwortung und Rücksendung itbermitteln.

Stat ist ik des f iauabgangs

Die Bautätigkeit ist nicht nur durch entstehende, sondern auch durch abgehende Gebäude z. B. infolge Abriss
gekennzeichnet. Den diesbezüglichen Nachweis fordert die Bauabgangsstatistik. Erhebungsbogen zur Abgangs-
statistik werden von den Statistischen Landesämtern laufend eingezogen. Jedoch erfolgt auf Grund cler nicht sehr
hohen Fallzahlen - etwa 30 000 Fäile im Jahr in Deutschland - keine monatliche Aufbereitung, sondem nur ein
jährlicher Nachweis. Dabei spielt eine Rolle, dass Angaben zum Bauabgang als Indikator ftir aktuelle konjunktu-
relle Entwicklungen nicht benötigt werden. Als Ausgangsdaten zur Fortschreibung des Gebäude- und Woh-
nungsbestandes s ind Jahresergebnisse ausreichend.

Mit den Ergebnissen zu Baufertigstellungen und zum Bauabgang - die zunächst ihren eigenständigen Informati-
onswert besitzen - ist zugleich die Möglichkeit gegeben, vorhandene Bestandsdaten fortschreiben zu können. Im
HBauStatG wird die amtliche Statistik zur jährlichen Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestancles
verpflichtet. Diese Fortschreibung erfolgt also unter Verwendung der Ergebnisse der Bautätigkeitsstatistik. Sie
stellt keine eigenständige statistische Erhebung, sondern eine Ergebnisermittlung aus vorhandenen statistischen
Daten dar. Das ist ein sehr rationeller Weg der Bestandsfortschreibung.

Von den Statistischen Landesämtern wird der Wohnungsbestand filr clas Land sowie Regierungsbezirke, Kreise
und Gemeinden jährlich fortgeschrieben. Dabei gilt folgendes vereinfachte Rechenschema:

Wohnungsbestand am Ende des Vorjahres
+ ZugängezumWohnungsbestandimBerichtsjahr(Baufertigstellungen)

Abgänge aus dem Wohnungsbestand im Berichtsjahr (Abgangsstatistik)
= Wohnungsbestand am Ende des Berichtsjahres.

Die Fortschreibung des Wohnungsbestandes erfolgt jeweils zwischen den Wohnungszählungen. Als Anfangsbe-
stand findet das jeweils letzte Zählungsergebnis Verwendung, das bis zur nächsten Zählung mit den jährlichen
Ergebnissen der Bautätigkeitsstatistik fortgeschrieben wird. Mit der nlichstfolgenden Zählung kann zugleich
konholliert werden, inwieweit die abgelaufene Fortschreibung der Realität entsprach.

1.3.2 Gebäude- und Wohnungszählungen

Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland wurden im frtiheren Bundesgebiet Gebäude- und Wohnungszäh-
lungen in den Jahren 1950, 1956, 1961, 1968 und 1987 durchgeft ihrt  (s iehe auch übersicht 2 in Abschnit t  l . l ) ,
vonviegend im Zusammenhang mit Volkszählungen. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR fanclen in den Jahren
1950, 1961, l97l und l98l Gebäude- und Wohnungszählungen statt, jeweils gemeinsam mit Volkszählungen.
Die Hauptvorleile einer gemeinsamen Durchflihrung liegen in der Kosten- und Arbeitsersparnis aufgrund des
einmaligen Aufbaus der sehr aufuendigen Zählungsorganisation und den sich aus den Angaben der einzelnen
Zählungsteile herleitenden gegenseitigen Kontrollmöglichkeiten. Im Jahre 1995 wurde in den neuen Ländern
und im ostteil Berlins eine Gebäude- und wohnungszählung separat durchgeftihrt.

Zählung von 1950
Das Zählungsprogramm der Gebäude- und Wohnungszählung im Jahre 1950 war geprägt von den Wohnungs-
problemen und den wohnungspolitischen Fragestellungen der Nachkriegszeit. Die gewaltigen Zerstörungen
während des zweiten Weltkrieges filhrten zu einem erheblichen Wohnungsfehlbestand. Zusätzlich verschärft
wurde die Situation dadurch, dass noch filr die Unterbringung von rund 9,5 Millionen Heimatverfriebenen,
Flüchtlingen und Zuwanderern gesorgt werden musste. Erhebungsbereich und Zielsetzung der Zählung waren
wesentlich weiter gesteckl als bei friiheren Zählungen. Schwerpunkte des Programms waren:

Erhebung aller Gebäude, d. h. sowohl der Gebäude mit als auch der ohne Wohnungen (reine Nichtwohnge-
bäude) einschließlich der von den Besatzungsbehörden beschlagnahmten Gebäude.
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Feststellung des Wohnwerts der Wohngebäude (Normal-Notwohngebäude), ihrer Bauart, des Baualters und
der Eigentumsverhältnisse sowie Feststellung der von Kriegsschäden befroffenen, aber noch nutzbaren
Normahvohngebäude und des Grades der Beseitigung von Kriegsschäden.

Ermittlung der bewohnten und leerstehenden Wohnungen und Wohnräume nach ihrem Wohnwert (Normal-
,Notwohnungen), ihrer Größe, Ausstattung und Nutzung, sowie Ermittlung der beschlagnahmten Wohnun-
gen und deren Größe.

Darstellung der Wohnverhältnisse der Gesamtbevölkerung und der,,Heimatverfriebenen", insbesondere die
Belegung der Wohnräume mit Personen, die Personenzahl der Wohnparteien, die Zahl der Wohnungsinha-
ber und Untermieter, die Zahl der alleinigen Wohnungsinhaber, die Kochgelegenheiten der Wohnparteien
Lrnd die Art der Mietverhältnisse sowie die Höhe der Mieten.

Ermittlung der Zahl der Wohnparteien und Personen, die infolge des Mangels an Wohnräumen in Unter-
künften außerhalb von Wohnungen (Anstalten, Lager) lebten.

Durch diese räumlich tief gegliederten Informationen wurde ein genaues Bild der Lage auf den Wohnungs-
märkten gezeichnet und die Voraussetzung zur Einleitung umfassender Maßnahmen sowohl auf dem Gebiet der
Bautätigkeit als auch hinsichtlich einer zweckmäßigen Verteilung des Wohnraumes an die Wohnungssuchenden
geschaffen.

Die Methodik des Zählungswerkes 1950 war bestimmt von der Notwendigkeit, neue Zählungsbegriffe zu prägen,
um den nach l945 gegentiber der Vorkiegszeit wesentlich veränderten Wohnverhältnissen Rechnung zu tragen.
Damit waren Vergleichen mit fitiheren Zählungsergebnissen enge Grenzen gezogen. So waren die für den Aus-
sagewert der Zählung maßgeblichen Begriffe ,,Wohnung" und ,,Wohnpartei" nicht identisch mit den Begriffen
,,Wohnung" rmd ,,Haushaltung" der Wohnungszählung 1927.

Maßgebend ftlr den Wohnungsbegriff bei der Erhebung im Jahre 1927 war das mietrechtliche Vertragsverhältnis
des Wohnungsinhabers zum Hauseigentümer. Als eine selbständige Wohnung galt damals auch ein Wohnraum
oder mehrere Wohnräume, ftir die ein selbständiger Mietvertrag mit dem Hauseigentümer bestand. Bei der Zäh-
lung 1950 hingegen rvurden bauliche und nicht mietrechtliche Tatbestände zugrunde gelegt. Die Neufassung des
Wohnungsbegriffes ergab sich zwangsläufig aus der angespannten Wohnungslage der Nachkriegszeit, die dazu
geführt hafte, dass oft in einer ,,Wohnung" mehrere Parteien wohnten, die jede ftir sich einen Mietverlrag mit
dem Hauseigentümer abgeschlossen hatte. Bei Aufrechterhaltung des alten Wohnungsbegriffes wären zweifellos
viele Wohnungsteile als selbständige Wohnung gezählt worden und damit ein falsches Bild ilber die Lage auf
dem Wohnungsmarkt entstanden.

Auch der früliere Begriff ,,Haushaltung" konnte aus dem selben Grunde nicht übemommen werden. Als Haus-
lraltung im Sinne der Erhebung des Jahres 1927 galten die zu einer haushaltsrvirtschaftlichen Gemeinschaft ver-
einigten Personen einschließlich der Zirnmerabmieter ohne eigene Wirlschaftsftihnrng und der Schlafgänger.
Einzeln lebende Personen wurden nur dann als Haushaltung angesprochen, wenn sie als Flauptmieter eine eigene
Wohnung hatten oder als Untermieter eigene Räume bewohnten und eine eigene Hauswirtschaft ftihrten. Es
liegt auf der Hand, dass die Verwendung eines solchen Haushaltsbegriffes bei den Nachkriegsverhältnissen zu
einer falschen Beurteilung des tatsächlichen Wohnungsbedarfs geflihrt hätte, weil ein erheblicher Teil der An-
wärter auf eine Wohnung zahlenmäßig llberhaupt nicht in Erscheinung getreten wäre.

Bei der Zählung 1950 war unter dem Begiff ,,Wohnpartei" die Gemeinschaft von Personen zu verstehen, die
durch die gemeinsame Führung eines selbständigen Haushaltes miteinander wirtschaftlich verbunden war und
diese Verbundenheit auch in der Tatsache des Zusammenwohnens zum Ausdruck brachten. Als Wohnpartei
zählten auch alleinstehende Personen, die eine eigene Haushaltung flihrten oder als Familienfremde bei einer
anderen Wolnpartei in Untermiete lebten,

Zählungen von 1956 und 1961

In den folgenden Jahren nahm die Wohnbautätigkeit erheblich zu. Der Bestand an Wohnungen erhöhte sich von
1950 bis 1956 um mehr als ein Viertel. Damit war zwar ein großer Teil des 1950 festgestellten Wohnungsdefi-
zits beseitigt worden, aber da die Bevölkerung bis Ende 1955 um rund 2,5 Millionen Personen zugenommen
hatte, entstand wiederurn neuer Wolinungsbedarf. Der erhebliche Zugang an Wohnungen konnte teilweise zu
einer Auflockerung der 1950 stark eingegrenzten Wohnverhältnisse genutzt werden. In großem Maße waren
Hauptmieterhaushalte in größere und / oder besser ausgestattete Wohnungen umgezogen, etliche als Eigentümer
in die ,,eigenen vier Wände" eingezogen. In welchem Maße die in Untermiete, Lagern oder Notwohnungen le-
benden Haushalte hieraus einen Nutzen ziehen konnten. war unbekannt. Weiterhin hatten die starke wirtschaftli-
che Entwicklung, bei der sich bald regionale Schwerpunkte zeigten, und die damit verknüpfte Zunahme der Zahl
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der erwerbstätigen Personen seit 1950 sowie die dadurch bedingte Binnenwanderung und nicht zuletzt der Zu-
strom von Flüchtlingen aus der DDR erhebliche Wandlungen in den Wohnverhältnisien und dem Wohnunssbe-
clarf in den Ländern und Gemeinden mit sich gebracht.

Die vorliegentlen statistischen Unterlagen waren nicht nrelir geeignet, um ein filr die Aufgaben der politik, Ver-
rvaltung und Wohnungsrvirtschaft ausreichendes Bild über die latsächlichen Wohnveriialtniur. ,u g.rri,,n.n.
Deshalb wurde im Jahre 1956 im Bunciesgebiet und in Berlin (West) eine allgemeine Erhebung uber clie Bevöl-
kerung und die Wohnungerr gemeinsam mii einer Repräsentativerhebung fiir l0 % ailer Wohnungen und Haus-
halte durchgeftihrt, Besondere schwerpunkte des Zählungsprogramms waren:

Feststellung des Mietniveaus des Wohnungsbestandes und der Mietbelastung, der clie Flaushalte bei dem
gegebenen Mietniveau ausgesetzt waren. Dabei ergab sich als besonderes Anliegen, dass die Mietfeststel-
lung neben der bis dahin tiblichen Relation der Mieten zu clen Wohnungen nachler Zahl der Räume auclr
die Relation der Mjeten zu den Wohnungen nach ihrer Wohnfläche zum Ausdruck bringen mitsste, weil clie
Räume der neuen Woltnungen flächenmäl3ig kleiner als die der älteren Wohnungen waren uncl die Berecfr-
nung der Mieten je Raum die eigentliche Mietpreisentr.vicklung unzutreffend wieclergab.

- Feststellttng der Wohnverhältnisse der l-laushalte mit Kriegsschaden. Durch das Gesetz ijber den Lastenaus-
gleich zur Regelung der Entschädigungen für Vertreibungs- und Kriegsschäden und durch das Gesetz ilber
die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flilchtlinge (Bundesvertrieblnengesetz), die beide erst nach 1950
erlassen wurden, hatte die öflentliche Fland gegentlber diesen Bevölkerungrg*pp.n besondere Verpfiich-
tung€n übernommen, die zu einem gewissen Teil auch darin bestanclen, itrnÄ uei der bevorzugten Ünter-
bringung in Wohnungen behilfl ich zu sein. Es war nun für die mit der Betreuung der Geschädigiengruppen
befassten Verwaltungen notwendig, den Erfolg ihrer Bemühungen festzustellen,-d. h. die clamalig.n Woin-
verhältnisse der verschiecienen Gmppen von Geschädigten zu erfassen.

Mit fortschreitendem Wiederaufbau und Neubau von Gebäuden und Wohnungen verlagerte sich das Augenmerk
der statistischen Ermittlungen von der quantitativen auf die qualitative Seite. Mit dernAnstieg cles l.ebensstan-
dards ganz allgemein stiegen auch die Ansprüche an Qualität und Größe des Wohnraumes. Aui den Ergebnissen
der Wohnungszählung 1956 konnten bereits einige Fragen bezüglich der Qualität der Wohnungen be-antwortet
werden. Für die Gebäude waren dagegen so gut wie keine qualitätsbezogenen Angaben vorhancien. Es war bei-
spielsweise nicht bekannt, wie es um die Kanalisation und die wasserversorgung stand, ob für die einzelnen
Wohnungen im Gebaude ein eigenes WC vorhanden war oder in welchem baulichen Zustand sich vor allem
ältere Gebäude befanden. Gerade dies aber war inr Hinblick auf die der Wohnungs- und Baupolitik gestellten
Arrfgaben der Instandhaltung, Erneuerung und qualitativen Verbesserurng cler Gebäude unci Wohnu-ngen ein
großer Mangel.

Es lag somit ein großes Bedtirfiris vor, ctie hier bestehencle Lücke zrr schließen und bei einer neuen Gebäude-
zählung das Augennterk vor allem auf qualitätsbezogene Angaben n richten. Die Zühlung der bewohnten Ce-
bäude fand im Jahre 1961 im Rahmen einer allgerneinen Volks-, Benrfs- uncl Arbeitsstättenzählung statt. Die
Verbindung mit der Volkszählung bot sich an, weil ohnehin jedes Gnrndstück aufgesuclrt uncl {lti jedes be-
wohnte Gebäude eine Gebäudeliste mit einem Verzeichnis der darin liegenden woTrnungen angelegt rverden
lllusste. Allerdings setzte die gemeinsame Durchfijhrung des Zählungs*.r'kt dem Umfan! des F-ragäkatalogs
der Gebäudezählung enge Grenzen. Die Auskilnfte *utä.n von den Eigentümern oder ihln Vertretern eingi-
holt' Als Indikatoren fur die Qualitat cler einzelnen Bauwerke dienten Angaben über die Bauart, die Bedachung,
die Wasserversorgung, die Abwässer- und Fäkalienbeseitigung und tiber die sanitären Verhältnisse.

Ftlr die Qualitat eines Wohngebäudes sind neben den baulich-räumlichen Verhälhissen auf tlem Gnrndsttick
auch die in seiner Nachbarschaft in hohem Maße mitbestimmend. Ungünstige Umweltfaktoren mincern unter
umständen die Wohnwilrdigkeit eines ganzen Gebietes, auch unabhängig von dem Zustand cler wohnungen
oder einzelner Gebäude' Es war deshalb notwendig, auch tlie Umweltverhältnisse mit in das eualifizierungs"sy-stem der Gebäudezähiung l96l hineinzubringen, so dass zum mindesten besonders ungünstige Verhältnisse zu
erkennen waren. In Anbttracht der Schwierigkeiten eines solchen Unterfangens bei der erstÄaligen Durchfüh-
rung und der Kürze der Zeit, die llir die vorbereitungsarbeiten zur Verfugung stand, musste man sich jedoch auf
we-nige und eindeutige Kriterien beschränken, die auch unter Fachleuten nicht oder kaum umstritten ivaren, undauf eine feinere Abstufung verzichten.

