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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit den Statistischen Monatsheften berichtet das Statistische L.andesamt 
seit nunmehr 56 Jahren uber aktuelle Ergebnisse der amtlichen Statistik. 
Fachl iche Kontinuitat und Kundenorientierung waren und sind uns dabei 
wichtig. Ferner ist es unser Ziel, die Ergebnisse der Statistik einem breite-
ren Leserkreis durch noch mehr lnformationen uber aktuelle Entwicklun-
gen und eine veranderte Gestaltung naher zu bringen. Dieser Zielsetzung 
folgend, haben wir unseren Statistischen Monatsheften ein neues Gesicht 
gegeben. Mehr Farbe, mehr Grafiken sowie eine groBere Schrift sind die 
wesentlichen Elemente der Neugestaltung, die Ihnen die Lekture Ieichter 
und angenehmer machen sollen. 

Dabei haben wir auch die ,eiligen" Leser im Blick, die nicht die Zeit haben, sich von der ers-
ten bis zur letzten Zeile durch einen Beitrag zu arbeiten. Ein hinfUhrender Vorspann umreiBt 
knapp das Thema, Zwischenzeilen und so genannte Marginalien sollen helfen, den Text zu 
uberfliegen und interessierende Passagen selektiv zu lesen. Wo immer mbglich, werden wich-
tige Aussagen in Grafiken prasentiert. Methodische Erlauterungen und Hintergrundinforma-
tionen sind aus dem Haupttext in farblich unterlegte Kasten ausgegliedert. 

NatUrlich haben wir nicht nur die Optik geandert; auch die lnhalte sind erweitert worden. Her-
vorheben mbchte ich hier den ausfUhrlichen Konjunkturteil , in dem jeden Monat die Wirt-
schaftsentwicklung in Rheinland-Pfalz und in Deutschland beleuchtet wird. Auch hier ist es 
unser Anliegen, schnell und Ieicht verstandlich zu informieren, weshalb aile wichtigen Indi-
katoren in grafischer Form prasentiert werden. Erganzt werden die Grafiken durch einen Text-
beitrag, in dem die wichtigsten Entwicklungen skizziert und die Hintergrunde analysiert wer-
den. 

Wir hoffen, mit der Neugestaltung der Statistischen Monatshefte den Wunschen und Anfor-
derungen unserer Leserschaft noch starker zu entsprechen. Da dies ein standiges Bemuhen 
ist, sind wir fUr Kritik und Anregungen dankbar, um Sie jederzeit bedarfs- und zielorientiert 
uber statistische Ergebnisse und Analysen informieren zu kbnnen. 

Bad Ems, im Mai 2004 

!ki k (J6rg Berres) 

Prasident des 
Statistischen L.andesamtes Rheinland-Pfalz 
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ZeichenerkUirung 

0 Zahl ungleich null, Betrag jedoch kleiner als die Halfte von 1 in der letzten 
ausgewiesenen Stelle 

nichts vorhanden 

Zahlunbekanntodergeheim 

x Nachweis nicht sinnvoll 

Zahl fi:i.llt spater an 

I keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

() Aussagewert eingeschrankt, da Zahl statistisch unsicher 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

revidiert 

s geschatzt 

Fur die Abgrenzung von GroBenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausflihrlichen Be-
schreibung 50 bis unter 100 die Darstellungsform 50-100 verwendet. 

Einzelwerte in Tabellen werden im Allgemeinen ohne Rucksicht auf die Endsumme gerundet. 



Fast ein Viertel mehr Fahrgaste 
in Bussen als 1993 

Leichter Ruckgang gegenuber 
demVorjahr 

In den zuruckliegenden zehn Jahren 
sind in Rheinland-Pfalz immer mehr 
Menschen auf Busse und StraBen-
bahnen umgestiegen. lm Jahr 2003 
wurden insgesamt 267 Mill. Fahrgas-
te im allgemeinen Linienverkehr be-
fordert, das war fast ein Viertel mehr 
als im Jahr 1993. Damals hatten 217 
Mill. Menschen Busse und StraBen-
bahnen genutzt. Vor allem Ende der 
90er Jahre waren die Fahrgastzahlen 
deutlich angestiegen. lm Vergleich 
zum Jahr 2002 hat es im Linienver-
kehr einen leichten Fahrgastruckgang 
um 1% gegeben. 

lnsgesamt wurden im Jahr 2003 rund 
283 Mill. Fahrgaste befordert, 1,1% 
weniger als im Vorjahr. Neben dem 
allgemeinen Linienverkehr, der gut 
94% des Fahrgastaufkommens aus-
macht, trugen der fre igestellte 
Schulerverkehr und der Gelegen-
heitsverkehr (u. a. Mietomnibusse, Ur-
laubsreisen, Ausflugsfahrten) sowie 
die Sonderformen des Linienverkehrs 

(u.a. Theaterfahrten) zu diesem Er-
gebnis bei. 

Die Einnahmen aus dem 6ffentlichen 
Personenverkehr auf der StraBe be-
trugen im Jahr 2003 insgesamt 243,5 
Mill. Euro. Das waren 0,5% weniger 
als im Vorjahr. lm allgemeinen Linien-
verkehr erhohten sich die Einnahmen 
geringfUgig um 0,6o/o auf 190,3 Mill. 
Euro. 

Jnsgesamt wurden im Jahr 2003 rund 
165,3 Mill. Wagen-Kilometer zuruck-
gelegt. Der gr6Bte Teil der gefahrenen 
Strecken entfiel mit 69,6% auf den all-
gemeinen Lin ienverkehr, wahrend im 
Gelegenheitsverkehr knapp ein Vier-
tel der gefahrenen Strecken zuruck-
gelegt wurde. 

Nach Unternehmensformen betrach-
tet wurden die meisten Fahrgaste (133 
Mill. Personen bzw. 47%) von kom-
munalen und gemischtwirtschaft-
lichen Unternehmen befordert. An 
zweiter Stelle finden sich Regionalver-
kehrsgesellschaften mit 118,3 Mill. 
Fahrgasten oder 41 ,8%. Der Rest ent-
fiel auf die privaten Unternehmen 
(8,1 %) und die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen (3,1 %) . 

Fahrgaste im allgemeinen Linienverkehr der StraBenverkehrs-
unternehmen 1993-2003 
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Mit 60 wieder an die Uni 

Zahlreiche altere Menschen nutzen 
das vielfaltige Angebot der rhe inland-
pfalzischen Hochschulen zu einem 
Gaststudium. 799 der 1 396 im Win-
tersemester 2003/04 an den rhein -
land-pfalzischen Hochschulen einge-
schriebenen Gasth6rerinnen und 
Gasthorer waren 60 Jahre und alter. 
Damit lag der ,Seniorenantei l" im ab-
gelaufenen Wintersemester bei 57%. 
Bei der Ersterhebung dieser Statistik 
im Wintersemester 1992/93 waren es 
noch 39% gewesen. Der Wunsch, im 
Alter akademische Lehrveranstaltun-
gen zu besuchen, ist bei Mannern 
(450 Personen) starker ausgepragt 
als bei Frauen (349 Personen). 

Unter den Gaststudierenden im ,Ren-
tenalter" waren 60- bis 65-Jahrige mit 
38% am starksten vertreten. Ein knap-
pes Drittel (262) war zwischen 65 und 
70 Jahre und ein Sechstel (129) zwi-
schen 70 und 75 Jahre alt. Den Aufruf 
zu ,lebenslangem Lernen" nahmen 
28 Gasthorer besonders ernst: Sie 
hatten bereits das 80. Lebensjahr voll-
endet. 

Knapp vier von fUnf Seniorinnen und 
Senioren schrieben sich in der ersten 
Fachrichtung in Gebieten der Sprach-
und Kulturwissenschaften ein. 7% 
wahlten Lehrveranstaltungen aus der 
Fachergruppe Kunst, Kunstwissen-
schaft und jeweils 5% besuchten 
Vorlesungen und Kurse aus dem 
rechts-, wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlichen Bereich bzw. aus inge-
nieurwissenschaftl ichen Fachrichtun-
gen. 
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Ein fur Senioren besonders attraktives 
Studienangebot haben offensichtlich 
die beiden wissenschaftlichen Hoch-
schulen in Trier. An der Universitat 
Trier wurden 300 und an der dortigen 
Theologischen Fakultat 154 Seniorin-
nen und Senioren gezahlt. Es folgen 
die Johannes Gutenberg-Universitat 
Mainz mit 130, die Universitat Ko-
blenz-L.andau mit 93 und die Techni-
sche Universitat Kaiserslautern mit 86 
,alteren" Gasthorern. 

Gasthorer konnen, auch ohne dass 
sie die allgemeine Hochschulreife er-
langt haben, einzelne Kurse oder 
LehNeranstaltungen an Hochschulen 
besuchen. Das Gaststudium ermog-
licht sowohl eine gezielte berufsbe-
gleitende wissenschaftliche als auch 
eine auf personliche Bildungsinteres-
sen abgestellte Weiterbildung an 
Hochsch u len. 

Schulerinnen am Girls' Day 
im Statistischen Landesamt 

Die technische Seite der amtlichen 
Statistik lernten 17 Schulerinnen beim 
Girls' Day am 22. Apri l im Statistischen 
Landesamt in Bad Ems kennen. Von 
der Erhebung der Daten bis hin zur 
Prasentation werden immer mehr Auf-
gaben elektronisch abgewickelt. Eine 
hauseigene IT-Abtei lung Iiefer! dafur 
die Programme und entwickelt im Ver-
bund mit allen anderen statistischen 
Amtern Lbsungen, die den Auskunfts-
pflichtigen die Datenubermittlung so 
einfach wie mbglich machen. Am Bei-
spiel einer kleinen Befragung lernten 
die Schulerinnen auBerdem aile Ar-
beitsschritte einer Statistik von der 
Konzeption des Fragebogens bis zur 
Auswertung kennen. 
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Nur wenige Madchen erlernen 
einen IT-Beruf 

Auf die Frage : ,Was wills! du mal wer-
den?" benennt die Mehrzahl der jun-
gen Frauen einen ,typisch weib-
lichen" Beruf. Dies spiegeln die 
Ergebnisse der Berufsbildungsstatis-
tik wider. Die meisten Ausbildungs-
vertrage schlossen junge Frauen im 
vergangenen Jahr - in Rheinland-
Pfalz wie in Deutschland- in den Be-
rufen Burokauffrau, Arzt- und Zahn-
arzthelferin, Friseurin und Kauffrau ab. 
Dagegen sind technische oder natur-
wissenschaftliche Berufe ganz hinten 
auf der Rangskala zu finden. 

Ein zukunftstrachtiger Wirtschafts-
zweig, der von Mannern dominiert 
wird, ist die IT-Branche. Obwohl viele 
junge Frauen keine Scheu mehr vor 
dem Computer haben, wahlen doch 
nur relativ wenige einen der hier neu 
entstandenen Ausbildungsberufe. 
Unter den jungen Menschen, die im 
Jahr 2003 eine Ausbildung in Berufen 
der Informations- und Telekommuni-

kationstechnik begonnen haben, lag 
der Frauenanteil nur bei knapp 11 %. 
Dies war der niedrigste Wert seit der 
EinfUhrung dieser Berufe im Jahr 
1997. Mit knapp 15% war 1998 die bis-
lang hochste Quote registriert worden. 

lnnerhalb der neuen IT-Ausbildungs-
berufe sind Frauen und Madchen in 
den kaufmann ischen Sparten starker 
vertreten, wahrend ihr Anteil in den 
eher technisch orientierten Ausbil -
dungsberufen gering ist. Unter denim 
vergangenen Jahr neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverhaltnissen lag 
bei den IT-System-Kaufleuten der 
Frauenanteil mit uber 26% am hochs-
ten. Zur lnformationselektronikerin lieB 
sich hingegen gar keine junge Frau 
ausbilden. Unter den lnformatikkauf-
leuten waren Frauen mit gut 17%, in 
der Fachinformatik mit Schwerpunkt 
Anwendungsentwicklung mit 10% 
und unter den Neu-Azubis mit Ausbil-
dungsziel zur Fachinformatikerin mit 
Schwerpunkt Systemintegration so-
wie in der IT-Systemelektronik mit je-
weils ru nd 6% vertreten. 

lm Jahr 2003 abgeschlossene Ausbildungsvertrage1> in den 
neuen IT-Berufen 

Frauenanteile in % 

IT-System-Kaufleute 1 26,4 

lnformatik-Kaufleute '1 17,1 

Fachinformatiker/- in 
mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung - 9,8 

Fachinformatiker/- in 6,0 mit Schwerpunkt Systemintegration 

IT-Systemelektroniker/-in 5,7 

lnformationselekt roniker/- in 0,0 

1) Vorlaufige Ergebnisse. 0 5 10 15 20 25 30 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz mflill 



Arbeiterlohn lag im Januar urn 
2,5% uber Vorjahresniveau 
Angestellte im produzierenden 
Gewerbe verdienten 3,9% mehr 

Die vollzeitbeschaftigten Arbeiterin-
nen und Arbeiter im rhein land-pfal -
zischen produzierenden Gewerbe 
verdienten im Januar 2004 durch-
schnitt lich 2 508 Euro brutto. Damit 
lag der effektiv gezahlte Durch-
schnittslohn um 2,5% uber dem 
Vorjahresniveau. 

Das Verdienstniveau der Angestellten 
im produzierenden Gewerbe lag im 
Januar 2004 mit 3 767 Euro brutto um 
3,9% uber dem Vorjahreswert. Fur 
das Bruttogehalt der Angestellten der 
mittleren Fuhrungsebene - das sind 
Fuhrungskrafte mit eingeschrankter 
Dispositionsbefugnis - wurde im Ja-
nuar 2004 ein statistischer Mittelwert 
von 4 885 Euro errechnet, was einen 
Anstieg von 5,3% innerhalb eines 
Jahres bedeutet. Etwa ein Drittel der 
Angestellten ist dieser mittleren Fuh-
rungsebene zuzurechnen. Die obere 
Fuhrungsebene mit den leitenden An-
gestellten - das sind auBertariflich 
bezahlte Fuhrungskrafte mit umfas-
sender Dispositionsbefugnis - wird 
statistisch nicht erfasst. Ein ,Abrut-
schen" leitender Angestellter im Zuge 
betrieblicher UmstrukturierungsmaB-
nahmen in die mittlere Fuhrungsebe-
ne hat prinzipiell deren statistische 
Erfassung zur Folge, was das Durch-
schnittsgehalt dieser Angestellten-
gruppe tendenziell erhbht. Dieser be-
sondere Struktureffekt durfte teilweise 
den relativ starken Anstieg des Durch-

schnittsverdienstes der Angestellten 
der mittleren Fuhrungsebene erkla-
ren. 

Knapp zwei Drittel aller Vollzeit-
beschaftigten im produzierenden 
Gewerbe haben den rentenversiche-
rungsrechtlichen Status einer Arbeite-
rin bzw. eines Arbeiters, etwas mehr 
als ein Drittel sind Angestellte. 

Die Daten stammen aus der viertel-
jahrlichen Verdiensterhebung im pro-
duzierenden Gewerbe, die als 
Stichprobe bei rund 1 100 Betrieben 
erfolgt. 

Mehr als jeder zehnte Euro wan-
derte ins Sparschwein 

Jeder Einwohner von Rheinland-Pfalz 
hat im Jahr 2002 durchschnittlich gut 
1 700 Euro gespart. Das waren fast 50 
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Euro oder knapp 3% mehr als im Jahr 
zuvor. Die Sparquote lag bei 10,5%, 
das heiBt mehr als jeder zehnte Euro 
des verfugbaren Einkommens der 
privaten Haushalte wanderte ins 
Sparschwein. 

lm Landervergleich liegen die Rhein-
land-Pfalzer in punkto Sparsamkeit im 
vorderen Mittelfeld. Am sparsamsten 
waren die Einwohner von Baden-
Wurttemberg mit pro Kopf fast 2 200 
Euro und einer Sparquote von 12,1 %. 
In Bremen wurden dagegen nur 8% 
des verfugbaren Einkommens fUr 
Sparzwecke verwendet. 

Der grbBte Teil des verfugbaren Ein-
kommens der privaten Haushalte wird 
fUr Konsumzwecke ausgegeben. Pro 
Kopf beliefen sich die privaten Kon-
sumausgaben in Rheinland-Pfalz auf 
durchschnittlich 14 600 Euro, das wa-
ren knapp 90 Euro oder 0,6% mehr 
als im Jahr 2001. lm Bundesdurch-

Entwicklung der Sparquote1l 1992-2002 
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1) Anteil des Sparens am verfOgbaren Einkommen der privaten Haushalte (erhOht um die 
Zunahme der betrieblichen VersorgungsansprOche) . 
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schnitt war der Anstieg mit nur rund 
20 Euro bzw. 0,1 o/o wesentlich gerin-
ger. In den allen Bundeslandern (oh-
ne Berlin) ergab sich sogar ein Ieich-
ter Ruckgang der Pro-Kopf-Ausgaben 
um 0,3%. Mit uber 17 700 Euro gaben 
die Einwohner von Bremen am meis-
ten fur den privaten Konsum aus. Da-
gegen wurden in Mecklenburg-Vor-
pommern nur 12 600 Euro pro Kopf 
verkonsumiert. Die Sparquote ist in 
den 90er-Jahren sowohl in Rhein-
land-Pfalz als auch im Bundesdurch-
schnitt stark gesunken. Der niedrigste 
Stand in Rheinland-Pfalz wurde 1999 
mit 9,6o/o erreicht. Seitdem steigt die 
Quote wieder Ieicht an, lag aber 2002 
immer noch fast drei Prozentpunkte 
niedriger als zehn Jahre zuvor. 

