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Grundlagenbericht Einleitung 

Einleitung  
 
Die Christoph Merian Stiftung (CMS) unterstützt jährlich eine Vielzahl von Projekten im sozialen Bereich finanziell. Die für 
die Vergabe der Gelder zuständige Abteilung «Soziales» ist an das Statistische Amt (StatA) gelangt, weil der Wunsch be-
steht, durch die Betrachtung von ausgewählten Kennzahlen Unterstützungsbedarf zu orten. Einerseits geht es darum, den 
Bedarf thematisch zu definieren und soziale Brennpunkte zu identifizieren, sowie andererseits auch Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Wohnvierteln in Basel-Stadt erkennbar zu machen. Damit möchte die CMS den entsprechenden Bedürf-
nissen auf kleinräumiger Ebene gerecht werden können. 
 
Der folgende Ergebnisbericht zeigt 76 Indikatoren aus den Themenfeldern Arbeit, Bildung, Gesundheit, Materielle Versor-
gung, Soziale Beziehungen sowie Wohnen und Wohnumfeld. Die sechs Themenfelder wurden von der Christoph Merian-
Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt festgelegt. Als Einstieg sollen verschiedene Karten und Tabellen mit 
Angaben zu den einzelnen Basler Wohnvierteln einen kurzen Überblick geben.  
 
Wo immer möglich und sinnvoll wurden die Zahlen für die Stadt Basel auf Wohnviertel-Ebene aufbereitet, um Unterschiede 
zwischen den einzelnen Quartieren feststellen zu können. Um auch die Veränderung der Kennzahlen über die Zeit beobach-
ten zu können, wurden oftmals Werte aus den Jahren 2006 bis 2015 dargestellt.  
 
Die nachfolgende Karte zeigt eine Übersicht über sämtliche Wohnviertel der Stadt Basel sowie die beiden Landgemeinden 
Riehen und Bettingen, wobei der Fokus des Ergebnisberichts – wie auch jener der Christoph Merian-Stiftung – auf der Stadt 
Basel liegt. 
 
Wohnviertelübersicht 

 

 
Abb. 0-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
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Überblick Grundlagenbericht 

1 Überblick 
 
Das folgende Kapitel zeigt verschiedene Merkmale aus der Struktur der Wohnbevölkerung auf Ebene der städtischen 
Wohnviertel. Meist werden zur Illustration Karten herangezogen, die wichtigsten Zahlen wurden in Tabellenform aufbereitet.  
 

 
 
  

ID Indikator Darstellungsform Quelle

1.1 Jugendquotient Karte Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.2 Altersquotient Karte Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.3 Wohnbevölkerung nach Alter und Wohnviertel Tabelle Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.4 Anteil Familienhaushalte Karte Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.5 Anzahl Haushalte nach Typ Tabelle Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.6 Anteil deutschsprachiger Personen Karte Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.7 Wohnbevölkerung nach Herkunft Tabelle Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.8 Wohnbevölkerung nach Geburtsland Karte Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.9 Median des Reineinkommens pro Veranlagung Karte Kantonale Steuerstatistik

1.10 Veranlagungen nach Reineinkommensklassen Tabelle Kantonale Steuerstatistik
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Grundlagenbericht Überblick 

1.1 Jugendquotient 

 

 
Abb. 1-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Die städtischen Wohnviertel mit dem höchsten Jugendquotienten sind Bruderholz, Hirzbrunnen und Kleinhüningen, welche in der Zeit 
zwischen 2006 und 2015 auch eine starke Zunahme desselben zu verzeichnen hatten. Die übrigen Kleinbasler Wohnviertel zusammen mit 
St. Johann und Gundeldingen im Grossbasel haben aktuell den deutlich kleineren Jugendquotienten als noch 2006. 
 
 
1.2 Altersquotient 

 

 
Abb. 1-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Ähnlich wie beim Jugenquotienten liegen auch beim Altersquotienten Bruderholz und Hirzbrunnen, hier zusammen mit St. Alban, an der 
Spitze. Umgekehrt bedeutet dies, dass in diesen Wohnvierteln der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter entsprechend am 
kleinsten ist. 
 
   

Erläuterungen 

1.1  Der Jugendquotient wird wie folgt berechnet: Anzahl Personen im Alter von 0 bis 19 Jahren geteilt durch Anzahl Personen im Alter zwischen 20 und 64 
Jahren.  
1.2  Der Altersquotient wird wie folgt berechnet: Anzahl Personen im Alter über 64 Jahren geteilt durch Anzahl Personen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren. 
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Überblick Grundlagenbericht 

1.3 Anzahl Personen nach Altersklasse und Wohnviertel 
  
 2015  2006  Veränderungsrate 

  0-4 5-16 17-19 20-64 65-79 80 u.m. Total  0-4 5-16 17-19 20-64 65-79 80 u.m. Total  0-4 5-16 17-19 20-64 65-79 80 u.m. Total 
Altstadt GB 66 106 38 1 743 380 137 2 470  38 96 34 1 512 268 88 2 036  73,7% 10,4% 11,8% 15,3% 41,8% 55,7% 21,3% 
Vorstädte 164 254 94 3 204 762 454 4 932  96 179 100 3 063 767 394 4 599  70,8% 41,9% -6,0% 4,6% -0,7% 15,2% 7,2% 
Am Ring 454 745 219 6 795 1 542 887 10 642  380 774 219 6 660 1 465 920 10 418  19,5% -3,7% 0,0% 2,0% 5,3% -3,6% 2,2% 
Breite 421 666 200 5 680 1 242 639 8 848  312 699 191 5 204 1 438 600 8 444  34,9% -4,7% 4,7% 9,1% -13,6% 6,5% 4,8% 
St. Alban 483 1 008 229 6 161 1 661 1 367 10 909  354 815 239 5 625 1 952 1 153 10 138  36,4% 23,7% -4,2% 9,5% -14,9% 18,6% 7,6% 
Gundeldingen 870 1 426 411 13 273 1 993 887 18 860  801 1 637 486 12 797 1 861 738 18 320  8,6% -12,9% -15,4% 3,7% 7,1% 20,2% 2,9% 
Bruderholz 466 1 136 297 4 970 1 389 807 9 065  351 1 042 261 4 693 1 451 882 8 680  32,8% 9,0% 13,8% 5,9% -4,3% -8,5% 4,4% 
Bachletten 626 1 388 388 8 137 1 943 1 079 13 561  526 1 363 397 7 684 2 102 1 053 13 125  19,0% 1,8% -2,3% 5,9% -7,6% 2,5% 3,3% 
Gotthelf 298 643 142 4 263 943 552 6 841  265 579 163 4 170 935 524 6 636  12,5% 11,1% -12,9% 2,2% 0,9% 5,3% 3,1% 
Iselin 795 1 610 448 10 945 1 865 929 16 592  608 1 520 405 9 898 2 174 999 15 604  30,8% 5,9% 10,6% 10,6% -14,2% -7,0% 6,3% 
St. Johann 960 1 760 486 12 715 1 840 1 049 18 810  818 1 878 498 11 731 1 828 938 17 691  17,4% -6,3% -2,4% 8,4% 0,7% 11,8% 6,3% 
Altstadt KB 84 121 38 1 719 329 144 2 435  65 116 49 1 531 315 177 2 253  29,2% 4,3% -22,4% 12,3% 4,4% -18,6% 8,1% 
Clara 151 272 62 2 671 561 312 4 029  121 271 93 2 476 514 286 3 761  24,8% 0,4% -33,3% 7,9% 9,1% 9,1% 7,1% 
Wettstein 222 427 160 3 676 733 389 5 607  183 483 176 3 487 688 387 5 404  21,3% -11,6% -9,1% 5,4% 6,5% 0,5% 3,8% 
Hirzbrunnen 470 979 266 5 035 1 482 772 9 004  306 947 272 4 667 1 585 775 8 552  53,6% 3,4% -2,2% 7,9% -6,5% -0,4% 5,3% 
Rosental 376 635 118 4 476 391 177 6 173  279 485 139 3 278 375 166 4 722  34,8% 30,9% -15,1% 36,5% 4,3% 6,6% 30,7% 
Matthäus 864 1 388 355 11 605 1 494 466 16 172  678 1 563 486 11 081 1 304 454 15 566  27,4% -11,2% -27,0% 4,7% 14,6% 2,6% 3,9% 
Klybeck 382 797 191 4 920 712 279 7 281  407 829 244 4 655 715 278 7 128  -6,1% -3,9% -21,7% 5,7% -0,4% 0,4% 2,1% 
Kleinhüningen 154 325 90 1 818 361 152 2 900  118 294 77 1 630 300 139 2 558  30,5% 10,5% 16,9% 11,5% 20,3% 9,4% 13,4% 
Riehen 865 2 553 640 11 293 3 538 1 980 20 869  851 2 500 674 11 281 3 664 1 559 20 529  1,6% 2,1% -5,0% 0,1% -3,4% 27,0% 1,7% 
Bettingen 52 132 34 694 205 87 1 204   57 140 41 721 171 74 1 204   -8,8% -5,7% -17,1% -3,7% 19,9% 17,6% 0,0% 

Total 9 223 18 371 4 906 125 793 25 366 13 545 197 204  7 614 18 210 5 244 117 844 25 872 12 584 187 368  21,1% 0,9% -6,4% 6,7% -2,0% 7,6% 5,2% 

 
Tab. 1-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik. 
 
 
 
1.4 Anteil Familienhaushalte 

 

 
Abb. 1-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Parallel zum hohen Jugendquotienten sind Bruderholz, Hirzbrunnen und Kleinhüningen auch beim Anteil Familienhaushalte an der Spitze. 
Generell zeigt sich eine Tendenz vom Zentrum mit niedrigem zur Peripherie mit hohem Familienanteil. 
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1.5 Anzahl Haushalte nach Typ und Wohnviertel 
  
 2015  2011  Veränderungsrate 

 Familienhaushalte Andere Haushalte Total  Familienhaushalte Andere Haushalte Total  Familienhaushalte Andere Haushalte Total 

 Ein- Zwei- mit vollj. Einzel- Übrige   Ein- Zwei- mit vollj. Einzel- Übrige  
 Ein- Zwei- mit vollj. Einzel- Übrige  

  eltern eltern Kindern personen      eltern eltern Kindern personen      eltern eltern Kindern personen     
Altstadt GB 66 106 38 1 743 380 2 470  38 96 34 1 512 268 2 036  73.7% 10.4% 11.8% 15.3% 41.8% 21.3% 
Vorstädte 164 254 94 3 204 762 4 932  96 179 100 3 063 767 4 599  70.8% 41.9% -6.0% 4.6% -0.7% 7.2% 
Am Ring 454 745 219 6 795 1 542 10 642  380 774 219 6 660 1 465 10 418  19.5% -3.7% 0.0% 2.0% 5.3% 2.2% 
Breite 421 666 200 5 680 1 242 8 848  312 699 191 5 204 1 438 8 444  34.9% -4.7% 4.7% 9.1% -13.6% 4.8% 
St. Alban 483 1 008 229 6 161 1 661 10 909  354 815 239 5 625 1 952 10 138  36.4% 23.7% -4.2% 9.5% -14.9% 7.6% 
Gundeldingen 870 1 426 411 13 273 1 993 18 860  801 1 637 486 12 797 1 861 18 320  8.6% -12.9% -15.4% 3.7% 7.1% 2.9% 
Bruderholz 466 1 136 297 4 970 1 389 9 065  351 1 042 261 4 693 1 451 8 680  32.8% 9.0% 13.8% 5.9% -4.3% 4.4% 
Bachletten 626 1 388 388 8 137 1 943 13 561  526 1 363 397 7 684 2 102 13 125  19.0% 1.8% -2.3% 5.9% -7.6% 3.3% 
Gotthelf 298 643 142 4 263 943 6 841  265 579 163 4 170 935 6 636  12.5% 11.1% -12.9% 2.2% 0.9% 3.1% 
Iselin 795 1 610 448 10 945 1 865 16 592  608 1 520 405 9 898 2 174 15 604  30.8% 5.9% 10.6% 10.6% -14.2% 6.3% 
St. Johann 960 1 760 486 12 715 1 840 18 810  818 1 878 498 11 731 1 828 17 691  17.4% -6.3% -2.4% 8.4% 0.7% 6.3% 
Altstadt KB 84 121 38 1 719 329 2 435  65 116 49 1 531 315 2 253  29.2% 4.3% -22.4% 12.3% 4.4% 8.1% 
Clara 151 272 62 2 671 561 4 029  121 271 93 2 476 514 3 761  24.8% 0.4% -33.3% 7.9% 9.1% 7.1% 
Wettstein 222 427 160 3 676 733 5 607  183 483 176 3 487 688 5 404  21.3% -11.6% -9.1% 5.4% 6.5% 3.8% 
Hirzbrunnen 470 979 266 5 035 1 482 9 004  306 947 272 4 667 1 585 8 552  53.6% 3.4% -2.2% 7.9% -6.5% 5.3% 
Rosental 376 635 118 4 476 391 6 173  279 485 139 3 278 375 4 722  34.8% 30.9% -15.1% 36.5% 4.3% 30.7% 
Matthäus 864 1 388 355 11 605 1 494 16 172  678 1 563 486 11 081 1 304 15 566  27.4% -11.2% -27.0% 4.7% 14.6% 3.9% 
Klybeck 382 797 191 4 920 712 7 281  407 829 244 4 655 715 7 128  -6.1% -3.9% -21.7% 5.7% -0.4% 2.1% 
Kleinhüningen 154 325 90 1 818 361 2 900  118 294 77 1 630 300 2 558  30.5% 10.5% 16.9% 11.5% 20.3% 13.4% 
Riehen 865 2 553 640 11 293 3 538 20 869  851 2 500 674 11 281 3 664 20 529  1.6% 2.1% -5.0% 0.1% -3.4% 1.7% 
Bettingen 52 132 34 694 205 1 204   57 140 41 721 171 1 204   -8.8% -5.7% -17.1% -3.7% 19.9% 0.0% 