Es wurden daher lediglich diejenigen Gebiete besonders herausgestellt, in denen die umwelteinflüsse die euali-tät des Wohnungsbestandes derart beeinträchtigten, dass der un[rtroff"n, Zustand als auf die Dauer unzumutbaranzusehen war. Bei diesen ,,erneuerungsbedürftigen Wohngebiiten" handelte es sich ufro um t.gi";"i;il;j-
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ten, in denen zur Gesuntlung der Wohnverhältnisse irgendwann eine wesentliche Umgestaltung der vorhandenen
13ebauung oder sogar eine Neubebauung erfolgen musste.

inr Rahmen der Gebäudezählung 1961 r.-rurden erstmals die sogenannten Wochenend- und Ferienhäuser und
deren Wohnungen sowie die von clen Angehörigen ausländischer Streitkräfie privatrechtlich gemieteten trVoh-
nllngen, die bis dahin in den fortgesclrriebenen Wohnungszahlen enthalten waren, getrennt nacligewiesen. l)a-
durch konnten die berreffenden Wohnungen bei der Berechnung des Wohnungsdefizits und der Darstellurrg der
örtlichen Wohttungsversorgung außer Betracht bleiben. Ftir jedes bervohnte Gebäude rvurden auch wohnungs-
statistische Merkmale, zum Beispiel die Zahl und die Lage der Wohnungen im Gebäude festgestellt, um diese
Angaben mit der Zahl der darin lebenden Personen und Haushalte zu kombinieren.

Zühlung von 1968 und gescheitcrtes Frojekt von 1975

In denr Zeilrattm von zehn, fllnfzehn Jahren seit Mitte der 50er Jahre vollzogen sich tiefgreifende Wandlungen in
der Qualitat und in der Art des Wohnungsbestandes, der Wohnungsversorgung sowie den Wohn- und Mietver-
hältnissen. Um mehr und delaill iertere Angaben ilber die Wohnungsmärkte zu erhalteir, die in ihrer sachlichen
und regionalcn Differenzierung imnter rveniger durchschaubar waren, wurde von verantwortlicher Seite und
insbesondere von den Städten die Durchfiihrung einer neuen Gebäude- und WohnungszählLrng gefordert. Die
schwierigen Aufgaben in den Bereichen Modernisierung und Sanierung setzten genaue Infonnationen tlber den
Bestand und die Qualitlt der Wohngebäude voraus, als Crundlagen filr die vorausschauende Stadtplanung und
die Stadtentrvicklung. Die Neuarrigkeit und grundsätzliche Bedeutung dieser Aufgabe, Einsichten in städtebauli-
clie Zusammenhänge zu vermittelrr, ftihrten zu neuen Forderungen an die statistische Praxis. Die Zahl der Be-
flinvorler einer neuen Gebäude- und Wohnungszählung nahm daher ständig zu. Eine Verbindung dieser Zählung
mit dem lilr das Jahr 1970 geplanten Zählungsrverk (Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung) rvurde erwogen:
arrf einen Teil der gewünschten Informationen hätte dann jedoch verzichtet werden müssen. Von den Statisti-
schen Landesilmtern wurde vor allem geltend gemacht, dass nur durch eine Verteilung der beiden großen Zäh-
Iungswerke auf die Jahre 1968 und 1970 eine wegen der angespannten Arbeitsmarktlage nicht zu bewältigende
Belastungsspitze im Jahre 1970 vermieden werden könnte. Eine Überforderung der Erhebungsorganisation unci
der Aufbereitung hätte mit Sicherheit beträchtliche Verspätungen bei der Ergebnisfeststellung und eine Quali-
tätsminderung der mit großem Aufivand gervonnenen Ergebnisse zur Folge gehabt. Das Vorziehen der Gebäude-
und Wohnungszählung in das Jalu 1968 hatte überdies den Vorteil, dass für die im Rahmen der Volks- und Be-
rufszählung 1970 zusätziich vorgesehene 10%-Stichprobenerhebung eine aktuelle Auswahlgrundiage vorlag.

Ziel der gebäudestatistischen Ermittlungen war es, den Bestand an Wohngebäuden, an sonstigen Gebäuden mit
Wohnraum und an bewohnten Unterktlnften festzustellen. Dabei interessierte u. a. auch die Frage, welche Fort-
schritte in der Wasserversorgung sowie in der Fäkalien- und Schmutzwasserbeseitigung seit 196 I erzielt wurden,
ferner (fiir N'laßnahmen des Ziviischutzes) in welchem Umfang die vorhandenen Gebäude voll, teilweise oder
überhaupt nicht unterkellert waren.

Von noch größerer Bedeutung waren die wohnungsstatistischen Feststellungen, da sich hier infolge der großen
Wanderungsbewegungen und der regen Bautätigkeit in den vergangcnen Jahren auf den regionalen Wohnungs-
märkten zum Teil besonders große Veränderungen vollzogen hatten. I-linzu kam für Zwecke der Wohnungsver-
sorgung, die Beschaffung neuer Angaben über die Wohnparteien in mögiichst tiefer regionaler Gliederung. im
Vordergrund standen dabei die Wohnverhältnisse von Bevölkerungsgruppen, denen in der künftigen Wohnungs-
politik mehr Aufmerksamkeit zu widmen war (kindeneiche Familien, junge Ehepaare, alte Menschen). Von
besonderem Interesse waren schließlich die Angaben über die Bildung von Wohnungseigentum in den einzelnen
Teilen des Bundesgebietes.

Da die volle Funktionsfthigkeit der regionalen Wohnungsmärkte nach Expertenauffassung erst eneicht ist, wenn
eine gewisse Leerraumreserve besteht, sollte den im Zeitpunkt der Zählung nicht bewohnten Wohnungen beson-
dere Beachtung geschenkt werden. Um die echte Leerraumreserve abgrenzen zu können, wurde gelragt, ob die
am Zählungsstichtag leerstehenden Wohnungen kilnftig bewohnt werden sollten und - falls sie zum Wohnen
bestimmt und nur vorübergehend ohne Bervohner waren - ob sie bereits vermietet, aber noch nicht bezogen wa-
ren, oder ob sie noch nicht vermietet werden konnten.

Erstmals seit 1956 wurden auch wieder die Mieten totaierfasst, um hinreichend zuverlässige Vorstellungen tlber
das Mietengeltige zu erhalten. Damit wurde zugleich auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesseru.ng der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen und des Preisindex filr die Lebenshaltung geleistet. Feststellungen tiber ciie
Quadratmetermieten sollten die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, insbesondere in regionaler Hinsicht, erleich-
tern.
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Für wohnungspoiitische Entscheidungen war die Kenntnis des Anteils der im Rahmen rles sozialen Wohnungs-
baus mit öffentlichen Mitteln geftirderten Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand, ebenfal!s in den kleine-
ren regionalen Einheiten, von besonderem Weft. Außerclem I'rurcle die Größe und Belegung der Sozialwohnun-
gen erfasst. Eine Feststellung tiber den Umfang der ,,fehlbelegten" Sozialwohnungen konnte allerdings nicht
getroffen werden, weil u. a. die dazu erforderlichen Einkommensangaben in einer lotalzählung erf,ahrungsge-
näß nicht vollständig und mit hinreichender Zuverlässigkeit ermittelt werden können.

Städtebauliche Bestandsaufuahmen als Entscheidungshilfen fi]r die Wohnungs- und Baupolitik hatten stets eine
besondere Bedeutung. In den ersten Nachkriegsjahren, um die dringende Wohnungsnot zir beseitigen, später, um
durch gezielte Maßnahmen in bestinrmten Gebieten eine qualitative Verbessen,ng d"r Wohnungsbestandes bzw.
fiir bestimmte Bevölkerungsgruppen eine angemessene wohnliche Unterbringung .u erreichen. Mit der Verab-
schiedung des,,Städtebau{tirderungsgesetzes" im Jahre l97l und dessen Umsetzung in der komrnunalen praxis
erlangte die Beschaffung von kleinräumliclten Informationen ilber städtebauliche Saihverhalte eine neue Dimen-
sicn. Der Ruf der zuständigen Stellen nach einer neuen wohnungsstatistischen Bestandsauftahme ließ nicht
lange auf sich warten. Das Zählungswerk wurde auf das Jahr 1975 terminiert, In der Erhebung sollten alle be-
bauten Grundstücke nach Größe uncl Nutzung sowie alle darauf stehencien Bauwerke erfasst werden. Erstmals
seit 1950 sollten neben den Gebäuden mit Wohnraum wieder einrnal auch solche ohne Wohnraum (reine Nicht-
wohngebäude) in die Zählung einbezogen werden. Das umfangreiche grundstticks-, gebäude- und wohnungsbe-
zogene Fragenprogramm sah dartiber hinaus auch einen recht umldnglichen personen- und haushaltsbezog.n.n
Fragenteil vor, der insbesondere neue Basiszahlen für die Bevölkerungsfortschreibung, aber auch regionil tief
gegliederte Inl'ormationen tiber Bemfs- und Ausbildungspendler liefern sollte.

Mit der Zähltrng 1975 sollte auf einen zehnjährigen Tumus ilbergegangen uncl im Zusammenhang clamit eine
langfristige gleichmäßige Verteilung der Croßzählungen eneicht werden. Zwischen den bereits in z*ehniahrigem
Abstand stattfindenden Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählungen sollten in der Mitte der Dekade aiä Ceüau-
de- und Wohnungszählungen kilnftig ebenfalls rnit einem Abstand von 10 Jahren eingeplant werden. Da beiden
Wohnungszählungen in der Regel auch Angaben tiber die Belegung der Wohnung.näit Haushalten und perso-
nen zrl erntitteln wären, hätten ab 1975 alle filnf Jahre Angaben i.lber die Bevölkemng in regionaler Feingliede-
ntng und als jeweils neue Basis fi.lr die Bevölkerungsfortschreibung sowie PendleÄrgebnirr. ,r. Verfttgung
gestanden. Eine solche langfristig geplante, furnusmäßige Bestandserhebung mit Darstellung der Ergebnisie ii
tiefer regionaler Gliederung wurde von mehreren Statistiknutzern lUr erfordeilich gehalten, um Daten fiir die von
ihnen zu erftillenden Aufgaben auf den Gebieten der Raumordnung, der Landis- und Regionalplanung, der
Stadtplanung, der regionalen Wirtschaftsstrukturpolitik uncl der Verkehrspolitik zur Verfügung zu häben.

Das Zählungsrverk 1975 scheiterte jedoch am Problem der Kostenaufteilung zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden und mit ihm scheiterte auch das finanziell ehrgeizige Konzept einer in ftin{ährigem Turnus durchzu-
fiihrenden Bestandserhebung, weil in den Jahren nach cler-,,öikrise'; (1g74) aer pinanÄrungsspielraum der
öffentlichen Haushalte merklich enger wurde.

Zählungvon 1987 irn dritten Antauf
Die in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Vereinten Nationen und der Richtlinie der Europäischen
Gemeinschaften fi.lr das Jahr 1981 geplante Volks-, Berufs= und Arbeitsstättenzählung bot die Gelegenheit, we-
nigstens einen Teil der bei der gescheiterten Crundstücks-, Gebäude- und Wohnungszählung 1975 värgesehenen
Datenerhebung nachzuholen. Deshalb wurde beschlossen, das Fragenprogramm der Zählung l98l um einen
grundstücks-, gebäude- und wohnungsbezogenen Teil zu erweitem.

Um den gestiegenen Anforderungen der Stadt-, Regional- und Landesplanung gerecht zu werden, sollten Daten
über Bestand und Struktur von Grundstticken und Gebäuden und deren Flachen nach Nutzungsarten gewonnen
werdtn, die filr das ganze Bundesgebiet auf regionaler Basis benötigt wurden. Um einen überblick tiber sämtli-
che für Wohn- und Nichtwohnzwecke genutzten Bauwerke zu erhalten, sollte - wie schon im Zählungskonzept
1975 - der gesamte Gebäudebestand erfasst werden, außerdem alle bebauten Grundstücke.

Das Fragenprogramm der Gebäudeerhebung orientierte sich in erster Linie an Sachverhalten, die in der Baunut-
zungsverordnung eine Rolle spielen. Zugleich sollten Grundlagen fllr städtebauliche Maßnahmen, wie Ersatz-
und Modernisierungsmaßnahmen, gewonnen werden. Die wohnungsstatistischen Fragen dienten zum einen der
qualitativen Beschreibung des Wohnungsbestandes, zum anderen -lm Zusammenhan! mit den Angaben aus der
Volks- und Berufszählung - der sozialen Charaherisierung der in den Wohnungen tebinden Haushalte.

Wie schon das Zählungsprogramm 1975 scheiterte auch das Zählungsprogramm l98l bei den parlamentarischen
Beratungen an Problemen der Finanzierung und wurde verschobei' auf das Jahr 1983. Der Fragenkatalog der
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Gebäude- und Wohnungszählung musste aus Kostenersparnisgrilnden gegenüber den ursprtinglichen Vorstellun-
gen erheblich reduziert werden. Es entfielen alle Angaben zum bebauten Grundsttlck (u. a. Grundstücksgröße
äberbaute Fläche, Zahl der Kfz-Stellplätze) sowie folgende Angaben zum Gebäude: Zahl der Vollgeschosse,
Gesamtnutzfläche und deren Gliederung nach Nutzungsarten, Art der Anstalten, Heime, Beherbergungsbetriebe
und ähnlichen Einrichtungen sowie Zahl der Plätze/Bet1en. Neben der beträchtlichen Kosteneinsparung wurde
mit dem eingeschränkten Fragenprogramm auch eine sptirbare Entlastung des Zählgeschäfts erzielt. Probeerhe-
bungen haften gezeigt, dass gerade die Ermittlung einiger Grundstilcks- und Gebäudeangaben (2. B. überbaute
Fläche, Gesamtnutzfläche, prozentualer Anteil der Nutzungsarten) in der Zählpraxis teilweise erhebliche
Schwierigkeiten bereitete. Bund, Länder und Gemeinden einigten sich nun auch bei der Frage der Kostenfinan-
zierung.

Dennoch kam es nicht zur Durchführung der Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung
1983. Bürgerinnen und Btirger klagten vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Volkszählungsgesetz we-
gen grundrechtlicher sowie datenschutzrechtlicher Bedenken. Die Durchfuhrung der Zählung rvurde bis zur
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgesetzt. Im Dezember 1983 verktindete das Gericht sein Urteil.
Im Kern verlangte es zur Sicherung des neu formulierten,,Rechts auf informationelle Selbstbestimmung" ergän-
zende verfahrensrechtliche Vorschriften zur Durchfilhrung und Organisation der Datenerhebung im Rahmen
einer Großzählung (Vollerhebung). Danach galt es, ein den rechtlichen Anforderungen des Bundesverfassungs-
gerichts genügendes Konzept fiir die Organisation und Durchführung einer Großzählung auszuarbeiten und zu
testen, sowie eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu schaffen. Im Ergebnis rvurden Konzept und Gesetz
einschließlich Finanzierung fi)r eine Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung im Jalrre
1987 verabschiedet. Der gebäude- und rvohnungsstatistische Teil entsprach inhaltlich dem Zählungsprogranm
r  983.

Zählungen in der ehemaligen DDR

Wolrnungsbau und Wohnungspolitik standen nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs im Osten Deutschlands
vor den gleichen Problemen wie im Westen. Fast jede zehnte Wohnung war zerstört, jede siebente Wohnung
schwer beschädigt und damit teilweise nicht mehr bewohnbar. Vom ehemals vorhandenen Wohnungsbestand
stand ein Viertel nicht ntehr oder nur noch als Provisoriurn hir die Wohnungsversorgung zur Verftlgung. Und es
gab gleichzeitig einen erheblichen Zustrom von Fltlchtlingen und Vertriebenen, der im Gebiet der ehemaligen
DDR ein Ansteigen der Bevölkemngszahl auf zeitweilig 19 Millionen bervirkte, zwei Millionen Menschen mehr
als vor denr Kriege. Die Wohnungsnot war also groß, die Unterbringung beengt.

Am Anfang standen daher Enttrümmerungen, Instandsetzung von Gebäuden und Wiederaufbaumaßnahmen.
Außerdem wurden zahlreiche Notunterkilnfte geschaffen, z. B. in Wohnlauben, Baracken, Kellem und auf
Dachböden. Diese Unterkünfte hatten oflmals keine Kilche, keine Innentoilette, kein tsad. Wichtig fiir die Men-
schen rvar in dieser Zeit das Dach tiber dem Kopf; die Ansprtlche an Bauweise, Ausstattung, Größe der Räume
waren bescheiden. Neutlauten stellten noch die Ausnahme dar. es sinu vor allem um die volle Nutzuns bzw.
Wiederherstellung bestehender Baul ichkeiten.

Ab 1949 setzte dann zunehmend Neubautätigkeit ein, die in der zweiten Hälfte der 5Oer Jahre nochmals deutlich
anstieg, beeinflusst insbesondere durch die Enichtung von Wohngebieten an neuen Indushiestandoften. Auf den
Rtickgang des Wohnungsbaus im Verlauf der 60er Jahre erfolgte dann mit dem l973 beschlossenen Wohnungs-
bauprogramm zwar ein erheblicher Aufschwung, bis dahin eingeh'etene Wohnraumdefizite konnten bis 1990
aber ebensowenig kompensiert werden wie das Ziel des Wohnungsbauprogramms, die Wohnungslrage als so-
ziales Problem zu lösen, erreicht werden konnte. Der Wohnungsbau orientierte sich anfangs an der Großblock-
bauweise, d. h. an der Venvendung vorgefertigter größerer Bauelemente, später an der Plattenbauweise.