79 Seiteneinsteiger bereiten sich 
auf das Z eite Lehramtsexamen 
vor 

An den rheinland-pfalzischen Stu-
dienseminaren bereiten sich zurzeit 
insgesamt 79 so genannte Seitenein-
steiger auf den Lehrerberuf vor -
54 Manner und 25 Frauen. An einem 
Stud ienseminar fUr das Lehramt an 
Gymnasien werden 28 ausgebildet 
und 21 an einem Studienseminar fur 
das Lehramt an Realschulen. 19 Per-
sonen bereiten sich auf das Lehramt 
an berufsbildenden Schulen und elf 
auf das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen vor. Die meisten Sei-
teneinsteiger (27) werden fUr den 
Musikunterricht ausgebildet, 20 fUr 
Mathematik und zwblf fur Physik. 
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An Gymnasien und Realschulen ist 
der bislang ungedeckte Bedarf an 
Musiklehrern besonders graB. Dem-
entsprechend belegen 16 Kandidaten 
der Studienseminare fur Gymnasien 
und elf der Seminare fUr Realschulen 
das Unterrichtsfach Musik. An Grund-
und Hauptschulen mangel! es an 
Lehrkraften in Mathematik und Phy-
sik/Chemie. Diese Facher werden 
von acht bzw. sieben Personen belegt. 
An Studienseminaren fur berufsbil-
dende Schulen bereiten sich die 
meisten Seiteneinsteiger in den Fa-
chern Metalltechnik (10) und Mathe-
matik (7) auf das Lehramt vor. 

lm Jahr 2003 sch lossen insgesamt 28 
Personen ihre Ausbildung mit dem 
Zweiten Staatsexamen ab, und zwar 
14 Seiteneinsteiger fUr das Lehramt an 
Realschulen, sieben fUr das Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen, vier fUr 
das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen und drei fur das Lehramt an 
Gymnasien. Die meisten Lehrbefahi-
gungen wurden im Fach Musik (11) 
erlangt. Jeweils sechs Lehrbefahigun-
gen entfielen auf die Facher Deutsch, 
Englisch und Mathematik. 

Der Bedarf an Lehrkraften ist seit ge-
raumer Zeit in bestimmten Fachern 
bzw. Facherkombinationen nicht mit 
vall ausgebildeten Lehrerinnen und 
Lehrern abzudecken. Daher werden 
seit dem Schuljahr 2001/02 in Rhein-
land-Pfalz Akademiker, die keine bzw. 
eine bislang nicht abgeschlossene 
Lehrerausbi ldung haben, fur be-
stimmte Bedarfsfacher im Schu ldienst 
weiterqualifiziert. Diese so genannten 
Seiteneinsteiger werden auf Grund Ia-

ge bestimmter Sch lusselqualifikatio-
nen ausgewahlt und erteilen als An-
gestellte sofort aktiv Unterricht. Ein 
Viertel ihrer Arbeitszeit verwenden sie 
fUr die berufsbegleitende Ausbildung 
an einem der 23 Studienseminare. 
Diese Zusatzausbildung ermbglicht 
ihnen nach erfolgreich abgelegter 
Prufung die Anerkennung als regula-
re Lehrkraft und - sofern bestimmte 
Voraussetzungen erfu llt sind - die 
Ubernahme in ein unbefristetes Be-
amtenverhaltnis. lm Rahmen der Aus-
bi ldung werden sie mit Theorie und 
Praxis der Erziehung und des Unter-
richts allgemein sowie mit der Fachdi-
daktik und -methodik ihrer jeweiligen 
Lehrfacher vertraut gemacht. 

lm Marz starben 25 Menschen bei 
StraBenverkehrsunfallen 

lm Marz wurden in Rheinland-Pfalz 25 
Menschen bei Verkehrsunfallen getb-
tet. Das war ein Todesopfer mehr als 
im Marz vergangenen Jahres. Dage-
gen lag die Zahl der Verletzten, wie 
schon in den beiden ersten Monaten 
des Jahres, niedriger als in den ent-
sprechenden Vorjahresmonaten. lns-
gesamt mussten die Polizeidienststel-
len im Marz 9 831 Unfalle aufnehmen, 
521 mehr als im Marz des vergange-
nen Jahres. 

lm gesamten ersten Ouartal verloren 
66 Menschen bei Unfallen ihr Leben, 
einer weniger als im gleichen Vorjah-
reszeitraum. Deutlich zuruckgegan-
gen ist die Zah l der Verletzten. Die 
Zahl der Unfalle lag Ieicht unter dem 
Vorjahresniveau. 
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Kommunalwahlen 

Kommunalwahlsystem ermoglicht mehr Einfluss auf 
Wahlvorschlage und steigert ldentifikation 

Von Dr. Stephan Danzer 

Am 13. Juni 2004 wah len die Rheinland-Pfalzerinnen und Rheinland-
Pfalzer ihre kommunalen Vertretungskbrperschaften neu. Gut 3 Mill. 
Wahlberechtigte sind aufgerufen, fur die nachsten funf Jahre uber die 
Zusammensetzung der Parlamente auf allen Ebenen- vom Bezirks-

tag Pfalz bis zu den Ortsbeiraten - zu entscheiden. Daruber hinaus stehen die Ortsbur-
germeister und Ortsvorsteher sowie einzelne Landrate bzw. hauptamtliche Burgermeister 
- sofern ihre Amtszeit abgelaufen ist- zur Wahl. Die nachfolgenden Austuhrungen infor-
mieren uber die Besonderheiten des Kommunalwahlsystems sowie aktuelle Rechtsan-
derungen und fassen die wichtigsten Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 zusammen. 

Wahlberechtigt zu den einzelnen Kommu-
nalwahlen sind aile Deutschen und Staats-
angehorigen der Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union, die im Zeitpunkt der Wahl 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit 
mindestens drei Monaten in dem jeweiligen 
Wahlgebiet eine Hauptwohnung haben und 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Zum 1. Mai dieses Jahres sind weitere zehn 
Staaten der Europaischen Union beigetre-
ten.1l Auch deren Staatsangehorige konnen, 
sofern bis zu dem Zeitpunkt der Wahl aile 

Listen2l gewahlt. Dieses Wahlsystem hat sich 
seit seiner EinfUhrung zu den Kommunal-
wah len 1989 bewahrt. Die rheinland-pfalzi-
schen Wahlerinnen und Wahler haben da-
durch die Moglichkeit, verstarkten Einfluss 
auf die Zusammensetzung der kommunalen 
Vertretungsorgane zu nehmen. Das tuhrt zu 
verbesserten Mitspracherechten der Burge-
rinnen und Burger und steigert ihre ldentifi-
kation mit den gewahlten Reprasentanten. 

volkerrechtlichen Ratifizierungen erfolgt und Personalisierte Verhaltniswahl 
die weiteren Wahlrechtsbed ingungen erfullt 
sind, an der Wahl teilnehmen. 

Die kommunalen Parlamente werden 
grundsatzlich nach dem Wahlsystem einer 
personalisierten Verhaltniswahl mit offenen 

1) Es handel! sich hierbei um folgende Staaten: Estland, Lettland, Utauen, Malta, Po-
len, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern. 

2) Lediglich die Wahl des Bezirkstags des Bezirksverbands Pfalz wird als reine Ver-
haltniswahl mit starren Listen durchgefOhrt. 

Statistische Monatshefte Rhein land-Pfalz 

Die personalisierte Verhaltniswahl erfolgt fUr 
die Wahlen zu den Ortsbeiraten, Gemeinde-
und Stadtraten, Verbandsgemeinderaten so-
wie den Kreistagen, wenn mindestens zwei 
Wahlvorschlage zugelassen sind. Bei der 
Verhaltn iswahl stehen den Wahlern so viele 
Stimmen zur Verfugung, wie Ratsmitglieder 
zu wahlen sind. Die Zahl der zu wahlenden 
Ratsmitglieder ist in der Gemeindeordnung 
geregelt und richtet sich nach der Einwoh-

67 



Kommunalwahlen 

nerzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie wird 
zum 30. Juni des Vorjahres der Wahl festge-
setzt und umfasst aile Einwohner mit Haupt-
wohnsitz in der Gemeinde.3l Von ihren Slim-
men, die der Anzahl der zu wahlenden 
Ratsmitglieder entspricht, durfen die Wahl-
berechtigten bis zu drei Stimmen auf einen 
Bewerber konzentrieren (kumulieren) sowie 

Moglichkeit des Bewerber unterschiedlicher Wahlvorschlage 
Kumulierens und 
Panaschierens kennzeichnen (panaschieren). 

Die Verteilung des zustehenden Stimmen-
kontingents regelt § 32 Kommunalwahlge-
setz (KWG). Danach durfen die Stimmen nur 
an Bewerber vergeben werden, die, nach-
dem sie vom Wahlausschuss zugelassen 
wurden, auf dem Stimmzettel stehen. Die 
Stimmenvergabe kann auf unterschiedliche 
Weise erfolgen. 

So besteht die Moglichkeit, einen Wahlvor-
schlag unverandert anzunehmen. Bei dieser 
so genannten Listenstimme, deren Kenn-
zeichnung in der Kopfleiste des Stimmzettels 
angebracht wird, erhalt jeder der auf dem 
Stimmzettel aufgefuhrten Bewerber eine 
Stimme in der Reihenfolge des gekenn-
zeichneten Wahlvorschlags von oben nach 
unten zugeteilt. Haben die Wahlvorschlags-
trager - also Parteien oder Wahlergrup-
pen - von der Moglichkeit der Mehrfachbe-
nennung Gebrauch gemacht, erhalt der 
dreifach aufgefuhrte Bewerber drei und der 
doppelt benannte zwei Stimmen. 

Wer von der Moglichkeit der Listenwahl Ge-
brauch macht, muss nicht den kompletten 
Vorschlag der Partei oder Wahlergruppe ak-
zeptieren. Er kann einzelne Bewerber strei-
chen (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 KWG). 

3) Die Anzahl der Stimmen fUr den Kreistag richtet sich nach den gleichen Grund-
satzen und isl in den §§ 22 Absatz 2 und 66 Landkreisordnung normiert. 
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Die Moglichkeiten, auf die von den Parteien 
und Wahlergruppen vorgesehenen Listen 
Einfluss zu nehmen, sind jedoch noch viel-
fi:i.ltiger. So sind die Wahlerinnen und Wahler 
nicht an eine Liste gebunden, sondern kon-
nen panaschieren, also ihre Stimmen Be-
werbern unterschiedlicher Listen geben. 

Weiterhin ermoglicht es das Gesetz, an ei-
nen Bewerber bis zu drei Stimmen zu ver-
geben. Dieses so genannte Kumulieren 
kann innerhalb eines Wahlvorschlages vor-
genommen werden ; es ist aber auch mog-
lich, Kandidaten unterschiedlicher Listen bis 
zu drei Stimmen zu geben, also Panaschie-
ren und Kumulieren zu kombinieren. Hat 
allerdings der Wahlvorschlagstrager Be-
werber mehrfach benannt und damit eine 
Vorauswahl getroffen, besteht nicht die Mog-
lichkeit, den mehrfach benannten Kandida-
ten mehr als drei Stimmen zu geben. 

Mehrheitswahl 

Die Mehrheitswahl zu den kommunalen Ver-
tretungskorperschaften findet statt, wenn nur 
ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen ist. 
In rund 1 200 rheinland-pfalzischen Ge-
meinden hat bei den vergangenen Wahlen 
im Jahr 1999 eine solche Mehrheitswahl 
stattgefunden. In diesem Fall wird eine reine 
Personenwahl durchgefUhrt. 

1st kein Wahlvorschlag zugelassen, konnen 
die Wahlberechtigten beliebige wahlbare 
Personen auf dem wei Ben amtlichen Stimm-
zettel aufschreiben, und zwar doppelt so 
viele, wie Ratsmitglieder ZU wahlen sind. Ge-
wahlt sind die Personen, die die meisten gul-
tigen Stimmen auf sich vereinigen konnten. 
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1st ein Wahlvorschlag zugelassen, darf der 
Wahlvorschlagstrager einen nicht amtlichen 
Stimmzettel mit den Kandidatennamen her-
stellen und auBerhalb des Wahllokals vertei-
len. Die Wahlerinnen und Wahler konnen 
den auf dem nicht amtlichen Stimmzettel 
aufgefuhrten Bewerbern ihre Stimme geben, 
aber auch einzelne Personen streichen. Dar-
uber hinaus sind sie berechtigt, den nicht 
amtl ichen Stimmzettel mit ,eigenen" Kandi-
daten zu erganzen. 

Direktwahl 

Die Direktwahl der Landrate, Burgermeister 
und Ortsvorsteher ist ebenfal ls als Mehr-
heitswahl ausgestaltet. Die Kandidaten kon-
nen von Parteien oder Wahlergruppen vor-
geschlagen werden. Bei den Direktwahlen 
durfen auch Einzelkandidaten zur Wahl an-
treten. Bewirbt sich ein hauptamtl icher Bur-
germeister oder Land rat erneut, benotigt die-
ser keine UnterstUtzungsunterschriften. Dies 
soli nach den Kommunalwah len 2004 auch 
fUr ehrenamtliche Burgermeister gelten. Ge-
wahlt ist derjenige Kandidat, der die absolu-
te Mehrheit der gultigen Stimmen erzielt hat. 
Treten drei oder mehr Bewerber an und er-
re icht keiner der Kandidaten bei der Haupt-
wah l die absolute Mehrheit, erfolgt zwischen 
den beiden bestplatzierten Bewerbern eine 
Stichwahl. Bei den Kommunalwahlen 2004 
werden die Stichwahlen landeseinheitlich 
am 27. Juni 2004 durchgefuhrt. Bei den 
Kommunalwahlen 1999 wurden von den 
1 891 Burgermeisterinnen oder Burgermeis-
tern 109 (ca. 5,5 %) erst in der Stichwahl er-
mittelt. Tritt nur ein Bewerber an und stim-
men seiner Person nicht mehr als die Halfte 
der gultigen Stimmen zu, muss eine Wieder-
holungswahl angesetzt werden. Dies kam 
1999 in insgesamt zehn Fallen vor. 
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Ermittlung der Sitzverteilung 

Die Sitzverteilung auf die einzelnen Wahlvorschlagstra-
ger erfolgt seit den Kommunalwah len 1989 nach dem 
Sitzvertei lungsvertahren Hare/Niemeyer. Die auf die ein-
zelnen Kandidaten verteilten Stimmen oder die vergebe-
nen Listenstimmen fur die jewei ligen Wah lvorschlage 
werden addiert und nach der mathematischen Propor-
tion auf die zu vergebenden Sitze vertei lt. Fur die Be-
rechnung wird die Anzahl der zu vergebenden Sitze der 
kommunalen Vertretungskbrperschaft mit den fur den 
jeweiligen Wahlvorsch lag abgegebenen Stimmen multi-
pliziert und durch die Gesamtzahl der fur die an der Ver-
teilung beteiligen Parteien oder Wah lergruppen abgege-
benen Stimmen dividiert: 

X= 

Zahl der Ratssitze x Gesamtzahl der fUr die Be-
werberinnen und Bewerber des einzelnen Wahl-
vorsch lags abgegebenen Stimmen 

Gesamtzahl der fur die Bewerberinnen und Be-
werber aller zu berucksichtigenden Wahlvorsch la-
ge abgegebenen Stimmen 

Die Wah lvorschlagstrager erhalten zunachst so viele Sit-
ze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Verbleiben dann 
noch Sitze, werden sie nach der Reihenfolge der hbchs-
ten Zah lenbruchteile vergeben. 

Dabei hat der Gesetzgeber eine Sperrklausel von 3,03% 
festgelegt. In die Aufteilung einbezogen werden daher 
nur die gultigen Stimmen der Wahlvorschlage, deren 
Stimmenzahl diese so genannte Wahlzahl erreicht hat. 
Die Wah lzahl ist die ganze Zah l (also die Zahl vor dem 
Komma), die sich ergibt aus der Gesamtzahl der Slim-
men al ler Parteien und Wahlergruppen der Gemeinde 
geteilt durch 33. Die Zahl 33 ist dabei eine reine Re-
chengrbBe. Mit der Sperrklausel soli die Handlungsfa-
higkeit des kommunalen Parlaments gesichert werden. 
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Exkurs 

GroBzOgige Auslegung soli Zahl der ungOitigen Stimmzettel klein halten 

Bei der Vergabe einer Vielzahl von Stimmen mit unterschiedlichen Verteilungsmoglichkeiten besteht die Ge-
fahr, dass in grbBerem Umfang eine ungultige Stimmabgabe erfolgt und deshalb der Wahlerwil le nicht in 
ausreichendem MaBe zum Ausdru ck kommt. Dadurch wird das Wahlergebnis verfalscht. So kbnnen die 
Wahler beispielsweise unbewusst nicht aile zur Verfugung stehenden Stimmen vergeben haben. Der Ge-
setzgeber hat deshalb groBzugige Heilungs- und Zuteilungsvorschriften erlassen, die die Zahl der ungulti-
gen Stimmzettel gering halten sollen. 

Als ungultig mussen die Wahlvorstande Stimmzettel werten, wenn der Wahlerwille nicht mehr erkennbar ist. 
Dies trifft zu, wenn der Wahler mehr als eine Lisle ankreuzt und keine Einzelstimmen vergibt. Kennzeichnet 
der Wahler aber neben mehreren Wahlvorschlagen Einzelstimmen, greift der Grundsatz des Vorrangs der 
Einzelstimme vor der Listenstimme. Deshalb werden in solchen Fallen grundsatzlich die vergebenen Ein-
zelstimmen gezahlt und die Listenstimmen bleiben unberucksichtigt. 

Ein weiterer Ungultigkeitsgrund entsteht beim Panaschieren, also dem Kennzeichnen von Bewerbern ver-
schiedener Listen, wenn der Wahler das Stimmenkontingent uberschreitet. In diesem Fall ist fur den Wahl-

vorstand nicht mehr erkennbar, welcher Bewerber des jeweiligen Wahlvorschlags vom Wahler bevorzugt 
wird. 

Hat allerdings der Wahler ledigl ich Bewerber eines Wahlvorschlags gewahlt und dabei mehr Sti mmen ver-
geben als der Rat Sitze hat, ist der Stimmzettel insgesamt nicht als ungultig zu werten. Die gekennzeichne-
ten Bewerber werden von oben nach unten gezahlt, das heiBt, die uberzahligen Slim men werden vom En-
de der Liste her gestrichen. Diese Vorgehensweise wird insoweit erganzt, als zunachst die Stimmen fu r 
Kandidaten mit nur einer Stimme, dann eine der beiden Slim men fur Bewerber, denen der Wahler zwei Slim-
men gegeben hat, im Anschluss daran dann die zweite Stimme unberucksichtigt bleiben. SchlieBiich wer-
den die Stimmen fur Bewerber gestrichen, die vom Wahler drei Stimmen erhalten haben. 