Total 9 223 18 371 4 906 125 793 25 366 197 204  7 614 18 210 5 244 117 844 25 872 187 368  21.1% 0.9% -6.4% 6.7% -2.0% 5.2% 
 
Tab. 1-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik. 
 
 
 
1.6 Anteil deutschsprachige Personen 

 

 
Abb. 1-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Bruderholz und Bachletten sind die beiden Wohnviertel mit mehr als 85% deutschsprachigen Personen. Am anderen Ende der Skala liegen 
Klybeck, Rosental und Matthäus mit einem Anteil unter 60%. Diese drei Wohnviertel verzeichnen allerdings zusammen mit Kleinhüningen 
im Kleinbasel und Gundeldingen und St. Johann im Grossbasel als einzige eine Zunahme an deutschsprachigen Personen seit 2006. 
 
  

 

Erläuterungen 

1.6  Als deutschsprachige Personen wurden Personen mit den folgenden Staatsangehörigkeiten angenommen: Schweiz, Deutschland, Österreich, 
Lichtenstein, Luxembourg.  
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1.7 Anzahl Personen nach Herkunft und Wohnviertel 
  
 2015  2006  Veränderungsrate 

 Schweiz DE, AT Restl.  Übrige Total  Schweiz DE, AT Restl.  Übrige Total  Schweiz DE, AT Restl.  Übrige Total 
    FL, LU EU        FL, LU EU        FL, LU EU     

Altstadt GB 66 106 38 1 743 2 470  38 96 34 268 2 036  73,7% 10,4% 11,8% 41,8% 21,3% 
Vorstädte 164 254 94 3 204 4 932  96 179 100 767 4 599  70,8% 41,9% -6,0% -0,7% 7,2% 
Am Ring 454 745 219 6 795 10 642  380 774 219 1 465 10 418  19,5% -3,7% 0,0% 5,3% 2,2% 
Breite 421 666 200 5 680 8 848  312 699 191 1 438 8 444  34,9% -4,7% 4,7% -13,6% 4,8% 
St. Alban 483 1 008 229 6 161 10 909  354 815 239 1 952 10 138  36,4% 23,7% -4,2% -14,9% 7,6% 
Gundeldingen 870 1 426 411 13 273 18 860  801 1 637 486 1 861 18 320  8,6% -12,9% -15,4% 7,1% 2,9% 
Bruderholz 466 1 136 297 4 970 9 065  351 1 042 261 1 451 8 680  32,8% 9,0% 13,8% -4,3% 4,4% 
Bachletten 626 1 388 388 8 137 13 561  526 1 363 397 2 102 13 125  19,0% 1,8% -2,3% -7,6% 3,3% 
Gotthelf 298 643 142 4 263 6 841  265 579 163 935 6 636  12,5% 11,1% -12,9% 0,9% 3,1% 
Iselin 795 1 610 448 10 945 16 592  608 1 520 405 2 174 15 604  30,8% 5,9% 10,6% -14,2% 6,3% 
St. Johann 960 1 760 486 12 715 18 810  818 1 878 498 1 828 17 691  17,4% -6,3% -2,4% 0,7% 6,3% 
Altstadt KB 84 121 38 1 719 2 435  65 116 49 315 2 253  29,2% 4,3% -22,4% 4,4% 8,1% 
Clara 151 272 62 2 671 4 029  121 271 93 514 3 761  24,8% 0,4% -33,3% 9,1% 7,1% 
Wettstein 222 427 160 3 676 5 607  183 483 176 688 5 404  21,3% -11,6% -9,1% 6,5% 3,8% 
Hirzbrunnen 470 979 266 5 035 9 004  306 947 272 1 585 8 552  53,6% 3,4% -2,2% -6,5% 5,3% 
Rosental 376 635 118 4 476 6 173  279 485 139 375 4 722  34,8% 30,9% -15,1% 4,3% 30,7% 
Matthäus 864 1 388 355 11 605 16 172  678 1 563 486 1 304 15 566  27,4% -11,2% -27,0% 14,6% 3,9% 
Klybeck 382 797 191 4 920 7 281  407 829 244 715 7 128  -6,1% -3,9% -21,7% -0,4% 2,1% 
Kleinhüningen 154 325 90 1 818 2 900  118 294 77 300 2 558  30,5% 10,5% 16,9% 20,3% 13,4% 
Riehen 865 2 553 640 11 293 20 869  851 2 500 674 3 664 20 529  1,6% 2,1% -5,0% -3,4% 1,7% 
Bettingen 52 132 34 694 1 204   57 140 41 171 1 204   -8,8% -5,7% -17,1% 19,9% 0,0% 

Total 9 223 18 371 4 906 125 793 197 204  7 614 18 210 5 244 25 872 187 368  21,1% 0,9% -6,4% -2,0% 5,2% 

 
Tab. 1-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik. 
 
 
 
1.8 Wohnbevölkerung nach Geburtsland 

 

 
Abb. 1-5; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Ähnlich wie bei der sprachlichen Verteilung präsentiert sich die Situation bei den in der Schweiz Geborenen: Bruderholz, Bachletten, 
Hirzbrunnen und Altstadt Grossbasel weisen einen Anteil von über 65% auf; Kleinhüningen, Klybeck, Matthäus und Rosental einen Anteil 
von unter 50%. 
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1.9 Median des Reineinkommens pro Veranlagung 

 

 
Abb. 1-6; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Steuerstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Die Einkommensstärksten Wohnviertel sind Bruderholz, Bachletten und St. Alban mit einem Median des Reineinkommens über 
55 000 Franken. Einen Median unter 40 000 Franken weisen Clara, Klybeck und Matthäus auf. Zusammen mit Kleinhüningen, Rosental, 
Iselin und St. Johann sind dies auch die Wohnviertel, welche gegenüber 2004 eine Abnahme zu verzeichnen haben.  
 
 

1.10 Anzahl Veranlagungen nach Reineinkommensklasse und Wohnviertel 
  
 2013  2004  Veränderungsrate 

 0- 30 000- 60 000- 90 000- 120 000   0- 30 000- 60 000- 90 000- 120 000   0- 30 000- 60 000- 90 000- 120 000  
  29 999 59 999 89 999 119 999  u.m. Total  29 999 59 999 89 999 119 999  u.m. Total  29 999 59 999 89 999 119 999  u.m. Total 

Altstadt GB 610 281 260 133 344 1 628  523 336 275 133 253 1 520  16.6% -16.4% -5.5% 0.0% 36.0% 7.1% 
Vorsatädte 858 769 522 267 547 2 963  863 873 562 252 401 2 951  -0.6% -11.9% -7.1% 6.0% 36.4% 0.4% 
Am Ring 1 941 1 724 1 128 587 952 6 332  1 967 1 900 1 239 562 673 6 341  -1.3% -9.3% -9.0% 4.4% 41.5% -0.1% 
Breite 1 575 1 989 1 078 417 355 5 414  1 421 2 071 1 234 356 209 5 291  10.8% -4.0% -12.6% 17.1% 69.9% 2.3% 
St. Alban 1 427 1 662 1 339 700 1 297 6 425  1 381 1 761 1 369 637 928 6 076  3.3% -5.6% -2.2% 9.9% 39.8% 5.7% 
Gundeldingen 3 597 3 843 2 377 885 795 11 497  3 342 4 014 2 470 769 430 11 025  7.6% -4.3% -3.8% 15.1% 84.9% 4.3% 
Bruderholz 1 233 1 132 931 577 1 170 5 043  1 091 1 263 1 079 643 929 5 005  13.0% -10.4% -13.7% -10.3% 25.9% 0.8% 
Bachletten 1 951 2 189 1 734 837 1 288 7 999  1 863 2 422 1 843 848 969 7 945  4.7% -9.6% -5.9% -1.3% 32.9% 0.7% 
Gotthelf 1 179 1 371 823 391 454 4 218  1 134 1 499 845 383 282 4 143  4.0% -8.5% -2.6% 2.1% 61.0% 1.8% 
Iselin 3 157 3 387 1 930 692 527 9 693  2 803 3 733 2 080 696 344 9 656  12.6% -9.3% -7.2% -0.6% 53.2% 0.4% 
St. Johann 3 982 3 429 1 855 736 716 10 718  3 572 3 479 1 952 716 426 10 145  11.5% -1.4% -5.0% 2.8% 68.1% 5.6% 
Altstadt KB 597 441 236 119 147 1 540  570 516 257 97 129 1 569  4.7% -14.5% -8.2% 22.7% 14.0% -1.8% 
Clara 971 806 419 175 158 2 529  858 843 417 152 80 2 350  13.2% -4.4% 0.5% 15.1% 97.5% 7.6% 
Wettstein 838 1 057 724 310 392 3 321  884 1 063 789 319 268 3 323  -5.2% -0.6% -8.2% -2.8% 46.3% -0.1% 
Hirzbrunnen 1 370 1 760 1 183 491 346 5 150  1 377 1 834 1 265 480 261 5 217  -0.5% -4.0% -6.5% 2.3% 32.6% -1.3% 
Rosental 1 054 941 425 199 162 2 781  887 953 510 128 60 2 538  18.8% -1.3% -16.7% 55.5% 170.0% 9.6% 
Matthäus 3 728 2 825 1 533 562 506 9 154  3 336 3 054 1 640 575 373 8 978  11.8% -7.5% -6.5% -2.3% 35.7% 2.0% 
Klybeck 1 665 1 476 696 221 89 4 147  1 321 1 539 792 229 64 3 945  26.0% -4.1% -12.1% -3.5% 39.1% 5.1% 
Kleinhüningen 568 562 294 129 50 1 603  473 546 283 105 35 1 442  20.1% 2.9% 3.9% 22.9% 42.9% 11.2% 
Riehen 2 896 2 763 2 358 1 467 2 325 11 809  2 636 2 839 2 610 1 485 1 977 11 547  9.9% -2.7% -9.7% -1.2% 17.6% 2.3% 
Bettingen 173 113 112 69 171 638   171 107 114 79 139 610   1.2% 5.6% -1.8% -12.7% 23.0% 4.6% 

Total 35 370 34 520 21 957 9 964 12 791 114 602  32 473 36 645 23 625 9 644 9 230 111 617  8.9% -5.8% -7.1% 3.3% 38.6% 2.7% 
  
Tab. 1-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Steuerstatistik. 
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Überblick Grundlagenbericht 