Eine untergeordnete Rolle spielten die lvlaßnahmen filr Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen
Bausubstanz. Das betlaf insbesondere die Baureparaturen an Wohngebäuden. Die zu stark auf extensive Neu-
bautätigkeit orientierte Baupolitik ließ gleichzeitig Vorhandenes verkommen. Dadurch wurden in erheblichen
Größenordnungen Wohnungen unbervohnbar, bei anderen rvurden bauliche SchäCen nicht oder nur unzureichend
behoben bzrv. ihre Ausstaftung - vor allem im Sanitärbereich - nicht verbessert. Die Folge davon war ein zuneh-
mend baulicher Verfall vor allem der Altbausubstanz in innerstädtischen Bereichen.

verschiedenen Phasen in Wohnungsbau und der Wohnungspolitik der ehemaligen DDR wurden begleitet
insgesamt vier Gebäude- und Wohnungszählungen in den Jahren 1950, 1961, 1971 und 1981. Die Gebäude-
Wohnungszählung 1950 umfasste alle bebauten Grundstilcke mit den zugehörigen Gebäuden, unabhängig
ihrer Nutzung. Bei allen weiteren Zählungen ab 1961 war der Erhebungsumfang auf alle Wohngebäude und
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bewohnte Nichtrvohngebäude sowie bewohnte Unterkünfte begrenzt. Mit der Gebäude- und Wohn'ngszählung
1951 wurden erstmals auch tief regionalisierte Daten gewonnen, so dass diese und die nachfolgenden /ahlung*n
jeweils den Ausgangspunkt fijr die Fortschreibung des Wohnungsbestandes bis auf Gemeindeebene clarstellten.
Die Erhebungen 1950 und 1961, die als reine Gebäucle- und Wohnungszählungen konzipiert \varen, richteten
sich mit ihren Fragen an die Hauseigentilmer bzrv. Verwalter oder deren Vertreter und waren nur von diesen zu
beantworten. Die Zählungen 197l und 1981 waren als Mehrzweckerhebungen gestaltet, bei denen aus fachli-
chsn, organisatorischen und Kostengründen die Gebäude- uncl Wohnungszählungen zeitgleich mit Volks- und
Bemfszählungen durchgeführt rvurden. Damit konnten an gebäucle- und wohnungsstatisiische sorvie bevölke-
ningsstatistische Sachverhalte und ihre Verkntipfug hohe Ansprüche gesteilt werden. Bei diesen Zählungen
waren zu den Gebäudeangaben die Hause igentiimer bzw. Verwalter oder deren Vertreter uncl zu den Wohnunes-
angaben und zur Belegung die Wohnungsinhaber auskunftspilichtig.

Zählung von 1995 in den neuen Ländern
Nach dem zehnjährigen Turnus hätte inr Jahre 1991 wiecl.er eine Gebäude- und Wohnungszählung zusammen mit
einer Volks- und Berufszählung in der DDR statlfinclen miissen. Dazu kam es aber *.gin der politischen und in
deren Gefolge sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen nicht mehr. Gleichwohl bestand außerordentlicher
Bedarf nach räumlich tief gegliederten gebäude- und wohnungsstatistischen Daten. Zwar war die auf der Basis
der letzten Erhebung irn Jahre 1981 emrittelteZahl der V/ohnungen fortgeschrieben und damit standig aktuali-
siert worden. Vorgaben der politischen Fiihrung der ehemaligen DDR sowie die Probleme, die sich im Zusam-
menhang mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten auch bei cier lJmstellung der DDR-Statistik auf das
bundesdeutsche System ergaben, ließen aber vermuten, dass die damals ausgewiesäen Bestandszahlen, insbe-
sondere auch auf regionaler Ebene, nicht der Wirklichkeit entsprachen. Hinzu kommt, dass aus methodischen
Grilnden Wolrnungsfortschreibungen im Laufe der Jahre sehr oft einen tiberhöhten Bestand auslviesen, der sich
in dcr Regel aus einer unzureichenden Bertlcksichtigung von Wohnungsaligängen ergibt, So lag z. B.: l9B7 im
früheren Bundesgebiet die Abweichtmg zrvischen der Fortsclireibung ,*A ei*Zanlungsergebnis bei ca. I lv{il-
lion Wohnungen.

Der Gesetzgeber beschloss deshalb, in den neuen Bundesländern sowie im Ostteil Berlins im Jahre 1995 eine
Vollerhebung durchführen zu lassen. Erfasst werden sollten hierbei alle Gebäude mit Wohnraum und alle be-
wohnten Unterkünfte sowie die darin liegenden Wohneinheiten. Allgemeine Zielsetzung war, mit cler Zählung
fiir die neuen Bundesländer erstmals mit den alten Ländern vergleichbare Ergebnisse, auch auf tiefer regionalei
Ebene, bereitzustellen, eine verlässliche Basis ftr die Gebäude- und Wohnungsfortschreibung zur Verff.tgung zu
stellen und eine neue Auswahlgrundlage ftlr kilnftige Stichnrobenerhebungen vorzulegen.

Bei der Gebättde- und Wohnungszählung 1995 in den neuen Ländern wurde auf eine Erfassung der in den Woh-
nungen lebenden Personen und Haushalte verzichtet. Diese Begrenzung erlaubte es, ausschließlich Gebäudeei-
gentümer bzw' Verwalter in die Befragung einzubeziehen und damit den Kreis der. Befragten erheblich einzu-
schränken. Dies war insbesondere für die mit der Durchfilhmng betrauten, wegen der Gebietsreformen zum Teil
noch im Aufbau befindlichen Gemeindevenvaltungen von erheblicher Bedeutung, denn der Er.hebungsauftvand
wurde sowohl in personeller als auch finanzieller Llinsicht wesentlich verringert. io rvurde die BereitsLllung der
gewünschten Informationen zu einem Minimum an Kosten und Belastung.n det Befragten erreicht. Verbunden
rvar damit allerdings auch der verzicht auf die Ermittlung der wohnungsbelegung.

Das Fragenprogramm der Gebäude- und Wohnungszählung 1995 in den neuen Länclern war der vergleichbaren
Zählung in den alten Bundesländern des Jalrres l987 weitgehend angeglichen. Erhoben wurden Angaben zur Art
des Gebäudes, zum Baujahr, zur Eigentumsform, Geschosszahl, Beheizung, Abwasserentsorgung, Bauweise des
Gebäudes sowie zur Zahl der Wohnungen im Gebäude. Über die Wohnung wurden AngabJn zur Nutzungsart,
Größe' Ausstattung, Förderung mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus und bei leerstehÄden Wohnungen tiber
den Grund und die Dauer des Leerstehens ermittelt.

Das Zählungsprogramm enthielt dartiber hinaus auch Fragen, die den besonderen wohnungspolitischen Anliegen
in den neuen Ländern Rechnung trugen. Hierzu zählten Fragen zur Eigentumsform des Glbäudes unmittelbar
vor dem Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten, zu noch nicht entschiedenen Ansprilchen auf Rück-
ilbertragung des Gebäudes, zu den Verftlgungs- oder Nutzungsberechtigten des Gebäudes bei ungeklärten Ei-
gentumsverhälhissen' zum Erhaltungszustand von Bauteilen des Gebäudes sowie zur Belegungsbindung uon
Wohnunsen.

Mit den Ergebnissen der Zählung wurden notwendige
Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene geschaffen.

. A
z.+

Entscheidungsgrundlagen flir politische Maßnahmen auf
Wohnungsbaupolitik, Städtebaupolitik und Bauwirtschaft
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erhielten eine zuverlässige Informationsbasis. Aucli fur den Umweltschutz, die Energieversorgung und eine
Reihe politischer lv4aßnahmen wie Eigentumsförderung oder Vergabe von Fördennitteln waren die Zählungsda-

ten von Bedeutung.

1.3.3 Gebäude- und Wohnungsst ichproben

Die 50er Jahre

Das Verfahren repräsentativer Stichprobenerhebungen wurde im Bereiclr der Gebäude- und Wohnungsstatistiken
erstmals im Jahre 1951 in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt. Dabeihandelte es sich um eine Nacher-
hebung zur Gebäude- und Wohnungszählung 1950. Deren Ergebnisse haften bereits auch Aufschluss tiber die
Wohnverhältnisse der Untermieterhaushalte geliefert, insbesondere illrer Zahl uncl Art der von ihnen gemieteten
Räume, die Belegungsdichte und die Kochgelegenheiten der Untermietparteien. Mit der Nacherhebung auf
Stichprobenbasis sollten vor allem Erkenntnisse iiber die IJntennieten gervonnen werden, z. B. ilber den durch-
schnittlichen Mietpreis im Untermieterverhältnis, die Zusammensetzung des Untermietpreises unter Berücksiclt-
tigung der Entgelte für die verschiedenen Leistungen des Mieters, über das Deckungsverhältnis zrvischen dem
Einkommen des Vermieters aus Untermiete(n) einerseits und seinen Ausgaben flir die Wohnungsmiete anderer-
seits. Der Informationsbedarf erklärt sich aus den durch Bombenschäden sowie Vefiriebenen- und Flticht!ings-
strömen bervirklen spezifischen Wohnverhältnissen der Nachkriegszeit. Im Jahre 1950 wohnte gut ein Drittel der
IJauslralte zur Unterm iete.

Die Untermietennacherhebung erstreckte sich nur auf ,,Normalwohnungen" nit niindestens einer Untermietpar-
tei (zur Definition der Begriffe siehe unter 1.2). Auswahleinheit rvar die Wohnung, nicht die Untennietpartei.
Von den Normalwohnungen mit Untennietern wurden wiederum nur die Eigentilmerwohnungen und reinen
Mietwohnungen in die Auswahl einbezogen. Die Beschränkung ergab sich aus der Zielsetzung der Untermieten-
nacherhebung, die u. a. das Verhältnis von Untermietpreis zum Gesamtnrietpreis der Wohnring ermitteln rvollte.
Eine solche Feststellung konnte aber nur bei Wohnungen mit reinen Wohnmieten getroffen werden, bei denen
keine den Mietpreis verteuernde bzw. verbill igende Faktoren mitsprachen, wie das bei Berufs- und Geschäfts-
mietrvohnungen sowie Dienst- und Werksrvohnungen der Fall sein kann.

Als Repräsentationsquote waren 2 % der in den Normalrvohnungen wohnenden Untermietparteien im Bundes-
gebiet als ausreichend angesehen worden. Im Endergebnis wurden 2,5 Yo aller durch die Gebäude- und Woh-
nungszählung vom Jahre 1950 in Normalwohnungen ermittelten Untermieter im Bundesgebiet erl'asst. In den
Bundesländern lag der emeichte Auswahlsatz zwischen 2,0 Yo (Hamburg) und 2,9 % (Nordrhein-Westfalen).
Nicht durchgeftlhrt wurde die Erhebung in Gemeinden mit weniger als 500 bzw. I 000 Einwohnem, da hier
Untermietverhältnisse zahlenmäßig nur eine untergeordnete Rolle spielten. Die Grenze war ländenveise ver-
schieden, da in einigen Ländern den Untermietverhältnissen in Gemeinden mit 500 bis unter 1 000 Einwohnern
eine größere Bedeutung zukam und diese Länder deshalb diese Gemeindegrößenklasse nicht ausschließen rvoll-
ten. Aus erhebungstechnischen Griinden war es nicht möglich, die zu erfassenden Wohnungen gleichmäßig ilber
das ganze Bundesgebiet zu verteilen, rveil dadurch eine erhebliche Zahl von Ermittlungen notwendig gewesen
wäre und zeitraubende Wege das Zählgeschäft wesentiich erschwert hätten. Deshalb erwies sich eine dem Zu-
fallsprinzip unterworfene Klumpenauswahl als das zrveckmäßigste.

Die nächste Repräsentativerhebung, mit einern Auswahlsatz von 10 0Ä, wurde im Jahre 1956 zusammen mit
einer Vollerhebung der Bevölkerung und der Wohnungen durchgeftihrt. Beide Erliebungen v"utden ergänzt
durch eine 19'oige repräsentative Zusatzerhebung im Jahre 1957 mit Angaben tlber die Wohnungsausstattung, die
Wohnfläche, die Mietbelastung und den Wohnungsbedarf der ausgewählten Haushalte. Die regional tief geglie-
derten rvolmungsstatistischen Ergebnisse der Voilerhebung blieben sachlich besclrränkt auf Angaben iiber die
Art und Größe der Wohnungen sowie über die Haushalte und ihre Unterbringung nach Wohnforrn und Mietver-
hältnis. Sachiich eingehendere Aufschltlsse liber die Sfruktur des Wohnungsbestandes, die Belegung der Woh-
nungen und die Sozialstruktur der Haushalte lieferte die 10%'Repräsentativerhebung. Diese Informationen wur-
den regional nur für größere Gebietseinheiten benötigt, so dass eine Stichprobenerhebung ausreichte.

Die 10%-Repräsentativerhebung wurde mit der Vollerhebung in der Weise verbun<len, dass vom Zähler jede
10. Wohnung ausgewählt und an die darin wohnenden Flaushalte sogenannte l{aushaltsiisten verleilt wurden.
Für die Ausrvahl der Wohnungen wurde den Zählem ein Schema vorgesclrrieben, das bei dem Rundgang durch
die Zählbezirke laufend ausgefill lt werden musste. Jede 10. Zeile dieses Schemas war besonders gekennzeichnet,
und ciie in dieser Zeile eingehagene Wohnung wurde als,,Repräsentativwohnung" f{lr die 1O%-Auswahl be-
stimmt. Um zu vermeiden, dass bestimmte Aften von Wohnungen (2. B. vorwiegend die erste Wohnung jedes
Zählbezirks, meist eine Paftenewohnung und oft vom l-lauseigentilrner selbst bewohnt) bevorzugt in die Aus-
wahigelangten, wurde in den Zählbezirken die jeweils 10. Wohnung nach einem Rotationsprinzip ausgewählt.
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sowohl bei der Vollerhebung als auch bei der Repräsentativerhebung rvurden nur einfache Tatbestände festge-stellt, deren Erfragung auf schriftl ichem wege uii den Hausharten leine schwirrit[;;;" erwaften ließ. Alteschwierigeren Feststellungen wurden auf diJ loÄige zusatzerhebung mit Interviervereinsatz verwiesen. DerenAufgabe bestand im wesentrichen in der untersuchung folgender probremfelder:

Umfang und R'ichtung des Wohnbedarß unabhängig von sozialen Leitbildern und rechnerischen Sollvor-ste I I ungen durch Befragung cler IJaushal te festzustellJn,
Zusammenhänge zwischen Miete und Einkommen sorvie clie zwischen der Einkommenslage cles l{aushaltsund seiner Unterbringung zu klären.
Ausstattung der wohnungen und deren Einfluss auf clie Miethöhe unter Berilcksichtigung der wohnflächenund des Baualters zu ermitteln.

schon von der weite der hierbei zu erfassenden sachverhalte stellte die lyo-zusatzerhebung die erste umfassen-de sozialwissenschaftliche untersuchung zum wohnen im Rahmen der amtlichen Statistik der Nachkriegsjahredar' Sie bezog erslmals die Einkommen' wenn auch-auf freiivill iger Basis, in die Erhebung ein un6 gestattetedamit neuartige Einblicke in die soziale schichtung, die iiber die fännelle Gliederung der Bevölkenrng nach derstellung im Beruf weit hinausgingen. Bei bestimm-ien Fragen, wie jenen nach dem fuohnungsbedarf der Flaus-halte und der Mietbelastung sowie der Frage nach der u'nterbrinjung und ihrer Beziehung zum Einkommenwaren verhaltensweisen aus objektiv fassbaren Daten abzuleiten, üei änderen dagegen bestimmte sachverhaltemit Hilfe zahlreicher Einzelflagen im cespräch zwischen Interviewer uno ausfuriftsperson herauszuarbeiten.Die Erhebung musste daher eine ganze Reiire von Fragen umfassen, die lediglich Kontrollzwecken dienten. Fürdie Auswerlung ließ sich nur ein ungeftihres Programä entwickeln. Es stellte eine Arbeitshypothese dar, derenBrauchbarkeit ständig an den Ergebnissen der einielnen Tabellen überpriift werden musste.