Wenn ein Wahler einem Kandidaten mehr als drei Stimmen gegeben hat, gelten diese als nicht gegeben. 
Der Stimmzettel bleibt gultig. Das gilt auch fur den Fall, dass durch die Nichtberucksichtigung der zu viel ge-
setzten Stimmen die erforderliche Gesamtzahl der Stimmen unterschritten w ird. 

Auch fur Faile, in denen Wahler Listenstimmen und Einzelstimmen kombinieren, hat der Gesetzgeber Re-
gelungen getroffen. Die Listenstimme hat dann keine Bedeutung, wenn so viele Einzelbewerber angekreuzt 
sind, wie der Rat Sitze hat. Anders ist dies, wenn der Wahler das Stimmenkontingent noch nicht ausgeschopft 
hat, also weniger Bewerber angekreuzt sind als der Rat Mitglieder hat. In diesem Fall werden die Bewerber 
der angekreuzten Liste von oben nach unten ,aufgefull t". Wenn der Rat also 16 Mitglieder hat, aber nur zwolf 
Stimmen vergeben sind, erhalten die ersten vier der angekreuzten Lisle Sti mmen, mit Ausnahme der vom 
Wahler bereits mit drei Sl im men gekennzeichneten Kandidaten. Vom Wahler gestrichene Personen erhalten 
keine Stimmen. Hat der Wahler einze lne Kandidaten auf dem Stimmzettel gekennzeichnet, aber sein Stim-
menquorum nicht ausgefu llt, erfolgt bei fehlender Listenstimme keine Stimmenzuteilung. 
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Niedrige Wahl-
beteitigung 

Landesergebnis der Kommunalwahlen 
1999 

Traditionell wird das Landesergebnis der 
Kommunalwahlen aus den Wahlen zu den 
Kreistagen und den Stadtraten der kreis-
freien Stadte ermittelt. Auf dieser Ebene sind 
die lokalpolitischen Einflusse am geringsten 
zu veranschlagen, so dass mit den Landes-
und Bundestagswahlen in Rheinland-Pfalz 
am ehesten ein Vergleich gezogen werden 
kann. 
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Wahlbeteiligung der Wahlberechtigten 

Kommuna lwahlen 1989, 1994 und 1999 

Auffallend bei den Kommunalwahlen 1999 
war die landesweit niedrige Wahlbeteiligung. 
Von den 3 Mill. Wahlberechtigten gingen le-
diglich 1,9 Mill., also knapp 63o/o, zu den Ur-
nen. lm Vergleich zu den vorangegangenen 
Kommunalwahlen bedeutet dies einen er-
heblichen Ruckgang. 
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1989 1994 1999 

Zuruckliegende Kommunal-, Landtags- und 
Bundestagswahlen 

Es bleibt abzuwarten, ob sich der negative 
Trend bei der Wahlbeteiligung fortsetzt. Eine 
weitere erhebliche Zunahme der sich nicht 
an der Wahl beteiligenden Personen wurde 
die demokratische Legitimierung der Rate 
schwachen. 

Kommunalwahlen 1999 Landtagswahl2001 Bundestagswahl 2002 

Wahlausgang 

La nde s e rgebnis der Kom munalwah len 
Bei den Kommunalwahlen 1999 wurde die 
Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands (CDU) beim Landesergebnis starkste 
Partei. Gegenuber 1994 konnte sie ihren 
Stimmenanteil von 39,5 auf 46,1 o/o ausbau-
en. Dabei ist festzustellen, dass sie an abso-
luten Stimmen ihren Stand nur unwesentlich 
nach oben veranderte. Profitiert hat die CDU 
weitgehend von der niedrigen Wahlbeteili -
gung, die die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) in nicht unerheblichem 

Teilweise 
deuttiche 

Verschiebungen 
im Krafte-

verhaltnis der 
Parteien 

1994 und 1999 

1994 1999 Dilferenz 

Wahlvorschlag Gewichtete Gewichtete 99/94 in 
Stimmen- % Stimmen- % Prozent-

zahl zahl punkten 

SPD 813 971 38,4 673 586 36,1 -2,3 
CDU 836 170 39,5 860 852 46,1 6,6 
FDP 90 465 4,3 76 780 4,1 -0,2 
GRONE 170 228 8,0 93 795 5,0 -3,0 
REP 21851 1,0 16 324 0,9 -0,1 
6dp 9 231 0,4 3 501 0,2 -0,2 
Sonstige Parteien 1 434 0,1 2 083 0,1 0,0 
Wahlergruppen 174 779 8,3 141104 7,6 -0,7 
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MaBe Stimmen kostete. Die Partei BUNDNIS 
90/DIE GRUNEN (GRUNE) musste eben-
falls den Verlust von landesweit 3 Prozent-
punkten von 8 auf 5% hinnehmen. Die Freie 
Demokratische Partei (FOP) bestatigte ihr Er-
gebnis von etwas mehr als 4o/o. DI E REPU-
BLIKANER (REP) und die Okologisch-De-
mokratische Partei (odp) hatten ebenfalls 
Verluste zu verzeichnen. 

lm Vergleich zu der L.andtagswahl 2001 und 
der Bundestagswahl 2002 ergibt sich fol-
gendes Bild : 

lm L.aufe von drei Jahren sind bisweilen gro-
Be Schwankungen der Wahlergebnisse aller 
im L.andtag vertretenen Parteien festzustel -
len. Dies beruht sicherlich zum einen auf der 
unterschiedlichen Art der Wahlen. Zu be-
rucksichtigen ist auch, dass die Wahlen un-
ter verschiedenen zeitlichen Umstanden mit 
ihren entsprechenden Einflussen stattfan-
den. Zum anderen scheinen sich die tradi-
tionellen Bindungen an eine bestimmte Par-
lei zu Ibsen. Vor diesem Hintergrund ist eine 
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Ergebnisse der im Landtag vertretenen 
Parteien bei den zuruckliegenden Wahlen 
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• Kommunalwahlen 1999 
(Landesergebnis) 
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(Landesstimme) 

Bundestagswahl 2002 
(Zweitstimme) 

7,9 

SPD CDU FOP GRONE 

Prognose fUr den Ausgang der Kommunal-
wahlen 2004 schwierig. Dies gilt umso mehr, 
als der Anteil der ,Nicht-Wahler" und damit 
seine Auswirkung auf das Wahlergebnis 
nicht vorhersehbar sind. 

Wesentliche Anderungen des Kommunalwahlrechts 
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Sowohl beim Kommunalwahlgesetz als 
auch bei der Kommunalwahlordnung hates 
Anderungen gegeben ; die wichtigsten wer-
den hier vorgestellt. 

Kommunalwahlgesetz 

lm Vordergrund der Novellierung des Kom-
munalwahlgesetzes (KWG) steht die Har-
monisierung mit den Wahlgesetzen des 
Bundes und des Landes. Daruber hinaus 
sind viele Erganzungen vorgenommen wor-

den. Dazu gehort beispielsweise der Einsatz 
von Wahlgeraten bei Kommunalwahlen 
oder die Moglichkeit, Wahlschablonen zu 
benutzen. 

Das Recht auf die Einsichtnahme in das 
Wahlerverzeichn is (§ 12 KWG) ersetzt nun-
mehr seine bisher vorgesehene Auslegung. 
Damit soli den Anforderungen der informa-
tionellen Selbstbestimmung Rechnung ge-
tragen werden. Dies bedeutet im Einzelnen: 
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, die 

Einsichtnahme 
in das Wahler-

verzeich nis 
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Bewerber-
aufstellungs-
verfahren 

Richtigkeit und Vollsti:i.ndigkeit der zu seiner 
Person im Wi:i.hlerverzeichnis eingetragenen 
Daten zu uberprufen. Will er diese Uberpru-
fung bei anderen im Wahlerverzeichnis ein-
getragenen Personen vornehmen, muss er 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollsti:i.ndigkeit 
des Wi:i.hlerverzeichnisses ergibt. Bei Perso-
nen, fUr die im Melderegister ein Sperrver-
merk nach § 34 Abs. 5 Meldegesetz ein-
getragen ist, besteht kein Einsichtsrecht. 
Das Wi:i.hlerverzeichnis kann wi:i.hrend der 
allgemeinen Offnungszeiten der Gemeinde-
verwaltungen in der Zeit vom 20. bis zum 16. 
Tag vor der Wahl eingesehen werden, also 
vom 24. Mai bis zum 28. Mai 2004. Die auf-
grund der Einsichtnahme gewonnenen Er-
kenntnisse durfen nur fur die Begrundung 
eines Einspruchs gegen das Wi:i.hlerver-
zeichnis und fUr die Wahlprufung verwendet 
werden. 

Die Vertreter- oder Mitgliederversammlung 
zur Aufstellung von Bewerbern durch eine 
Partei oder eine mitgliedschaftlich organi-
sierte Wahlergruppe hat nach derzeitigem 
Recht stets in geheimer Abstimmung daru-
ber zu befinden, ob und welche Bewerber 
bis zu dreimal im Wahlvorschlag aufgefUhrt 
werden sollen (Mehrfachbenennungen). 
Nach kunftigem Recht ist erst nach einem 
entsprechenden Antrag daruber zu be-
schlieBen. Das verhindert die Gefahr der Ab-
gabe eines unvollsti:i.ndigen Wahlvorschlags, 
wenn versehentlich kein diesbezuglicher, 
vom Gesetz verpflichtend vorzunehmender 
Beschluss gefasst wurde. Der Versamm-
lungsleiter und zwei von der Versammlung 
berufene Teilnehmer haben uber den Antrag 
und den Beschluss eine Versicherung an 
Eides statt abzugeben. 
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Da das Aufstellungsverfahren in die eigent-
liche Wahlvorbereitung hineinwirkt, ist den 
Mitg liedern die Mbglichkeit einzuri:i.umen, 
sich uber die Person des Kandidaten und 
sein Programm zu orientieren. Deshalb kbn-
nen die Kandidaten sich nunmehr persbn-
lich und ihr Programm in der gebotenen 
Zusammenfassung - nach der Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichts mindestens 
zehn Minuten - vorstellen. Dazu ist eine An-
tragste llung notwendig, die einer Ausein-
andersetzung, ob der Kandidat die Vorstel-
lung eindeutig genug kenntlich gemacht hat, 
entgegenwirken soli. Der Antrag hat lediglich 
eine formelle Voraussetzung. Aufgrund sei-
ner verfassungsrechtlichen Grundlage darf 
er nicht abgelehnt werden. 

Auch bei der Aufstellung von Bewerbern 
durch eine nicht mitgliedschaftlich organi-
sierte Wi:i.hlergruppe sind die gleichen An-
forderungen an das Verfahren zu stellen. In 
§ 18 KWG ist nunmehr klargestellt, dass uber 
die Bewerber einzeln oder in verbundener 
Einzelwahl abzustimmen ist. Dadurch wird 
gesetzl ich ausgeschlossen, dass bei der 
Kandidatenaufstellung uber mehrere Perso-
nen und gegebenenfalls die Reihenfolge in 
einem Wahlgang im Ganzen mit ,Ja" oder 
,Nein" abgestimmt wird. Organisatorisch 
mbglich ist, dass in einem Wahlgang, aber 
jeweils einzeln uber jeden Kandidaten abzu-
stimmen ist (verbundene Einzelwahl). 

Weiterhin stellt das Gesetz nunmehr aus-
drucklich fest, dass die Mitglieder der Ver-
sammlung das Recht haben, Kandidaten 
vorzuschlagen. Die Mbglichkeit der Einfluss-
nahme auf die Kandidatenaufstellung gehbrt 
zu dem demokratischen Kernbestand im 
Rahmen des parteiinternen Verfahrens. Dar-
uber hinaus muss den Kandidaten der nicht 
mitgliedschaftlich organisierten Wi:i.hlergrup-
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Stimmzettel-
schablone 

Wahlgerate 

pe auf Antrag das Recht eingeraumt wer-
den, sich und ihr Programm vorzustellen. In 
der Versicherung an Eides statt haben der 
Versammlungsleiter und die beiden von der 
Versammlung bestimmten Teilnehmer die 
Einhaltung der Gesetzesbestimmungen zu 
bestatigen. 

SchlieBiich durfen die nicht mitgliedschaft-
lich organisierten Wahlergruppen ihre Kan-
didaten fruhestens 44 Monate nach Beginn 
der Wahlzeit aufstellen. Damit soli ein enger 
Zusammenhang vor dem Hintergrund einer 
umfassenden demokratischen Legitimie-
rung zwischen der Wahl und der gerade zu 
diesem Termin ansassigen Bevblkerung ge-
schaffen werden. 

Zu beachten ist, dass die das Aufstellungs-
verfahren betreffenden Anderungen erst 
nach den Kommunalwahlen am 13. Juni 
2004 zum 1. August 2004 in Kraft treten. 

Blinde oder sehbeh inderte Wahlberechtigte 
kbnnen sich im Wahllokal einer Stimmzet-
telschablone bedienen. Diesem Personen-
kreis wird die Mbglichkeit erbffnet, ohne ei-
ne Hilfsperson und damit unbeobachtet die 
Stimme abzugeben. Die Herstellung und 
Verteilung der Stimmzettelschablonen er-
folgt durch die Verbande behinderter Men-
schen, die ihre Bereitschaft zur Herstellung 
von Stimmzettelschablonen erklart haben. 
Die jeweiligen Verwaltungen haben deshalb 
unverzuglich nach der amtlichen Herstellung 
das Muster eines Stimmzettels den Verban-
den zu Obergeben. Die Gemeinden, Ver-
bandsgemeinden, Landkreise sowie der 
Bezirksverband tragen die Kosten der Her-
stellung und Verteilung der Schablonen. 

Die bereits bei der Landtagswahl 2001 und 

Abgabe und Zahlung der Stimmen kbnnen 
nunmehr auch bei Kommunalwahlen einge-
setzt werden. Die Gerate haben den Grund-
satz des Wahlgeheimnisses zu gewahrleis-
ten. Bevor sie zum Einsatz kommen, mussen 
sie hinsichtlich ihrer Bauart fOr die Wahl der 
kommunalen Vertretungsorgane und ihrer 
Verwendung aufgrund der einschlagigen 
Rechtsverordnungen amtlich zugelassen 
und genehmigt sein . Wahlberechtigte, die 
durch kbrperliche Gebrechen gehindert 
oder wegen einer kbrperlichen Beeintrachti-
gung nicht in der Lage sind, die Gerate zu 
benutzen, kbnnen sich einer Hilfsperson be-
dienen. 

Kommunalwahlordnung 

Die Novellierung der Kommunalwahlord-
nung (KWO) vollzieht zum Oberwiegenden 
Teil die geanderten gesetzlichen Vorausset-
zungen. Diese und die daruber hinaus vor-
genommenen wesentlichen Anderungen 
werden im Folgenden erlautert. 

Das Wahlrecht kann derjenige ausuben, der 
im Wahlerverzeichnis eingetragen ist. Die 
Eintragung wird in der Regel von Amts 
wegen durch die Gemeindeverwaltung vor-
genommen. Aile Wahlberechtigten werden 
am 35. Tag vor der Wahl von der Gemeinde, 
in der sie mit ihrer (Haupt-)Wohnung ge-
meldet sind, in das Wahlerverzeichnis ein-
getragen. Daruber erhalt der Wahlberechtig-
te eine Benachrichtigung. Meldet sich der 
Wahlberechtigte innerhalb der Gemeinde 
um, bleibt er im Wahlerverzeichnis des 
ursprunglichen Stimmbezirks eingetragen. 
Wechselt der eingetragene Wahlberechtigte 
nach dem Stichtag seinen Wohnort, hat er 

der Bundestagswahl 2002 erfolgreich er- fur eine entsprechende Berichtigung des 
probten Wahlgerate zur Erleichterung der Wahlerverzeichnisses zu sorgen. Auf seinen 

Eintragung 
in das Wahler-

verzeichnis 
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Antrag, der bis zum 21 . Tag vor der Wahl 
noch gestellt werden kann, ist er - sofern 
sein Wahlrecht fur die einzelnen Wahlen vor-
liegt - in das neue Wahlerverzeichnis der 
Zuzugsgemeinde einzutragen. Das Gleiche 
gilt fUr Wahlberechtigte, die sich in einer an-
deren Gemeinde mit einer neuen Haupt-
wohnung anmelden. Die Zuzugsgemeinde 
hat die Verwaltung der Wegzugsgemeinde 
uber die Eintragung zu unterrichten. Diese 
wiederum streicht den Wahlberechtigten aus 
dem Wahlerverzeichnis. Hat oder erhalt die 
Wegzugsgemeinde uber einen Wahlaus-
schluss des Wahlberechtigten Kenntnis, hat 
sie unverzugl ich die Zuzugsgemeinde ent-

Die Burgerinnen und Burger, die Politik und 
die Medien haben ein besonderes Interesse 
an der schnel len Mitteilung der Wah lergeb-
nisse am Wahlabend. Deshalb hat der Lan-
deswahlleiter zur Ubertragung der Wahler-
gebnisse ein automatisiertes Verfahren 
entwickelt. Dieses hat auch bereits in der 
Vergangenheit zu einer umfassenden und 
aktuellen Information der interessierten Krei-
se gefUhrt. Der Verordnungsgeber hat nun-
mehr die rechtlichen Grundlagen fur diese 
Vorgehensweise geschaffen. 

Die Burgerinnen und Burger konnen nun-
mehr auch zu den Kommunalwahlen einen 
Wahlschein per E-Mail beantragen. Einige 

sprechend zu unterrichten. Der Antrag auf Verwaltungen stellen entsprechende Formu-
Eintragung in das Wahlerverzeichnis ist in lare in ihren lnternet-Angeboten zur Verfu-
schriftlicher Form unter Nennung des Fami- gung. Wird fur einen Dritten ein Wahlschein 
liennamens, der Vornamen, des Tages der per E-Mai l beantragt, ist eine entsprechende 
Geburt und genauen Anschrift der Haupt- Vollmacht nachzureichen. 
wohnung zu stellen. Sammelantrage sind 
moglich, mussen jedoch von jedem Wahl-
berechtigten personlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Uber die beschriebenen 
Regelungen ist der Betroffene zu belehren. 

ma Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

• Dr. Stephan Danzer ist stellvertre-
tender Landeswahlleiter. 