1.1 Quartierradare 
 
Um die 19 Wohnviertel der Stadt Basel und die beiden Landgemeinden Riehen und Bettingen miteinander zu vergleichen, 
hat das Statistische Amt das «Quartierradar» entwickelt. Dafür sind auf einer sogenannten Spinnennetzgrafik insgesamt 18 
Indikatoren aus den Bereichen Gesellschaft und Soziales (8 Indikatoren), Wirtschaft und Arbeit (5 Indikatoren) sowie Raum 
und Umwelt (5 Indikatoren) nach Rang – im Vergleich zu allen anderen Wohnvierteln und Gemeinden – abgebildet. Die 
Abbildung nach Rängen wurde bewusst gewählt, um die einfache Interpretation und gute Lesbarkeit der Grafik zu gewähr-
leisten. Um die Spinnennetzgrafik zu erstellen, wird für jeden Indikator eine Rangfolge nach Wohnviertel ermittelt: Das 
Wohnviertel mit der niedrigsten Ausprägung des Indikators erhält dabei Rang 1 zugewiesen, jenes mit der höchsten Aus-
prägung Rang 21. Die Ränge eines Wohnviertels werden dann bei allen 18 Indikatoren in der Spinnennetzgrafik im Uhrzei-
gersinn abgetragen, wobei der äusserste Ring für Rang 21 und der Mittelpunkt für Rang 1 steht. Die abgetragenen Ränge 
der 18 Indikatoren werden schliesslich miteinander verbunden. Es bildet sich so eine für jedes Wohnviertel charakteristische 
graue Fläche, welche den Vergleich der Wohnviertel auf einen Blick ermöglicht. Je grösser die graue Fläche, desto öfter 
erreicht das Wohnviertel hohe Ränge bei den Indikatoren. Die Spinnennetzgrafiken sind mit drei Farben für die drei The-
menbereiche Gesellschaft und Soziales (violett), Wirtschaft und Arbeit (blau) sowie Raum und Umwelt (grün) hinterlegt. 
 
Das Quartierradar umfasst die folgenden 18 Indikatoren:  
 
 

 
 
  

Themenbereich Indikator Erläuterung Wertespanne Quelle

Anteil Sozialhilfeempfänger
Anteil Sozialhilfeempfänger an der Wohnbevölkerung des 
Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Bettingen: 0,7%, Rang 2: Bruderholz: 1,2%
Rang 21: Kleinhüningen: 10,8% Kantonale Sozialhilfestatistik

Anteil Ausländer
Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung an der gesamten 
Wohnbevölkerung des Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Bachletten: 21,4%
Rang 21: Rosental: 54,9% Kantonale Bevölkerungsstatistik

Anteil Konfessionslose
Anteil der konfessionslosen Personen an der gesamten 
Wohnbevölkerung des Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Kleinhüningen: 38,1%
Rang 21: Altstadt Kleinbasel: 54,9% Kantonale Bevölkerungsstatistik

Anteil Einpersonenhaushalte
Anteil der Personen in Einpersonenhaushalten an der 
gesamten Bevölkerung des Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Bettingen: 11,1%
Rang 3: Bruderholz: 16,7%
Rang 21: Altstadt Kleinbasel: 35,2% Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gymnasialquote

Anteil der Gymnasiasten an allen Schülern der 10. und 11. 
Schulstufe des Wohnviertels an öffentlichen Schulen und mit 
Elternwohnort Basel-Stadt (Schulstufen einschliesslich zweier 
obligatorischer Kindergartenstufen gezählt).

Rang 1: Kleinhüningen: 12,5%
Rang 20: Altstadt Grossbasel: 68,8%
Rang 21: Betingen: 76,5% Kantonale Bildungsstatistik

Altersquotient:
Anteil der über 64-jährigen Personen an den 20- bis 64-jährigen 
Personen des Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Rosental: 12,7%
Rang 21: St. Alban: 49,1% Kantonale Bevölkerungsstatistik

Sesshaftigkeit

Anteil der seit mindestens 10 Jahren am gleichen Wohnsitz 
wohnenden Personen an der gesamten Wohnbevölkerung des 
Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Rosental: 20,9%
Rang 20: Bruderholz: 42,4%
Rang 21: Riehen: 43,3% Kantonale Bevölkerungsstatistik

Jugendquotient
Anteil der unter 20-jährigen Personen an den 20- bis 64-
jährigen Personen des Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Altstadt Grossbasel: 12,0%
Rang 21: Bruderholz: 38,2% Kantonale Bevölkerungsstatistik

Baujahr Wohngebäude

Mittleres Baujahr der Wohngebäude des Wohnviertels 
(ungewichtetes arithmetisches Mittel des Baujahres über alle 
Wohngebäude).

Rang 1: Altstadt Grossbasel: 1825
Rang 19: Rosental: 1949
Rang 21: Bettingen: 1962 Kantonale Baustatistik

Anteil Einfamilienhäuser
Anteil der Einfamilienhäuser an allen Gebäuden des 
Wohnviertels in Prozent.

Rang 1: Clara: 1,9%
Rang 20: Bruderholz: 73,5%
Rang 21: Bettingen: 79,4% Kantonale Baustatistik

Anteil Grünflächen
Anteil der Grünfläche an der gesamten Fläche des Wohnviertels 
in Prozent.

Rang 1: Altstadt Grossbasel: 6,7%
Rang 19: Bruderholz: 71,5%
Rang 21: Bettingen: 90,3%

Amtliche Vermessung Basel-
Stadt

Fläche pro Wohnung
Mittlere Fläche der Wohnungen im Wohnviertel (ungewichtetes 
arithmetisches Mittel über alle Wohnungen).

Rang 1: Klybeck: 65,6 m2

Rang 20: Bruderholz: 102,9m2

Rang 21: Bettingen: 121,2m2 Kantonale Baustatistik

Wohnfläche pro Kopf

Mittlere verfügbare Wohnfläche pro Einwohner im Wohnviertel 
(gesamte Wohnfläche der durch Privatpersonen belegten 
Wohnungen geteilt durch das Total der dort wohnenden 
Personen).

Rang 1: Klybeck: 31,9m2

Rang 21: Altstadt Grossbasel: 55,2m2
Kantonale Bau- und 
Bevölkerungsstatistik

Vermögenssteuer pro 
Veranlagung

Mittlere Vermögenssteuer der steuerpflichtigen Personen im
Wohnviertel (gesamter Vermögenssteuerertrag geteilt durch die 
Anzahl ordentlicher Veranlagungen).

Rang 1: Klybeck: 162 Fr.
Rang 21: Bruderholz: 19 314 Fr. Steuerstatistik Basel-Stadt.

Einkommenssteuer pro 
Veranlagung

Mittlere Einkommenssteuer der steuerpflichtigen Personen
im Wohnviertel (gesamter Einkommenssteuerertrag geteilt 
durch die Anzahl ordentlicher Veranlagungen)

Rang 1: Klybeck: 4 486 Fr. 
Rang 21: Bruderholz: 19 365 Fr. Steuerstatistik Basel-Stadt

Erwerbstätigenquote

Anteil der erwerbstätigen Wohnbevölkerung an der gesamten 
erwerbsfähigen Wohnbevölkerung (16 bis 64 Jahre; 
Nettoerwerbstätigenquote) in Prozent.

Rang 1: Klybeck: 60,9%
Rang 21: Altstadt Grossbasel: 82,1%

Bundesamt für Statistik, 
Strukturerhebung

Arbeitsplätze pro Kopf

Anzahl Arbeitsplätze (Beschäftigtenzahl in Vollzeitäquivalenten 
einschliesslich Beschäftigter, die nicht im Kanton wohnen, aber 
hier arbeiten) geteilt durch die gesamte Wohnbevölkerung des 
Wohnviertels.

Rang 1: Breite: 0,1 ApK
Rang: 21: Vorstädte: 4, 4 ApK

Bundesamt für Statistik, 
STATENT

Arbeitslosenquote

Anteil als arbeitslos gemeldeter Personen am Total der 
Erwerbspersonen (16 bis 64 Jahre) in Prozent, jeweils Ende 
Jahr.

Rang 1: Altstadt Grossbasel: 1,5%
Rang 21: Klybeck: 6,9%

SECO (Anzahl Arbeitslose) und 
Bundesamt für Statistik, 
Strukturerhebung
(Erwerbspersonen)
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Grundlagenbericht Überblick 

1     Altstadt Grossbasel  2     Vorstädte 

 
 

Abb. 2-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
 
 
3     Am Ring  4     Breite 

 
 

Abb. 2-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-5; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
 
 
5     St. Alban  6     Gundeldingen 

 
 

Abb. 2-6; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-7; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
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7     Bruderholz  8     Bachletten 

 
 

Abb. 2-8; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-9; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
 
 
9     Gotthelf  10     Iselin 

 
 

Abb. 2-10; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-11; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
 
 
11     St. Johann  12     Altstadt Kleinbasel 

 
 

Abb. 2-12; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-13; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
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13     Clara  14     Wettstein 

 
 

Abb. 2-14; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-15; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
 
 
15     Hirzbrunnen  16     Rosental 

 
 

Abb. 2-16; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-17; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
 
 
17     Matthäus  18     Klybeck 

 
 

Abb. 2-18; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  

 

 
 

Abb. 2-19; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar.  
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19     Kleinhüningen  

 
 

Abb. 2-20; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Quartierradar. 

 

 
 
Zum Teil sehen sich die Radare einzelner Wohnviertel ziemlich ähnlich. Dies lässt Schlüsse auf ähnliche Strukturen in die-
sen Wohnvierteln zu. Allerdings ist es aufgrund der Mehrdimensionalität der Quartierradare schwierig, eine eindeutige Ran-
gierung der Wohnviertel vorzunehmen.  
 
Aus diesem Grund wird im Folgenden mit Hilfe einer Hauptkomponentenanalyse aus fünf ausgewählten Indikatoren ein 
Index berechnet, welcher eindimensionale Vergleiche einerseits zwischen den verschiedenen Wohnvierteln und anderer-
seits über die Zeit erlaubt. Bei den ausgewählten Indikatoren handelt es sich um den Anteil deutschsprachiger Personen, 
den Median des Reineinkommens, die Arbeitslosenquote, die Sozialhilfequote sowie die Prämienverbilligungsquote. 
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Grundlagenbericht Überblick 

1.2 Index der Wohnviertel 
 
Index der Wohnviertel 2011 und 2015 

 
Abb. 2-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt. 
Der Index der Wohnviertel für das Jahr 2015 zeigt den höchsten Wert für das Wohnviertel Bruderholz. Dahinter folgen Bachletten, die 
Altstadt Grossbasel sowie St. Alban auf den nächsten Plätzen. Auf dem letzten Rang liegt das Wohnviertel Klybeck. Aber auch weitere 
Kleinbasler Quartiere wie Kleinhüningen, Rosental und Matthäus liegen auf den hinteren Rängen. Gegenüber dem Jahr 2011 ergaben sich 
keine grossen Verschiebungen, das Wohnviertel Wettstein büsste als einziges zwei Ränge ein. Der kantonale Gesamtwert 2015 liegt leicht 
höher als noch 2011. 
Der Index wird mittels Hauptkomponentenanalyse ermittelt. Dieses Verfahren wird unter anderem zur Bildung von Indizes aus Datensätzen 
mit mehreren Variablen verwendet. Der resultierende Index kann als gewichtetes Mittel der oben genannten Indikatoren interpretiert 
werden. Je höher der Anteil deutschsprachiger Personen und der Median des Reineinkommens und je tiefer die Arbeitslosen-, die 
Sozialhilfe- und die Prämienverbilligungsquote in einem Wohnviertel, desto höher ist der Indexwert. Die Höhe der Werte des Index für die 
einzelnen Wohnviertel hat keine direkte intuitive Bedeutung. Allerdings kann die Streuung der Werte über die Zeit interpretiert werden: Je 
weiter auseinander die Indexwerte der Wohnviertel liegen, desto unterschiedlicher sind die Wohnviertel bezüglich der fünf verwendeten 
Variablen. 
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Erläuterungen 

Methodik  Mit dem Verfahren der Hauptkomponentenanalyse werden multivariate Datensätze durch Linearkombinationen der Variablen, den sogenannten 
Hauptkomponenten, abgebildet. Die Linearkombinationen der Variablen werden dabei so gebildet, dass die erste Linearkombination, sprich die erste 
Hauptkomponente, einen grösstmöglichen Anteil der Varianz, die im Datensatz vorkommt, erklären kann. In unserem Falle wird durch die erste 
Hauptkomponente rund 90% der Varianz erklärt. Somit kann die erste Hauptkomponente zur praktisch vollständigen Beschreibung des Datensatzes benutzt 
werden. Diese Dimensionsreduktion ist eine der wichtigsten Anwendungen der Hauptkomponentenanalyse. Der Wert dieser ersten Linearkombination für jedes 
Wohnviertel bildet somit den Index. Intuitiv ist dieser Index nichts anderes als ein gewichtetes Mittel der fünf verwendeten Variablen, die Gewichte werden 
allerdings endogen aufgrund der Ausprägungen der Daten bestimmt und sind in diesem Sinne «optimal». Im Falle des CMS-Index ist das Gewicht der 
einzelnen Variablen aufgrund der hohen Korrelation der fünf von uns verwendeten Variablen jeweils ähnlich gross und der Index wird daher nicht von einer 
einzelnen Variable dominiert. Die Hauptkomponentenanalyse wird unter anderem von der OECD als Methode zur Konstruktion von Indizes erwähnt, siehe z. B. 
hier: https://www.oecd.org/std/42495745.pdf. 
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2 Arbeit 
 
Das Kapitel «Arbeit» zeigt einerseits Karten und Grafiken aus der Arbeitslosenstatistik und behandelt andererseits verschie-
dene Fragen aus den kantonalen Befragungen, welche sich um das Thema Arbeit und Arbeitsmarkt drehen. 
 