Eine reine Zufallsauswahl von wohnungen aus der Gesamtniasse aller wohnungen war nicht praktikabel, weildabei die stichprobenw0lnufS.el tiber däs gesamte Bundesgebiet verstreut gelegen hätten, die Erhebung unnötigviel Zeit gebraucht und erhebliche Mehrlrosten verursacht hätte. Aus cliesem Grunde wurde bei der 10Ä-Zttsatzerhebttng eine zweistufige stichprobenauswahl zugrunde gelegt: Zunächst wurden Gemeinden nach demZufallsprinzip ausgewählt und innerhah dieser Gemeinden clann-eine Zufallsstichprobe uon wohnungen getrof-fen' Bei dieser zweifachen Ausrvahl musste jedoch der Nachteil in Kauf genommen werden, dass die Zufalls-fehler der Stichprobenergebnisse infolge aes,sturungsfehlers" größer als bei einer einfachen Zufallsauswahl ausder Masse aller wohnungen waren. um cliesen Erreit rntigticlisr weitgehend zu vermind.*, *urd"n folgendeMöglichkeiten des Stichprobenverfahrens genutzt:

Die Gemeinden jedes Landes wurden nach ihren Einwohnerzahlen in crößenklassen zusammengefasst. Ausjeder solchen ,,Schicht" wurde eine gesonderte Zufalrsstichprobe gezogen.
Die Gemeinden wurden nach wichtigen ökonomischen und soziologischen Merkmalen zu Gruppen etwagleicher Strullur zusammengefasst. Eine solche Gruppe bilcleten z. B. alle Gemeinden mit einer Einwohner-zahl zwisclten I 000 uncl 2 000 Personen ohne groGn Nachbarort, einem Anteil cier landwirtschaftlichenBevÖlkentng unter 30 oÄ, einem Anteil der landürtschaftlichen Kleinbetriebe unter 60 yo, einemAuspend-leranteil von 20 aÄund mehr sowie einem Einpendleranteil unter l0 %. Innerhalb dieser,,Anordnungsgrup-pen" wurden die Gemeinden in regionaler Reihenfolge auf Ausrvahllisten ,uru**.nlestettt. Mit Hilfe dersystematischen Auswahltechnik wurde dann eneicht, dass die Anorclnungsgruppen jeweils entsprechend ih-rem umfang in die stichprobe gelangten und class dabei auch die regionile-vrii.itung der Gemeinden mög-lichst gleichmäßig ausfi el.
Die systematische Auswahltechnik fllr das ziehen der Gemeinden rvurcte so ausgebildet, dass die Auswahl-chancen der Cemeinden je nach ihrer Größe abgestuft waren.
Die Güte der stichprobenergebnisse wurde ferner durch eine Kontrolle der Auswahl gesteigert. Ftir l7Merkmale wurden die aus einer Gemeindestichprobe abgeleiteten Ergebnisse mit den entsprechenden Er-gebnissen der Volkszählung 1950 verglichen. Falls clie ibweichungen zwischen den beiden Ergebnissengewisse Annahmegrenzen überschritten, wurde eine zweite Stichprobe gezogen. Das verfähren wurde so oftwiederholt, bis die geforderte übereinstimmung erreicht war.
Grundlage ftlr die Auswahl der wohnung€n waren die regional geordneten unterlagen der lxvo-Repräsentativerhebung 1956, aus denen einJbestimmte Anzahfvon wohnungen nach der systematischenAuswahltechnik gezogen wurde. Außer einer technischen vereinfachung wurdJ dadurch eine gute regionaleRepräsentation gesichert.

Der stichprobenplan war ursprilnglich für die Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens(Mikozensus) enfwickelt worden. Dieser Plan wuide dann sowohl ftr die lyo-zusatierhebung zur wohnungs-statistik als auch fllr den l9'o-Mikrozensus im Jahre 1957 zugrunde geiegt. Dartiber hinaus wurde aber nicht nur
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der gleiche Stichprobenplan verwandt, sondern es wurden in beiden Statistiken auch die gleichen Stichpro-
beneinheiten, d. h. die gleichen Gemeinden und Wohnungen, erfasst. Dadurch konnten die Auswahlarbeiten
eingeschränkt und der Aufbau des Interviewerstabes in den Stichprobengemeinden erheblich beschleunigt wer-
den. Die Belastung, die durch zweimalige Erhebung aller ausgewählten Wohnungen in etwa halbjährigem Ab-
stand filr die darin lebenden Personen entstand. erschien zumutbar.

Die 60er Jahre

Zu Beginn der 60er Jahre befand sich die Wohnungswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland in einer
Überleitungsphase. Nach i.iber 40jähriger Zwangswirtschaft sollte im Laufe der 60er Jahre die Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung in marLlwirtschaftliche Formen tiberliihrl werden. Allerdings blieben die mit öffentlichen
Mifteln geförderten Mietwohnungen an die sogenannte Kostennriete gebunden. Das fiihrte zu einer Marktspal-
tung zwischen ,,freifinanzierten" und hinsichtlich ihrer Miethöhe dem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage
unteru'orfenen Wohnungen einerseits und den ,,öffentlich geförderten" Wohnungen andererseits, die mit ihren
gebundenen Mieten den unteren Einkommensschichten vorbehalten bleiben sollten. Es wurde angenommen, dass
die Kostenmieten der öffentlich geförderten Wohnungen bis zu einem gewissen Grad preisregulierend auch fiir
die übrigen Wohnungen wirken würden, da der Anteil dieser Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand be-
trächtlich war. Individuelle Mietbeihilfen (Wohngeld) sollten Härtefälle mildern. Die Überleitung ging mit einer
gezielten Eigentumspolitik einher, bei der möglichst breite Kreise ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung
erwerben sollten.

Ftir die Beurteilung der in der Überleitungsphase auftauchenden Fragen und Probleme vermochten weder die
allgemeinen Wohnungszählungen noch die laufende Statistik der Bautätigkeit ausreichende Unterlagen bereitzu-
stellen. Sie gaben zwar - gemeinsam behachtet - bis zu einem gewissen Grad Auskunft tlber die Wolmungsver-
sorgung derBevölkerung und ihre Veränderung, ließen jedoch hierbei notgedrungen qualitative Faktoren außer
acht. Auch vermochten sie nichts dartlber auszusagen, wie es um die Wohnabsichten der Bevölkerung tatsäch-
lich stand. Das Gesetz zur Wohnungsstatistik 1956157 ermächtigte deshalb die Bundesregierung neben der Voll-
erhebung und der l0%-Repräsentativerhebung im Jahre 1956 sowie der l%o-Zusatzerhebung im Jahre 1957 wei-
tere Stichprobenerhebungen in den 60er Jahren durchzufi.ihren. Dieser Maßgabe wurde bereits im Jahre 1960 mit
ejner l%-Wohnungserhebung entsprochen. Mit ihr wurde zugleich noch stärker als bei der Stichprobe 1957 der
Übergang at einer,,Mehrzweckerhebung" im Sinne der empirischen Sozialforschung vollzogen.

Erhebungsziel und Erhebungsmelhode der Stichprobe 1960 stimmten im Wesentlichen mit denen der vorange-
gangenen Stichprobe überein. Beide Erhebungen stellten in besonderenr Maße Unterlagen für marktwirtschaftli-
che Betrachtungen bereit, ohne hierbei jedoch herkömmliche Fragen wie die nach der Wohnungsversorgung der
Bevölkerung, insbesondere der unteren Einkommensschichten, oder die nach Qualität des Wohnungsbestandes,
zu vernachlässigen. Der Versuch, den Wohnungsbedarf aus der Sicht der Haushalte als marktwirtschaftliche
Cröße festzustellen, wurde dagegen erstmals in der amtlichen Statistik Deutschlands unternommen.

Der allgemeine Wohnungsmarkt gliedert sich jeweils in sachliche und regionale Teilmlirkte. Der differenzierten
Darstellung der sachlichen Teilmärkte wurde bei der Stichprobenerhebung des Jahres 1960 besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. So musste der gesamte Wohnungsbestand nicht nur nach Raumzahl oder nach der Fläche,
sondern auch nach bestimmten recht differenzierten Ausstatfungslypen gegliedeft werden. Aus den Ausstat-
tungsfypen konnte bei gegebenen Anforderungen der Wohnungsnachflage auf die ,,Marktgängigkeit" der betref-
fenden Objekte geschlossen werden. Die Ausstattungst)?en ergaben sich jeweils aus einer typischen Kombinati-
on der Einzelmerkmale der Wohnungen, wie die Art der Beheizung, die Ausstattung mit Bad und WC, die Lage
der Toilette rrnd die Art der Wasserversorgung. Die Ausstattungstypen der Wohnungen ließen sich mit Angaben
über Gebäudeafi, das Baualter der Cebäude und die Ausstattung der Kiichen kombinieren. So gelangte man zu
einer eingehenden Beschreibung der einzelnen sachlichen Teilmärkte des allgemeinen Wohnungsmarktes.

Jede Untersuchung, die sich mit dem Wohnungsbedarf aus der Sicht der Haushalte befasst, hat es mit drei Grö-
ßen zu tun:

a) Den Wohnungswünschen der Haushalte als Ausdruck der subjektiven Unzufriedenheit mit ihrer derzeitigen
Unterbringung.

b) Den sich hieraus ergebenden Handlungen der Bevölkerung. Sie äußem sich in den Schritten, welche die
Haushalte unternehmen, um ihre Wilnsche zu realisieren. Erst diese Schritte lassen den Bedarf als markt-
wirtschaftliche Größe entstehen. Je nach dem Gewicht der Maßnahmen, die der einzelne Haushalt eingelei-
tet hat, um seine Wtlnsche zu verwirklichen, ergeben sich bestimmte Intensitätsstufen des Bedarß.

c) Der kaufluäftigen Nachfrage innerhalb des Bedarfs, die je nach den einzelnen regionalen und sachlichen
Teilmärkten, auf denen der Haushalt als Nachfiagender aufzutreten gedenkt, verschieden beurteilt werden
InUSS.
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Die wohnungsstichprobe 1960 lieferte wie schon die von 1957 zuden Größen a) unclb) zriverlässige Infbrma-tionen' Der Stichprobenplan der wohnungserhebung 1960 entsprach hinsichtlich Auswahlverfähren und zugrun-deliegenden Auswahlprinzipien im lvesentlichen dem der loÄ-husatzerhebung von 1957. Beider Durchfi.ihrungder Erhebung wurde auf das Erhebungsnetz des Mikrozensus zurtickgegriffen. Es war so angelegt, dass sichAuswahltechnik und organisation auch fi.ir andere als bevölkerungs- oder erwerbsstatistische Frage' einsetzenl ieß .

Auch das Erhebungsprogramm der l9,o-wohnungsstichprobe im Jahre r965 srand in
vorangecangenen Stichprobenerhebungen. Zu ihren Aufgabensteliungen gehörte,

der Kontinuität der beiclen

den Bestand an Ge'oäucen und Wohnungen in seiner qualitativen Abstufung erkennen zulassen,
die Wohnungsversorgung der Bevölkerung unter Berücksichtigung ihrer Einkommensverhältnisse nachm-lveisen,

die Zusalnmenhänge zwischen Miete und Einkornmen darzustellen,
den tatsächiichen Wohnungsbedarf der Haushalte nach Umfang und Richtung zu erfassen,
Unterlagen liir eine Vorausschätzung des künftigen Wohnungsbeciarß zu liefern,
vorstellungen über die Größenordnung des Sanierungsbedarfs zu gewinnen und
Unterlagen iiber die Einkommensschichtung uncl die Einkommensquellen dcr in den
wohnungen Iebenden personen und Hausharte bereitzustelren.

Die dL:rch Kriegsschäden sowie Zuwandentngen von vertriebenen und Flijchtlingen bedingten versorgungsdefi-zite und daratts resultierenden besonderen wohnverhältnisse im Bunctesgebiet hitten dazu'gefiihrt, dass noch biszur lo/o-wohnungserhebung 1960 bei den _wohnungen grundsätzlich zwischen ,,NoÄal,,wohnungen und,'Not"wohnungen unterschieden wurde, je nachdem,.ou*oie -"uauplanmäßig vorgesehene oder durch spätere um-oder Ausbaumaßnahmen entstandene - eigene Küche ocler Kocirnische äts nJ.mat oder nur als behellsmäßigangesehen werden konnte. Als behelfsmaßig galt z. B. eine Küche oder Kochnische, wenn sie nur aus einerKochgelegenheit oder einer provisorischen Koihecke in einem Zimmer oder Nebenraum bestand. Die Gruppeder Notwohnungen umfasste auch alle wohneinheiten in Behelfsheimen, Baracken, wohnlauben und ähnlichenmangelhaften wohnmöglichkeifen, ferner die nicht zum dauemden wohngebrauch eingerichteten Dachge-schosswohnungen und die Kellergeschossrvohnungen in wohn- und Nichtrvohigebauden. 
'

Die Aufteilung in Normal- und Notwohnungen konnte nur dann als,zuverlässig gelten, wenn die wohnungennach objektiven Kriterien - unabhängig uon ärr Meinung der Haushalte - der eiiei odei anderen Gruppe zuzu-ordnen waren' Deshalb war schon bei der wohnungsstichprobe 1960 versucht worden, den wohnungsbegriffdrirch die Erfassung und den Nachweis einzelner KJmponänten zu verfeinern. Die qualitative präzisierung cleswohnungsbegriff's erstreckte sich sowohl auf die Ausstuttungr*.rk*ale der Küche (wie wasserzaptstelle, Aus-guss und Herdanschluss) als-auch auf sonstige objektiv fasöare Eigenschaften der wohnung (wie ihre Ausrti-stung mit Bad, Toilette und Heizung).

Dabei ergab sich, dass die bis dahin übliche Einteilung sämtlicher wohnungen in Normalwohnungen und Not-rvohnungen nicht länger aufrecht zu haiten rvar. Hätte man an dieser von vornherein wertenclen Gliederung fest-gehalten, dann wäre weiterhin unterstellt worclen, dass alle als Normalwohnungen gezählten Einheiten den anden damaligen wohnraumkomfort gestellten Anfordemngen hätten entsprechen mtissen. Die Ergebnisse derwohnungsstichprobe 1960 hatten aber gezeigt, dass je nu.ü d., struktur däs wohngebietes vielfach wohnungenanzuffeffen waren' bei denen insbesondere unter sanitären Gesichtspunkten nicht von einem normalen woh-nungsstandard im damaligen sinne gesprochen,werden konnte. umgekehrt verftigten viele neu geschaffene undmit allem technischen Komfort ausgestattete wohnungen riber keinJ,,normale,oKüche; teilweise fehlte in ihnendie eigene Kiiche oder KochnischJ ganz. Diese qualilativ zum Teil durchaus hochwertigen und fiir die woh-nungsversorgung bestimmter Bevölkerungskreise völiig ausreichenden Einheiten hatten na"ch geltender Regel alsNotwohnungen bezeichnet rverden müssen.

Es lag deshalb nahe, jeder aus der Bezeichnung als Normal- oder Nofwohnung sich ergebenden wertung vorzu-beugen und bei der wohnungsstichprobe 1965 sowie danach ohne Anderung der begrifflichen Abgrenzung ein-fach von wohnungen einerseits undwohngelegenheiten andererseits zu sprechen.

Für die Auswahl der stichprobe standen zwei verfahren nrr Diskussion: Eine modifizierte Zählbereichsstich-probe des Mikozensus, indem aus zwei laÄ-Zählbezirksstichproben eine l%-stichprobe mit halbierten Zählbe-zirken gebildet werden solrte oder eine reine Gebäudeauswahl aus den unterraqe,n irer Gebaudezährung l96r undder Bautätigkeitsstatistik. während ffjr das erste verfahren alle Vorteile el . ,r, '-rr**rti"tprou, 
sprachen (ex-
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ake Erfassung der am Stichtag der Erhebung bestehenden Gebäude und Wohnungen in den ausgewählten Flä-
chen), aber höhere Zufallsfehler infolge des größeren Klumpeneffektes durch die Ausrvahl von halbierten Zähl-
bezirken zu erwaften waren, waren bei einer Gebäudeauswahl die Zufallsfehler zwar kleiner anzusetzen, es
musste aber mit größeren systematischen Fehlern durch Mängel in der Auswahlgrundlage gerechnet rverden.
Außerdem konnte der Stichtag der Auswahl in diesem Fall nicht auf den Stichtag der Erhebung festgelegt wer-
den. Da die Kosten der Erhebung fllr beide Verfahren etwa gleich hoch anzusetzen waren und somit {1lr eine
Entscheidung nicht maßgeblich sein konnten, wurde den Vorteilen der Gebäudeauswahl der Vorzug gegeben,

Bei den liüheren repräsentativen Wohnungserhebungen waren die echten Antwortausfälle außer Acht gelassen
worden. Deshalb war auch nur eine behelfsmäßige Hochrechnung der Ergebnisse möglich, Bei der Wohnungs-
stichprobe 1965 rvurden diese Ausfälle dagegen durch adäquate Ersatzeinheiten möglichst aus der selben Schicht
manuell ergünzt. Damit konnten die Ergebnisse dieser Stichprobe durch Anhängen von zwei Nullen auf Werte
einer gleichartigen Vollerhebung hochgerechnet werden. Bei einem Vergleich der Ergebnisse der Wohnungs-
stichprobe 1965 mit den Ergebnissen der nicht angepassten Stichproben von 1957 und 1960 muss diesem Unter-
schied stets Rechnung getragen werden.