Neues 
Verfahren zur 
Ubermittlung 

der Wahl-
ergebnisse 

Wahlschein-
antrag 

per E-Mail 
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Fremdenverkehr 

Tourism us 2003 

Von Wolfgang Ellermeyer 

Wieder mehr Gaste im rheinland-pfalzischen Fremdenverkehr: Das 
ist eine erfreuliche Nachricht nach rucklaufigen Zahlen in den Jahren 
2001 und 2002. lm vergangenen Jahr verbuchte die Tourismusbran-
che mit fast 7 Mill. Gasten ihr zweitbestes Ergebnis nach dem Re-

kordjahr 2000. Gegenuber 2002 nahm das Gasteaufkommen um 0,9% zu. Die Zahl der 
Ubernachtungen bewegte sich mit uber 21 Mill. Ieicht unter dem Niveau des Vorjahres. 
Mit den Zuwachsen an auslandischen Gasten und deren Ubernachtungen um 2,2 bzw. 
1,7% zeigt sich fur diese Gastegruppe ein erheblich gunstigerer Verlauf als fur Besucher 
aus dem Inland (+0,6 bzw. -0,5%). 

38% des Betten- In den rheinland-pfalzischen Stadten und 
volumens in 
Hotelbetrieben Gemeinden wurden im vergangenen Jahr 

mehr als 190 000 Fremdenbetten in einer 
Vielzahl von Fremdenverkehrs- und Freizeit-
einrichtungen angeboten. Allein die rund 
1 400 Hotelbetriebe stellten rund 38% der 
Betten (fast 72 000) zur Verfugung. Das 
zweitgroBte Kontingent mit weiteren 18% des 
Bettenvolumens (35 000) fand sich bei den 
Privatzimmervermietern und gewerblichen 
Kleinbetrieben mit weniger als neun Frem-
denbetten.1) In Gasthofen konnten die Be-
sucher zwischen 12 500 Fremdenbetten 
(7%) ihre Auswahl treffen. Weitere Uber-
nachtungsmog lichkeiten standen in Pensio-
nen, Hotels garnis, Erholungs-, Ferien-, 
Schulungs- und Schullandheimen, Ferien-
zentren und -wohnungen, in Jugendherber-
gen und ahn lichen Einrichtungen sowie in 
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken zur 
Verfugung. 

1) In Rheinland- Pfalz findet diese Betriebsart auf Grund ihres hohen Stellenwertes 
traditionell Berucksichtigung in der amtlichen Slatistik. Um die Belastung der Klein-
betriebe in Grenzen zu halten, beschriinkl sich die Befragung auf Betriebe in 643 
ausgewiihlten Fremdenverkehrsgemeinden. 

Bettenauslastung im Gesamtdurchschnitt 
bei 31% 

lm Jahr 2003 wu rde uber ai le Betriebsarten 
hinweg ein durchschnittlicher Auslastungs-
grad der Betten von 31% erreicht. Bei dieser 
MaBzahl werden die rechnerisch moglichen 
Ubernachtungen, die sich aus der Zahl der 
angebotenen Betten multipliziert mit der 
Zah l der betrieblichen Offnungstage erge-
ben, in Relation zu den tatsachlich gezahlten 
Ubernachtungen gesetzt. Der Auslastungs-
grad weist deutliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Betriebsarten auf. 

Eine unterdurchschnittl iche Bettenauslas-
tung hatten die Gasthofe (21 %), Ferienwoh-
nungen (22%), Kleinbetriebe und Pensionen 
(jeweils 26%), Hotels garnis (29%) und Ho-
tels (30%). Uberdurchschnittlich schnitten 
Ferienzentren (45%), Jugendherbergen 
(39%) sowie Erholungs- und Schulungshei-
me (34%) ab. Der hochste Auslastungsgrad 
(73%) findet sich naturgemaB in den rhein -
land-pfalzischen Sanatorien und Kurkran-
kenhausern, die der Erholung, Rekonvales-

Uberdurchschnitt-
liche Auslastung 
in Ferienzentren 
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zenz oder Rehabilitation von Patienten die- verandertes Urlaubsverhalten der Reisen-
nen. Bei einem seit Jahren fast konstanten den wider, das zunehmend zum Kurzurlaub 
Bestand von rund 190 000 Fremdenbetten tendiert. 

Tendenz zum 
Kurzurlaub 

bewegen sich die Auslastungsgrade damit 
auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre. 

Mehr Gaste, aber keine Zunahme bei 
Obemachtungen 

Nach Ruckgangen in den Jahren 2001 
(-4,2%) und 2002 (-0,7%) verbuchte die 
rheinland-ptalzische Tourismusbranche im 
vergangenen Jahr mit fast 7 Mill. Gasten 
(+0,9%) ein durchaus respektables Ergeb-
nis. Diese Zahl wurde nur im Rekordjahr 
2000 ubertroffen. 

Mit 21,2 Mill. Ubernachtungen hat sich der 
Negativtrend der letzten Jahre immerh in ver-
langsamt (-0,1 %). In den Jahren 2001 und 
2002 hatten die Ruckgange noch bei 3,3 
bzw. 2% gelegen. In der verglichen mit den 
Gasteankunften ungunstigeren Entwicklung 
der Ubernachtungszahlen spiegelt sich ein 

II Bettenauslastung 2003 nach Betdeb.act"" 

Betriebe ' i Betten•! Betten-
Betriebsart auslastung21 

Anzahl % 

Hotels 1 421 71 869 29,6 
Gasthofe 651 12 560 20,7 
Pensionen 626 10 989 26,0 
Hotels garnis 321 9 707 28,8 
Erholungs-, Ferien-, 
Schulungs-, Schullandheime 149 11 228 34,0 

Ferienzentren 14 11 464 44,6 
Ferienhauser, -wohnungen 377 11 149 22,3 
Jugendherbergen 
u. a. Einrichtungen 104 8 374 39,3 

Vorsorge- und 
Rehabilitationskliniken 58 8 690 73,3 

Privatquartiere 31 35 753 25,7 

lnsgesamt 3 721 191 783 31,3 

1) Juni 2003. - 2) Jahresdurchschnitt . - 3) Einschlief31ich gewerbliche Klein-
betriebe mit weniger als neun Fremdenbetten. 

I!DE!m Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Hohere Gastezahlen durch Besucher aus 
demAusland 

Die Zahl der inlandischen Besucher nahm 
im vergangenen Jahr um 0,6% auf fast 5,6 
Mi ll . zu. Bei einer Aufenthaltsdauer von 3,1 
Tagen wurden von deutschen Gasten uber 
17 Mill. Ubernachtungen gebucht. Das waren 
allerdings 0,5% weniger als im Jahr 2002. 
Hier unterscheidet sich Rhein land-Pfalz von 
den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Ham-
burg .sowie den Flachenlandern Mecklen-
bu rg -Vorpommern, Sachsen und Schles-
wig-Holste in, die nicht nur hinsichtlich der 
Zahl der Gaste, sondern auch bei den Uber-
nachtungen Zuwachse im lnlandstourismus 
zu verzeichnen hatten. 

Bei den Touristen aus dem europaischen 
und auBereuropaischen Ausland erfreute 
sich Rheinland-Pfalz als Urlaubsregion im 
vergangenen Jahr zunehmender Bel iebtheit. 
Nach EinbuBen von 7,2% im Jahr 2001 -we-
sentlich gepragt durch eine Reisezuruckhal-
tung nach dem Terroranschlag vom 11. Sep-
tember in New York- und EinbuBen von 1 o/o 
im Jahr 2002 nahm die Zahl der Auslands-
gaste im vergangenen Jahr um 2,2% auf 
fast 1,4 Mill. zu. lm Schnitt blieben sie drei Ta-
ge, so dass mehr als 4,1 Mill . Ubernachtun-
gen (+ 1,7%) gezahlt wurden. 

Die meisten Auslander, namlich 415 000 Trotz Ieichter 
Ruckgange - die 

Gaste, kamen, wie auch schon in den ver- meisten Gaste 

gangenen Jahren, aus den Niederlanden _ sind Niederlander 

eine Besuchergruppe, fUr die besonders die 
graBen rheinland-pfalzischen Ferienzentren, 
die r.eben Ubernachtungsmbglichkeiten ei -
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Gaste und Obernachtungen 2003 nach ausgewahlten Herkunftslandern 

-30 

Mehr Belgier und 
Amerikaner, 
weniger Briten 

78 

Veranderung gegenuber 2002 in % Ante il an 

Schweden Obernach- auslan-

Schweiz 

-20 -10 

,--·- Belgien 

USA I 

0 

Kanada 
I 

Frankreich 

10 

Giiste • Obernachtungen 

20 

ne Fulle von Freizeitangeboten zur Verfu-
gung stellen, attraktive Anziehungspunkte 
waren. Mehr als die Halfte der Ubernachtun-
gen von Niederlandern war allein in dieser 
Betriebsart zu verzeichnen. lnsgesamt buch-
ten die niederlandischen Besucher 1,8 Mill. 
Ubernachtungen. Damit entfielen auf sie al-
lein 42% der Ubernachtungen von Auslan-
dern. Allerdings hat gegenuber 2002 die 
Zahl der holland ischen Gaste um 0,2% und 
die Zahl ihrer Ubernachtungen um 1,7% ab-
genommen. 

Mit 222 000 Gasten (+8,6%) und 701 000 
Ubernachtungen (+11 %) stellten die Belgier 
die zweitgrbBte Besuchergruppe aus dem 
Ausland. Auf sie entfiel ein Ubernachtungs-
anteil von 17%. In der Rangfolge an dritter 
Stelle stehen die Briten, deren Gaste- und 
Ubernachtungszahlen (- 7,1 bzw. -7,6%) 
gegenuber 2002 al lerdings kraftig zuruck-
gegangen sind. lmmerhin lag ihr Anteil an 

tungen von disc hen 
Auslandern Gasten 

Niederlande 42 ,2 30 ,0 
Belgien 16,8 16,0 
GroBbritannien 
und Nordirland 10,1 11 ,1 
USA 8,5 10,5 
Frankreich 2,1 3 ,2 
Schweiz 1,5 2,3 
ltalien 1,5 2,2 
Schweden 1,4 1,9 
Dane mark 1,4 1,5 
bsterreich 1,3 1,6 
Polen 0,9 0,7 
Kanada 0,7 1,6 
Japan 0,7 1,2 

30 

den Ubernachtungen aller Auslander noch 
bei etwas uber 10%. Die traditionellen Rei-
seziele der Briten, die Fremdenverkehrsre-
gionen Rheintal und Mosei/ Saar, mussten 
dabei UbernachtungseinbuBen von 8,7 bzw. 
4,4% verkraften. lm Fremdenverkehrsgebiet 
Hunsruck/Nahe/Gian mit dem Flughafen 
Hahn stiegen die Ubernachtungsziffern der 
Briten hingegen um 4,5%. Der Flughafen 
Hahn durfte in der Region auch eine we-
sentliche Ursache fUr die hohen Zuwachse 
bei den Besuchern aus ltalien, bsterreich 
sowie den skandinavischen l.li.ndern sein. 

Erfreulich war die Entwicklung bei den Be-
suchern aus den USA. Nach den zweistelli-
gen Ruckgangen in den Jahren 2001 und 
2002 nahm sowohl die Zahl der amerikani-
schen Gaste (146 000) als auch der Uber-
nachtungen (353 000) mit jeweils +5,8% 
erstmals wieder zu. 
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II Gaste und Ubernachtungen 2003 nach 
Betriebsarten 

Giiste Ubernachtungen 

Betriebsart ins- Veriinde- ins- Veriinde-

gesamt rung zu gesamt rung zu 
2002 2002 

Anzahl % Anzahl % 

Hotels 3 591 363 -0,2 7 576 010 -0,7 
Gasthbfe 310 569 2,8 868 907 7,3 
Pensionen 276 228 3,5 940 279 3,2 
Hotels garnis 429 436 1,0 954 950 0,4 
Erholungs-, Ferien-, Schu-
lungs-, Schullandheime 41 4 463 1,7 1 376 583 -1,8 

Ferienzentren 369 899 5,1 1 882 821 -0,6 
Ferienhauser, -wohnungen 181 886 4,9 868 662 6,5 
Jugendherbergen 
u. a. Einrichtungen 502 050 -1,2 1 166 475 0,7 

Vorsorge- und 
Rehabilitationskliniken 104 457 -7,9 2 30411 9 -5,0 

Privatquartiere 1l 775 259 4,1 3 290 056 1,1 

lnsgesamt 6 955 610 0,9 21 228 862 -0,1 

1) EinschlieBiich gewerbliche Kleinbetriebe mit wen iger als neun Fremdenbetten. 

Weniger inlandi-
sche, aber mehr 
auslandische 
Hotelgaste 

Obernachtungsruckgang bei Hotels -
Zuwachs bei Kleinbetrieben 

Ein Drittel der Ubernachtungen wurde in den 
rheinland-pfalzischen Hotelbetrieben ge-
zah lt. Das waren 0,7% weniger als im Jahr 
2002. Ursachlich fUr diese Entwicklung war 
das Ausbleiben von inlandischen Hotelgas-
ten, deren Ubernachtungsziffern um 2% zu-
ruckgingen. Hier kbnnten sich die schwache 
Binnenkonjunktur sowie damit verbundene 
Kosteneinsparungen im Reiseverkehr der 
inland ischen Geschaftsleute bremsend aus-
gewirkt haben. Fbrderlich fUr das Reisever-
halten der auslandischen Geschaftsleute 
durfte die positive Geschaftsentwicklung mit 
dem Ausland im vergangenen Jahr gewe-
sen sei n. Die Zahl der ausland ischen Hotel-
gaste (+ 3%) sowie deren Ubernachtungen 
(+ 3,7%) zeigten jedenfalls eine erfreuliche 
Erholung. 

Nach den Hotels registrierten die Privatzim-
mervermieter und gewerbl ichen Kleinbetrie-
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II Auslandische Gaste und deren Ubernachtungen 
2003 nach Betriebsarten 

Giiste Obernachtungen 

Betriebsart ins- Verande- ins- Verande-

gesamt rung zu gesamt rung zu 
2002 2002 

Anzahl % Anzahl % 

Hotels 832 411 3,0 1 826 141 3,7 
Gasthofe 53 524 2,9 147 698 9,1 
Pensionen 28 91 1 0,5 92 943 1,1 
Hotels garnis 79 382 -3,6 203 112 -4 ,2 
Erholungs-, Ferien-, Schu-
lungs-, Schullandheime 10 338 16,9 51 642 21,4 

Ferienzentren 193 172 2,1 1 101 005 -1,5 
Ferienhauser, -wohnungen 27 001 -4,1 155 530 3,5 
Jugendherbergen 
u. a. Einrichtungen 34 546 1,1 70 451 -0,6 

Vorsorge- und 
Rehabil itationskliniken 1 333 6,3 8321 12,7 

Privatquartiere 11 124 390 1,8 508 003 0,6 

lnsgesamt 1 385 008 2,2 4 164 846 1,7 

1) EinschlieBiich gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als neun Fremdenbetten . 

be mit weniger als neun Fremdenbetten mit 
3,3 Mill. das zweithbchste Ubernachtungs-
aufkommen im Land. Dies unterstreicht die 
Bedeutung dieser Betriebsart fur den rhein-
land-pfalzischen Tourismus (siehe S 2). 

Obernachtungen 2003 nach Betriebsarten 

Privatquartiere und 
gewerbliche Kleinbetriebe 

16% 
Vorsorge- und 1 

Rehabilitationskliniken 
11 % 

Jugendherbergen 
und ahnliche 
Einrichtungen 

5% -

FerienMuser, -
Ferienwohnungen 

4% 

Ferienzentren / 
9% / 

Erholungs-, Ferien-/ 
Schulungs- und 
Schullandheime / \ 

7% Hotels garnis Pensionen Gasthofe 
4% 4% 4% 

Hotels 
36% 
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Gleichzeitig scheint sie ein Beleg fUr die ver-
starkte Tendenz zum Aufenthalt in einfache-
ren Quartieren zu sein. Neben den Kleinbe-
trieben wiesen namlich auch Gasthauser, 
Ferienwohnungen, Pensionen, Hotels garnis 
und Jugendherbergen Zuwachse aus, wah-
rend die i..ibrigen Betriebsarten von Uber-
nachtungsri..ickgangen betroffen waren . 

Entwicklung in den Fremdenverkehrs-
gebieten uneinheitlich 

In den sieben rheinland-pfalzischen Frem-
denverkehrsgebieten verlief die Entwicklung 
im vergangenen Jahr uneinheitlich. Wah-
rend sich die Tourismusbranche in den Re-
gionen Mosei/Saar, Eifel/ Ahr, Westerwald/ 
Lahn/Taunus und Hunsri..ick/Nahe/Gian i..iber 

Fremdenverkehrsgebiete 
in Rheinland-Pfalz 

• Kaiserslautern 

P1alz 

Obernachtungen 2003 
nach Fremdenverkehrsgebieten 

Westerwald/ 
LahnfTaunus 

8% 

HunsrOckl 
Nahe/Gian 

11 % 

Pfalz 
Rheintal 

9% 

Mosei/Saar 
28% 

Eifei/Ahr 
20% 

positive Veranderungen freuen konnte, 
mussten das Rheintal und Rheinhessen 
Ri..ickgange hinnehmen. Die Pfalz hatte zwar 
mehr Gaste, aber weniger Ubernachtungen. 

Ursachlich fur den Ruckgang in Rheinhes-
sen war in erster Linie das Ausbleiben von 
lnlandsgasten, deren Ubernachtungszahl 
um 4,3% auf 838 000 gesunken ist. Die Zahl 
der Ubernachtungen von Auslandsgasten 
stieg hingegen um 2,8% auf i..iber 318 000. 
Dabei wurden Ubernachtungsruckgange 
von Besuchern aus den europaischen 
Nachbarstaaten durch Zuwachse bei den 
Ubernachtungen von Besuchern aus dem 
asiatischen Raum und vom amerikanischen 
Kontinent kompensiert. Bei dieser Ent-
wicklung durfte die Nahe zum Flughafen 
Frankfurt eine wichtige Rolle spielen. Insbe-
sondere in der Stadt Mainz haben Flugge-
sellschaften unter anderem aus Asien und 
den USA teste Bettenkontingente groBeren 
Umfangs fUr ihr Flugpersonal geordert. Die 
Entwicklung in Rheinhessen wird stark von 
der Landeshauptstadt Mainz gepragt. Hier 
sind die lnlanderubernachtungen uber-
durchschnittlich um 6,9% zuruckgegangen. 