 
 
  

ID Indikator Darstellungsform Quelle

2.1 Arbeitslosenquote nach Alter Grafik SECO, Arbeitslosenstatistik

2.2 Arbeitslosenquote nach Herkunft und Geschlecht Grafik SECO, Arbeitslosenstatistik

2.3 Arbeitslosenquote nach Wohnviertel Karte
SECO, Arbeitslosenstatistik; BFS 
Strukturerhebung

2.4 Schw ierigkeiten am Arbeitsplatz Grafik Bevölkerungsbefragung

2.5 Änderung Erw erbspensum Grafik Familienbefragung

2.6 Unterstützung im Beruf Grafik Familienbefragung

2.7 Erw erbsmöglichkeiten Grafik Familienbefragung

16 Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 



Grundlagenbericht Arbeit 

2.1 Arbeitslosenquote nach Alter  2.2 Arbeitslosenquote nach Herkunft und Geschlecht 

 
Abb. 2-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, SECO 
Arbeitslosenstatistik. 
Seit 2014 scheint die Arbeitslosigkeit wieder leicht anzusteigen. 
Immer noch relativ stark betroffen ist die Gruppe der 15-24 jährigen. 
Einen Rückgang verzeichnen kann die Altersgruppe der über 60- 
Jährigen.  

 

 
Abb. 2-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, SECO 
Arbeitslosenstatistik. 
Generell sind Männer stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als 
Frauen und Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft stärker 
als Schweizerinnen und Schweizer. 
 

 
 
2.3 Arbeitslosenquote nach Wohnviertel 2015 

 

 
Abb. 2-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, SECO Arbeitslosenstatistik; BFS Strukturerhebung; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Die am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Wohnviertel sind Clara, Kleinhüningen, Klybeck, Matthäus und Rosental mit einer Quote 
von über 5%, gefolgt von Breite, Iselin und St. Johann mit Werten zwischen 4 und 5%. 
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Erläuterungen 

2.1 und 2.2  2011: Revision des-Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung, die aufgrund gekürzter Bezugsdauer zu einer stark erhöhten Anzahl 
Aussteuerungen und damit zu tieferen Arbeitslosenzahlen führte.  
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2.4 «Machen Sie sich manchmal Gedanken über Ihren Arbeitsplatz?» - nur Erwerbstätige (N=690) 

 
Abb. 2-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Bevölkerungsbefragung 2015; F14e. 
Mit 45,8% (690 von 1506) sind weniger als die Hälfte der befragten Personen teilzeit- oder vollzeiterwerbstätig. Von den 690 erwerbstätigen 
Personen bejahen 67,8% die Frage, ob sie sich manchmal Gedanken über ihre Arbeitsstelle machen.  
 
 
2.5 «Hat die erwerbstätige Mutter/Partnerin vor, das Erwerbspensum zu verändern?» (N=1 653) 

 
Abb. 2-5; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F32a. 
67,6% der erwerbstätigen Mütter möchten ihr Erwerbspensum nicht verändern, bei den Vätern umfasst diese Kategorie 77,7%. Wie bereits 
im Jahr 2009 ist 2013 der Wunsch nach einer Veränderung des Erwerbspensums bei den Müttern ausgeprägter als bei den Vätern: 28,1% 
der Mütter und 17,0% der Väter wollen entweder weniger oder mehr arbeiten als 2013. Mit 18,6% wollen mehr Mütter als Väter mit 7,0% ihr 
Erwerbspensum erhöhen. Der Anteil der Mütter und Väter, die sich eine Reduktion der Arbeitszeit wünschen, ist ausgeglichener: 9,5% der 
Mütter und 10,0% der Väter würden gerne weniger arbeiten. Am zufriedensten mit der aktuellen Situation sind Mütter und Väter aus 
einkommensstarken Haushalten (76,4% resp. 81,7%) sowie aus deutschsprachigen Familien (70,6% resp. 79,6%). 
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2.6 «Haben Sie aufgrund von beruflichen Problemen schon einmal Unterstützung oder Hilfe gebraucht?» (N=2 231) 

 
Abb. 2-6; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F72g. 
Aufgrund von beruflichen Problemen haben 67,9% der Befragten schon einmal Hilfe oder Unterstützung gebraucht. Bei beruflichen 
Problemen ist die wichtigste Ansprechperson die Partnerin oder der Partner. 
 
 
2.7 «Welche Möglichkeiten zur Schonung resp. Aufbesserung des   
Haushaltsbudgets werden genutzt?» (N=2 231) 

 

 
Abb. 2-7; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 
2013; F78. 
Im Vergleich zu 2009 zeigt sich, dass 2013 in allen aufgeführten 
Bereichen weniger gespart werden muss. Das grösste Sparpotential 
sehen die Familien nach wie vor darin, auf Luxusartikel zu 
verzichten und insgesamt preisbewusst einzukaufen wie z. B. in 
Brocken-Stuben, Secondhandläden oder in Deutschland. Alte 
Sachen länger zu nutzen und Reparaturen selber zu erledigen, 
gehört bei den Familien mehrheitlich zur Praxis. Gaben 2009 57,4% 
an, bei den Ferien zu sparen, sind es 2013 noch 49,0%. 7,1% 
geben an, die Freizeitaktivitäten der Kinder einzuschränken. 
Generell nutzen die befragten Familien häufiger Möglichkeiten, die 
das Einkommen schonen als solche, die es aufbessern wie etwa 
Überstunden (16,9%) oder Nebenjobs (13,7%). 
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3 Bildung 
 
Im folgenden Abschnitt werden Auswertungen aus der kantonalen Bevölkerungsbefragung sowie Zahlen aus der kantonalen 
Bildungsstatistik mit Angaben des Erziehungsdepartements zu Lehrabbrüchen und Anschlusslösungen an die obligatorische 
Schule ergänzt.  
 

 
 
  

ID Indikator Darstellungsform Quelle

3.1 Lehrabbruchquote Grafik Erziehungsdepartement, FST Lehraufsicht

3.2 Fremdsprachenquote bei Kindergarteneintritt nach Wohnviertel Karte Kantonale Bildungsstatsistik

3.3 Anschlusslösung obl. Schule Grafik
Erziehungsdepartement, Zahlenspiegel 
Bildung 2015

3.4 Höchste Ausbildung Grafik Bevölkerungsbefragung
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3.1 Lehrabbruchquote nach Herkunft und Geschlecht  

 
Abb. 3-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, 
Erziehungsdepartement FST Lehraufsicht. 
Die Häufigkeit eines Lehrabbruchs ist bei Männern höher als bei 
Frauen und bei Ausländerinnen/Ausländern höher als bei 
Schweizerinnen/Schweizern. Auffallend sind die relativ grossen 
Unterschiede bei der Quote der ausländischen Männer über die 
Jahre gesehen.  

 

 
 
3.2 Fremdsprachenquote bei Kindergarteneintritt nach Wohnviertel 2015 

 

 
Abb. 3-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bildungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Die Quote der fremdsprachigen Kinder bei Eintritt in den Kindergarten ist in den Wohnvierteln Kleinhüningen (86,1%), Klybeck (79,3%), 
Clara (79,2%) und Rosental (75%) am höchsten. Kleinhüningen verzeichnet gegenüber 2006 auch eine starke Zunahme der 
Fremdsprachenquote. 
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Erläuterungen 

3.1  Es werden sämtliche Lehrabbrüche an Basler Berufsfachschulen gezählt, unabhängig vom Wohnort der Absolventinnen und Absolventen.   
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3.3 Anschlusslösung an die obligatorische Schule  

 
Abb. 3-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Erziehungsdepar-
tement, Zahlenspiegel 2015. 
Bei den Anschlusslösungen an die obligatorische Schule zeigt sich 
u.a., dass deutschsprachige Personen zu über 60% ein Gymnasium 
oder eine andere weiterführende Schule besuchen, während dies 
bei Fremdsprachigen bei weniger als 30% der Fall ist. 

 

 
 
3.4 «Welches ist Ihre höchste abgeschlossene Schul- und Berufsbildung?» (N=1 506) 

 
Abb. 3-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Bevölkerungsbefragung 2015; S15a. 
Mehr als ein Drittel der Befragten hat eine Berufslehre abgeschlossen, 40,5% absolvierten ein Studium an einer Fachhochschule oder 
Universität. Je älter die Befragten, desto eher haben sie eine Berufslehre abgeschlossen. 
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4 Gesundheit 
 
Das Kapitel «Gesundheit» befasst sich mehrheitlich mit Auswertungen aus den kantonalen Befragungen und Zahlen aus 
dem Gesundheitsreport Basel-Stadt des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan, der auf der nationalen Ge-
sundheitsbefragung 2012 basiert.  
 

  
  

ID Indikator Darstellungsform Quelle

4.1 Prozentanteil der übergew ichtigen Kinder Grafik
Gesundheitsdeaprtement, 
Gesundheitsdienste

4.2 Gesundheitlicher Zustand Grafik Bevölkerungsbefragung

4.3 Behinderungen Grafik Bevölkerungsbefragung

4.4 Gesundheitliche Probleme der Kinder Grafik Familienbefragung

4.5 Gesundheitliche Probleme der Erw achsenen Grafik Familienbefragung

4.6 Unterstützung aufgrund gesundheitlicher Probleme Grafik Familienbefragung

4.7 Gesundheitlicher Zustand Grafik Befragung 55plus

4.8 Freizeit Grafik Jugendbefragung

4.9 Hobbies Grafik Jugendbefragung

4.10 Anteil Personen mit starken körperlichen Beschw erden Grafik Obsan Report Basel-Stadt

4.11
Anteil Personen mit starken Einschränkungen in den Aktivitäten des 
täglichen Lebens Grafik Obsan Report Basel-Stadt

4.12 Anteil Personen mit mittlerer bis starker Belastung Grafik Obsan Report Basel-Stadt

4.13 Anteil Personen mit depressiven Symptomen Grafik Obsan Report Basel-Stadt

4.14 Anteil Personen mit Einsamkeitsgefühlen Grafik Obsan Report Basel-Stadt

4.15 Anteil Personen mit einer oder mehreren Vertrauenspersonen Grafik Obsan Report Basel-Stadt
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4.1 Anteil übergewichtiger Kinder  

 
Abb. 4-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, 
Gesundheitsdepartement Gesundheitsdienste. 
Tendenziell sind mehr ausländische Kinder übergewichtig, als 
Schweizer. Die sehr hohen Werte bei ausländischen Knaben von 
2012/2013 haben sich wieder etwas nivelliert. 