Die 70er und B0er Jahre

Die l%-Wohnungsstichprobe im Jahre 1972 umfasste erstmalig auch ein städtebauliches Programm, das aller-
dings auf Gemeinden mit l0 000 und mehr Einwohnern besclränkt wurde. Bei der Konzeption des Städtebau-
teils ging man von der Tatsache aus, dass in der Bau- und Wohnungspolitik städtebauliche Gesichtspunkte im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Urngebung der Wohnung, die Immissions- und Lärmbelästigungen
sorvie das Vorhandensein von Einrichtungen fiir den Gemeinbedarf haben Einfluss auf den Vy'ert einer Wohnung.
Daten über die Lage und die Bauweise der Cebäude rvurden ebenso rvie die Verkehrs- und Freiflächen und die
Geschossflächen erhoben. Auch die Motorisierung der Haushalte und die Abstellung der PKW (ruhender Ver-
kehr) wurden festgestelit.

Einen weiteren Thernenschrverpunkt bildeten Fragen zur Größenordnung des Instandsetzungs- und Modemisie-
rungsbedarß fllr den Bestand an älteren Gebäuden und die darin befindlichen Wohnungen sowie zum Woh-
nr.rngsbedarf der Flaushalte nach Umfang und Richtung. Der Grund des Umzugs in die zum Erhebungszeitpunkt
bervohnte Wohnung, Angaben über die friihere Unterbringung und Wohnungswünsche sollten Aulschltlsse tiber
die Gründe des Wohnungswechsels vermitteln. Von besonderem Interesse war weiterhin die Feststellung der
Wohnverhältnisse kindeneicher Familien, alter Menschen, junger Familien, Alleinstehender und ausländischer
Arbeitnehmer. Fragen nach Wohngeldbezug, erstmaligem Anlass und Zeitpunkt der Wohngeldgewährung und
nach monatlicher Höhe des Wohneeldes sollten ersänzende Daten zur Wohnqeldstatistik Iiefern.

Da die städtebaulichen Themenkeise fiir die amtliche Statistik ..Neuland" darstellten. rvird im folgenden etwas
näher auf sie eingegangen.

Der wichtigste Teil des Städtebauprogmmms befasste sich mit Grundstllcksangaben, da ein wesentiicher Teil der
vorgesehenen städtebaulichen Feststeliungen nur dann aussagekräftig rvar, wenn diese sich auf das Grundstück
bezogen. Die Lage der Grundstücke und damit auch der zu erfassenden Gebäude nach Baugebietskategorien
entsprechend der Baunutznngsverordnung (BauNVO) gilt als ein wesentliches städtebauliches Merkmal, auf das
bei der Beurteilung städtebaulicher Gegebenheiten nicht verzichtet rverden kann. Die Baugebietskategorien -
z. B, reines Wohngebiet, Mischgebiet, Kerngebiet - bestimmen das Maß der Gnrndstiicksnutzung. Zur Berech-
nung dieser Größe war die städtebaulich rnaßgebende Baugrundstücksfläche heranzuziehen, die sich niclrt immer
mit der im Grundbuch eingetragenen Fläche deckt. Diese Fläche war bei der Grundstücksbegehung von Sachver-
ständigen zu ermitteln, die von den Gemeinden e ingesetzt wurden. Es waren bei Vorliegen eines Bebauungspla-
nes die Baugebietskategorien gernäß Bebauungsplan einzutragen. Falls kein Bebauungsplan vorlag, war eine
Zuordnung aufgrund der Ortskenntnis vorzunehmen.

Das im Bebauungsplzur festgelegte zulässige Maß der baulichen Nutzung in den einzelnen Baugebieten und
damit auch fitr jedes Grundsttlck ergab durch Gegenüberstellung niit dem Maß cler baulichen Nutzung aus der
tatsächlich angetroffenen Rebauung den Umfang der Abweichungen von den Bauvorschriften. \4rährend die
Angabe der maximal zulässigen Geschossflächen- und Grundt'lächen zali (zur Definition siehe unter 1 .2) nur von
Gemeinden mit Bebauungsplänen zu erhalten war, konnte die Angabe der Baurveise - offen, geschlossen, abrvei-
chend - leicht von jeder Gemeinde geliefert werden. Die Art der Bauweise ermöglichte elne weitere Beurteilung
der Wohnsifuation in den jeweiiigen Baugebieten, da z. B. manche Umwelteinflüsse in engem Zusammenhang
mit der Bauweise stehen.
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Die Nutzung der Freiflächen ist ein wichtiges städtebauliches Kriterium, zumal sie in Verbindung mit den Ge-
bietskategorien zu sehen ist. In Beziehung zu den Bervohnern gesetzt, trägt die Nutzung der Freiflächen zur
Beurteilung der Wohnsituation bei. Deshalb erfolgte eine Aufteilung der gesamten Freifläche des Grundstticks
auf fiinf Freifl ächenarten.

Zu den städtebaulich wichtigen Merkmalen zählen auch die Erschließung des Baugrundstilcks durch die Stra-
ßenart (2. B. IJauptverkehrs-, Sammel-, Anliegerstraße) und die Lage des Gebäudes innerhalb von im Zusam-
menhang bebauten Ortsteilen bzw. im Außenbereich. Diese Merkmale geben bereits Erklärungen liir manche
subjektive Beurteilung, beispielsweise hinsichtlich der Lärmbelästigung.

Zur Beurteilung der Lage des Gebäudes gehörten u. a. auch Fragen an den Haushalt nach

dem Vorhandensein von Einkaufsmöglichkeiten llir den täglichen Bedarf in Wohnungsnähe,
dem Zeitaufrvand der Bervohner fi.ir den Weg zur Arbeitsstätte, Schule und zum Kindergarten sowie
hierbei benutzten Verkehrsmitteln,
der Art der Stellplatze fiir Personenkraftwagen und ihrer Entfemung von der Wohnungstilr,
dem Volhandensein einer Ilaltestelle für öffentliche Verkelirsmittel in Nähe der Wohnuns.
der Art und lntensität etwaiger Lärm- und Geruchsbelästigungen.

Bei der Grundstücksbegehung sollte der Sachverständige auch die Geschossfläche jedes Gebäudes mit Hilfe der
Außenmaße des Gebäudes feststellen. Ursprünglich war geplant, nicht nur die Nutzfläche insgesamt, sondern
auch die Größe der einzelnen Nutzflächenarten zu ermitteln. Da aber die Grundstücksbegeher ihre Angaben
durch ,,Augenschein von außen" - also ohne Gebäudebegehung - sammeln sollten, begntigte man sich mit dem
Ankreuzen der im Gebäude vorhandenen Nutzungsafien.

Die Statistischen Amter des Bundes und der Länder verständigten sich darauf, im Jahre 1912 die 1%-
Wohnungsstichprobe zusammen mit dem 1%-Mikrozensus durchzuführen. Die gemeinsame Durchfi.ihrung wur-
de vereinbart, um die Angaben der Wohnungsstichprobe mit den umfangreichen bevölkerungs- und erwerbsstati-
stischen Merkmalen des Mikrozensus zu kombinieren und so intensiver auswerten zu können. Außerden konn-
ten Erhebungskosten gespart werden, weil die Interviewer-Organisation nur einmal einzusetzen war.

Die Stichprobenauswahl erfolgte nach einem filr den Mikrozensus ab 1972 entwickelten Plan, wobei als Basis
das Gesamtmaterial der Volks- und Berufszählung 1970 diente. Nach einem besonderen Verfahren konnten an
Hand der Meldungen der in die Auswahl gefallenen Gemeinden ergänzend auch die von 1970 bis 1972 neuer-
stellten Gebäude und Wohnungen repräsentativ erfasst werden. Um den Stichprobenfehler möglichst gering zu
halten, wurden ,,kilnstliche" Auswahleinheiten, sogenannte Segmente, geschaffen, die dem Ziel der Einheitlich-
keit untereinander möglichst nahe kommen sollten. Die Homogenität dieser Einheiten wurde an der Zahl der
Haushalte ausgerichtet. Im Hinblick auf geeignete Arbeitsquanten für die einzelnen Interviewer sowie auf die
Unterschiede in der Siedlungsdichte sollten die Segmente in Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnem 20
Haushalte, in den tibrigen Gemeinden 30 Haushalte umfassen. Da zusätzlich aus praktischen Gründen festgelegt
worden war,

dass nur ganze Gebäude zu Segmenten zusammengefasst werden sollten,
dass kein Segment aus Teilen verschiedener Gemeinden gebildet werden sollte,
und dass kein Segment aus Teilen verschiedener Straßen atsammengefasst werden sollte,

konnten die angegebenen Ziehverte nur annähernd eneicht werden.

Aus dem nach den Bundesländern geschichteten Gesamtmaterial wurden zunächst die Großgebäude (25 und
mehr Haushalte) und die großen Anstalten (50 und mehr Personen) ausgegliedert. Danach wurde eine Aufteilung
des übrigen Materials nach Gemeinden mit weniger als 5 000 und solchen mit 5 000 und mehr Einwohnern vor-
genommen. Die Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern wurden nach dem Anteil der Erwerbstätigen in
der Landwirtschaft in zwei Schichten gegliedert (mindestens 25%: Schicht l, weniger als25Yo: Schicht 2),
Die Gemeinden mit 5 000 und mehr Einwohnern wurden nach sechs Gemeindegrößenklassen geschichtet. Das
Material der Gemeindeschichten 3 bis 8 wurde nach drei straßenarten gegliede*.

Das nach Ländem, Gemeindegrößenklassen und drei Shaßenarten geschichtete und nach Schltisselnummern der
Gemeinden und Straßen sowie aufsteigenden Hausnummern angeordnete Material wurde in Zonen zu je 100
Segmenten gegliedert, wobei jeweils l0 Segmente zu einer Teilzone ansammengefasst wurden. Aus jeder Zone
wurde eine Teilzone nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Falls auf eine Straße mehrere Segmente entfielen,
wurde die räumliche Zuordnung unter Berücksichtigung der Bedingung, dass jedes Segment nur aus ganzen
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Gebäuden bestehen sollte, nach einheitlichen Richtlinien vorgenomnren. In den Teilzonen wurde dann das je-
rveils 2. Segment in die Auswahl genommen.

Sonderbestimmungen galten für die anfangs ausgegliederten Großgebäude und großen Anstalten. In beiden Fäl-
len wurden - entsprechend der Zahl der Haushalte bzw. der halben Personenzahl - jedem Gebäude bzw, jeder
Anstalt ein oder mehrere Segmente zugeordnet. Bei den Anstalten erfolgte zusätzlich eine Anordnung nach fünf
Gruppen von Anstaltsarten. Im tlbrigen rvurden beide Schichten ebenfalls nach Gemeindegrößenklassen, Regie-
rungsbezirken, Kreisen, Gemeinden, Straßen und Hausnummern angeordnet. Die endgültige räumliche Zuord-
nung der Haushalte bzw. Personen erfolgte bei Großgebliuden unter Bertlcksichtigung der Stockwerke und bei
großen Anstalten unter Verwendung der Anfangsbuchstaben der Personennamen in bestimmten Gruppierungen.

Für nach dem Stichtag der Volkszählung 1970 enichtete Neubauten in einem bewohnten Gemeindegebiet, ilas
bereits im Jahr 1970 in Zählbezirke eingeteilt rvar, erfolgte die Erfassung der Neubautätigkeit nach der ,,Baultik-
kenregel" im Rahmen der bereits ausgewählten, durch Straßen und Hausnummern bestimmten Segmente prak-
tisch,,automatisch". Die repräsentative Auswahl von Neubaugebieten außerhalb des im Jahr 1970 bereits in
Z'Älibezirke eingeteilten Gemeindegebietes wurde in enger Zusammenarbeit der Statistischen Landesämter mit
den für die Stichprobe ausgewählten Gemeinden durchgeftlhrt. Um Doppelerfassungen zu vermeiden, wurden
dabei die vor dem Stichtag der Volkszählung 1970 fertiggestellten Wohnungen ausgeschlossen.

Nach dem sehr umfangreichen und inhaltlich komplexen Erhebungsprogramm der Wohnungsstichprobe 1972,
das an die Erhebungsorganisatoren, Grundstücksbegeher, Interviewer und Auskunftgebenden außergewöhnliche
Anfordenrngen stellte, hatte das Erhebungsprogramm der nächsten Wohnungsstichprobe im Jahre 1978 einen
deutlich geringeren Umfang. Die Erhebung fiel in eine Zeit, in der es für Wohnungswirtschaft und Wohnungs-
politik zunehmend schwieriger wurde, auf der Basis bisheriger Erfahrungswerte die ktinftige Entrvicklung zu-
verlässig vorauszuschätzen und angemessene Zielvorstellungen zu entwickeln. Versorgungsengpässe aufeinigen
regionalen Wohnungsmärkten standen einem Angebot an unvermietbaren oder unverkäuflichen Wohnungen an
anderen Stellen gegenüber. Es gab hohe Neubaumieten neben relativ niedrigen Mieten beim Altwohnungsbe-
stand, qualitativ geringwertige Wohnungen neben modemen Neubauwohnungen oder modernisierten Altbau-
wohnungen, bestimmte Bedarfsgruppen mit hoher Mietbelasfung bei unzureichender Unterbringung neben klei-
neren Haushalten in großen (also unterbelegten) Wolmungen mit subventionierten Mieten. Dementsprechend
wuchs der Wohnungspolitik die Aufgabe zu, verstärkt die Wohnungsversorgung derjenigen Bevölkerungsgrup-
pen zu fürdern, die auf Dauer nicht in der Lage sind, sich aus eigener Krafl ein Mindestmaß an Versorgung zu
sichern. Dartlber hinaus musste sie bei der Lösung des Problems der Beseitigung von ,,Wohnungshalden" helfen.
Der Wunsch nach Verbesserung des Wohnstandards zwang zu Entscheidungen im Bereich der Modernisierung,
wobei durch geeignete Maßnahmen konkurrierende Angebote zu den immer kostspieliger werdenden Neubau-
wohnungen zu schaffen waren. Nicht zuletzt war die Frage der Bedeutung einer breit gestreuten Eigentumsbil-
dung - sei es in Form des Eigenheimes oder der Eigenturnswohnung - weiterhin von großem Interesse.

Mit Blick auf die veränderten Rahmenbedingungen sollte die Wohnungsstichprobe 1978 tiefer in die Bestirn-
mungsgrtlnde der Qualitat und Untweltverhältnisse des Wohnens eindringen sowie in Verbindung mit demogra-
phischen und sozialen Daten der Haushalte Einblicke in das Umzugsverhalten und die Wohnzufrieclenheit der
Bevölkerung ermöglichen. Ebenso wichtig war die Darstellung der Wohnungsversorgung der Bevöll<erung unter
besonderer Berilcksichtigung vorl Problemgruppen wie jLrngen oder kinderreichen Familien, alten Menschen,
alleinstehenden Personen und ausländischen Arbeitnehmerhaushalten. Ein weiterer Schwerpunkt der Erhebung
war der Nachweis wichtiger Kostenfaktoren für das Wohnen im Eigentum oder in der Miehvohnung. Ferner
waren Fesistellungen ilber die Mobilitat an den Wohnungsmärkten und den Eigenfümerwechsel beim l{ausbesitz
zu treffen. Da die I %-Wohnungsstichprobe 1978 in der gleichen Weise wie 1972 mit dem Mikrozensus gekop-
pelt war, erfolgte die Auswahl wieder nach dem fiJr den Mikrozensus ab 1972 entwickelten Plan. Als Basis lag
das Gesamtmaterial der Volks- und Berufszählung 1970 zugrunde. Nach dem Konzept des Mikrozensus-
Auswahlplans wurden nach einem besonderen Verfahren anhand der Meldungen der in die Auswahl gefallenen
Gemeinden auch die seit 1970 neuerstellten Gebäude und Wohnungen repräsentativ erfasst.

Nach 1978 sind lilr l5 Jahre keine rveiteren eigenständigen Gebäude- und Wohnungsstichproben mehr
durchgefiihrt worden. Erhoben wurden gebäude- und wohnungsstatistische Daten allerdings im Rahmen soge-
nannter Ergänzungserhebungen des Mikozensus in den Jahren 1980, 1982 und 1985 (siehe Abschnitt 1.3.4). Die
nächste separate Stichprobe fand dann * und zwar erstmals auf gesamtdeutscher Ebene - im Jahr 1993 stafi.
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Die 90er.!ahre: Erste gesamtdea-rtsche cebäude- und wohnungsstichprobe 1993
Seit den 5Oer Jahren wurden Wohnungsstichproben im Wechsel mit den gebäude- und wohnungsstatistischen
Vollerhebungen in etrva fiinf- bis siebenjährigem Abstand dirrchgeflthrt. üi*r., Erhebungsrhythnus wurde in
den 80er Jahren durchbrochen. Ursache dafi.ir war die ursprilnglictr fitr l98l geplante umfägreiche (mit Stadte-
bauteil) Gebäude- und Wohnungszählung, die mehrmals verschoben und schlleßiich nrit retluziertenr Fragenpro-
gramm (ohne Städtebauteil) erst 1987 durchgeftlhrt wurde. Mit den Vorbereitungen zur nächsten V/ohnungs-
stichprobe wurde schon um die Jahreslvende 1987188 begonnen, mii dem Ziel, die Erhebung im l-lerbst 1990
dtrrchzufuhren. Sie musste dann wegen der unvorhergesehenen Entwicklung in beutschland zurtickgestellt rver-
den' Die Planungen wtlrden Ende 1990 nach einem Reschluss cles BunCestages, diesmal filr clas vereinte
Deutschland, wieder aufgenommen.