Weniger 
deutsche, mehr 

auslandische 
Gaste in 

Rheinhessen 
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II Gaste und Obernachtungen 2003 nach 
Fremdenverkehrsgebieten 

Gaste Obernachtungen 

Fremden-
verkehrsgebiet 

ins-
gesamt 

Verande-
rung zu 
2002 

ins- Verande-

gesamt rung zu 
2002 

Anzahl % Anzahl % 

Rheintal 797 852 -3,0 1 937 694 -3,5 
Rheinhessen 640 237 -2,4 1 156 447 -2,4 
EifeVAhr 1 207 715 0,5 4 291 791 0,4 
Mosei/Saar 1 743 840 3,1 5 802 428 1,6 
HunsrOck/Nahe/Gian 599 583 4,4 2 355 058 0,1 
Westerwald/Lahn/Taunus 513 584 0,3 1 650154 0,3 
Pfalz 

lnsgesamt 

ROckgange in 
den Heilbadern 
des Rheintals 

1 452 799 1,3 4 035 290 -0,8 

6 955 610 0,9 21 228 862 -0,1 

Dies kann auf ein verandertes Reiseverhal-
ten der lnlandstouristen hindeuten, kann 
aber auch mit weniger inlandischen Ge-
schaftsreisenden zusammenhangen. Da 
das Reisemotiv im Rahmen der monatlichen 
Fremdenverkehrs- und Beherbergungssta-
tistik nicht erfragt wird, kbnnen hierzu h6chs-
tens Vermutungen angestellt werden. 

lm Rheintal war bei 1,9 Mill. Ubernachtungen 
mit -3,5o/o der hbchste Ubernachtungsruck-
gang des Landes zu beobachten. Dabei ent-
fiel ein Drittel aller Ubernachtungen auf die 

Auslandische Gaste und deren Obernachtungen 
2003 nach Fremdenverkehrsgebieten 

Fremden-
verkehrsgebiet 

Rheintal 
Rheinhessen 
Eifei/Ahr 
Mosei/Saar 
HunsrOck/Nahe/Gian 
Westerwald/Lahn/Taunus 
Pfalz 

lnsgesamt 

Gaste 

ins- Verande-

gesamt rung zu 
2002 

Anzahl % 

193 195 -9 ,3 
193 749 6,0 
288 194 -2,0 
414 983 4,7 

96 923 15,7 
35 740 -4,8 

162 224 10,2 

1 385 008 2,2 

Obernachtungen 

ins- Verande-

gesamt rung zu 
2002 

Anzahl % 

429 307 -7,0 
318351 2,8 

1 131 493 -2,3 
1 379 797 5,0 

396193 8,6 
90163 -1,4 

419 542 6,3 

4 164 846 1,7 
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zu den Heilbadern gehbrenden Stadte Bad 
Breisig, Bad Hbnningen, Boppard mit dem 
Ortsteil Bad Salzig, Sinzig mit dem Ortstei l 
Bad Bodendorf, den Kneipp-Kurort Vallen-
dar sowie die Stadt Lahnstein mit ihren Heil-
quellen-Kurbetrieben. In dieser Gemeinde-
gruppe gingen die Ubernachtungszahlen 
insgesamt um 5,6% zuruck, was hauptsach-
lich mit den KostendampfungsmaBnahmen 
im Gesundheitswesen zusammenhangen 
durfte. Hierfur spricht auch, dass die Uber-
nachtungszahlen in den Vorsorge- und Re-
habilitationskliniken des Rheintals gegenu-
ber dem Jahr 2002 um 8,7% gesunken sind. 

Bei einem Vergleich der durchschnittlichen 
Verweildauer tallt auf, dass sich die Uber-
nachtungsgaste im Durchschnitt nur 2,4 Ta-
ge im Rheintal aufhalten. Landesweit betragt 
die Aufenthaltsdauer 3,1 Tage. Der feh lende 
Anreiz fUr einen langeren Besuch des 
Rheintals ist m6glicherweise auch in der we-
niger urlaubsfreund lichen Verkehrslage mit 
den stark frequentierten Bahnlinien und 
BundesstraBen beiderseits des Rheins zu 
suchen. 

Region MoseVSaar mit hOchster Ober-
nachtungsintensitat 

Hinsichtlich der Zahl der Gaste und Uber-
nachtungen tuhren in Rheinland-Pfalz die 
Fremdenverkehrsgebiete Eifel/ Ahr, Mosel/ 
Saar und Pfalz. Wi ll man einen MaBstab fUr 
die Bedeutung des Fremdenverkehrs fUr die 
einheimische Bevblkerung finden, so wird 
dazu in der Tourismusstatistik ublicherwei-
se die so genannte Ubernachtungs- oder 
Fremdenverkehrsintensitat verwendet. Sie ist 
definiert als die Zahl der Ubernachtungen in 
einem Gebiet je 1 000 Einwohner. 
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Fremdenverkehr 

Malerisches 
Bernkastei-Kues 
und Heilbad 
Neuenahr-
Ahrweiler ziehen 
Besucher an 
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II Obernachtungsintensitat 2003 
nach Fremdenverkehrsgebieten 

lm Hinblick auf diese Verhaltniszahlliegt das 
Fremdenverkehrsgebiet Mosei/Saar mit 
deutlichem Abstand vor allen Reg ionen in 
Rheinland-Pfalz. Hier wirkten sich bei einer 
vergleichsweise niedrigen Bevblkerungszahl 
hohe Ubernachtungszahlen in den Hotels 
sowie bei den Kleinbetrieben und Privatzim-
mervermietern positiv aus. Die zweithbchste 
Ubernachtungsintensitat ergibt sich fur das 
Reisegebiet Eifel/ A hr. Insbesondere Hotels 
und groBe Ferienzentren bewirkten in dieser 
Region eine hohe lntensitat. Noch vor der 
Pfalz rangieren das Gebiet Hunsruck/Na-
he/Gian, das Rheintal (dieses musste im 
vergangenen Jahr die grbBten Ubernach-
tungsruckgange hinnehmen) und die Re-
gion Westerwald/ Lahn!Taunus. Rheinhes-
sen, das Fremdenverkehrsgebiet mit der 
zweithbchsten Bevblkerungszahl, belegte 

Obernachtungen je 1 000 Einwohner 

Rheintal 

Westerwald/Lahn!Taunus 

Pfalz 

Rheinhessen 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 

Die Rbmerstadt Trier erfreute sich eines 
Ubernachtungszuwachses von 4,4%. Mit fast 
534 000 Ubernachtungen lag die kleine Ei-
fe lgemeinde Gunderath im Landkreis Daun, 

den letzten Platz. Die durchschnittliche Uber- Sitz eines graBen Ferienzentrums, auf Rang 
nachtungsintensitat in Rheinland-Pfalz belief fUnf. Mit Bernkastei-Kues, Trier, Krbv und Lei-
sich im Jahr 2003 auf 5 233 Ubernachtun- wen befinden sich vier der bedeutendsten 
gen je 1 000 Einwohner. Fremdenverkehrsgemeinden im Reisege-

biet Mosei/Saar. 

Zehn bedeutende Tourismusorte halten 
ein des Gasteaufkommens und der Gastezuwachs auf Campingplatzen 
Obernachtungen 

Das malerische Bernkastei-Kues an der Mo-
sel war im vergangenen Jahr die Stadt mit 
dem hbchsten Ubernachtungsaufkommen. 
In 51 Betrieben mit 4 000 Fremdenbetten 
wurden mehr als 740 000 Ubernachtungen 
gezahlt. Auf das groBte rhein land-pfalzische 
Heilbad, die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
entfielen 705 000 Ubernachtungen. Die Lan-
deshauptstadt Mainz war der Ort mit dem 
hbchsten Gasteaufkommen im Land. Be-
gunstigt durch ihre Lage im Rhein-Main-Ge-
biet, zog sie im vergangenen Jahr 402 000 
Besucher an. 

Die bisherigen Ausfuhrungen bezogen sich 
ausschlieBiich auf Tourismusdaten der Ho-
tellerie und der Parahotellerie. Daneben wird 
in Rheinland-Pfalz das Gaste- und Uber-
nachtungsaufkommen der Campingplatze 
als eigenstandiger sonstiger Beherber-
gungsbereich erfasst und ausgewiesen. 

Auf den rund 250 genehmigungspflichtigen 
Campingplatzen des Landes wurden im ab-
gelaufenen Jahr 937 000 Gaste (+3,3%) und 
4,5 Mill. Ubernachtungen (-0,6o/o) gezahlt. 
43% der Ubernachtungen (1,9 Mill.) entfielen 
auf den Touristik- oder Durchgangscam-

Kleine 
Gemeinde 

mit groBem 
Ferienzentrum 

rangier! weit 
vorne 
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Fremdenverkehr 

II Tourismus in den zehn rheinland-pfalzischen Stadten und Gemeinden mit den 
meisten Ubernachtungen 2003 

Stadt 
Gemeinde 

Bernkastei-Kues 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Mainz 
Trier 
Gunderath 
Koblenz 
Kr6v 
Bad Durkheim 
Bad Kreuznach 
Leiwen 

Betriebe ' l 

51 
67 
41 
59 

1 
61 
11 
28 
36 
23 

Betten 
insgesamt 

Anzahl 

4 000 173851 
4479 190 638 
4 907 402 352 
4 385 339 201 
2344 115106 
3 837 254 809 
3 235 80 744 
2 336 88 945 
2 482 75473 
2 781 84 668 

Gaste Obernachtungen 

Veranderung Veranderung 
zu 2002 insgesamt zu 2002 

% Anzahl % 

14,9 741 557 -4,5 
1,5 705 711 -0 ,7 

-2,8 694 005 -2,6 
-0 ,3 665 837 4,4 
4,3 533 756 -2,0 
0 ,0 487 877 -1 ,7 
4,2 449 901 2,6 

-2,7 445 870 -4,8 
1,4 437 986 -1,8 
8 ,3 354 776 7,7 

1) Ohne Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als neun Fremdenbetten. 

pingbereich, in dem die Stellplatznutzung fi..ir 
kurze Fristen bis maximal zwei Monate ver-
einbart wi rd . Der Ubernachtungsantei l der so 
genannten Dauercamper, die einen Stell-
platz langerfristig nutzen, belief sich auf 57o/o 
(2,6 Mill .). Bei dieser Zah l ist allerdings zu 
berucksichtigen, dass eine vollstandige 
Erfassung aller Dauercampinggaste und 
-ubernachtungen auf erhebliche Schwierig-
keiten stoBt, da Anreise- und Abreisetag so-

mE Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

wie die Personenzahl dieser Besuchergrup-
pe nicht immer vollstandig registriert werden 
konnen. 

• Wolfgang Ellermeyer, Betriebswirt 
0/WA), ist als Sachgebietsleiter fi..ir die 
Fremdenverkehrsstatistik zustandig. 
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Weinbau 

Der Weinjahrgang 2003 - ein Jahrhundertjahrgang? 

Von Gerd Kramer 

Das Erntejahr 2003 war von einem auBergewbhnlichen Wetterge-
schehen gepragt. Eine Rekordmeldung jagte im Verlauf des ,Super-
sommers" 2003 die andere. In besonderem MaBe bestimmten die ex-
tremen Wetterverhaltnisse auch die Entwicklung der Weinreben und 

-trauben. Die Antwort auf die Frage, ob aus dem besonderen ,Rohstoff Weinmost" der 
Ernte 2003 auch ein , besonderer Tropfen" - ein ,Jahrhundertwein" - wird, ist ohne sen-
sorische Prufungen nicht abschlieBend zu beantworten ; nach den Ergebnissen der Wein-
statistik zu Menge und Oualitat deutet jedoch vieles auf einen Jahrhundertjahrgang hin. 
lnwieweit er als hochwertiger Pradikatswein auf den Markt kommt, wird dabei nicht allein 
durch die gewachsenen Qualitaten bestimmt. 

Niedrigste Ernte-
menge seit 1985 

Wenig Masse, viel Klasse 

Mit knapp 5,6 Mill. hi gehort die 2003 ge-
erntete Mostmenge zu den unterdurch-
schnittlichen Jahrgangen. Sie ist die gerings-
te Weinmosternte seit 1985 und liegt um 
16o/o unter der Ernte des Vorjahres (siehe 
S 1). lm Langzeitvergleich seit 1949 wird 
der durchschnittli che Hektarertrag von 96,3 
hl/ha im Erntejahr 2003 (91 hl/ha) deutlich 
unterschritten. 

gering. Das betriftt sowohl den Vergleich 
nach Weinmostarten (WeiBmost, Rotmost) 
als auch in der regional isierten Betrachtung 
nach Anbaugebieten. 

Gewachsene Spitzenqualitat muss ke" 
Pradika1swein werden 

Die beiden Ouellen - Schatzungen der Be-
richterstatter und Traubenerntemeldung -

Die Erntemenge wurde Anfang Februar im liefern jeweils Auskunft uber die prozentuale 
Wege der sekundarstatistischen Auswertung Einstufung der Erntemenge in die drei Qua-
der Traubenerntemeldungen, die fur die EU- litatsgruppen ,Tafelwei n", ,Qualitatswein" 
Weinbaukartei abgegeben werden, ermittelt. und ,Qualitatswein mit Pradikat". Wesent-
Vergleicht man das Auswertungsergebnis licher Unterschied ist, dass die Beri chterstat-
mit dem vorlaufigen Ergebnis aus den Ex- ter die Oualitatseintei lung aufgrund der Eig-
pertenschatzungen der fu r das Statisti sche nung der Moste vornehmen, wohi ngegen 
Landesamt tatigen Berichterstatter1), so sind die Winzer bei der Traubenerntemeldung 
die Abweichungen hinsichtlich der Menge die Qualitatseinstufu ng unter dem Aspekt 

1) Rund 400 ehrenamtl iche Berichterstatler fu r den Weinbau schiitzen im Rahmen 
der Ernteberichterstattung zu verschiedenen Terminen, endgultig Mitte November, 
den zu erwartenden Ertrag in ihrem Berichtsbezirk und geben eine Einschiitzung 
der Oualitiit ab. 

der Vermarktung festlegen, indem sie Her-
kunft, Rebsorte und Verwendungsart ihrer 
geernteten Traubenmengen qualitatsstufen-
spezifisch melden. 
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Der Mark! 
bestimmt die 
ausgebaute 
Oualitat 

Weinmosternte 1949-2003 
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Erntemenge (hi) -- Gleitender Zehnjahresdurchschnin des Hektarertrags {hl/ha) 

lm Einzelfall kann dabei eine geringere 
Qualitatseinstufung als die bestmogliche in 
Frage kommen, beispielsweise dann, wenn 
wegen der gesicherten Nachfrage im nie-
derpreisigen Marktsegment (,Literwein") ein 
entsprechendes Angebot zu schaffen ist. 

Vergleicht man die Oualitatseinstufungen 
der Berichterstatter und diejenigen der Win-
zer in ihren Traubenerntemeldungen fUr den 

Jahrgang, so tallt auf, dass zwar mit rund 
90% ein auBergewohnlich hoher Anteil der 
Erntemenge zum Ausbau als Qualitatswein 

mit Pradikat (Kabinett, Spatlese, Auslese etc.) 
geeignet gewesen ware, die Winzer letztlich 
aber unter dem Aspekt der Vermarktung nur 
knapp 50% zur Herstellung hochpreisiger 
Weine eingesetzt haben. Durch diese Praxis 
der Herabstufung ist beispielsweise denk-
bar, dass sich in einer Literflasche weiBen 

II Wetnmostemte 2003 nach Anbaugebteten 

Ahr 

Anbaugebiet 
Land 

Mittel rhein 
Mosei-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Pfalz 

Rheinland-Pfalz 

Weif3most 
Rotmost 

Endgultiges Ergebnis Februar 2004 
{Traubenerntemeldung) 

Davon bestimmt als 

Ernte- Quali-Quali-
menge Tafel- tats- tatswein 

we in we in mit 
Pradikat 

hi % 

30 666 0,3 73,3 26,5 
28470 0,9 45,9 53,2 

842 861 0,9 45,7 53 ,4 
295 748 1,7 40,1 58,3 

2 323 281 4 ,6 41,1 54,3 
2 064 006 7,3 51 ,8 40,8 

5 585 032 4,9 45,9 49,2 

3 997 081 6,4 30,6 63,0 
1 587 951 1,0 84,5 14,5 

Ergebnis November 2003 
(Ernteberichterstanung) 

Davon geeignet als Durch-

Ernte- Ouali- schnin-
Quali- fiches menge Tafel-

Most-we in we in mit gewicht Priidikat 

hi % Grad 
Ochsle 

32 545 0,0 17,8 82,2 91 
31 685 0,0 8,2 91 ,8 90 

828 659 0,0 6,7 93,3 85 
317 243 0,0 4,6 95,4 90 

2 279 728 0,0 8,8 91 ,1 88 
2 046 858 0,0 15,2 84,7 86 

5 536 718 0,0 10,7 89,3 87 

3 997 784 0,0 4,8 95,2 89 
1 538 934 0,1 26,0 73,9 82 

mE Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 
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Weinbau 

Herabstufung 
zum 
Oualitatswein 
vor allem beim 
Dornfelder 

Letzter 
herausragender 
Jahrgang vor 
27 Jahren 

86 

Oualitatsweins aus der Pfalz ein Wein befin-
det, der das qualitative Potenzial einer Spat-
lese hat. Das Oualitatspolster der Weine des 
vergangenen Jahres ist allgemein sehr 
hoch, das Risiko fUr den Kunden, einen ,fla-
chen" 2003er zu erhalten, ist entsprechend 
gering. Auch mit Tafel- und Oualitatsweinen 
des Jahrgangs 2003 wird der Weintrinker 
wahl kaum einen Fehlgriff tun. 

lm Rotweinsegment, wo die Wahl der Reb-
sorte einen hbheren Stellenwert hat als die 
Einstufung in Oualitatskategorien, zeigt sich 
mit der Konzentration auf die Herstellung 
von Oualitatswein (84,5o/o) die Verschiebung 
am deutlichsten. Extrem ist sie bei der Trend-
sorte Dornfelder: Obwohl drei Viertel der 
Moste pradikatsweingeeignet waren, wird 
bei fast allen Weinen des 2003er Dornfel-
ders (94o/o) ein ,O.b.A." als Oualitatsbezeich-
nung auf dem Flaschenetikett stehen. 

Der 2003er - ein Jahrhundertjahrgang? 