 

 

4.2 «Darf ich fragen, wie es Ihnen zurzeit gesundheitlich geht?» (N=1 506) 

 
Abb. 4-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Bevölkerungsbefragung 2015; S11. 
39,2% der Befragten geht es gesundheitlich sehr gut, 47,2% eher gut. Betrachtet nach Alter fühlen sich die über 69-Jährigen gegenüber 
den Jüngeren zwar erwartungsgemäss häufiger nicht so gut, allerdings verschlechtert sich das Befinden der Befragten im Verlauf des Alters 
nicht gleichmässig. So geben 56,7% der Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren an, sich sehr gut zu fühlen, bei den Jüngeren sind es mit 
54,6% knapp weniger. Bei der Kategorie «Eher gut» verläuft die Entwicklung nahezu konträr zum Alter: So liegt der Wert mit 55,1% bei den 
über 69-Jährigen am höchsten. Sehr gut fühlt sich allerdings nur ein Viertel. Fasst man die Kategorien «Sehr gut» und «Eher gut» 
zusammen, schneidet die Altersgruppe zwischen 60 und 69 Jahren besser ab als die beiden jüngeren Gruppen und nahezu identisch wie 
die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen. 
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4.3 «Sind Sie in Ihren täglichen Aktivitäten in irgendeiner Weise behindert durch eine Krankheit, Invalidität, Gebrechen oder psychische 
Probleme?» (N=1 506) 

 
Abb. 4-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Bevölkerungsbefragung 2015; S12. 
81,7% der Befragten geben an, im Alltag keine Einschränkungen aufgrund von Krankheiten, Gebrechen oder psychischen Problemen zu 
haben. Die grössten Unterschiede zeigen sich, abgesehen vom Alter, auch abhängig vom Einkommen und vom Haushaltstyp. Gut ein 
Drittel der Befragten die über ein Einkommen von 3 000 Franken oder weniger verfügen, geben an, sehr (6,9%) bzw. bis zu einem gewissen 
Grad (26,2%) bei ihren täglichen Aktivitäten eingeschränkt zu sein. Einen ähnlichen Anteil weisen die Singlehaushalte auf (6,7% sehr und 
21,4% bis zu einem gewissen Grad). 
 
 
4.4 «Wie häufig gab es in Ihrer Familie in den vergangenen 12 Monaten gesundheitliche Probleme eines Kindes?» (N=2 231) 

 
Abb. 4-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F76a. 
19,4% der Befragten geben an, dass es in den vergangenen 12 Monaten sehr oder eher oft gesundheitliche Probleme der Kinder gab. 
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4.5 «Wie häufig gab es in Ihrer Familie in den vergangenen 12 Monaten gesundheitliche Probleme eines Erwachsenen?» (N=2 231) 

 
Abb. 4-5; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F76b. 
23,1% der Befragten geben an, dass es in den vergangenen 12 Monaten sehr oder eher oft gesundheitliche Probleme eines Erwachsenen 
gab. Wobei die erwachsenen Familienmitglieder häufiger an gesundheitlichen Problemen leiden als die Kinder (19,4%). 
 
 
4.6 «Haben Sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen schon einmal Hilfe oder Unterstützung gebraucht?» (N=2 231) 

 
Abb. 4-6; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F72f. 
Aufgrund von gesundheitlichen Problemen haben 72,7% der Befragten schon einmal Hilfe oder Unterstützung gebraucht. Bei 
gesundheitlichen Problemen geben 40,4% an, dass sie schon einmal Hilfe bei Fachstellen gesucht haben. Es lässt sich dabei keine 
Häufung bei einer bestimmten Gruppe beobachten.  
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4.7 «Wie fühlen Sie sich zur Zeit gesundheitlich?» (N=1 427) 

 
Abb. 4-7; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F50. 
Von 1 427 Befragten fühlen sich zum Zeitpunkt der Befragung 36,9% gesundheitlich sehr und 47,5% eher gut. 13,3% der Befragten geht es 
eher oder sehr schlecht. Personen aus Mehrpersonenhaushalten fühlen sich dabei gesünder als Befragte, die alleine leben. Ebenso geben 
jüngere Befragte eine bessere Gesundheit an als ältere und einkommensstärkere eine bessere als einkommensschwächere. 
 
 
4.8 «Wie oft machst Du alleine oder mit anderen Sport?» (N=1 038) 

 
Abb. 4-8; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Jugendbefragung 2013; F26q. 
76,7% der Jugendlichen geben an, dass sie mindestens einmal pro Woche Sport machen. Unterschiede nach Geschlecht bestehen bei der 
sportlichen Freizeitbeschäftigung. Während 38,5% der Jungen täglich Sport treiben, sind es bei den Mädchen 21,6%, die jeden Tag 
sportlich aktiv sind. 
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4.9 «Bist Du in einem Sportverein?» (N=793) 

 
Abb. 4-9; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Jugendbefragung 2013; F27a. 
Einem regelmässigen Hobby gehen 76,4% der Befragten nach. Von den Jugendlichen, die ein Hobby haben, besuchen 62,3% einen 
Sportverein.  
 
 
4.10 Anteil Personen mit starken körperlichen Beschwerden in % 
2012  

 4.11 Anteil Personen mit starken Einschränkungen in den  
Aktivitäten des täglichen Lebens in % 2012 

 
Abb. 4-10; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt; Obsan,  
Gesundheitsreport Kanton Basel-Stadt 2014 
Die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen ist mit 27,3% die 
prozentual am stärksten vertretene Gruppe mit starken körperlichen 
Beschwerden. 

 

 
Abb. 4-11; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt; Obsan,  
Gesundheitsreport Kanton Basel-Stadt 2014 
Starke Einschränkungen im täglichen Leben sind hingegen in den 
Altersgruppen über 50 deutlich stärker vertreten. 
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4.12 Anteil Personen mit mittlerer bis starker psychischer  
Belastung in % 2012 

 4.13 Anteil Personen mit depressiven Symptomen in % 2012 

 
Abb. 4-12; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt; Obsan,  
Gesundheitsreport Kanton Basel-Stadt 2014 
Auch die psychischen Belastungen sind bei Personen mit 
obligatorischem Schulabschluss häufiger vertreten als bei Personen 
mit höherem Bildungsniveau. 

 

 
Abb. 4-13; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt; Obsan,  
Gesundheitsreport Kanton Basel-Stadt 2014 
Das Auftreten von depressiven Symptomen betrift Frauen häufiger 
als Männer, wobei die Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen am 
stärksten betroffen ist. 

 
 
4.14 Anteil Personen mit Einsamkeitsgefühlen in % 2012  4.15 Anteil Personen mit einer oder mehreren  

Vertrauenspersonen in % 2012 

 
Abb. 4-14; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt; Obsan,  
Gesundheitsreport Kanton Basel-Stadt 2014 
Einsamkeitsgefühle scheinen mit zunehmendem Alter eher 
abzunehmen. Der Schweizer Mittelwert liegt dabei auf etwa gleicher 
Höhe wie der Wert für Basel-Stadt (38%) und auch die Tendenzen  
zwischen den einzelnen Gruppen verlaufen gleich.  

 

 
Abb. 4-15; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt; Obsan,  
Gesundheitsreport Kanton Basel-Stadt 2014 
Der Anteil Personen mit mindestens einer Vertrauensperson liegt 
für alle Gruppen bei über 90%. 
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Erläuterungen 

1-5a  Bewilligungsarten: C: Niederlassungsbewilligung, B: Aufenthaltsbewilligung, F: vorläufig aufgenommene Ausländer, L: Kurzaufenthaltsbewilligung, 
N: Asylsuchende.   
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5 Materielle Versorgung 
 
Neben Auswertungen insbesondere der kantonalen Familienbefragung beinhaltet das Kapitel «Materielle Versorgung» Zah-
len aus der kantonalen Sozialhilfestatistik sowie aus dem Basler Informationssystem Sozialleistungen BISS.  
 

 
 
 
 
 
  

ID Indikator Darstellungsform Quelle

5.1 Sozialhilfequote nach Wohnviertel Karte Kantonale Sozialhilfestatistik

5.2 Sozialhilfequote nach Geschlecht, Alter und Heimat Tabelle Kantonale Sozialhilfestatistik

5.3 Sozialhilfefälle nach Fallstruktur Grafik Kantonale Sozialhilfestatistik

5.4 Prämienverbilligungsquote nach Wohnviertel Karte BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik

5.5 Haushalte mit Prämienverbilligung nach Herkunft Grafik BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik

5.6 Haushalte mit Prämienverbilligung nach Haushaltstyp Grafik BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik

5.7 FAMI-Quote nach Wohnviertel Karte BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik

5.8 Haushalte mit FAMI nach Herkunft Grafik BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik

5.9 Haushalte mit FAMI nach Haushaltstyp Grafik BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik

5.10 Anzahl Autos pro Haushalt Grafik Bevölkerungsbefragung

5.11 Einschätzung der f inanziellen Situation Grafik Familienbefragung

5.12 Inanspruchnahme finanzieller Unterstützung Grafik Familienbefragung

5.13 Verbesserung der f inanziellen Lage Grafik Familienbefragung

5.14 Verschlechterung der f inanziellen Lage Grafik Familienbefragung

5.15 Finanzielle Engpässe Grafik Familienbefragung

30 Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 



Grundlagenbericht Materielle Versorgung 

5.1 Anteil Personen mit Sozialhilfebezug (Sozialhilfequote) nach Wohnviertel 

 

 
Abb. 5-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Sozialhilfestatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Die höchsten Sozialhilfequoten weisen die Wohnviertel Kleinhüningen (10,8%), Klybeck und Matthäus (9,9%) sowie Rosental (8,2%) und 
Iselin (7,1%) auf. Von diesen 5 weist lediglich Rosental eine Abnahme der Sozialhilfequote seit 2006 auf..  
 

5.2 Sozialhilfequote nach Alter, Herkunft und Geschlecht 
  
 2015  2006  Veränderung in Prozentpunkten 

 Schweiz Ausland  Schweiz Ausland  Schweiz Ausland 
  Männer Frauen Total Männer Frauen Total  Männer Frauen Total Männer Frauen Total  Männer Frauen Total Männer Frauen Total 

0 bis 17 9,3 9,3 9,3 20,0 18,5 19,3  13,1 12,7 12,9 18,6 17,3 17,9 
 

 -3,8  -3,4  -3,6 1,4 1,3 1,4 
18 bis 25 8,1 6,8 7,4 16,9 13,3 15,1  11,1 9,8 10,4 14,4 14,4 14,4   -3,0  -3,1  -3,0 2,5  -1,1 0,7 
26 bis 35 6,1 5,5 5,8 8,0 8,7 8,3  9,2 8,3 8,8 9,9 10,9 10,4   -3,1  -2,8  -3,0  -1,9  -2,2  -2,1 
36 bis 50 7,9 5,6 6,7 9,7 10,0 9,9  8,3 7,5 7,9 11,7 10,6 11,2 

 
 -0,4  -1,9  -1,2  -2,0  -0,5  -1,3 

51 bis 65 6,1 3,4 4,7 10,6 7,7 9,3  5,2 2,7 3,9 9,0 6,6 8,0  0,9 0,7 0,8 1,6 1,1 1,3 
66 u.m. 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9 0,7  0 0,2 0,2 0,7 1,1 0,9 

 
 -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,3  -0,2 

Total 5,9 4,2 5,0 11,0 10,4 10,7  7,1 5,3 6,1 11,7 11,3 11,5   -1,2  -1,1  -1,1  -0,7  -0,9  -0,8 
 

Tab. 5-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale Bevölkerungsstatistik. 
 
 
5.3 Sozialhilfefälle nach Fallstruktur  

 
Abb. 5-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Kantonale 
Sozialhilfestatistik. 
Ende 2015 werden 4 465 Fälle mit einer Person gezählt. Während 
die weiteren Fallstrukturen konstante Zahlen aufweisen, ist bei den 
Einpersonenfällen seit 2008 ein steigender Trend zu beobachten. 
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5.4 Anteil Haushalte mit Prämienverbilligung (Prämienverbilligungsquote) nach Wohnviertel 

 

 
Abb. 5-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Die höchsten Quoten an PV-Bezügern weisen die Wohnviertel Klybeck (23%), Kleinhüningen (21%), Matthäus (18%) und St. Johann 
(17,8%) auf, wobei Kleinhüningen die grösste Zunahme seit 2013 aufweist. 
 