In den neuen Ländem und Berlin-Ost gab es erheblich sclilechtere Daten über die Wohnsituation der Bevölke-
ntng als in den alten Bundeslänciern. Die letzte Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäuclezählung hatie in der
ehemaligen DDR im Jahr lgBl stattgefunden. Ab diesem Zeitpunkt lagen nur clie auf der Basis der Ergebnisse
dieser Zählung fortgeschriebenen V/ohnungszahlen vor. tsei diesen musste davon ausgegangen werclen, class sie
die damalige Situation nicht richtig wiedergaben._Das Fortschreibungsergebnis, das ou"rg"rf1JnA vom Zähiungser-
gebnis die Zalilen der Neubautätigkeit und der Abgänge enthielt, **,1" in den letzten zehn Jahren der ehemali-
gen DDR stark durch die Vorgaben der politischen Frlhrung beeintlussl. tJ. a. wurde die volle Ven.echnung cler
Abgänge an Wohnungen nicht zugelassen, weil sich sonst bei dem veralteten Wohnungsbestancl (im Vergleich
zum friiheren Bundesgebiet) nicht die für die Propaganda erforderlichen Bestandszuwa-chse ergeben hrtten. So
waren in der ehemaligen DDR zwischen den Zählungen von 1971 und lgBl 10,7 o^des Bestandes als Abgänge
nachgewiesen, fiir den Zeitraum l98l bis i989 aber nur noch 5,g yo. l)iese aufgnrnd der Altersstruktur 4es
wohnungsbestandes (letztmalig l97l im Rahmen der Gebäucle- und wohnungszahlung festgestellt) unplausible
Entwicklung zeigt, dass in den 80er Jahren die Ergebnisse der Wohnungsfortschreiburig vertätscht wurden. Der
statistische Wohnungsbestand wurde deshalb - in einem allerdings unbekinnten Ausmaß-- zu hoch ausgewiesen.

Das vereinigle Deutschland wies starke Niveauunterschiede in der Wohnungsversorgung zwischen West u'd Ost
und angespannte Wohnungsmärkte im gesamten Gebiet auf. In den alten Bundesländem war der Mangel an
Wohnungen vor allem auf Haushaltsgrtindungen cler geburtenstarken Jahrgänge, starke Zuwanderung uui ,1.*
Ausland und wanderungen von ost nach West, aber auch auf gestiegene Ansprüche aufgmnd von Einkommens-
verbesserungen zurückzufiihren. In den neuen Ländern und Berlin-öst rvar durch jahrzJhntelange vernacllässi-
gung der ältere Wohnung.sbestand heruntergewirtschaftet und überwiegend unzulänglicher Wohnungsneubau aus
Betonfertigteilen geschaffen worden. Schwerpunkte der Wohnungsbautätigkeit und der Wohnungspolitik rvaren
deshalb im östlichen Tei]die Instandsetzung und Modemisierung der bestehenden wohnungen, im rvestlichen
Teil die Erhölrung der Zahl der Wohnungen.

Mit der Wohnungsstichprobe 1993 wurden u. a. Aussagen zum Bestand an Gebüuden und Wohnungen in seinerqualitativen Abstufung,. zur Wohnungsversorgung der Bevölkerung (Belegung der Wohnungen), zu den Haus-
halten in sozioökonomischer Gliederung nach ihren wohnverhalLLrrn, ,u* Mietenniveau uncl Mietgefüge
sowie zum Umfeld der Wohnungen beztlglich seiner Infrastruktur und umwelhelevanter Aspekte gewonnen. Für
die Bauwirtschaft im weitesten Sinne wurden Anhaltspunltte über die Größenordnung des Instandsetzungs- und
Sanierungsbedarfs geliefert. Für die Länder des frriheren Bundesgebietes wurden aus dem Material der Volks-
zählung 1981 zwanzig lZo-Stichproben (e Haus-Nr. Zahl der Wohneinheiten und personen) flir Zrvecke des
Mikrozensus und ftir Wohnungsstichproben zuftillig ausgewählt, regional und nach Gebäudegrößen gesclrichtet.
Filr das Zählgeschäft wurden hieraus Auswahleinheiten von im Duichschnift neun Wohneinheiten (: Auswahl-
bezirk) gebildet. In den neuen Ländern wurde an Stelle von Ergebnissen einer Voikszählung behelfsweise das
Bevölkerungsregister Statistik verwendet. Die Zahl der Familienhaushalte fllr eine Hausnummer diente als Er-
satz flir dieZahl der Wohneinheiten. In beiden Fällen hancJelte es sich um eine Flächenstichprobe. Die jährliche
Aktualisierung der Auswahlen erfolgte über die Melclungen zur Bautätigkeitsstatistik.

1.3.4 Mikrozensus-Ergänzungserhebungen
Im Jahr 1980 wurde erstmals eine Erhebung im Bereich von Gebäuden und Wohnungen im Rahmen des lv{ikro-
zensus durchgeführt. Ausschlaggebend war hierftir, dass die in der damaligen ZeitzJnehmend schwieriger wer-
dende Situation des wohnungsbaus und der Wohnungspolitik es erforderlich machte, in kiirzeren Zeitabständen
zuverlässige Daten zumindest über das Mietgefüge und die Mietenentwicklung, u. u. in Abhängigkeit von der
Art d9r Unterbringung und der sozialen Shuktur der Haushalte, zu erlangen. Ängaben ttber diJi4ietbelasfung
und unterbringung der Haushalte sollten deshalb in einem Abstand von zwei Jahien erfasst werden, beginnend
mit dem April 1980. Grundlage war das Gesetz ijber die Durchführung einer Repräsentativstatistik der Bevölke-
rung und des Erwerbslebens (Mikozensus) vom 15.7.1975.
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Schon die 1972 und 1978 durchgeführten 1%-Wohnungsstichproben waren organisatorisch und methodisch eng

mit dem Mikrozensus verzahnt, ihre Ergebnisse ließen sich aber - da aus eigenständigen Erhebungen hervorge-
gangen - nur bedingt mit den Merkmalen des Mikozensus verknüpfen. Dieses Manko wurde 1980 mit der ge-

meinsamen Durchführung von Wohnungsstichproben und Mikrozensus tiberwunden, d. h. die umfangreichen
bevölkerungs- und erwerbsstatistischen Merkmale des Mikrozensus ließen sich nunmehr mit gebäude- und woh-
nungsstatistischen Merkmalen leicht kombinieren und eröffteten die Möglichkeit einer intensiven Auswertung.
Mit der Mikozensus-Ergänzungserhebung,,Mietbelastung und Unterbringung der Haushalte 1980" war es erst-
mals im Rahmen des Mikozensus möglich, wohnungsspezifische Aussagen unmittelbar zu gewinnen und eine
intensive Verzahnung bevölkerungs-, erwerbs- und gebäude- und wohnungsstatistischer Daten zu ereichen.

Da sich die Befragung im Mikozensus auf Wohnungsinhaber bezieht - die in der Mehrzahl nicht die Eigentil-
mer der Gebäude, in denen sie wohnen, sind - wurde auf einen Gebäudefragebogen verzichtet. Verglichen mit
den ,,echten" Gebäude- und Wohnungsstichproben können somit die Ergänzungserhebungen fi-ir die den Woh-
nungen übergeordnete Hierarchieebene ,,Cebäude" keine quantitativen Angaben bereitstellen. Dies gilt bis zur
neuesten Ergänzungserhebung des Jahres 1998. Da auf bestimmte Gebäudemerkmale bzw. der Zuordnung von
Wohnungen auf diese nicht verzichtet werden kann, mtissen diese Informationen auf andere Art und Weise er-
hoben werden. So waren 1980 Angaben zur Gebäudeari (Wohngebäude, unterteilt nach der Zahl der Wohnun-
gen, sonstige Gebäude mit Wohnraum, Wohnheime unC ständig bewohnte Unterktinfte) vom Interviewer auf
dem Fragebogen zu vermerken. Statt des Baujahres des Gebäudes 'wurde das Baujahr der einzelnen Wohnung
vom Wohnungsinhaber erfragt. Gleiches galt flir die öffentliche Förderung. Die flir diese Merkmale unterschied-
lichen Erhebungswege zwischen den ,,echten" Stichproben" und den Ergänzungserhebungen des lv{ikrozensus
haften allerdings zur Folge, dass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zum Teil nur eingeschränkt möglich war.
Beim Baualter galt dies insbesondere für die älteren Baualtersgruppen. Außerdem musste - im Gegensatz zu den
vorausgegangenen Wohnungsstichproben von 1972 wtd 1978 - 1980 auf eine Erfassung leerstehencler und von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich gemieteter Wohneinheiten gänzlich verzichtet werden, da
hier eine Befragung von Wohnungsinhabern aus praltischen bzw. rechtlichen Grlinden nicht möglich rvar.

Fiir die Auswahl cler Erhebungseinheiten lag der für den Mikrozensus ab 1912 entwickelte und auf Ergebnissen
der Volks- und Berußzählung von 1970 beruhende Auswahlplan zugrunde. Dabei werden nach einem besonde-
ren Verfahren anhand der Meldungen der in die Auswahl gefallenen Gemeinden auch die seit 1970 neu erstellten
Gebäude und Wohnungen repräsentativ erfasst. Prinzipiell war der Auswahlplan fiir die dem Mikrozensus zu-
gruncieliegende Flächenstichprobe aufden neuesten Bebauungsstand abgestellt, d. h. alle nach der Totalzählung
von 1970 erstellten Gebäude hatten eine Auswahlchance. In der Praxis ergaben sich jedoch fur die vollständige
E,inbeziehung von Auswahlbezirken, in denen erst nach 1970 Gebäude errichtet worden sind, Probleme. Aus
diesem Grund wurden bei der Ergänzungserhebung 1980 - nach dem gleichen Prinzip wie bei der Aufbereitung
der vorangegangenen Wohnungsstichprobe 1978 - Vergleiche der in der Stichprobe ermiftelten Zahlen filr die
Wohneinheiten mit den in der Bautätigkeitsstatistik ermitlelten Bruttozugängen lilr die Zeit von 1972 bis 1979
sorvie Vergleiche nach Baualtersgruppen der vor 1972 erbauten Wohneinheiten mit den entsprechenden Ergeb-
nissen der Wohnungsstichproben von 1972 und 1978 vorgenommen. Fiir diese Vergleiche ist zu beachten, dass -
wie bereits erwähnt - in der Ergänzungserhebung das Baualter der Wohnung beim Wohnungsinhaber und nicht
wie in den Wohnungsstichproben das Baualter des Cebäudes beim Eigentümer erflagt worden ist. I{ierauf diirfte
auch zurilckzufiihren sein, dass sich bei den nach 1972 enichteten Wohneinheiten in der Ergänzungserhebung
von 1980 inerkliche Differenzen zwischen den Ergebnissen dieser Erhebung und dem Brufiozugang der Bautä-
tigkeitsstatistik seit 1972 zeigien. Die Zahlen der Stichprobe lagen unter denen der Bautätigkeitsstatistik, selbst
wenn Zahlen iiber Abgänge und Umwidmungen an Gebäuden und Wohnungen sowie tiber leerstehende Wohn-
einheiten und von Angehörigen ausländischer Streitkäfte privafrechtlich gemietete Wohneinheiten schätzungs-
rveise bei den Ergebnissen der Bautätigkeitsstatistik in Ansatz gebracht werden. Diese Abweichungen machten
es erforderlich, die Zahlen in der Ergänzungserhebung ftir die 1972 und später enichteten Wohneinheiten län-
derrveise an die Eckwerte aus der Bautätigkeitsstatlstik anzupassen, eine Vorgehensweise, die auch bei der
Wohnungsstichprobe von 1978 angervandt wurde.

Hinsichtlich des Auswahlplanes des Mikrozensus muss darauf hingewiesen werden, dass aufgntnd des Rotati-
onssystems des Mikrozensus jährlich 25 oÄ der Auswahlbezirke ausgetauscht werden. In der Zusatzerhebung von
1980 wurde damit also nur noch die Hälfte der Auswahleinheiten, die auch in die Stichprobe von 1978 einbezo-
gen waren, bellagt. Wenn in Stichproben ein derartiges Rotationssystem verwendet wird, ist {iir die Kontinuität
der Ergebnisse die Homogenität der Auswahlbezirke, hier z. B. hinsichtlich der Zahl der Wohnungen, wichtig.
Mit zunehmendem Alter der Auswahlgrundlage kann die ursprünglich zugnrnde gelegte Homogenität der Aus-
wahlbezirksgröße im Auswahlplan durch Neubau bzw. Abbruch oder Umwiclmungen jedoch rnerklich verändert
werden. Dies war nach 1980 Anlass ftir eineehende methodische Untersuchunsen. Dabei zeiste sich. dass die
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veränderung der Auswahlbezirksgröße den Zeitvergleich der Bunclesergebnisse nicht wesentlich beeinflusst hat.Fiir einzelne Länder - insbesondere die kleinen stadtstaaten - waren jedoch beeinhächtigende zufallsbedingteverschiebungen nicht auszuschließen. Deshalb wurde eine Nivellierung in der weise vorgenommen, dass, w€nndie Auswahlhälften in ihrer Größe und strukrur wesentlich differierten, auch bei den älteren Baualtersklassen(bis 1948; 1949 bis l97l) eine Anpassung erfolgte, Zur Kontrolle herangezogen wurden dabei geschätzte Be-standszahlen' die auf den wohnungsstichpioben 1972 und 1978 sowie der Bautätigkeitsstatistik aufbauten.

Insgesamt wurde durch diese beiden Anpassungsverfahren erreicht, dass innerhalb der Ergänzungserhebung1980 der Anteil der nach 1972 errichteten wohneinheiten zutreffend berücksichtigt wirJund die stichprobekeine strukturellen Verzemrngen nach dem Baualter und den damit im Zusammenhang stehenden Merkmalenmelrr enthält' Nicht gelöst ist clurch diese Maßnahmen allerdings Jas p.oblem, dass bei Anpassungen von Zahlenaus einer stichprobe an Bestandszahlen aus einer Fortschr.itunf n.rrrer wirksam werden, die aus dem Fort-schreibungsverfahren selbst resultieren. Bei statistischen Fortschräbungen - und dies gilt sowohl flir wohnein-heiten als auch für die-Bevölkerung - ist zu berücksichtigen, dass fortgeschriebene Bestandszahlen mit zuneh-mendem Abstand von der zugrundeliegenden Zählung unrtnur.r ruerden. Derartige ungenauigkeiten tibertragensich durch die Anpassung (Hochrechnung) an fortgJschiebene Eckwerte auf die stichprobe. Aufgrund diesermethodischen Zusammenhänge ist z. g. ftir untersuchungen der wohnungsversorgung der Haushalte zu beach-ten' dass die wohnungszahlen einer Ergänzungserhebung auch nur mit tlaushalts-, Familien- oder personenzah-len dieses Ergänzungsteils verglichen werden sollten uncl dürfen. Ein unmittelbarer vergleich mit entsprechen-den Angaben aus anderen Erhebungen - dazu gehören auch Ergebnisse der auf die Bevo-ikerungsfortschreibunghochgerechneten Mikozensus-Grunderhebung - ist probrematisih und niclrt zulässig.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Me-thoden und Vorgehensweisen der ersten Mikrozensus-Ergänzungserhebung von 1980 bewährt haben und in mehr oder weniger unveränderter Form aucli l9g2 undnachfolgend 1985 angewandt werden konnten.

Mit Verabschiedung dtltLtl,,Mikrozensusgesetzes und des Gesetzes_zur Anderung des Bundesstatistikgeset-zes" vom l7' Januar 1996 (BGBI' r s. 34) **a.n Erhebungen zur wohnsituation der Haushalte auf eine neueRechtsgrundlage gestellt' Ab 1998 werden derartige Erhebuägen im Zusammenhang mit dem Mikrozensus re-gelmäßig alle 4 Jahre durchgeführt. Eine Auflistung der 1998 erhobenen Merkmaleiowie ihrer Ausprägungen,verglichen mit denen von 19g0, sind der übersicht i zu entnehmen.

Ubersicht 3: Merkmate und Merkmalsausprügungen l9g0 und l99g

E rhebungsmerkmale

Ar t  t les  Gebäuds mi t  Wohnraum

Größe des GebXude mit \yohnraum

Baual tengruppe

FlIche der gcsamten Wohnung

Nutsung der Woh^-g 
"ttEigentämer, Hruptmieter,

Untermi€ter

Zum Vergleich:
Mikrozensus-Ergänzungserhebun g, Miclbela-

stung und Unterbringung des Ilaushaltes 19g0,.