Will man die Oualitat des neuen Jahrgangs 
an fruheren Jahren - und das uber einen 
mbglichst Iangen Zeitraum hinweg, wie z. B. 
ein Jahrhundert - messen, wird dies durch 
eine fehlende durchgangige methodische 
Erfassung in der amtlichen Statistik er-
schwert. Fur die unterschiedlichen Skalen 
zur Erhebung der subjektiven Oualitatsein-
stufung der Berichterstatter lasst sich aber 
zumindest fUr den Zeitraum ab 1949 eine 
Vergleichbarkeit herstellen (siehe Kasten 
,Zur Methode") . 

lm langjahrigen Durchschnitt der Weinjahr-
gange der Jahre 1949 bis 2003 wurden 
46o/o der Moste als hochwertig (vergleichbar 
der Aussage ,Eignung zum Ausbau als 

Oualitatswein mit Pradikat") eingestuft. Ge-
messen an diesem durchschnittlichen Anteil , 
muss sich der 2003er vor seinen graBen 
Vorgangern, den Jahrgangen 1949, 1953, 
1959, 1971 und 1976, nicht verstecken. Mit 
43 Prozentpunkten uber dem langjahrigen 
Durchschnitt des Antei ls hochwertiger Mos-

Zur Methode 

Die Beurteilung der Weinqualitat Ober 
einen langeren Zeitraum 

Die Beurteilung der Weinqualitat aufgrund der Eignung 

des Mostes als Tafel -, Oualitats- oder Pradikatswein ist 
erst seit 1972 gangige Praxis in den statistischen Erhe-
bungen. In den Jahren zuvor wurden die Moste von den 
Weinbauexperten der Ernteberichterstattung nach einem 
funfgliedrigen Schema (sehr gut, gut, mittel, gering, sehr 
gering) benotet. Fur vergleichende Betrachtungen des 
Anteils hochwertiger Mosie sind die Klassen ,sehr gut" 

und ,gut" der fruher ublichen Oualitatsbeurteilung im 
Wesentlichen gleichbedeutend mit der heutigen Katego-
rie ,Eignung zum Ausbau als Oualitatswein mit Pradikat". 

Auch das durchschnittliche Mostgewicht gibt einen An-
haltspunkt. Die Hbhe des durchschnittlichen Mostge-

wichtes der Gesamterntemenge im Zeitraum 1949 bis 
2003 ist hoch korreliert (r= + 0,93) mit dem Anteil der in 
die genannten Klassen eingestuften Erntemenge. 

Oualitatsvergleiche, insbesondere mit den Jahrgangen 
vor 1931, sind nicht mehr uneingeschrankt mbglich. Die 
verbalen Einstufungen der Berichterstatter zur Gute, wie 
,mittelmaBig", ,befriedigend", ,gering", ,ziemlich gut" 
usw.1l, lassen sich, zumal auch keine lnformationen uber 
die Mostgewichte der jeweiligen Jahrgange vorliegen, 
nur schwer in die spatere Systematik der Qualitatswein-
beurteilung uberfuhren. 

1) Siehe hierzu: Meininger, Daniel (Hrsg.): P!alzwein-Jahrbuch 1937. Ver-
lag .. Das Weinblatt", Neustadt an der Weinstr. 1938. 
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Beurteilung der Qualitat1> der rheinland-pfalzischen Weinmosternte 1949-2003 

Prozent-
punkte 

Abweichung vom langjahrigen Durchschnitt 
(Langjahriger Durchschnitt 1949/2003: 46%) 
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1) 1949-1971 : Antei l der guten und sehr guten Moste, ab 1972: Anteil der fOr Qualitiitswein mit Priidikat 
geeigneten Moste. 

te ragt der Weinjahrgang 2003, immerhin 27 
Jahre nach dem letzten ,Jahrhundertjahr-
gang" 1976, deutlich aus der Masse heraus. 

Auch wenn vergleichbare Aussagen aus 
methodischen Grunden erschwert sind, sol-
len an dieser Stelle herausragende Jahr-
gange der Vorkriegsjahre nicht unerwahnt 
bleiben. Fur den Weinkenner werden sicher-
lich auch diese ein MaBstab fUr den 2003er 
sein. So wird der legendare Jahrgang 1921 
in Fachkreisen allgemein mit ,ausgezeich-
net" bewertet. In antiquarischer Fachliteratur, 
z. B. fUr das Anbaugebiet Pfalz2>, lassen sich 
Hinweise auf bemerkenswerte Jahrgange 
finden. So waren beispielsweise weitere 
,sehr gute" Jahrgange in der Pfalz die Wei-
ne der Jahre 1907, 1911 , 1915, 1917 und 1929. 
lnwiefern diese Bewertungen allerdings den 

2) Siehe hierzu: Meininger, Daniel (Hrsg.): Pfalzwein-Jahrbuch 1937. Verlag .,Das 
Weinblatl", Neusladt an der Weinslr. 1938. 
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heutigen OualitatsmaBstaben entsprochen 
hatten, ist im nachhinein nur noch schwer zu 
beurteilen. Da die Qualitat aber auch von 
Anbaugebiet zu Anbaugebiet variiert, z. B. 
aufgrund groBer Unterschiede im Rebsor-
tenspektrum und zwischen den Lagen, ist 
ein Rucksch luss von den pfalzischen Ver-
haltn issen auf aile rheinland-pfalzischen An-
baugebiete nicht ohne weiteres mog lich. 

Einem herausragenden Jahrgang folgt 
zumeist so schnell kein Zweiter 

Nach 1976 folgte bis in die Mitte der 1980er 
Jahre eine ganze Reihe von schwacheren 
Weinjahrgangen. Einen Tiefpunkt in diesem 
Sinn markiert das Jahr 1984, in dem nur ex-
trem wenige hochwertige Qualitaten (7o/o 
Pradikatswein) gelesen werden konnten. In 
den letzten zehn Jahren bestimmten eher 
unauffall ige Weinjahrgange das Bild, wobei 

Weinbau 
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Weinbau 

Uberdurchschnitt-
liche Jahrgange 
in Folge nur 
Anfang der 
1950er Jahre 

88 

sich der 1997er mit einem fast 70%igen An-
teil an Pradikatsweinen allerdings von der 
MittelmaBigkeit abhob. 

Unterstellt man eine gewisse GesetzmaBig-
keit, so ist die Wahrscheinlichkeit gering, 
dass in diesem Jahr ahnliche Qualitaten her-
anwachsen wie im Vorjahr. Zwei Jahrhun-
dertjahrgange hintereinander waren, statis-
tisch gesehen, so gut wie , neu". Empirisch 
betrachtet folgt auf ein sehr gutes bis gutes 
Jahr namlich meistens ein schlechtes (das 
heiBt unterdurchschnittliches), teilweise so-
gar ein sehr schlechtes Jahr (1953/54, 
1964/65, 1971/72, 1976/77). Eine ununterbro-
chene Folge von mehr als drei uberdurch-
schnittlichen Jahren gab es nur Ende der 
1940er/Anfang der 1950er Jahre, genauer 
zwischen 1949 und 1953. Von daher ware 
eine uberdurchschnittl iche Ernte 2004 mit 

mehr als 46% fur Pradikatswein geeigneten 
Masten schon ein Ergebnis, welches zu den 
selteneren Ereignissen im langjahrigen Ver-
gleich gehbrt. 

Wie weit man den Bogen der herausragen-
den Weinjahrgange auch immer spannt und 
unabhangig davon, wie sich die Weine des 
Jahrgangs 2003 bnologisch und sensorisch 
noch entwickeln : Dank seines ungewbhnlich 
hohen Qualitatspotenzials wird dem 2003er 
ein Spitzenplatz unter den Weinjahrgangen 
sicher sein. 

• Gerd Kramer, Diplom-Agraringenieur 
(FH}, ist als Sachgebietsleiter fUr die 
Statistiken der pflanzlichen und tieri-
schen Produktion zustandig. 
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Europaische Union 

Die neue EU-25 - Oberblick mit ausgewahlten Eckdaten 

Seit dem 1. Mai sind Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die 
Tschechische Republik, Ungarn und Zypern neue Vollmitglieder in der nun als EU-25 zu 
bezeichnenden Gemeinschaft. Fur Deutschland wie fUr Rheinland-Pfalz ist die EU-Erwei-
terung politisch und wirtschaftlich vorteilhaft. Politisch wird die jahrzehntelange Zweitei-
lung des Kontinents in West und Ost endgultig uberwunden. Unter wirtschaftlichen As-
pekten bietet die neue EU durch die VergrbBerung des Binnenmarktes von bisher fast 
380 Mill. Burgerinnen und Burgern auf uber 450 Mill. Menschen groBe Chancen. 

Bevblkerung 20021) 

Beviilkerung Durch-

Land 

schnitt- NatOrliche Wan-liche Beviilke-Flache insge- Kinder- de rungs-
je km2 rungsver- sal do samt2l zahl je anderung 

Frau 

1000 km2 Mill. Anzahl je 1 000 Einwohner 

Deutschland 357 82 ,5 231 1,3 -1,5 2,7 
Rhein land-Pfalz 20 4,1 204 1,4 -2,0 4,1 

Belgien 31 10,4 339 1,6 0 ,7 3,8 
Danemark 43 5,4 125 1,7 1,0 1,8 
Finn land 305 5,2 17 1,7 1,2 1,0 
Frank reich 544 59,6 110 1,9 3,7 1,1 
Griechenland 132 11 ,0 84 1,3 -0,2 2,9 
lrland 70 4,0 56 2,0 7,9 7 ,3 
ltalien 301 57,3 190 1,3 -0,5 1,9 
Luxemburg 3 0,4 173 1,6 3,6 5,9 
Niederlande 34 16,2 478 1,7 3,7 1,7 
Osterreich 84 8,1 96 1,4 0,3 2,1 
Portugal 92 10,4 113 1,5 0,8 6,7 
Schweden 411 8,9 22 1,7 0,1 3,5 
Spanien 505 40,7 81 1,3 1,1 5,6 
Vereinigtes 
Konig reich 244 59,3 243 1,6 1,0 1,8 

EU-15 3 154 379,5 120 0,8 2,6 

Estland 45 1,4 30 1,4 -3 ,9 0,1 
Lettland 65 2,3 36 1,2 -5,3 -0 ,8 
Litauen 65 3,5 53 1,2 -3 ,2 -0 ,6 
Malta 0,3 0,4 1 259 1,5 2,0 4,8 
Polen 313 38,2 122 1,2 -0,1 -0 ,5 
Slowakei 49 5,4 110 1,2 -0,1 0,2 
Slowenien 20 2,0 98 1,2 -0,6 1,1 
Tschechische 
Republik 79 10,2 129 1,2 -1,5 1,2 

Ungarn 93 10,1 109 1,3 -3 ,5 1,3 
Zypern 9 0 ,8 87 1,5 4,0 10,5 

EU-25 3893 453,8 117 

1) Teilweise Schatzungen des Statistischen Amtes der Europaischen Gemein-
schaften (Eu rostat) bzw. zuletzt verfOgbarer Stand . - 2) Stand : 1. Januar 2003. 
Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Polen ist das groBte und bevolkerungsreichs-
te der zehn beigetretenen lii.nder. Es ist nicht 
viel kleiner als Deutschland ; auf einen Oua-
dratkilometer kommen aber deutlich weni-
ger Einwohner. Das kleinste der neuen EU-
lii.nder, die lnselrepublik Malta - etwa halb 
so graB wie der Landkreis Kaiserslautern -
ist auBergewbhnlich dicht besiedelt. Bis auf 
Malta weisen aile neuen Mitgliedstaaten ei-
ne geringere Bevblkerungsdichte als Rhein-
land-Pfalz auf. 

Die Vorzeichen fUr die demographische Ent-
wicklung stehen in den neuen Mitglied-
staaten nicht besser, eher sogar schlechter 
als in den Staaten der alten EU. Die Frauen 
in den meisten der nun beigetretenen lii.n-
der haben im Schnitt noch weniger Kinder 
als in den ubrigen EU-Staaten. Die nati..irli-
che Bevblkerungsveranderung ist auBer in 
Malta und Zypern negativ. Auch unter Be-
rucksichtigung des Wanderungssaldos (Zu-
zuge minus Fortzuge), der zumindest 2002 
die Bevblkerungsruckgange durch d ie na-
ti..irliche Bevblkerungsbewegung in den 
meisten Staaten nicht ausgleichen konnte, 
nimmt die Bevblkerung in den neuen Mit-
gliedstaaten zurzeit i..iberwiegend ab. 

Zuzuge aus den neuen Mitgliedslandern 
nach Rheinland-Pfalz g ibt es insbesondere 
aus Polen. lm Jahr 2002 belief sich der Wan-
derungsuberschuss zugunsten von Rhein-

Neue EU-Lander: 
Geringere 

Beviilkerungs-
dichte als in 

Rheinland-Pialz 

Auch neue 
Mitgliedslander 
haben niedrige 
Geburtenraten 

89 



Europaische Union 

AuBenhandel von Rheinland-Pfalz 
mit den neuen EU-Mitgliedslandern 20031> 

Zypern 

Ungarn Tschechische Republik 
Slowenien 

Slowakei 

Polen 
Malta 

Litauen 
Lettland 
Estland 

Ausfuhr nach ... 
• Einfuhr a us ... 

0 100 200 300 400 500 600 700 
Mill. EUR 

1) Vorlaufige Ergebnisse. 

Zuzuge nach 
Rheinland-Pialz 
vor allem aus 
Polen 

Wohlstands-
gefiille noch 
betriichtlich 

Rheinland-
pfiilzisches 
AuBenhandels-
volumen mit 
beigetretenen 
Liindern gut 
3 Mrd. EUR 

90 

land-Pfalz auf 1 210 Menschen (darunter wa-
ren auch Deutsche, die ihren Wohnsitz zwi-
schen Polen und Rheinland-Pfalz verlegten). 
Ende vergangenen Jahres lebten 13 719 
Burgerinnen und Burger mit polnischer 
Staatsangehorigkeit in Rheinland-Pfalz. Aus 
allen neuen EU-L..andern waren es rund 
20 633 Menschen. Mit nicht ganz 2 800 hier 
lebenden Staatsangehorigen bilden nur die 
Ungarn noch eine gr6Bere Gruppe. 

Trotz des wirtschaftlichen Aufholprozesses in 
den neuen Mitgliedstaaten hat bislang nur 
Zypern einen Wohlstandsgrad erreicht, der 
denjenigen der wirtschaftlich schwacheren 
EU-Mitgliedstaaten wie Portugal und Grie-
chenland ubertrifft. Die groBe Mehrzahl der 
neuen EU-Mitglieder bleibt deutlich darunter. 
So liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, 
gemessen in Kaufkraftstandards, in Lettland 
und Polen lediglich bei 40 bzw. 47% des EU-
Durchschnitts. 

Der in allen beigetretenen L..andern beste-
hende Einfuhruberschuss zeigt die Bedeu-
tung des vergr6Berten Binnenmarktes auch 
fur die exportorientierten bisherigen Mitglied-
staaten. Die rheinland-pfalzischen Ausfuhren 
in die neuen Mitgliedstaaten, aber auch die 
Einfuhren aus diesen L..andern haben sich in 
den vergangenen Jahren positiv entwickelt. 
2003 gingen 60% der rheinland-pfalzischen 

Wirtschaft und Erwerbstatigkeit 1) 

Bruttoinlandspro-
dukt unter BerOck- Au Benhandel 2l Arbeitslosen-

sichtigung der 2002 quote 2003 
Kaufkraft 2003 

Land 
insge- pro Ein- I Aus-
samt Kopf fuhr fuhr ins- unter 

25-
Mrd. KKS3l Miii.EUR 

gesamt Jahrige 
KKS3l 

Deutschland 1 985,1 24 050 518 532 651 320 9,3 9,34) 

Rheinland-Pfalz 84,95) 21 0085) 17 674 26 557 8,5 8,1 
Belgien 267,9 25 850 211 072 228 582 8,1 19,0 
Dane mark 147,3 27 330 53 215 60 803 5,6 9,8 
Finnland 127,7 24 530 36 187 47 742 9,0 27,8 
Frankreich 1 544,2 25 120 348 204 350 803 9,4 19,2 
Griechenland 195,8 17 840 33 065 10 946 9,3 25,1 
lrland 117,1 29 600 55 493 93 347 4,6 8,0 
ltalien 1 388,5 23 890 256 887 265 365 8,7 26,8 
Luxemburg 20,4 45 270 13 906 10 814 3,7 7,04) 

Niederlande 431 ,6 26 570 231 879 258 100 3,8 6,6 
bsterreich 217,1 26 910 82 804 83199 4,4 5,54) 

Portugal 175,7 16 830 42 414 28 098 6,4 13,6 
Schweden 227,0 25 340 70 731 86 090 5,6 14,3 
Spanien 865,0 21 200 174 604 132 918 11,3 22,3 
Vereinigtes 
K6nigreich 1 565,5 26 370 366 240 296 315 5,0 11 ,4 

EU-15 9 276,0 24 260 2 495 233 2 604 442 8,0 14,64) 

Estland 13,8 10 230 5 079 3 567 10,1 24,2 
Lettland 20,7 8 890 4246 2 408 10,5 17,5 
Litauen 34,8 10 050 7 823 5 532 12,7 26,9 
Malta 6,7 16 800 2 791 2 007 7,8 17,4 
Polen 397,4 10400 58 416 43 426 19,2 41,4 
Slowakei 64,0 11 900 17 429 15 214 17,1 32,9 
Slowenien 33,8 16 920 11 574 10 962 6,5 15,3 
Tschechische 
Republik 155,3 15 210 42 935 40 588 7,8 16,8 
Ungarn 135,6 13400 39 927 36 503 5,8 12,9 
Zypern 13,5 18 930 3 670 449 4,4 8,9 

EU-25 10151 ,7 22 220 2 689 123 2 765 098 9,0 

1) Teilweise Schiitzungen des Statistischen Amtes der Europiiischen Gemein-
schaften (Eurostat) bzw. zuletzt verfOgbarer Stand .- 2) Gesamthandel . d. h. Han-
del mit EU-Staaten und Nicht-EU -Staaten.- 3) ,Kaufkraftstandards": Durch die 
Darstellung in Kaufkraftstandards werden Preisniveauunterschiede in den ein-
zelnen Landern ausgeschaltet. - 4) 2. Quartal 2002 . - 5) Stand : 2001 . 
Que lie: Statistisches Bundesamt 

Ausfuhren in Lander der EU-15 , weitere 6,5% 
in die zehn Beitrittslander. Einfuhrseitig belie-
fen sich die vergleichbaren Anteile auf 65% 
bzw. 7,5o/o. Gr6Bter Handelspartner unter den 
neuen Mitgliedslandern ist Polen, gefolgt von 
der Tschechischen Republik und Ungarn. 