 
5.5 Haushalte mit reiner Prämienverbilligung nach Herkunft  5.6 Haushalte mit reiner Prämienverbilligung nach Haushaltstyp 

 
Abb. 5-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, BISS; Kantonale 
Bevölkerungsstatistik. 
Die Anteile der Haushalte nach Herkunft bleiben im Zeitverlauf 
weitgehend konstant. Die Anzahl Haushalte insgesamt erreicht im 
Jahr 2013 mit knapp 13 000 Haushalten den Höchstwert. 
 
 

 

 
Abb. 5-5; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, BISS; Kantonale 
Bevölkerungsstatistik. 
Mit 6825 Bezügern reiner Prämienverbilligungen im Jahr 2015 sind 
Einpersonenhaushalte die mit Abstand am häufigsten auftretende 
Haushaltsform. Während bei den anderen Haushaltsformen im 
Zeitverlauf relativ konstante Werte zu beobachten sind, ist die 
Anzahl an Einpersonenhaushalten deutlich gestiegen. 
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Erläuterungen 

5.4  Es werden alle Haushalte gezählt, in welchen mindestens 1 Person Prämienverbilligung erhält.  
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5.7 Anteil Haushalte mit Familienmietzinsbeiträgen (FAMI-Quote) nach Wohnviertel 

 

 
Abb. 5-6; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, BISS; Kantonale Bevölkerungsstatistik; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Bei den Familienmietzinsbeiträgen liegen ebenfalls die Wohnviertel Kleinhüningen (4,5%) und Klybeck (4,4%) an der Spitze. Es folgen 
Rosental (3,4%) und St. Johann (3,2%), wobei die relative Zunahme nur im Rosental moderat ausfällt. 
 
 
 
5.8 Haushalte mit Familienmietzinsbeiträgen nach Herkunft  5.9 Haushalte mit reinen Familienmietzinsbeiträgen nach Haus-

haltstyp 

 
Abb. 5-7; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, BISS; Kantonale 
Bevölkerungsstatistik. 
In rund einem Drittel aller Haushalte mit Familienmietzinsbeiträgen 
leben ausschliesslich Personen mit schweizerischer Staats-
bügrerschaft. Knapp die Hälfte der beziehenden Haushalte besteht 
ausschliesslich aus Personen ausländischer Herkunft, während 
beinahe 20% gemischte Haushalte sind. Die Anteile haben sich 
über die letzten Jahre nur geringfügig verschoben. 

 

 
Abb. 5-8; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, BISS; Kantonale 
Bevölkerungsstatistik. 
Über die letzten Jahre seit 2011 handelt es sich jeweils bei kanpp 
einem Drittel der Haushalte mit FAMI um Einelternfamilien. 
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5.10 «Wie viele Autos haben Sie in Ihrem Haushalt?» (N=1 506) 

 
Abb. 5-9; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Bevölkerungsbefragung 2015; S13. 
Gut die Hälfte der Befragten gibt an, ein oder mehrere Autos zu besitzen. 43,0% der Befragten haben kein Auto. Das ist der bisher höchste 
Anteil, wobei die Haushalte ohne Auto kontinuierlich zugenommen haben. 
 
 
5.11a «Wie schätzen Sie die finanzielle Situation Ihres Haushalts 
ein?» - Dargestellte Kategorie: «das Geld reicht» (N=2 231) 

 5.11b «Wie schätzen Sie die finanzielle Situation Ihres Haushalts 
ein?» - Dargestellte Kategorie: «das Geld reicht nicht» (N=2 231) 

 
Abb. 5-10; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 
2013; F77. 
Neben der allgemeinen Einschätzung zur finanziellen Situation 
konnten sich die Befragten äussern, ob für 16 konkrete Bereiche 
ausreichend Geld vorhanden ist. In allen Bereichen liegt die 
Einschätzung, dass das Geld reicht, höher als noch 2009. Demnach 
ist mehrheitlich ausreichend Geld vorhanden für Lebensmittel 
(74,5%), Spielzeug (70,4%), Wohnen (68,1%), Kleidung (67,2% für 
Kinder, 58,7% für Erwachsene), Krankenkasse (59,5%) und die 
Freizeitaktivitäten der Kinder (51,9%). Deutlich wird, dass bei den 
Kindern weniger gespart wird als bei den Eltern. Diese Priorisierung 
zeigt sich nicht nur bei der Kleidung, sondern auch bei den 
Freizeitaktivitäten. Während 51,9% angeben, hierfür für Kinder 
ausreichend Geld zur Verfügung zu haben, sind es bei den Eltern 
nur 45,2%. Am wenigstens Geld steht zum Sparen zur Verfügung. 
  

 

 
Abb. 5-11; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 
2013; F77. 
Neben der allgemeinen Einschätzung zur finanziellen Situation 
konnten sich die Befragten äussern, ob für 16 konkrete Bereiche 
ausreichend Geld vorhanden ist. In allen Bereichen liegt die 
Einschätzung, dass das Geld nicht reicht, tiefer als noch vor vier 
Jahren. Am wenigstens Geld steht zum Sparen (38,8%) zur 
Verfügung, für eine Haushaltshilfe (36,9%) und für die Private 
Vorsorge (35,4%). Deutlich wird, dass bei den Eltern mehr gespart 
wird als bei den Kindern. Diese Priorisierung zeigt sich nicht nur bei 
der Kleidung (4,3%für Kinder, 7,1% für Erwachsene), sondern auch 
bei den Freizeitaktivitäten. Während 11,3% angeben, hierfür für 
Kinder nicht genügend Geld zur Verfügung zu haben, sind es bei 
den Eltern 17,7%. Am tiefsten ist der Wert bei den Lebensmittel. 
2,7% der Familien geben an, dass ihnen das Geld für Lebensmittel 
nicht reicht. 
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5.12 Welche finanziellen Unterstützungen erhält Ihr Haushalt  
aktuell? (N=2 231) 

 

 
Abb. 5-12; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 
2013; F80. 
Für Familien gibt es eine Vielzahl möglicher finanzieller 
Unterstützungen im Kanton. Die meisten sind einkommensabhängig 
und lassen somit einen Rückschluss auf die finanzielle Situation der 
Familie zu. Die in der Befragung am häufigsten genannte 
Unterstützungsleistung, die Kinderzulage (72,4%), steht allerdings 
allen Familien, unabhängig vom Einkommen, zu. Die weiteren 
Leistungen werden von deutlich weniger Familien in Anspruch 
genommen. 24,3% erhalten Prämienverbilligungen, 23,1% 
bekommen eine Familien- bzw. Haushaltszulage. Auch hier zeigt 
sich: In allen abgefragten Bereichen wird weniger Unterstützung in 
Anspruch genommen als noch 2009. Die einzige Ausnahme bilden 
die Zuschüsse für Mietzinsbeiträge: Erhielten 2009 3,8% der 
Befragten solche Zuschüsse, so sind es 2013 7,5%. 

 

 
 
5.13 «Unsere finanzielle Lage hat sich in den vergangenen fünf Jahren verbessert.» (N=2 231) 

 
Abb. 5-12; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F81d. 
Für 48,1% der befragten Familien hat sich die Lage in den vergangenen fünf Jahren verbessert (2009: 43,9%). 
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5.14 «Unsere finanzielle Lage hat sich in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert.» (N=2 231) 

 
Abb. 5-13; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F81e. 
Für 31,1% der befragten Familien hat sich die Lage in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert (2009: 35,1%). 
 
 
5.15 «In den letzten 12 Monaten sind wir in finanzielle Engpässe gekommen.» (N=2 231) 

 
Abb. 5-14; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F81f. 
32% der befragten Familien sind in den letzten 12 Monaten in finanzielle Engpässe gekommen (2009: 36,4%). Die Einschätzung der 
Situation korreliert mit dem Familientyp, dem Bildungsstand, dem Einkommen und dem Wohnort. Haushalte, in denen mindestens ein 
Elternteil einen Bildungsabschluss im Tertiärbereich hat, sind zu 21,0% in finanzielle Engpässe gekommen und Familien mit einem 
Bildungsabschluss in der Sekundarstufe II zu 42,5% oder mit Obligatorischen Schule zu 40,4%. 
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6 Soziale Beziehungen 
 
Das folgende Kapitel befasst sich mit den Beziehungen der Menschen zu ihrem direkten Umfeld. Neben einer Auswertung 
aus der polizeilichen Kriminalstatistik wird dafür auf Auswertungen aus den kantonalen Befragungen – insbesondere Famili-
enbefragung und Befragung 55plus – zurückgegriffen. 
 

 
 
  

ID Indikator Darstellungsform Quelle

6.1 Straftaten «häusliche Gew alt» Grafik Polizeiliche Kriminalstatistik

6.2 Zufriedenheit mit Einrichtungen und Angeboten für ältere Menschen Grafik Befragung 55plus

6.3 Zufriedenheit mit Einrichtungen und Angeboten für Jugendliche Grafik Bevölkerungsbefragung

6.4 Verhältnis zu den Nachbarn Grafik Familienbefragung

6.5 Unterstützung von Freunden und Bekannten Grafik Familienbefragung

6.6 Unterstützung von Nachbarn Grafik Familienbefragung

6.7 Unterstützung von Arbeitskollegen Grafik Familienbefragung

6.8 Zufriedenheit mit dem Austausch mit den Nachbarn Grafik Befragung 55plus

6.9 Zufriedenheit mit Sozialkontakten Grafik Befragung 55plus

6.10 Zufriedenheit mit den Angeboten für ältere Menschen Grafik Befragung 55plus

6.11 Finanzielle Unterstützung für Freunde/Bekannte Grafik Befragung 55plus

6.12 Finanzielle Unterstützung für Nachbarn Grafik Befragung 55plus

6.13 Finanzielle Unterstützung für Arbeitskollegen Grafik Befragung 55plus

6.14 Materielle Unterstützung für Freunde/Bekannte Grafik Befragung 55plus

6.15 Materielle Unterstützung für Nachbarn Grafik Befragung 55plus

6.16 Materielle Unterstützung für Arbeitskollegen Grafik Befragung 55plus
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6.1 Anzahl Straftaten im Bereich «häusliche Gewalt»  

 
Abb. 6-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Polizeiliche 
Kriminalstatistik. 
Mit Ausnahme des Jahres 2011 mit 850 Straftaten bewegen sich 
die Fallzahlen konstant zwischen 700 und 800 pro Jahr. 

 

 
 
6.2 «Wie zufrieden sind Sie mit den Einrichtungen und Angeboten für ältere Menschen?» (N=1 485) 

 
Abb. 6-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Bevölkerungsbefragung 2015; F6_18. 
72,6% der Befragten sind sehr oder eher zufrieden mit den Einrichtungen und Angeboten für ältere Menschen. Verglichen mit 2003 hat die 
Zufriedenheit um rund 10 Prozentpunkte zugenommen. 
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6.3 «Wie zufrieden sind Sie mit den Einrichtungen und Angeboten für Jugendliche?»  (N=1 470) 

 
Abb. 6-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Bevölkerungsbefragung 2015; F6_20. 
Mit den Einrichtungen und Angeboten für Jugendliche sind 55,2% der Befragten sehr oder eher zufrieden. Im Vergleich zu 2007 hat die 
Zufriedenheit um 11 Prozentpunkte zugenommen und die Unzufriedenheit von 29,7% auf 18,9% abgenommen. 
 
 
6.4 «Ich habe ein gutes Verhältnis mit der Mehrheit meiner Nachbarinnen und Nachbarn.» (N=2 231) 

 
Abb. 6-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F19c. 
89,6% der Familien pflegen ein gutes Verhältnis zu den Nachbarinnen und Nachbarn. Als besonders gut wird dieses von Familien mit 
deutscher Sprache sowie Familien mit einem Einkommen von über 7 499 Franken empfunden. 
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6.5 «Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Hilfeleistungen von Freunden und Bekannten?» (N=2 231) 

 
Abb. 6-5; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F74c. 
3,0% der befragten Familien geben an, dass sie sich regelmässig Hilfeleistungen von Freunden und Bekannten erhalten, 16,8% hin und 
wieder und 19,9% werden selten von Freunden und Bekannten unterstützt. 
 