AusprXgung

Wohngebüude mia I  od€r

2 Wohnungen

Wohngebäude mit 3 und
mehr

vor l90I
l90l bis t9{8
19,19 bis 1957
1958 bis 1968
1969 bis l97l
1972 bis 1977
1978 bis 1979
1980 und später

Eigentllnrer des Geblludes
Eigentilmer der Wohnung
Ilauptmiete r
Utrtermieter

Untermieter einer völlig
unl€rv€rmieleten Wohnung

l l l ikrozensus-Erginzun gserhebung,,Wohnsitua-
tion der l laushalte 1998"

Wohngebäude

Wohnheim

Sonstiges GebAude nrit
lVohnraum

Sßndig bewohnte Unterkunfl
I bis 2 Wohnungen
3 bis 6 Wohnungen
7 bis 12 Wohnungen
l3 und mehr Wohnungen

vor l90l
l90l  b is l9 l8
l9 l9 b is 1948
1949 bis 1978
1979 bis 1986
1987 bis 1990
l99l bis 1993
1994 bis 1995
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noch: Übersicht 3

Erhebungsmerkmale

MikrozensusErglnzungserhebung .Wohnsitur-
lion der Haushalte 199E"

Zum Vergleich:
Mikrozensus-ErgInzungrerhebung rMietb€ls-
stung und Unlerbringung des Ihusheltes 1980(

Ausprägung

Eigentumswohnung ja / nein indirekt u. a. llber 
"Eigent{imer 

der Wohnung"
zu erfas*n

Einzugsjahr des llaushalts vor l98l

l98l  b is 1990

l99l bis 1993

1991 bis 1995

1996

1997

1998

vor 1965

l96s bis l97l

1972 bis l97S

t976

1977

1978

1979

1980

Ausstattung der Wohnung mit Heizungsanla-
gen

- Femheizung

- Block- / Zentralheizung

- Etrgenheizung

Einzel- oder Mehrrsumöfen

- Femheizung, BlockJ

Zentralheizung

- Etagenheizung

Einzel- oder Mehrrrumöfen

Energieart der Ileizungsanlage Femwärme

Gas

Eleklrizitöt (Strom)

Ileizöl

Briketts, Braunkohle

Koks, Steinkohle

IIolz oder sonstiee erneuerbrre Ener.pien

Gas

Strorn

IIeizöl

Koks, Kohle

Sonstiges

Ausststlung der Wohnung mit Warmwasserbe-
reitungsanlsgen

ja /  nein nicht erfasst

Energieart der Wr rmwasserbereitun gsanla gen Fernwärme

Gss

Elcktrizität (Strom)

IIeizöl

Briketts, Braunkohle

Kok, Steinkohle
Ilolz oder sonstige erneuerbare Energien

nicht erfasst

IIöhe der monatlichen Bruttokaltmieten und
Nebenkosten

Beträge in DM BetrÄge in DM

ErnilBigung, Verbilligung und Wegfall der
i\{iete

ja /  nein Diensl-, Werks-, Stiftswohnung u. ä.

vom Eigentlimer verbilligt odcr kostenlos
äberhssen

ryegen finsnuieller Vorleistungen ermt-

Wohngeld

Zah l  der  Räume

nicht erfasst

nicht erfasst

r / nein/ Betrag in Dfvl

seltlsfgenutzl

utrten ermietet

gewerblich genutzt
Ausststtung nicht erfasst Küche

Kochnische

Kochgelegenheit

Bad /T)usche

Toilctte mit Wasserspülung in der Woh-
nung

Toilette mit \\'asserspülung auBerhalb
rler Wohnung

Toilette ohne Wassempilluns

Öffentliche Förderung nicht erfasst j a / ne in /unbekann l

Freizei6vohnung nicht erfassl ja /  nein
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1.4 Die Integration tler Gebäucle- und Wohnungsstatistik der ehemaligere DDR in das
bundeseleutsche statistische Svstem

Mit dem Jahr 1991 sind die Bautätigkeitsstatistiken auch in den neuen Ländern eingeflihrt rvorelen. Damit wurde
die Voraussetzung geschaflen, auf gleicher Erhebungsgrundlage Daten zur Hochbautätigkeit in Ost und West nr
ermitteln und gesamtdeutsche Ergebnisse darstellen zu können. Die Integration in das bundesdeutsche statisti-
sche System betreffend waren zrvei Fragen von Relevanz:

Zunächst das Tempo und die Qualität dieses Einftihrungsprozesses ab 1991 sowie
Mtlglichkeiten der Vergleichbarmachung vorliegender statistischer l)aten der ehemaligen DDR zur bundes-
deutschen Methodik ftlr die zurticklieeenden Jahre.

Der Erfolg der Einfilhrung der Bautätigkeitsstatistik ab 1991 war dabei von einer Reihe von Bedingr:ngen ab-
hängig, die sowohl das Tempo des Ein{iihrungsprozesses als auch die Qualität der Ergebnisse beeinflussten.Ztr
diesen tsedingungen gehörten insbesondere:

einerseits cler Aufbau der Statistischen Landesämter selbst

andererseits die Installation funktionsftihiger Bauaufsichtsbehörden, die als Auskunftspflichtige fungieren
konnten.

In der ehentaligen DDR gab es auch Statistische Amter und Baubehörden, die aber regional anders organisiert -
in Bezirken und Kreisen - und insbesondere inhaltlich anders profiliert sowie mit anderen Aufgabenstellungen
und rechtlichen Bedingungen versehen waren. Der Neuaufbau der Statistischen Landesämter uncl der Bauauf-
sichtsbehorden war also grundlegende voraussetzung dafiir, dass ciie Bautätigkeitsstatistik tiberhaupt funktionie-
ren konnte. Für den Aufbau und die Festigung dieser neuen Stmkturen kann etwa ein zeitlicher Rahmen von
zwei Jahren eingeschätzt werden, so dass ab 1993 von stabilen Bedingungen fi.ir i l ie Bautätigkeitsstatistik ausge-
gangen werden konnte.

In den Jahren 1991 und 1992 gab es eine Reihe von Anlaufschwierigkeiten bei der Einfühmng der Bautätigkeits-
statistik, die auch die Ergebnisse beeinträchtigten. Neben den bereits genannten Probiemen der Statistischen
Landesäirnter/Bauaufsichtsbehörden erforderten zudem solche Fragen wie die Installation der neuen Verbund-
programme' zuvor aber auch die Einführung einer stark veränderten Hochbaustatistik selbst, erheblichen Auf-
wand" Demzufolge war auch nicht zu erwarten, dass sofortige und vollständige Ergebnisse eimittelt werden
konnten.

Die Umstellung im Erhebungsprogramm im Vergleich zu den früheren Statistiken der DDR, die maßgeblich
durch eine Plan-lst-Abrechnung geprägt ivaren, ivar erheblich und lässt sich insbesondere in foleencien pirnkten
zusammenfassen:

Gegenstand der Erfassung sind jetzt alle genehrnigungspflichtigen Bauvorhaben des Hochbaus, während es
zrlvor nur der Wohnungsbau zuzilglich einiger ausgewählter Gemeinschaftseinrichtungen war (2. B. Kinder-
gartenplätze, Unterrichtsräume). Der komplette Nachweis des Flochbaus, insbesondäre mit differenzierter
Darstellung des Nichtwohnbaus, ermöglicht nunmehr ein geschlossenes Informationssystem. Das dazugehö-
rige Teilelement ,,Baugenehmigung" wurde zuvor nicht nachgewiesen.

Gleichzeitig werden ftir jedes Gebäude mehr Erhebungsmerkmale erfasst als zuvor. Das ermöglicht unter
Nutztrng von Merkmalskombinationen im Aufbereitungsprozess eine anspruchsvolle und detaill ierte Ergeb-
nisbereitstellung.

Zu diesem Mehr an Informationen trägt ein breiter angelegter Kreis von Auskunftspflichtigen bei, nämlich
Bauaufsichtsbehörden, Bauherren und teilweise Gemeinden. In der ehemaligen DDR wären es nur die
Wohnungsbaukombinate und Kreisbaudirektoren.

Unter diesen Bedingungen ist es erklärlich, dass im Verlauf des Jahres l99l Ergebnisse mit deutlichem Verzug
und teilweisen Lücken ermittelt rvurden. Zunächst haben die Statistischen Landeiamter quartalsweise Ergebnissl
bereitgestellt. Dieser Turnus wurde auch 1992 beibehalten, gleichzeitig war eine Verbesserung im Meldungszu-
lauf feststellbar. Nach dem Übergang zurmonatlichen Nachweisflihrung im Jahr 1993 und dem Erreichen einer
termingerechtcn Bereitstellung der Ergebnisse hane sich die Bautätigkeitsstatistik in den neuen Ländern stabili-
s iert.
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Ein besonderes Problem stellte die Fortführung der Fortschreibung des Wohnungsbestandes der ehemaligen
DDR dar. Diese war bis Ende 1990 auf Grundlage der Meldungen der Kommunen gefilhrt worden. Dabei ist der
Bestand an Wohnungen, Wohn{läche und Wohnräumen (ohne Ktiche) nachgewiesen rvorden, basierend auf den
Ergebnissen der Zählung von 1981. Gebäudedaten waren nicht fortgeschrieben worden.

Um ab 1991 den Wohnungsbestand mit den Ergebnissen der Bautätigkeitsstatistik fortschreiben zu können,
mussten zunächst die Basisdaten fllr das Jahr 1990 methodisch vergleichbar dargestellt werden. Dazu erfolgten
vom statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern auflwendige Rückechnungen zur Einbezie-
hung von Ktichen in die Anzahl der Räume, so dass nunmehr eine vergleichbare Datenbasis gegeben war. Män-
gel der Fortschreibung, die nicht zuletzt in der zeitlichen Entfernung zur letzten Zählung und dem Fehlen von
Gebäudedaten begründet waren, konnten dabei nicht behoben werden und führten letztlich zur Entscheidung
einer neuen Gebäude- und Wohnraumzählung im Jahr 1995. Bis zu diesem Zeipunkt ist allerdings eine metho-
disch zum frtiheren Bundesgebiet vergleichbare Fortschreibung f{lr den Bestand an Wohnungen, Wohnfläche
und Räumen (nach der Anzahl) ermöglicht worden. Grundvoraussetzung dazu war ein vergleichbarer methodi-
scher Inhalt der Fortschreibungsdaten in der ehemaligen DDR bei den Indikatoren Wohnungen, Wohnfläche und
Räume (hier lediglich Separierung nach Wohnräumen und Kilchen).

Eine derartige methodisch saubere Datenbasis war in den Veröffentlichungen zum Wohnungsbau der ehemali-
gen DDR zunächst nicht gegeben. Über Jahre hinweg waren im Statistischen Jahrbuch der DDR (bis einschließ-
lich 1989) überhöhte Zahlen zum Wohnungsbau dargestellt; sie waren das Ergebnis von Entscheidungen des
Politbtiros des ZK der SED und daraus resultierender Beschlilsse des Ministerrates der DDR. Nachdem im Ok-
tober 1988 von der,,Pafteiund Staatsftihrung" bereits die Übergabe der dreimillionsten seit 1971 fertiggestellten
Wohnung gefeiert wurde, sind mit dem Statistischen Jahrbuch der DDR 1990 erstmals andere und wesentlich
niedrigere Zahlen (nur rund avei Millionen) präsentiert worden. Die Differenzen waren im wesentlichen in der
Einbeiiehung lediglich modernisierter Wohnungen in die Fertigstellungszahlen des Wohnungsbaus begrUndet4).
Die Konektur auf Fertigstellungszahlen entsprechend internationaler Methodik wurde möglich durch intern
gefiihrte Fortschreibungen der Statistiker zum realen Nachweis des Wohnungsbaus - analog zur Methodik im
frilheren Bundesgebiet.

Alle jetzt für das Gebiet der ehemaligen DDR vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Angaben zum
Wohnungsbau und Wohnungsbestand sind mit denen der alten Bundesländer vergleichbar.

') S. dazu Dr. Karl-lleinz Manzel: ,,Der Wohnungsbau in der ehemaügen DDR - Planabrechnung und Wirklichkeit", Bundesbaublatt 5/91, S. 278 n
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Teil 4 Anhang
Quellen- und Literaturhinweise zu den Wohnungsstatistiken von 1950 bis 1998

Jahr Bereich/Art der Erhebune Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Bundesamtes

| 950 Bundesrepublik Deutschland
einschl. Berlin (West) ohne
Saarland
G e b aude - und Wohnungsz cihlung

,,Statistik der Bundesrepublik Deutschland.,
Band 38: Gebäude- und Wohnungszählung in der Bundesrepublik

Deutschland vom 1 3.9. 1950
Heftl:Einfithrung in die Methoden und die Organisation
der Zählung
Heft2: Hauptergebnisse nach Kreisen

Band 39: Der Bestand an Gebäuden in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach der Zählung vom 13.9.1950

Band 40: Der Bestand an Wohnungen und Wohnräumen in der Bun-
desrepublik Deutschland nach der Zählung vom I 3.9. I 950

Band 4l : Die Bewohner in Wohnungen und in Unterkünften außer-
halb von Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland
nach der Zählung vom 13.9.1950

land 42: Miepreise und Mietaufliommen (ohne Untermieten) in der
Bundesrepublik Deutschland nach der Zählung vom
l3 .9 .  1950

land 43: Die Untermieten in der Bundesrepublik Deutschland nach
der repräsentativen Nacherhebung vom 22.6. I 95 1

I 956 Bundesrepubl ik Deutschtand
: inschl.  Berl in (West) ohne
Saarland
t) Allgemeine Erhebung über die
B ev ö I kerun g un d llro hnungen
b) I 0%-Reprtls ent ativerhebung
zller Wohnungen und Hausholte

Ergebnisse der allgemeinen Erhebung und der 10 yo - Repräsentativ-
:rhebung am25.9.1956: sowie bei der I oÄ-Zusatzerhebuns vom
rrühjahr 1957:

Itatistik der Bundesrepublik Deutschland

land 201:Wolnungsstatistik t956l5j
1957 lBundesrepublik Deutschland

pinschl. Berlin (West) ohne Saar-
lland
I
l1 %i ge r epr cis ent at iv e Zus atzerhe-
lpung aller Wohnungen, der darin
Itebenden sowie der in Anstalten
Vebenden Personen

Heft 1: Wohnungen und Wohnparteien
Heft2: Struktur der Wohnungen und Wohnparteien, Woh-
nungsmieten nach der l0 vH-Repräsentativerhebung am
25.9.t956

Heft 3: Strukturdaten tiber Wohnungen, Haushalte, Miete
und Mietbelastung sowie über Wohnungswünsche und
Wohnungsbedarf nach der 1 vH-Zusatzerhebuns I 957

Wirtschaft und Statistik
Heft I l/1956: Aufgaben und Verfahren der Wohnungssta-
tistik 1956/57
Heft. 7/1957: Die Wohnverhältnisse im September 1956
Heft 2/1959: Der Wohnungsbedarf aus der Sicht der
Haushalte
(Erste vorläufige Ergebnisse der I vH- Zusatzerhebung zur
Wohnungsstatistik I 957)
Heft 8/1959: Die Arbeitnehmer- und Rentnerhaushalte
nach der Höhe ihres llaushaltseinkommens
Heft 8/1959: Die Zusammenhänge zwischen Miete und
Einkommen
- Weitere Ergebnisse der I vH-Zusatzerhebung der Woh-
nungsstatistik 1956157 -
Heft l0/1959: Wohnungsausstattung und Wohnungsmiete
- Weitere Ergebnisse der I vH-Zusatzerhebung der Woh-
nungsstatistik 19561 57 -
Heft 10/1959: Die Untermieterhaushalte
- Weitere Ergebnisse der I vH-Zusatzerhebung der Woh-
nungsstatistik I 9j6157 -
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lnoo
lBundesrepublik Deutschland

loA-Wohnungserhebung

Fachserie E: Bauwirtschaft - Bautätigkeit - Wohnungen

Reihe l%-Wohnungserhebungl960
Heft l: Wohnungen nach Art, Ausstattung, Größe und
Belegung
Heft 2: Haushalte nach Unterbringung, Mietbelastung und
Wohnabsichten
Heft 3: Einkommen der Haushalte und der Einzelpersonen