Die Arbeitslosigkeit ist vor allem in den bal- Hohe Jugend-

tischen Staaten, in Polen und der Slowakei 
arbeitslosigkeit 

sehr hoch. Insbesondere junge Leute sind 
davon betroffen . • 
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Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 
Dr. Ludwig Beckmann und Diplom-Volkswirtin Petra Wohnus 

Geschaftsklima in Deutschland im April 
Ieicht verbessert 

Der Abwartstrend des ifo Geschaftsklima-
index in den Monaten Februar und Marz ist 
vorerst gestoppt. Der Index stieg im April 
Ieicht von 95.4 auf 96,3 Punkte. Getragen 
wurde diese Verbesserung von positiveren 
Einschatzungen der Unternehmen hinsicht-
lich ihrer aktuellen Geschaftslage. Dieser 
Teilindex stieg auf 94,9 Punkte und dam it auf 
den hochsten Wert seit drei Jahren. Getrubt 
sind allerdings weiterhin die Geschaftser-
wartungen der Unternehmen fUr die kom-
menden sechs Monate. Dies konnte auf die 
steigenden Olpreise zuruckzufUhren sein. 

lm verarbeitenden Gewerbe hat sich das 
Geschaftsklima gegenuber dem Vormonat 
verbessert. lm Bauhauptgewerbe schwach-
te sich der Index Ieicht ab. Deutl ich er-
holt zeigt sich- nach dem Einbruch im Marz 
- die Einschatzung aus dem Einzelhandel. 
Eine leichte Erholung kann der GroBhandel 
verbuchen. 

Auftragseingange im verarbeitenden 
Gewerbe nehmen zu - Baukonjunktur 
weiterhin schwach 

Die Auftragseingange des verarbeitenden 
Gewerbes in Rheinland-Pfalz haben im Ja-
nuar 2004 im Vergleich zum Januar des 
Vorjahres zugenommen. 

Grund dafur waren die erneut kraftigen Zu-
wachse im Fahrzeugbau und im Maschi-
nenbau. Der Fahrzeugbau, der zum Gesamt-
umsatz des verarbeitenden Gewerbes 14% 

beisteuert, konnte bei den Bestellungen im 
Vergleich zum Januar 2003 einen Zuwachs 
von 21 o/o verbuchen. Diese Branche ver-
zeichnet bereits seit Juli 2002 Monat fUr Mo-
nat Zuwachse. Das Volumen der Auftrags-
eingange im Maschinenbau (Anteil am 
Umsatz des verarbeitenden Gewerbes 9%) 
erhohte sich - wie schon im Dezember 
2003 - um gut 7%. Positiv verlief die Ent-
wicklung der Bestellungen auch in der 
Metallerzeugung und -verarbeitung (+0,8%), 
die mit einem Umsatzanteil von 10% der 
drittgroBte Wirtschaftszweig des verarbei-
tenden Gewerbes ist. Die groBte Branche 
des verarbeitenden Gewerbes, die chemi-
sche lndustrie (Umsatzanteil 32%), musste 

ifo Geschaftsklima Deutschland 

Entwicktung der 

gange in den 
umsatzstarksten 

Branchen 

II . . ifo Konjunkturtest Gewerbliche Wirtschaft11 

lndexwerte:2000=100 
110.----,----,----,----,----,,----,---r 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 

- Geschiiftsklima - Geschaftserwartungen 
- Beurteilung der Geschaftslage 

1) Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, GroB- und Einzelhandel 
(saisonbereinigt) . 

Quelle : ifo lnstitut fOr Wirtschaftsforschung an der Universitat MOnchen 
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dagegen rucklaufige Bestellungen fUr ihre 
Erzeugnisse hinnehmen. Der Abwartstrend 
halt nun schon seit neun Monaten an. Das 
Volumen des Auftragseingangs lag in die-
sem Wirtschaftszweig um 3% unter dem 
Wert des entsprechenden Vorjahresmonats. 

Die positive Gesamtentwicklung im verar-
beitenden Gewerbe ist im Wesentl ichen auf 

rucklaufig, jedoch bei weitem nicht so stark 
wie in Rheinland-Pfalz. 

Die Zahl der Baugenehmigungen war im 
Januar 2004 mit 2 362 zwar deutlich hoher 
als im Vormonat. lm Vergleich zum entspre-
chenden Vorjahresmonat hat sich aber erst-
mals seit funf Monaten wieder ein Ruckgang 
ergeben (-1 ,1 %) . Allerdings muss beachtet 

das Wachstum bei den inlandischen Bestel- werden, dass die Zahlen zu Beginn des ver-
lungen zuruckzufUhren. Die Auftragseingan- gangenen Jahres durch die Diskussionen 
ge aus dem Inland lagen im Januar dieses um die Kurzung der Eigenheimzulage be-
Jahres real um knapp 5% uber dem Januar sanders stark nach oben geschnellt waren. 
des Vorjahres. Die positive Entwicklung bei lm Januar 2003 wurde mit 2 517 Baugeneh-
den inlandischen Auftragen gewinnt an Dy- migungen ein langjahriger Rekordwert er-

namik - seit September werden die Zu-
wachsraten kontinuierl ich groBer. Als Folge 
der weltwirtschaftlichen Belebung nahmen 
auch die Auftragseingange aus dem Aus-
land wieder zu, allerdings mit einer deutlich 

reicht. Die Steigerung im Verg leich zum 
Januar 2002 belief sich damals auf anna-
hernd 90%. 

geringeren Rate als die lnlandsauftrage. Ein Urnsatze im Einzelhandel und im 
Grund fUr diesen verhaltenen Anstieg konn- Gastgewerbe riicklaufig 
te die starke Verteuerung des Euro sein. 

Das Bauhauptgewerbe kampft weiterhin mit 
einer schwachen Baukonjunktur. Diese 
machte sich in einem erneuten deutlichen 
Ruckgang der Auftragseingange bemerk-
bar. Vergleicht man die Entwicklung mit der 
des Vorjahres, zeigt sich namlich, dass die 
AuftragseinbuBen seit September 2003 nicht 
allein auf saisonale Einflusse zuruckgefuhrt 
werden konnen. Wie bereits in den voran-
gegangenen Monaten liegt das Niveau er-
heblich unter dem des jeweiligen Vergleichs-
monats des Vorjahres. Es muss sogar 
festgestellt werden, dass der Wert der Auf-
tragseingange im Januar 2004 der niedrigs-
te seit vielen Jahren war. lm Januar 2004 
lagen die Bauauftrage um fast 30% unter 
dem Vergleichswert vom Januar 2003. Eine 
Erholung dieser Branche scheint nicht in 
Sicht. Auf Bundesebene sind die Auftrags-
eingange im Bauhauptgewerbe ebenfalls 

Die Entwicklung der Umsatze in den ver-
schiedenen Branchen war im Januar groB-
tenteils durch Nachfrageruckgange ge-
pragt. 

Zu Beginn des Jahres 2003 waren die rea-
len Umsatze des Einzelhandels in Rhein-
land-Pfalz deutlich gestiegen. Die anfangli-
che Dynamik lieB jedoch rasch nach; im 
Sommer ergaben sich dann sogar Umsatz-
ruckgange. Nach einer kurzen Erholung im 
Herbst sind die Anderungsraten des preis-
bereinigten Umsatzes seit Dezember wieder 
im Minus. lm Januar 2004 gingen die Ein-
nahmen der Einzelhandler im Vergle ich zum 
entsprechenden Vorjahresmonat um 1% 
zuruck. 

Auch das Gastgewerbe steckt nach einer 
vorubergehenden Erholung im Sommer 
2003 wieder in einem Abwartstrend. Die re-
alen Umsatze in Hotels, Pensionen, Gast-

Baugenehmi-
gungen 

Einzelhandels-
umsatz 

Umsatz im 
Gastgewerbe 
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statten usw. verringerten sich im Januar 
2004 gegenuber dem Januar des Vorjahres 
um 1,7%. Die Branche bekommt die anhal-
tende Konsumzuruckhaltung der Burger be-
sanders zu spuren. 

Die rheinland-pfalzische Baubranche ver-
zeichnet bereits seit Monaten rucklaufige 
Umsatzzahlen. Nach einer kurzen Erho-
lungsphase im Herbst, als die Abnahmera-
ten kleiner wurden, hat sich der Abwarts-
trend im Dezember wieder verstarkt. lm 
Januar 2004 lagen die Umsatze um knapp 
4% unter dem Wert vom Januar 2003. Auf 
Bundesebene ist es seit Beginn des Jahres 
2003 zu einer Erholung gekommen. Zwar 
gingen die Umsatze auch hier saisonberei-
nigt zunachst noch weiter zuruck, die Ab-
nahmeraten wurden jedoch von Monat zu 
Monat kleiner. Seit November 2003 ver-
zeichnet die Bauindustrie in Deutschland 
wieder leichte Zuwachse; im Januar 2004 
sind die Branchenumsatze auf Bundes-
ebene im Verg leich zum entsprechenden 
Vorjahresmonat um knapp 2% gestiegen. 
Diese unterschiedliche Entwicklung in 
Rheinland-Pfalz und auf der Bundesebene 
hat aber moglicherweise damit zu tun, dass 
die Ruckgange fUr Deutschland Ende 2002 
und Anfang 2003 um ein Vielfaches starker 
waren als in Rheinland-Pfalz. 

Nach den Einbruchen im Sommer des ver-
gangenen Jahres hatten sich die Umsatze 
im rheinland-pfalzischen verarbeitenden 
Gewerbe zunachst wieder erholt, seit De-
zember stagnieren sie allerdings. lm Januar 
2004 lag der Ruckgang gegenuber dem Ja-
nuar des Vorjahres bei 0,2%. Auf Bundes-
ebene verlauft die Entwicklung bereits seit 
April 2003 gunstiger. Die diesjahrigen Janu-
arumsatze waren bundesdurchschnittlich 
um 2,5% hoher als der entsprechende Vor-
jahreswert. Die ungunstigere Entwicklung in 

ma Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Daten zur Konjunktur 

Rheinland-Pfalz hat ihre Ursache darin, dass 
in zwei der vier umsatzstarksten Branchen 
des rheinland-pfalzischen verarbeitenden 
Gewerbes - namlich der chemischen ln-
dustrie und der Metallerzeugung und -ver-
arbeitung - die Umsatze im Januar 2004 
im Vergleich zum Januar des Vorjahres 
Ieicht rucklaufig waren. In der drittgroBten 
Branche, dem Maschinenbau, sinken die 
Umsatzzahlen bereits seit Mitte des vergan-
genen Jahres. Allerdings sind die Abnah-
meraten in diesem Wirtschaftszweig stetig 
kleiner geworden ; im Januar lag der Ruck-
gang nur noch bei 0,2%. Moglicherweise 
deutet sich hier eine Trendumkehr an. Der 
Fahrzeugbau weist bereits seit Monaten im 
Vergleich zu dem jeweiligen Vorjahresmonat 
Zuwachse bei den Umsatzen aus. In diesem 
Geschaftszweig werden die Zuwachsraten 
jedoch immer geringer, im Januar 2004 lag 
der Anstieg im Vergleich zum Januar des 
Vorjahres nur noch bei 0,4%. 

Auslandsumsatze entwickeln sich 
gunstiger als lnlandsumsatze 

Seit September 2003 entwickeln sich im ver-
arbeitenden Gewerbe die Einnahmen aus 
Geschaften im Inland schlechter als die aus 
Geschaften mit dem Ausland. Wahrend die 
Umsatze mit Geschaftspartnern aus dem 
Ausland im Dezember 2003 und Januar 
2004 im Vergleich zu den entsprechenden 
Vorjahresmonaten noch Zuwachse aufwie-
sen (+2,2 bzw. +0,3%), waren sie mit inlan-
dischen Nachfragern in diesen beiden Mo-
naten bereits wieder rucklaufig (- 1,7 bzw. 
-0,6%). Nach wie vor gibt es also bei den 
inlandischen Abnehmern eine Kaufzuruck-
haltung. Der gunstigere Verlauf der Aus-
landsumsatze ist auf die Belebung der Welt-
konjunktur, insbesondere der Konjunktur in 
den USA, zuruckzufUhren. 
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Verbraucherpreisindex zieht Ieicht an 

Der Index der Lebenshaltungskosten zieht in 
Rheinland-Pfalz seit November 2003 etwas 
an. lm April 2004 hat der Preisindex den 
Wert 105,8 erreicht, damit lag er um 0,2o/o 
uber dem Wert des Vormonats und um 
1,5o/o uber dem Wert vom April 2003. 
Verantwortlich fur diesen Preisauftrieb sind 
vor allem die Verteuerungen bei den Waren 
und Dienstleistungen der Gesundheitspfle-
ge, deren Preise sich im Vergleich zum ent-
sprechenden Vorjahresmonat mit einer 
zweistelligen Rate erhbhten. Deutlich teurer 
im Vergleich zum April 2003 wurden auch 
alkoholische Getranke und Tabakwaren 
sowie - infolge der Kraftstoftpreiserhohun-
gen - die Guter und Dienstleistungen im Be-
reich Verkehr. 

Situation am Arbeitsmarkt bleibt 
angespannt 

Die Arbeitslosigkeit verharrt auch zu Beginn 
des Jahres 2004 auf einem hohem Stand. 
lm Marz 2004 waren in Rheinland-Pfalz 
159 250 Personen arbeitslos gemeldet. Die 
Arbeitslosenquote, die den Anteil der Ar-
beitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen 
angibt, belief sich auf 7,9o/o und lag dam it um 
0,3 Prozentpunkte unter dem Wert vom Marz 
2003. Zwar sind die Monatswerte der Ar-
beitslosenquote nach dem Hbchststand im 
Februar des vergangenen Jahres (8,5o/o) bis 
zum Dezember fast kontinuierlich gesunken. 
Dieser Ruckgang der Quote durfte aber we-
niger mit einer Erholung am Arbeitsmarkt als 
vielmehr mit den verscharften Regelungen 
fur die Registrierung der Arbeitslosen und 
fUr die Zumutbarkeit einer angebotenen Ta-
tigkeit zu tun haben. Daruber hinaus wurde 
zum 1. Januar 2004 die Abgrenzung des Ar-
beitslosenbegrifts geandert. Nach der neuen 

Definition zahlen die Teilnehmer an Eig-
nungsfeststellungs- und TrainingsmaBnah-
men nicht mehr zur Gruppe der Arbeits-
losen. Dies hat dazu beigetragen, dass die 
Quoten in den ersten drei Monaten dieses 
Jahres unter den Vergleichswerten des Vor-
jahres lagen. 

Vergl ichen mit dem westdeutschen Durch-
schnitt ist die Arbeitsmarktlage in Rheinland-
Pfalz gunstiger. lm Marz lag d ie rheinland-
pfalzische Arbeitslosenquote um 0,8 Punkte 
unter der westdeutschen Quote. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist 
die Zahl der von Kurzarbeit betroftenen Ar-
beitnehmer auch im Februar 2004 saison-
bedingt angestiegen. Erfreulich ist, dass 
sie aber deutlich unter dem langjahrigen 
Hbchststand vom Februar 2003 liegt. lm Ver-
gleich zum Februar des Vorjahres gibt es 
23% weniger Kurzarbeiter. 

Auch die Zahl der oftenen Stellen ist ruck-
laufig, dies aber schon seit Mitte des Jahres 
2001 . Seit Anfang 2003 sind die Abnahme-
raten gegenuber dem jeweiligen Vorjahres-
monat zweistellig. lm Februar 2004 ist die 
Zahl der von den Unternehmen gemeldeten 
oftenen Stellen gegenuber Februar 2003 um 
fast 17% gesunken. Damit belauft sich das 
Verhaltnis von Arbeitslosen zu oftenen Stel-
len derzeit auf 6,5 Arbeitslose je oftener Stel-
le. lm Februar 2003 lag d iese Verhaltniszahl 
noch bei 5,6 Arbeitslosen je oftener Stelle, 
wobei ein Vergleich dieser beiden Zahlen 
aus den genannten Grunden nur einge-
schrankt sinnvoll ist. 

• Dr. Ludwig Bbckmann ist Leiter des 
Referates Analysen und Prognosen, 
Diplom-Volkswirtin Petra Wohnus ist 
Referentin in diesem Referat. 

Kurzarbeit 

Offene Stellen 
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Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1995 
in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 1l 

(Berechnungsstand : Februar 2004) 

1992 1993 - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

c::::::::J Rheinland-Pfalz - Deutschland - Prognose Deutschland 

Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 

1) Nachster Fortschreibungstermin 1. Halbjahr 2004 im September 2004. - Quelle Prognosewert 2004: Arbeitsgemeinschaft 
deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute e.V.; FrOhjahrsgutachten vom April 2004. 