 
6.6 «Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Hilfeleistungen von Nachbarn?» (N=2 231) 

 
Abb. 6-6; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F74d. 
1,2% der befragten Familien geben an, dass sie sich regelmässig von Nachbarn unterstützt werden, 10,9% hin und wieder und 16,4% 
selten. Rund die Hälfte aller Familien gibt an, keine Hilfeleistungen von Nachbarn zu erhalten.  
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6.7 « Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Hilfeleistungen von Arbeitskolleginnen oder -kollegen?» (N=2 231) 

 
Abb. 6-7; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F74e. 
12,1% der befragten Familien geben an, dass sie regelmässig, hin und wieder oder selten von Arbeitskollegen Hilfeleistungen erhalten. 
 
 
6.8 «Wie zufrieden sind Sie am aktuellen Wohnort mit dem Austausch mit den Nachbarn?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-8; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F10f. 
Mit dem Austausch mit den Nachbarn sind 87,7% (2011: 85,3%) der Befragten sehr oder eher zufrieden. Personen über 75 Jahren sind 
weniger zufrieden (84,7%) mit dem Austausch mit den Nachbarn als die jüngeren Befragten (87,6% bzw. 91,4%). 
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6.9 «Wie zufrieden sind Sie am aktuellen Wohnort mit den Sozialkontakten im Wohnumfeld/Quartier?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-9; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F10g. 
Mit den Sozialkontakten im Wohnumfeld sind 80,0% sehr oder eher zufrieden. Mit steigendem Alter nimmt die Zufriedenheit mit den 
Sozialkontaken im Quartier ab. 
 
 
6.10 «Wie zufrieden sind Sie am aktuellen Wohnort mit den Angeboten und Einrichtungen für ältere Menschen?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-10; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F10s. 
Mit 59,6% sind mehr als die Hälfte der Befragten sehr oder eher zufrieden mit den Angeboten und Einrichtungen für ältere Menschen. Ein 
Viertel der Befragten fällt in die Kategorie «Weiss nicht/keine Angabe». 
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6.11 «Wie häufig unterstützen Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts Freunde/Bekannte finanziell?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-11; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F55e. 
1,5% geben an, regelmässig Freunde und Bekannte in finanzieller Hinsicht zu unterstützen, weitere 7,7% tun dies hin und wieder und 
11,4% selten. 
 
 
6.12 «Wie häufig unterstützen Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts Nachbarn finanziell?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-12; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F55f. 
0,4% geben an, regelmässig Nachbarn in finanzieller Hinsicht zu unterstützen, weitere 2,5% tun dies hin und wieder und 3,8% selten. 
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6.13 «Wie häufig unterstützen Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts Arbeitskolleginnen/-kollegen finanziell?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-13; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F55g. 
0,2% geben an, regelmässig ihre Arbeitskolleginnen/-kollegen in finanzieller Hinsicht zu unterstützen,  0,6% tun dies hin und wieder und 
2,7% selten. 
 
 
6.14 «Wie häufig unterstützen Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts Freunde/Bekannte materiell?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-14; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F56e. 
3,4% der Befragten unterstützen regelmässig ihre Freunde, 16,9% geben an, hin und wieder Unterstützung zu bieten. 
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6.15 «Wie häufig unterstützen Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts Nachbarn materiell?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-15; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F56f. 
Nachbarn werden zu 3,5% regelmässig und zu 17,8% gelegentlich materiell unterstützt. 
 
 
6.16 «Wie häufig unterstützen Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts Arbeitskolleginnen/-kollegen materiell?» (N=1 427) 

 
Abb. 6-16; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F56g. 
Arbeitskollegen werden zu 0,3% regelmässig und zu 4,0% gelegentlich unterstützt. Die jüngeren Befragten unterstützen ihre 
Arbeitskollegen häufiger (8,8%) als die älteren Befragten (2,7% bzw. 1,3%). 
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7 Wohnen und Wohnumfeld 
 
Im Kapitel 7 steht das Thema Wohnen im Vordergrund. Erneut liefern vor allem Auswertungen aus der kantonalen Familien-
befragung und der Befragung 55plus die Grundlage.  
 

 
 
  

ID Indikator Darstellungsform Quelle

7.1 Durch die IG Wohnen vermittelte Wohnungen Karte IG Wohnen: Soziale Wohnungsvermittlung

7.2 Wunsch für Wohnungsw echsel Grafik Familienbefragung

7.3 Grund für Wohnungsw echsel Grafik Familienbefragung

7.4 Distanz zu Kinderspielplatz Grafik Familienbefragung

7.5 Zufriedenheit mit Mietzins Grafik Befragung 55plus

7.6 Höhe Mietzins Grafik Befragung 55plus

7.7 Zufriedenheit mit der Hindernisfreiheit im Wohngebäude Grafik Befragung 55plus

7.8
Zufriedenheit mit der altersangepassten Gestaltung des 
Wohngebäudes Grafik Befragung 55plus

7.9 Zufriedenheit mit der Ausstattung der Wohnung/des Hauses Grafik Befragung 55plus

7.1 Unbeaufsichtigtes Spielen von Kindern Grafik Familienbefragung
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7.1 «Durch die IG Wohnen vermittelte Wohnungen nach Wohnviertel» 

 

 
Abb. 7-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, IG Wohnen: Soziale Wohnungsvermittlung; Kartengrundlage: Geodaten Basel-Stadt. 
Die IG Wohnen vermittelt zwischen 2011 und 2015 gut 650 Wohnungen. In den Wohnvierteln Matthäus, St. Johann und Iselin sind es mit 
jeweils über 100 vermittelten Wohnungen am meisten.  
 
 
7.2 «Haben Sie den Wunsch, in den nächsten zwei Jahren aus Ihrer Wohnung/Ihrem Haus auszuziehen?» (N=2 231) 

 
Abb. 7-2; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F11. 
57,9% der befragten Familien hegen keinen Umzugswunsch. SomFamielien it sind es leicht mehr Familien als im Berichtsjahr 2009, die 
ihren derzeitigen Wohnort nicht wechseln möchten. Bereits über einen Wohnortswechsel nachgedacht haben 30,7% der Familien. 11,2% 
der Befragten äussern einen konkreten Umzugswunsch. Dieser Anteil entspricht jenem, der sich bereits bei der Familienbefragung 2009 
ergab. Der Umzugswunsch vermindert sich mit steigendem Alter des jüngsten Kindes, der steigenden Anzahl Kinder sowie steigendem 
Einkommen. 
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7.3 «Weshalb kommt für Sie ein Wohnungswechsel in Frage?» 
(N=935) 

 

 
Abb. 7-3; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 
2013; F13. 
228 Nennungen fallen in die Kategorie andere Gründe. Der Zustand 
der Wohnung wird mit 37 Nennungen am häufigsten bemängelt. An 
zweiter Stelle folgen 22 Nennungen zu hohen Steuern oder 
Krankenkassenprämien. 19 Familien möchten sich dem Lärm in 
ihrer Wohnumgebung entziehen. 

 

 
 
7.4 «Wie lange brauchen Sie ungefähr, um zu Fuss einen Kinderspielplatz zu erreichen?» (N=2 231) 

 
Abb. 7-4; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familienbefragung 2013; F20a. 
Kinderspielplätze sind für 88,6% der befragten Familien in weniger als 10 Minuten zu erreichen. Das sind mehr als im Jahr 2009 (80,6%). 
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7.5 «Wie zufrieden sind Sie am aktuellen Wohnort mit dem Mietzins bzw. dem Mietpreis?» (N=1 427) 

 
Abb. 7-5; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F10n. 
84,0% der befragten Personen sind sehr oder eher zufrieden mit ihrem Mietzins. 
 
 
7.6 «Wie hoch ist ihr aktueller Mietzins?» (N=1 427) 

 
Abb. 7-6; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F11a. 
Bei knapp einem Drittel der Befragten beträgt der monatliche Mietzins weniger als 1000 Franken. 41,7% bezahlen pro Monat einen Mietzins 
in der Höhe von 1001 bis 2000 Franken, mehr als 2000 Franken pro Monat bezahlen 8,6%. 
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7.7 «Wie zufrieden sind Sie am aktuellen Wohnort mit der Hindernisfreiheit/Barrierefreiheit im Wohngebäude?» (N=1 427) 

 
Abb. 7-7; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F10b. 
Insgesamt sind 80,0% der Befragten mit der Hindernisfreiheit im Wohngebäude sehr oder eher zufrieden. 
 
 
7.8 «Wie zufrieden sind Sie am aktuellen Wohnort mit der altersangepassten Gestaltung des Wohngebäudes?» (N=1 427) 

 
Abb. 7-8; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F10c. 
67,6% der Befragten sind mit dem Aspekt der altersgerechten Gestaltung des Wohngebäudes sehr oder eher zufrieden, 23,3% sind eher 
oder sehr unzufrieden. 
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7.9 «Wie zufrieden sind  Sie am aktuellen Wohnort mit der Ausstattung und dem Komfort der Wohnung/des Hauses?» (N=1 689) 

 
Abb. 7-9; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Befragung 55plus 2015; F10a. 
93,1% der Befragten sind mit der Ausstattung und dem Komfort der Wohnung/des Hauses sehr oder eher zufrieden. 
 
 
7.10 «Können die Vorschulkinder unmittelbar beim Wohngebäude 
unbeaufsichtigt spielen?» (N=924) 

 

 
Abb. 7-10; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Familien-
befragung 2013; F16. 
Von den Familien, welche über eine Spielgelegenheit für 
vorschulpflichtige Kinder in der nächsten Umgebung verfügen, 
können 35,5% ihre Kinder unbeaufsichtigt spielen lassen. Für 
48,5% erscheint ein unbeaufsichtigtes Spielen in der näheren 
Umgebung nicht möglich. Unbeaufsichtigtes Spielen ist am ehesten 
in Riehen möglich (47,8%). Mit steigender Anzahl Kinder nimmt der 
Anteil der Spielgelegenheiten ohne Aufsichtspflichten für 
Erwachsene zu. 
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8 Ergebnis-Matrix 
 
Die im folgenden Abschnitt dargestellte Ergebnis-Matrix wurde an einem gemeinsamen Workshop mit CMS und Statisti-
schem Amt entwickelt. Sie versucht, Zusammenhänge zwischen den ausgewählten Themenfeldern und Dimensionen auf-
zuzeigen. Die Dimensionen «Alter», «Familienstruktur», «Geschlecht», «Herkunft» und «Schicht» wurden auf einzelne Be-
völkerungsgruppen aufgeteilt. Die Ergebnis-Matrix soll so zeigen, welche Bevölkerungsgruppen in welchen Themenfeldern 
tendenziell besser (grüne Felder) bzw. schlechter gestellt sind (rote Felder). Es gibt auch Kombinationen, bei welchen weder 
eine Besser- noch eine Schlechterstellung abgeleitet werden konnte, die entsprechenden Felder sind orange markiert. Eini-
ge Kombinationen konnten mangels entsprechender Daten nicht überprüft werden, sodass keine Aussage dazu gemacht 
werden kann. Und zu guter Letzt gibt es auch noch Kombinationen, wo eine Dimension (oder einzelne Bevölkerungsgrup-
pen) keine Relevanz für ein bestimmtes Themenfeld aufweist.  
 