Wirtschaft und Statistik
Heft l0/1960: Die I vH-Zusatzerhebunglg60 zurWoh-
nungsstatistik - Ergebnisse und Erfahrungen einer Schnell-
aufbereitung
Heft 5/1961: Die Qualität des Wohnungsbestandes
Heft 6/1961: Die Qualität der Wohnungen von Vertrie-
benenhaushalten 1960
Ifeft 7l196l: Die Wohnabsichten der Bevölkeruns im
Frühjahr 1960
Heft 711961: Haushalte mit Pendlern
Heft I 1/1961 : Baukostenzuschilsse und Mietvorauszah-
lungen
Heft 111962: Wohnverhältnisse, soziale und wirtschaftli-
che Situation der Untermieterhaushalte im Frilhjahr 1960
lfeft 711962: Versuch einer Analyse der Wohnungs-
märkte der Bundesrepublik
Heft 711962: Die alleinlebenden Frauen - Wohnverhält-
nisse, soziale und wirtschaftliche Situation im Frühjahr
1960
Heft 911962: Die Einkommen der Vertriebenenhaushalte
im Vergleich zu denen der ilbrigen Haushalte
Heft l0l1962: Die berufstätigen Mtltter und ihre wirt-
schaftliche Lage
Heft 1111962: Die Rentnerhaushalte
Heft l/1963: Die Haushaltseinkommen der Arbeitneh-
merhaushalte
Heft 1/1963: Die Mietbelastung der Haushalte
Heft 1/1963: Die Wohnverhältnisse kinderreicher Fami-
lien
Heft 411963: Die Schichtung der Einkommen privater
Haushalte in der Bundesrepublik
Heft 6/1963: Die alten Leute - Zusammensetzung -
Wohnungsversorgung - Einkommenslage
Heft I l/1963: Die Einkommenslage der Nichterwerbstäti-
gen und ihrer Haushalte

t 9 6 l Bundesrepublik Deuischland

Sebciudezclhlung

Ergebnisse der Feststellung der bewohnten Gebäude (Gebäudezäh-
iung) im Rahmen der Volks- und Berufszählung am 6.6.1961:

Fachserie E: Bauwirtschaft - Bautätigkeit - Wohnungen

Reihe Gebäudezählung vom 6.6.1961
Heft l: Methodische Einflihrung, bewohnte Gebäude und
Unterkünfte, Wohnungen und Wohngelegenheiten
Heft 2: Eigentumsverhältnisse der Wohngebäude-
Gebäudetypen-Geschosszahl der Mehrfamilienhäuser
Heft 3: Hauptergebnisse nach Kreisen
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I 965 blik Deutschland
oÄ- IY o h nu n gs s t i c hp r o b e

I
prgebnisse der l%-Wohnungsstichprobe vom Herbst 1965:

ffachserie E: Bauwirtschaft - Bautätigkeit - Wohnungen

I Heft l: Gebäude, Wohnungen/Wohngelegenheiten, Mieten

I Heft 2: Haushalte nach Art, Größe und Unterbringung

I Heft 3: Haushalte nach Einkommen, Mietbelastung und

I Wohnabsichten

lWirtschaft und Statistik

I H.ft 1011967: Die Wohnungen im Herbst 1965

I H.ft I l/1968: Die Wohnverhältnisse der Bewohner von
I Ein-, Zwei- urd Mehrfamilienhäusern

Heft l/1969: Die bewohnten Miet- und Eigenttimerwoh-
nungen im Herbst 1965
Heft l/1969: Die öffentlich geförderlen Wohnungen im
Herbst 1965
tleft ZtigSg: Wohnverhältnisse und Einkommen der
alten Leute
Heft 711969: Einkommensverhälfnisse der Haushalte I
Heft 711969: Mietgeflige und Mietbelastung der Haupt- |
mieterhaushalte in Wohnungen I
Heft 7 11969: Einkommensverhältnisse und Mietbelastungl
der Inhaber von öffentlich geftirderten Mietwohnungen I
Heft 8/1969: Die Wohnsituation der Untermiererhaus- |
halte I
Heft 8/1969: Die Wohnsituation der jungen Ehepaare I
Heft 10/1969: Landwirtschaftliche Wohngebäude, ihre I
Wohneinheiten und Bewohner I
Heft 1211969: Die Wohnverhältnisse der Selbständigen- |
und der Arbeitnehmerhaushalte I

I  968 Bundesrepublik Deutschland
Gebaude- und l{ohnungs-
zcihlung

Fachserie E, Gebäude- und Wohnungszählung vom 25. Oklober l96g:
Heft l: Methodische Grundlagen
Heft 2: Ausgewählte StruL-furdaten nach Kreisen
Heft 3: Ausgewählte Struklurdaten nach Ländern,
Gemeindegrößenklassen und Großstädten

Heft 4: Gebäude und Wohnungen nach Baualter, Größe
und Ausstattung
Heft 5: Wolmungen nach Baualter der Gebäude, Ausstat-
fung und Besitzverhälfnis
Heft 6: Wohnungen und Wohngelegenheiten nach Raum-
zahl, Belegung und Ausstattung - öffentliche Förderung
Heft 7: Bewohnte Mietwohnungen in Wohngebäuden
nach Miete, Ausstattung und Größe der Wohnung
Heft 8: Wohnparteien nach ihrer Unterbringung, sozialen ]
Stellung und Personenzahl I
Heft 9: Ergänzende Strukturdaten über Wohnungen und I
Wohnparteien I
Sonderheft: Ausgewählte Struklurdaten nach Stadtregionen I
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esrepublik Deutschland
I 968

irtschaft und Statistik
Heft 5/1968: Zum Konzept der Gebäude- und Woh-
nungszählung 1968
Heft 10/1968: Das Programm der Gebäude- und Woh-
nungszählung 1968
Heft 9/1969: Erfahrungen der Zähler bei der Gebäude-
und Wohnungszählung I 968
Heft 911969: Die Wohnsituation in größeren Städten _
Vorergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung l96g
Heft 5/1970:Gebäude, Wohnungen, Wohnparteien _ E._
gebnis der Gebäude- und Wohnungszählung am 25, Okto_
ber 1968
Heft 8/1970:Gebäude und Wohnungen nach Art, Alter und
Ausstattung - Ergebnis der Gebäude- und Wohnuneszäh-
lune 1968
Heft I 1/1970: Wohnungen nach Besitzverhältnis.
und öffentlicher Förderung - Ergebnis der Gebäude- und
Wohnungszählung 1968
Heft I l/1970: Wohnparteien in Wohnungen und Wohn-
gelegenheiten - Ergebnis der Gebäude- und Wohnunss-
zählung 1968
Heft7l197l:Wohnungen nach Art, Alter und Ausstattung _
Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung l96g
Heft. 911971: Struktur und Ausstatfung der Zweitwoh-
nungen - Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung
I 968
Heft l0l197l: Wohnverhältnisse der älteren Menschen _
Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung l96g
Heft ll l1971: Wohnungsbelegung - Ergebnis der Gebäu-
de- und Wohnungszählung 1968
FIeft I l/1971: Wohnverhältnisse der jungen Ehepaare -
Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung l96g
Heft 12/1971: Unterbringung und soziale Schichtune der
Wohnparteien - Ergebnis der Gebäude- und Wohnunss_
zählung 1968
Heft 12ll97l: Eigentumswohnungen - Ergebnis der Ge-
bäude- und Wohnungszählung 1968
Heft 111972: Wohnverhältnisse der großen Haushalte -
Ergebnis der Gebäude- und Wohnungszählung l96g
Heft 511972: Die Wohngelegenheiten und ihre Bewohner
- Ergebnis der Gebäude- und Wohnuneszähluns l96g

1972 srepublik Deutschland
I oÄ- IYo hnu n gs s t i chpr o b e

achserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen
I %-Wohnungsstichprobe I 972

Heft l: Ausgewählte Strukturdaten
FIeft 2: Gebäude, Wohnungen - Shuklur, Belegung, Mo_
dernisierung
Heft 3: Wohnungsmieten und Mietbelastung der Haus-
halte
Heft 4: Wohnungsversorgung der Haushalte
Heft 5: Wohnabsichten, Wohnungswtinsche und Ein_
kommensverhältnisse der Haushalte
Heft 6: Wohnsituation der Familien
Heft 7: Städtebauliche Grunddaten
Heft 8; Methodische Grundlagen, Organisation und Tech_
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h10c

1972
Sundesrepublik Deutschland
I oÄ - Il/ o hn un gs s t i c hpr o b e

Virtschaft und Statistik
Heft 111972: Zum Konzept der 1%-Wohnungsstichprobe
1972
Heft 711974: Struktur und Ausstatfung der Wohnungen
im Frilhjahr 1972
Heft 911974: Die Wohnverhältnisse der erwerbstätigen
und der nichterwerbstätigen Frauen
Heft 111975: Die Fläche der Wohnungen
Heft 1/1975: Die Wohnsituation der Familien
Heft 411975: Die Qualität des Wohnungsbestandes
Heft 5/1975: Wohnungswechsler und ihre Umzugsgriln-
de
Heft 5/1975: Modernisierungsabsichten ftlr Gebäude und
Wohnungen
Heft 8/1975: Haushalte und ihre Beurteilung der Umwelt
Heft 911975: Wohnverhältnisse der in der Bundesrepu-
blik Deutschland lebenden Ausländer
Heft 911975: Beabsichtigter Wohnungswechsel und
Wohnungswtlnsche
Heft 10/1975: Wohnverhältnisse der Einpersonenhaushaltt
Heft l0/1975: Wohnverhältnisse der Haushalte mit drei
und mehr Kindern
Heft 10/1975: Besitz und Abstellmöglichkeit privater
Personenkraftwapen

1978 Bundesrepublik Deutschland
I oÄ- lI/ o hnu n gs s t i c hp r o b e

rachserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen
l% - Wohnungsstichprobe 1978

Heft l: Grundlagen der Erhebung
Heft 2: Ausgewählte Strukturdaten
Heft 3: Gebäude und Wohneinheiten - Struktur, Belegung,
Modernisierung
Heft 4: Wohnungsmieten und Mietbelastung der Haushalte
Heft 5: Wohnungsversorgung der Haushalte und Familien
Heft 6: Wohnumfeld - Infrastrukturversorgung und Um-
welteinflilsse
Teil I Gebäude und Wohneinheiten
Teil II Wohnungsversorgung und Mieten
Broschüre: Das Wohnen in der Bundesreoublik Deutschland -
Ausgabe 1981

ilirtschaft und Statistik
Heft 7119?7: ZumKonzept der Wohnungsstichprobe 1978
Heft 5/1980: Bestand und Struktur der Gebäude und Woh-
nungen
Heft 1/1981: Modernisierungsmaßnahmen an Wohngebäuden
1973 - 1978

1980 Bundesrepublik Deutschland
I 96- M i kr o z e ns u s - Er gri nzun gs er -
hebung Mietbelastung und Unter-
brinwns der Haushalte

irgänzungserhebung Mietbelastung und Unterbringung der Haushalte
t,982

1982 Bundesrepublik Deutschland
I oÄ-Mikrozensus-

Er gcinzungs er hebung Mi et b e I a-
stung und Unterbringung der
Haushalte

lachserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen
teihe S.5: Die Wohnsituation der Haushalte 1982
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r 985 Bundesrepublik Deutschland
loÄ-Mikrozensus-
Ergcinzungserhebung
lYo hns ituat ion der II aus hq I t e

Reihe S.6: Wohnungsversorgung und Mieten der Haushalte 1978 und
1982

Wirtschaft und Statistik
Heft 1l/1982: Wohnverhältnisse und Mieten im April
I 980 - Ergebnisse der Mikozensus-Ergänzungserhebung
Heft 1211983: Wohnverhältnisse und Mieten im April
I 982 - Ergebnisse der Mikrozensus-Ersänzunsserhebuns

1981 Bundesrepublik Deutschland
G e b ciu d e- u nd l{ o hrum gs z ci h I ung

Fachserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen
E,inzelveröffentl ichungen

ebäude- und Wohnungszählung vom 25. Mai 1987
Heft 1: Ausgewählte Strukturdaten für Bund und Länder
Heft 2: Ausgewählte Eckzahlen für keisfreie Städte und
Landkreise
Heft 3: Gebäude und Wohnungen
Teil l: Sfruktur und Nutzung des Gebäudebestandes
Teil2: Sfruktur und Belegung des Wohnungsbestandes
Teil3: Mietenstruktur
Heft 4: Wohnsituation der Haushalte
Teil l: Art der Unterbringung
Teil 2: Mietaufuendungen
Teil 3 : Ausgewählte Bevölkerungs$uppen
Heft 5: Ergebnisse ftlr nichtadministrative Gebietsgliede-
rungen
Teil l: Ausgewählte Strukturdaten
Heft 6: Wohnraumversorgung

Wirtschaft und Statistik
Heft 311987: Zweck und Bedeufung der Volks-, Berufs-,
Gebäude- und Wohnungszählung
Heft 1211988: Erste Ergebnisse der Volkszähtung 1987
Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung:
Heft 8/1989: Bestand an Gebäuden und Wohnunsen
1987
Heft 811989: Größe und Ausstattung der Wohnungen
1987
Heft 8/1989: Wohnraumversorgung der Haushalte l98i
Heft 2ll99l: Beheizung der Miet- und Eigentilmerwoh-
nungen
Heft 3/l 991 : Mieten in der Bundesrepublik Deutschland
Heft 5ll 991 : Wohnraumversorgung ausgewählter Be-
völkerungsgruppen
Heft 711991: Mietsituation aussewählter Haushalte

1993 Deutschland
I %-Gebaude- und llohnungs-
stichprobe

Fachserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen
3 inzelveröffentl ichungen
l%-Gebäude- und Wohnungsstichprobe vom 30. September 1993

Heft l: Gebäude
Struktur und Nutzung
Heft 2: Wohneinheiten/Wohnungen
Struktur und Nutzung
Heft 3: Haushalte
Wohnsituation, Mieten und Mietbelastung
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noch
t993

Deutschland
I 04- G e b tiu d e- und ll/ ohnun gs -
;tichprobe

Wirtschaft und Statistik
Heft 9/1993: l%-Gebäude- und Wohnungsstichprobe am
30.9.1993
Heft 4/1995: Struklur und Nutzung von Gebäuden
Heft 5/1995: Wohnungen und ihre Ausstaftung
Heft l0/1995: Wohnsituation der Haushalre
Heft 411996: Wohnverhältnisse ältererMenschen
Heft. 211997: Mieten und Mietbelastung in Deutschland
Heft 51199'7: Wohnsituation von Haushalten mit Kindern
Heft 8/1997: Wohnverhältnisse von Einpersonenhaus_
halten

r 995 Neue Bundesländer und Berlin-Os
G e b au d e - u nd Ll o h nungs z rihl ung

I
lFachserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen
lE inzelveröffentl ichungen
pebäude- und Wohnungszählung vom 30, September 1995 in den

[euen Ländem und Berlin-Ost

I Heft l: Ausgewählte Strukfurdaten

I H.ft 2: Struktur und Nutzung des Gebäudebestandes
FIeft 3: Struktur und Nutzung der Wohneinhei-
ten/Wohnungen
Heft 4:Bauzustand, Bauweise und Leerstand
Heft 5 : Eigentumsverhältnisse u. Rticktiberfragungsan-
sprüche
Heft 6: Beheizung und Energieart
Heft 7:Ausstattung und Größe der Wohneinhei-
ten/Wohnungen
Heft 8 : Ausgewählte Strukfurdaten ftir nichtadministrative

Gebietseinheiten
Heft 9: Kartographische Darstellung ausgewählter Eck-
zahlen fllr keisfreie Städte, Landkeise und Raumord-
nungsregionen

Wißchaft und Statistik
Heft 8/1995: Aufgabe und Inhalt der geplanten Erhebung
Heft 1211996: Gebäude- und Wohnunesbestand in den
neuen Ländern und Berlin-Ost
Heft 211997: Strukur und Nutzung des Gebäudebestan-
des in den neuen Ländern und Berlin-Ost
Heft 511997: Stmktur und Nutzung von Wohneinheiten
und Wohnungen in den neuen Ländern und Berlin-Ost
Heft 611997: Gebäude- und Wohnunssbestand in den
neuen Ländern und Berlin-Ost:
Eigentumsverhältnisse und Rticktibertragungsansprtlche
Ileft 611997: Bauzustand, Bauweise und Leerstand von
Gebäuden und Wohnunsen in den neuen Ländern und Ber-
lin-Ost
Heft711997: Beheizung der Wohngebäude und Wohnun-
gen in den neuen Ländern und Berlin-Ost
Heft9l1997: Ausstaftung und Größe von Wohnungen in
Wohnsebäuden
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r998 Mikr ozensus - Zus atz er he bung
l99B ,,IYohnsituqtion der Haus-
halte"

lachserie 5 : Bautätigkeit und Wohnungen, Einzelveröffentlichungen:
Zusatzerhebung l99S,,Wohnsifuation der Haushalte"

Heft l: Bestand und Struktur der Wohneinheiten
Heft 2: Haushalte und Familien

ff irtschaft und Statistik
tleft9l1999: Bestand und Struktur der Wohneinheiten
Heft 10/1999: Wohnsituation der Haushalte. Teil 1: Haus-
halte und ihre Wohneinheiten
Heft l111999: Wohnsituation der Haushalte. Teil 2: Haus-
halte und ihre Mieten
Heft l2l1999: Größe, Belegung und Altersstruktur der
Eieentümer- und Mietwohneinheiten

J
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