Ergebnis-Matrix: Zusammenhänge zwischen Themenfeldern und Dimensionen 

 

 
Abb. 3-1; Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt. 
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8.1 Themenbereich Arbeit 

Dimension Alter 
Die Arbeitslosenquote nach Alter zeigt für das Jahr 2015 die höchsten Werte für die Altersgruppen der 15- bis 39-Jährigen 
(15-24: 4,4%, 25-29: 4,3%, 30-39: 4,7%) bei einer Quote von 3.8% über alle Altersgruppen. Die Quote bei den 15- bis 24-
Jährigen hat sich nach Höchstwerten von 6,2% im 2010 und 5,1% im 2011 mit Werten zwischen 4,3% und 4,5% in den 
Jahren 2012 bis 2015 auf tieferen Werten stabilisiert. Trotzdem gilt es, diesen Wert im Auge zu behalten, da das Thema 
Jugendarbeitslosigkeit von besonderer Bedeutung ist (Massnahmenpaket des Regierungsrates im Jahre 2006). Die vorlie-
genden Zahlenreihen lassen darauf schliessen, dass die jungen Erwerbstätigen besonders stark von konjunkturellen 
Schwankungen betroffen sind. Kinder und Personen im Rentenalter sind naturgemäss für den Themenbereich Arbeit nicht 
relevant. 

Dimension Familienstruktur 
Zu dieser Dimension liegen keine Daten vor. 

Dimension Geschlecht 
Die Arbeitslosenquote lag bei Männern in den vergangenen 10 Jahren immer höher als bei den Frauen. Die Quote der 
Schweizer Männer lag im Schnitt 0,4 Prozentpunkte höher als die der Schweizer Frauen (Differenz 2015: 0,6 Prozentpunk-
te). Bei den ausländischen Männern lag sie durchschnittlich um 1 Prozentpunkt höher (2015: +1,4 Prozentpunkte). Inwiefern 
diese Differenzen durch die klassische Rollenverteilung zustande kommen, resp. verstärkt werden, lässt sich aus den vor-
liegenden Zahlen nicht herleiten. 

Dimension Herkunft 
Die Arbeitslosenquote der ausländischen Männer lag in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt 2,5 Prozentpunkte höher als 
die der Schweizer Männer (Differenz 2015: 2,9 Prozentpunkte). Bei den ausländischen Frauen lag sie durchschnittlich um 
1,8 Prozentpunkt höher (2015: +2,1 Prozentpunkte) als bei den Schweizer Frauen. 

Dimension Schicht 
Zu dieser Dimension liegen keine Daten vor. 

 

8.2 Themenbereich Bildung 

Dimension Alter 
Da Bildung hauptsächlich im Kindes- und Jugendalter stattfindet, ist die Dimension Alter nicht von Relevanz. 

Dimension Familienstruktur 
Zu dieser Dimension liegen keine Daten vor. 

Dimension Geschlecht 
Die Lehrabbruchquote liegt bei den Männern im Schnitt der letzten 10 Jahre um 1,5 Prozentpunkte höher als bei den Frau-
en. Allerdings hat sich die Quote der Frauen, welche eine Lehre abbrechen, in den letzten Jahren eher den Männern ange-
nähert (2015: 11,5% zu 10,9%). Die Übertritte nach der obligatorischen Schulzeit zeigen, dass Frauen eher Gymnasien und 
andere weiterführende Schulen besuchen als Männer (51,8% der Frauen gegenüber 37,8% der Männer im Schuljahr 
2014/15). 

Dimension Herkunft 
Die Lehrabbruchquote liegt bei ausländischen Jugendlichen im Schnitt der letzten 10 Jahre um 1,4 Prozentpunkte höher als 
bei Schweizerinnen und Schweizern. Jugendliche mit Schweizer Pass besuchen mit 52,7% öfter Gymnasien und andere 
weiterführende Schulen als ausländische Jugendliche (28,5%). 

Dimension Schicht 
Zu dieser Dimension liegen keine Daten vor. 
 
  

 

Erläuterungen 

Arbeitslosenquote  2011: Revision des-Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung, die aufgrund gekürzter Bezugsdauer zu einer stark erhöhten Anzahl 
Aussteuerungen und damit zu tieferen Arbeitslosenzahlen führte.  
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8.3 Themenbereich Gesundheit 

Dimension Alter 
Wenig überraschend wird die Gesundheit mit zunehmendem Alter zu einem Thema: In der Bevölkerungsbefragung nimmt 
der Anteil der Personen, die sich gesundheitlich «sehr gut» oder «gut» fühlen, mit zunehmendem Alter ab. Eine Ausnahme 
bildet die Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen, bei denen der Anteil auf demselben Niveau liegt wie bei den 30- bis 39-
Jährigen. Inwiefern die meist in diesem Zeitraum stattfindende Pensionierung zum subjektiven Wohlbefinden beiträgt, kann 
aus dem vorliegenden Zahlenmaterial nicht hergeleitet werden. 

Die ebenfalls in der Bevölkerungsbefragung gestellte Frage nach Behinderung durch Krankheit, Gebrechen oder psychische 
Probleme wird mit zunehmendem Alter mit «Ja» oder «Ja, bis zu einem gewissen Grad» beantwortet. Auch hier gibt es 
einen deutlichen Rückgang bei den 60- bis 69-Jährigen. 

In der Befragung 55plus wird die Frage «Wie fühlen Sie sich zur Zeit gesundheitlich?» gestellt. Der Anteil Personen, welche 
mit «Sehr gut» oder «Eher gut» antworteten, ist in den Gruppen 55-64 und 65-74 gleich gross, wobei in der Gruppe der 65- 
bis 74-Jährigen deutlich weniger mit «Sehr gut» und dafür mehr mit «Eher gut» antworten. 

Im Obsan Gesundheitsreport Kanton Basel-Stadt 2014 ist die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen mit 27,3% die prozentual 
am stärksten vertretene Gruppe mit starken körperlichen Beschwerden. Die Interpretation dieses Resultats ist schwierig, 
insbesondere da bei der Frage nach starken Einschränkungen im täglichen Leben nur knapp 1% der 15- bis 34-Jährigen 
zustimmen. In den Altersklassen über 50 Jahren sind es hingegen mehr als 9%. 

Dimension Familienstruktur 
Sowohl bei der Frage nach dem gesundheitlichen Wohlbefinden als auch nach Behinderungen in den täglichen Aktivitäten 
sind die Personen in Haushalten mit mindestens einem Kind deutlich «gesünder» als diejenigen ohne Kinder. 
Ob Kinder tatsächlich gesünder machen, oder ob es sich eher um eine Verschiebung des Fokus, resp. der Wahrnehmung 
handelt, bleibe dahingestellt. 

Die Befragung 55plus zeigt zudem auf, dass sich ältere Personen gesunder fühlen, wenn sie nicht alleine in einem Haushalt 
leben. 

Dimension Geschlecht 
Frauen fühlen sich gemäss Obsan-Gesundheitsreport weniger gesund als Männer (Fragen 4.10 bis 4.14). Diese Tendenz 
wird durch die Bevölkerungsbefragung und die Befragung 55plus knapp bestätigt. 

Dimension Herkunft 
Sowohl die Bevölkerungsbefragung als auch die Befragung 55plus zeigen eine leichte Tendenz, dass es ausländischen 
Personen gesundheitlich schlechter geht als Personen mit Schweizer Pass. 

Deutlicher ist die Tendenz bei den Anteilen übergewichtiger Kinder, wo die Werte für ausländische Kinder und Jugendliche 
über denjenigen der Schweizerinnen und Schweizer liegt. 

Dimension Schicht 
Deutlich gesünder als einkommensschwache fühlen sich Personen mit höheren Einkommen gemäss der Bevölkerungsbe-
fragung. Dies sowohl in Bezug auf das aktuelle Befinden, als auch auf Behinderungen in den täglichen Aktivitäten. 

Auch die Familienbefragung zeigt weniger gesundheitliche Probleme der Erwachsenen bei einkommensstarken Haushalten. 

Sehr deutlich ausgeprägt ist diese Tendenz auch bei den Antworten zur Befragung 55plus. 

Unterstützt wird die Aussage in diesem Fall auch von den Resultaten des Obsan-Reports. 
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8.4 Themenbereich Materielle Versorgung 

Dimension Alter 
Kinder und Jugendliche weisen eine überdurchschnittlich hohe Sozialhilfequote auf. Da sie jedoch im Normalfall mit der 
Familie zusammen in einem gemeinsamen Sozialhilfe-Dossier bearbeitet werden, ist diese Tatsache wohl eher der Famili-
enstruktur geschuldet. 

Ansonsten zeigt die Bevölkerungsbefragung keine eindeutige Tendenz. Allenfalls kann festgehalten werden, dass die Zu-
friedenheit mit der materiellen Versorgung ab dem Alter von  50 Jahren auf relativ hohem Niveau konstant bleibt. 

Dimension Familienstruktur 
Kinder und Jugendliche weisen eine überdurchschnittlich hohe Sozialhilfequote auf. Dies könnte darauf hindeuten, dass 
Kinder eher zum Risiko beitragen, von der Sozialhilfe abhängig zu werden. 

Sowohl die Zahlen der Prämienverbilligung als auch die Antworten in der Bevölkerungsbefragung zeigen eine bessere mate-
rielle Versorgung von kinderlosen Paarhaushalten gegenüber Familien- und Einpersonenhaushalten. Möglicherweise ist der 
hohe Anteil an Einpersonenhaushalten mit Prämienverbilligungen durch junge Erwachsene zu erklären, welche ab 26 Jah-
ren nicht mehr mit den Eltern gemeinsam zu einem wirtschaftlichen Haushalt gezählt werden, trotzdem aber noch in Ausbil-
dung stehen resp. zumindest (noch) kein hohes Einkommen erzielen. 

Dimension Geschlecht 
Das Geschlecht hat in Bezug auf die materielle Versorgung gemäss den vorliegenden Daten keine Relevanz. 

Dimension Herkunft 
Die Sozialhilfequote liegt 2015 bei ausländischen Staatsangehörigen um 5,7 Prozentpunkte höher als bei Schweizerinnen 
und Schweizern. 

Dimension Schicht 
Die Familienbefragung zeigt, dass sich die finanzielle Lage von einkommensstarken Familien in den vergangenen fünf Jah-
ren eher verbessert hat, währenddem dies für einkommensschwächere Haushalte eher nicht zutrifft. Das Auftreten von 
finanziellen Engpässen in den letzten 12 Monaten bestätigt dieses Bild. 

 

8.5 Themenbereich Soziale Beziehungen 

Dimension Alter 
Zu dieser Dimension liegen keine Daten vor. 

Dimension Familienstruktur 
Zu dieser Dimension liegen lediglich Daten aus der Familienbefragung vor. Daraus lässt sich allenfalls ableiten, dass das 
Verhältnis mit den Nachbarinnen und Nachbarn von Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter als besser beurteilt wird, 
als von Familien mit älteren resp. jüngeren Kindern. 

Dimension Geschlecht 
Es liegen hierzu Daten aus der Befragung 55plus vor: Bei den älteren Menschen scheinen Frauen zufriedener mit dem 
nachbarschaftlichen Austausch und den Sozialkontakten im Wohnumfeld/Quartier zu sein als gleichaltrige Männer. 

Dimension Herkunft 
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Betrachtung der Befragung 55plus in Bezug auf die Herkunft. Schweizerinnen und Schwei-
zer sind zufriedener mit dem nachbarschaftlichen Austausch und den Sozialkontakten im Wohnumfeld/Quartier als auslän-
dische Staatsangehörige. 

Dimension Schicht 
Die Familienbefragung legt den Schluss nahe, dass höhere Einkommensklassen das Verhältnis mit den Nachbarn besser 
beurteilen als Personen mit tieferem Einkommen. Bei Personen im Alter über 54 Jahren wird dieses Bild in der Befragung 
55plus nicht bestätigt.  
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8.6 Themenbereich Wohnen/Wohnumfeld 

Dimension Alter 
Der Wunsch nach einem Wohnungswechsel wird in der Familienbefragung am häufigsten von Familien mit einem Kind im 
Alter von 0 bis 4 Jahren geäussert. 

Dimension Familienstruktur 
Siehe Dimension Alter. 

Dimension Geschlecht 
Es zeigen sich in der Befragung 55plus keine geschlechterspezifischen Unterschiede in Bezug auf Wohnen und Wohnum-
feld. 

Dimension Herkunft 
Schweizerinnen und Schweizer sind gemäss Befragung 55plus deutlich zufriedener mit ihrer Wohnsituation als ausländische 
Staatsangehörige. 

Dimension Schicht 
Ein höheres Einkommen führt gemäss Auswertungen der Befragung 55plus zu einer grösseren Zufriedenheit mit dem Woh-
numfeld. 
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