Verarbeitendes Gewerbe 

Bauhauptgewerbe 
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Umsatz (nominal) nach ausgewahlten Bereichen 
in Rheinland-Pfalz und Deutschland 

( ) Anteil der Bereiche an der Bruttowertschbpfung Rheinland-Pfalz 
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1) Ausbaugewerbe: Quartalsergebnisse. 
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96 

16 

12 

8 

4 

2002 

., 

Auftragselngang (Wertlndex) und Umsatz (nominal) 
lm verarbeltenden Gewerbe 

Deutschland 

lnsgesamt 

2003 

... n n l.1...A-r1 ........ ......rfll lT m 

2004 

0 

-4 
- u D u lr 

-8 

-12 

16 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

16 -

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

Inland 

2002 2003 2004 

-= -
... - u u rr u 

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

Ausland 

2002 2003 2004 

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

c::::::J Auftragse ingang - Gesamtumsatz 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte ; Verande rung gegenOber dem Vorjahr in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 

Auftragseingang (Wertindex) und Umsatz (nominal) 
lm verarbeitenden Gewerbe 

Rheinland-Pfalz 

lnsgesamt 

________ __ 

----------------4--------------------

4 

-4 

-8 

16 
12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

16 
12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N 0 

Inland 

2002 2003 2004 

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

Ausland 

2002 2003 2004 

- - -- - -
- - -

CJbf ' I 
- - -

IU ::J u U"-!Yf I u u -
---

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

c::::::J Auftragseingang - Gesamtumsatz 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte ; Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 
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Auftragseingang (Wertlndex) und Umsatz (nominal) 
lm verarbeltenden Gewerbe In Rheinland-Pfalz nach ausgewlhlten Branchen 

Chemische Erzeugnisse (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 32%) 

____________________ 
20 -f------
15 -1-----r....---,=--
10 
5-!----1 

-5 
-10 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

Fahrzeugbau (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 14%) 

______________________ ______________________ 

20 +------
15 
10 
5 

.. 
-5 

-10 
-15+-· - -

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

Metallerzeugung und -verarbe itung (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 1 0%) 

20 - J__ 1 
15 
10 -
5 

-5 __ ...... 
-10 -
-15 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

Maschinenbau (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 9%) 

20 
15 
10-1----- -

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

c:::::::J Auftragseingang - Gesamtumsatz 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 

Exportquote 
im verarbeitenden Gewerbe 

In Rheinland-Pfalz und In Deutschland 

50 
2002 2003 2004 

48 

.,.-....... .... 
.A. .... AY ' /V" -.,..., 
"--'\/ y \./ 

I 

46 

44 

42 

- .......... ,... 
-...., '-..,../ 

40 

38 

36 

I 

I 
I 

34 

32 

30 
J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

- Rheinland-Pfalz -- Deutschland 

Exportquote: Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz in %. 

Beschlftigte, Umsatz und Produktlvitlt 
lm verarbeitenden Gewerbe 

in Rheinland-Pfalz 

_____________________ ________ ___ 

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

c::::::J Beschaftigte - - Gesamtumsatz - Produktivitat 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Produktivitat: Umsatz je Beschaftigten. 
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Baugewerbe 

100 

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 
in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 

____________________ ____________________ 

15 

-20 - l -25 -

-30 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

c::::::J Rheinland-Pfalz - Deutsch land 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 

Baugenehmigungen 
Wohnungen in neuerrlchteten Wohngebluden 

in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 

2002 2003 2004 

90 -

80 -

70 

60 

50 

40 
30 

20-!----
10 

+ 

+ 
-10 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

c::::::J Rhein land-Pfalz - Deutschland 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte ; Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 
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Baugewerbe 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

-16 

-20 

2002 

II n n 

I '\.. 

-

Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 
in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 

2003 

nln u u u I lllllL w-u u ·u - l7 
......._. ,; I - I 

I 

2004 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

c:::::J Rheinland-Pfalz - Deutschland 

Gleitende 3-Monats-Durchschn itte; Veranderu ng gegenOber dem Vorjahr in % 

Baugewerblicher Umsatz: Ohne Umsatze aus sonstigen Leistungen. 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

-16 

-20 

Beschlftlgte und Produktlvltlt 
im Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 

2002 2003 2004 

A r ' J ..... _,...,_ 

v " v "'\ I , 
uu n / I I;' I J 

v " I-- 1 ' u 
\ II 

II 

\ 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

c:::::J Beschaftigte -- Baugewerblicher Umsatz - Produktivitat 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenOber dem Vorjah r in % 

Produktivitat: Baugewerblicher Umsatz je Beschaftigten . 
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Handel, Gastgewerbe und Fremdenverkehr 

102 

Umsatz (nominal) und Beschlftlgte im Einzelhandel (2000=100) 
in Rheinland-Pfalz 

4 -

6 
4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 
-8 

J FMAMJ JASON OJ F MAMJ JASON OJ FMAMJ JASOND 

c::::J Umsatz - Beschaftigte -- Teilzeitbeschattigte 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte ; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Umsatz (nominal) und Beschlftigte im Gastgewerbe (2000=100) 
in Rheinland-Pfalz 

2002 2003 2004 

T 
+--

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

c::::J Umsatz - Beschaftigte -- Teilzeitbeschaftigte 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte ; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

GlsteObemachtungen In Rheinland-Pfalz 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte ; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 
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Au Ben handel 

AuBenhandel (nominal) in Rheinland-Pfalz 
(GrenzOberschreitender Warenverkehr der Bundesrepublik Deutschland) 

________ _, 

-4 

______________________ 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

- Ausfuhr Einfuhr 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

US-Dollar 
1,30 

1,25 

1,20 

1.15 

1,10 

1,05 

1,00 

0,95 

0,90 

0,85 

0,80 

Euro-Referenzkurs der Europlischen Zentralbank 
1 EUR = ... US-Dollar 
(Monatsdurchschnitt) 

2002 2003 

.-'"""'. 

I " r' 
/_ "-.../ 

./ 
/' / 

/ 

2004 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

Quelle: Europaische Zentralbank. 
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AuBenhandel 

104 

Ausfuhr (nominal) a us Rheinland-Pfalz - Warengruppen 11 

(Februar 2003- Januar 2004) 

A u s f u h r (100%) 

E r n a h r u n g s w i r t s c h a f t (6 ,5%) 

G e w e r b I i c h e W i r t s c h a f t (88,6%) 

darunter: R o h s t o f f e (0,8%) 

H a I b ware n (3 ,3%) 

F e r t i g w a r e n (84,6%) 

Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge (11 ,9%) 

Kunststoffe (7 ,7%) 

Chemische Vorerzeugnisse (7 ,7%) 

Pharmazeutische Grundstoffe (4 ,8%) 

Chemische Enderzeugnisse (4, 1%) 

Waren aus Kunststoffen (3 ,9%) 

Fahrgestelle und Karosserien (3 ,6%) 

Pharmazeutische Erzeugnisse (3,6%) 

Eisen-, Blech- und Metallwaren (2 ,9%) 

Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen (2,5%) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Verande rung gegenuber dem Vorj ahr in % 

Elnfuhr (nominal) nach Rheinland-Pfalz - Warengruppen 11 

(Februar 2003 - Januar 2004) 

E i n f u h r (1 00%) 

Ern a h r u n g s w i r t s c haft (9,4%) 

G ewer b I i c he W i r t s c ha f t (81 ,8%) 

darunte r: R o h s to f f e (2,3%) 

H a I b ware n (10,3%) 

Fertig w a r e n (69,2%) 

Chemische Vorerzeugnisse (6 ,5%) 

Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge (4,8%) 

Fahrgestelle und Karosserien (3 ,9%) 

Mineralolerzeugnisse (3 ,8%) 

Eisen-, Blech- und Metallwaren (2,7%) 

Chemische Enderzeugnisse (2 ,4%) 

Kunststoffe (2 ,4%) 

Schuhe (2 ,2%) 

Waren a us Kunststoffen (2, 1 %) 

Kautschukwaren (2, 1 %) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 

1) Die Abstufung der zehn wichtigsten Warenuntergruppen erfolgt nach dem Anteil am Warenwert insgesamt 2003 . 
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Ausfuhr (nominal) aus Rheinland-Pfalz - Bestimmungsllnder11 

(Februar 2003- Januar 2004) 

A u s f u h r (1 00%) 

E U - 1 5 (60,0%) 

B e i 1 r i 1 1 s I a n de r 2004 {6 ,5%) 

Frankreich (13,5%) 

Vereinigles Konigreich (7,9%) 

llalien (7,9%) 

USA (7,8%) 

Spanien (6,6%) 

Niederlande (6,2%) 

Belgien (5,9%) 

Oslerreich (4,5%) 

Schweiz (2,8%) 

Polen {2,4%) 

-10 

I 

-5 

=::::J 
::J 

I 

I 

I I 

0 5 10 15 20 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Elnfuhr (nominal) nach Rheinland-Pfalz - Herkunftsllnder1l 
(Februar 2003- Januar 2004) 

E i n f u h r (1 00%) 

E U - 1 5 (65,3%) 

Beilr il lslander (2004) (7 ,5%) 

Frankreich (15,5%) 

Niederlande (11 ,8%) 

Belgien {11 ,2%) 

llalien (6,8%) 

USA (6,4%) 

Spanien (4,6%) 

Vereinigles Konigreich {4 , 1 %) 

China (3,7%) 

Oslerreich (2,9%) 

Tschechische Republik (2,6%) 

-10 

I 

-5 

p I I I I 

I 
I c I 

I I I 
c::::=: I 

0 5 10 15 20 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

1) Die Abslufung der zehn wichligslen Lander I der Landergruppen erfolgl nach dem Anleil am Warenwert ingesaml 2003. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

AuBenhandel 

I 

25 30 

25 30 

105 



Gewerbeanzeigen und lnsolvenzen 

Gewerbeanzelgen In Rheinland-Pfalz 
Anzahl 

________ __, 

35001--------------

500 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

c::::::J Saldo - Neuerrichtungen -- Aufgaben 

Untemehmensinsolvenzen In Rheinland-Pfalz 
Anzah l 

180 2002 2003 2004 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
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Preise und Zinsen 

2,4 

2,2 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

% 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 

2002 2003 2004 

+ 

-

1\1 - + 
i 

-
- " --

\7 rw 

; 

-

-
- -

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

c::::::J Rheinland-Pfalz - Deutschland 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Geldmarktsltze EURIBOR 
Staatsanleihen mit 10-jlhriger Restlaufzeit 

(M onatsd u rchsch n itt) 

2002 2003 2004 

3 - T 
2 -

--+ 

J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 

- EURIBOR Dreimonatsgeld -- Staatsanleihen 

Quelle: Deutsche Bundesbank. 
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Beschaftig u ng 

108 

Arbeitslosenquote 
In Rheinland-Pfalz, Deutschland und Westdeutschland 

2002 2003 2004 

_!.,... - ---10 - _, -
6 

4 

2 . . 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
c:::::J Rhe inland-Pfalz - Deutschland -- Westdeutschland 

Arbe itslose in % aller ziv ilen Erwerbspersonen 

Verlnderung der Arbeltslosenquote 
In Rheinland-Pfalz, Deutschland und Westdeutschland 

2002 2003 2004 

0,6 
0,4 + ·<oo.,-.o::---:dh n - ...-"'M""...-"'M"".,-·n 
0,2 . . 

-0,2 
-0,4 -l---------------------------------------------------'-''---------------------1 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
c:::::J Rhe inland-Pfalz - Deutschland -- Westdeutsch land 

Anzahl 
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0 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in Prozentpunkten 

Offene Stellen und Kurzarbelter In Rheinland-Pfalz 

2002 2003 2004 

/'-..... 
/ ___.........__ 

, 
\ / --

""' ---'\....../ \ / _.,.... 

--/ - , --.... ...._.,-
/ 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 

-- Offene Stellen - Kurzarbeiter 
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Beschaftigung 

Sozialversicherungspflichtig Beschlftigte 
am Arbeitsort in Rheinland-Pfalz 

Tausend 
1 230 

2000 2001 2002 2003 

1 220 

1 210 

1 200 

1 190 

1 180 

1 170 

1 160 

Tausend 
230 -

220 -

210 -

200 

190 

180 

170 

160 

A A 
/"- /"-

/ -
II Ill 

2000 

---
II Ill 

.......... ./ ...... ./ "' ' 
IV II Ill IV Ill IV 

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschlftigte 
am Arbeitsort in Rheinland-Pfalz 

2001 2002 

--
IV II Ill IV Ill IV 

"---

2003 

-

Sozialversicherungspflichtig Beschlftigte und Teilzeitbeschlftigte am 
Arbeltsort (Veranderungsraten) 

2000 2001 2002 2003 

1 ' 
' I 

H -----
10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

II ---.::: 
lrYm m rn -.......... 

'/_ ...... u LJ Lf.J !--lJUI 
-4 

II Ill IV Ill IV Ill IV 

c::::::J Beschaftigte Rheinland-Pfalz c:::::::J Beschaftigte Deutschland 
- Teilzeitbeschaftigte Rheinland-Pfalz - Teilzeitbeschaftigte Deutschland 

1) Rech tsanderung zum 1. April 1999. Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 
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Beschaftig u ng 

• 

110 

Sozlalversicherungspfllchtlg Beschiftigte am Arbeitsort 
nach Wirtschaftsbereichen 11 

Produzierendes Gewerbe 21 (28 ,9%) 

r---- r-

Offentliche und private Dienstleister (28,5%) 

r- r- - 1- - 1-

Handel, Gastgewerbe und Verkehr (22,6%) 

-

Finanzierung , Vermietung usw. (12,0%) 

1- - 1- - -

Baugewerbe (6,8%) 

- - -1- +-
Land- und Forstwirtschaft (1, 1 %) 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

r----

b 
1-

p 
f-

0 

0 Rheinland-Pfalz I. Quartal 2003 

0 Deutschland I. Quartal 2003 

• Rheinland-Pfalz II. Quartal 2003 

• Deutschland II. Quartal 2003 

Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 

1) Die Abstufung der Wirtschaftsbereiche erfolgt zum Stand 30.Juni 2003. - 2) Ohne Baugewerbe . 

Die Daten, auf die sich der Konjunkturteil stUtzt, 
haben den Stand 3. Mai 2004. 
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Glossar 

Anleihen der offentlichen Hand 

An lei hen der bffentlichen Hand sind Wert-
papiere mit festem oder variablem Nomi-
nalzinssatz und fester Laufzeit, die von 
Bund, liindern, Kommunen und anderen 
bffentlichen Kbrperschaften ausgegeben 
werden. Der effektive Zinssatz (= Nominal-
zins*100/ Kurswert) einer solchen Anleihe 
mit zehnjii.hriger Restlaufzeit gilt als lndi-
kator fur das Niveau der langfristi gen Zin -
sen in der Volkswirtschaft. 

Arbeitslose 

Arbeitslose sind Arbeit suchende Perso-
nen bis zur Vollendung des 65. Lebens-
jahres, die vorubergehend nicht oder nur 
kurzzeitig in einem Beschii.ftigungsver-
hii. ltnis stehen, die nicht Schuler, Studen-
ten oder Teilnehmer an MaBnahmen der 
beruflichen Weiterbildung, nicht arbeits-
unfii.hig erkrankt, nicht Empfii.nger von Al-
tersrente sind und fU r eine Arbeitsaufnah-
me sofort zur Vertugung stehen. 

Arbeitslosenquote 

Die Arbeitslosenquote ist der Quotient a us 
den registrierten Arbeitslosen und den ab-
hii.ngigen Erwerbspersonen oder alterna-
tiv allen zivilen Erwerbspersonen. Diese 
Quote ist ein wichtiger lndikator fur die 
Auslastung des Arbeitskrii.ftepotenzials 
und dam it fur die gesamtwirtschaftli che Si-
tuation in der Volkswirtschaft. 

Auftragseingang 

Unter Auftragseingang versteht man aile 
im betreffenden Berichtsmonat beim Be-
trieb eingegangenen und fest akzeptierten 
Auftrii.ge. 

Zum Auftragseingang im Bauhauptge-
werbe gehbren aile Auftrii.ge fur bauge-
werbliche Leistungen entsprechend der 
Verdingungsordnung fur Bauleistungen 
(ohne Umsatzsteuer). 

Beim Auftragseingang im verarbeitenden 
Gewerbe handelt es sich um Auftrii.ge fur 
die Lieferung selbst hergestell ter oder in 
Lohnarbe it von anderen in- oder auslan-
dischen Firmen gefertigter Erzeugnisse. 
Der Auftragseingang im verarbeitenden 
Gewerbe wird in einem Wertindex (zu je-
weiligen Preisen) auf der Basis des Jahres 
2000 (d. h. 2000 = 100) ausgedruckt. 

Ausbaugewerbe 

Das Ausbaugewerbe tass! Wirtschafts-
zweige zusammen, die uberwiegend 
Ausbauarbeiten und entsprechende Re-
paratur- und Unterhaltungsarbeiten vor-
nehmen. Hierzu gehbren die ,Bauinstalla-
tion" und das ,Sonstige Baugewerbe", 
das u. a. das Maier- und Glasergewerbe, 
die FuBboden-, Fliesen- und Plattenlege-
rei, die Bautischlerei sowie die Gipserei 
und Verputzerei umfasst, sowie die ,Ver-
mietung von Baumaschinen und -gerii.ten 
mit Bedienungspersonal". 

Baugewerblicher Umsatz 

Die dem Finanzamt fur die Umsatzsteuer 
zu meldenden steuerbaren (steuerpflich-
tigen und steuerfreien) Betrii.ge fur 
Bauleistungen in Deutschland und die 
baugewerbli chen Umsii.tze in Zollaus-
schlussgebieten, wie z. B. deutsche Frei-
hii.fen, einschlieBii ch Umsatz aus Nach-
untern ehmertii.tigkeit und Vergabe von 
Teilleistungen an Nachuntern ehmer. 

Bauhauptgewerbe 

Zum Bauhauptgewerbe gehbren Unter-
nehmen, die Hochbauten (einschlieBiich 
Fertigteilbauten) errichten, Tiefbauarbeiten 
oder bestimmte Spezialbauarbeiten aus-
fuhren . 

Beschaftigte 

In den Erh ebungen im Bergbau und ver-
arbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe 
sowie im Handel und Gastgewerbe zii.h-
len zu den Beschii.ftigten aile Personen, 
die am Monatsende in einem arbeits-
rechtlichen Verhii.ltnis zum Betrieb stehen, 
tii.tige lnhaber und Mitinhaber sowie un-
bezahlt mithelfende Familienangehbrige, 
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und zwar soweit sie mindestens ein Drittel 
der ublichen Arbeitszeit im Betrieb tii.tig 
sind. 

Zum Personenkreis der sozialversiche-
rungspflichtig Beschii.ftigten zii.hlen aile 
Arbeitnehmer, die kranken-, renten- und 
pflegeversicherungspflichtig und/oder bei-
tragspfli chtig zur Bundesanstalt fur Arbeit 
sind oder fur die von den Arbeitgebern 
Beitragsanteile zu den gesetzlichen Ren-
tenversicherungen zu entrichten sind. 

Bruttoinlandsprodukt 

Das Bruttoinlandsprodukt ist der in Geld 
ausgedruckte Wert aller Waren und 
Dienstleistungen, die fur den Endver-
brauch bestimmt und in einem festen Zeit-
raum (meistens ein Jahr) innerhalb der 
Grenzen einer Volkswirtschaft erstellt wor-
den sind. 

Erwerbspersonen 

Die Erwerbspersonen umfassen die ab-
hii.ngigen Erwerbstii.tigen (Beamte, Ange-
stellte und Arbeiter), die Selbstii.ndigen, 
die mithelfenden Familienangehbrigen 
sowie die Erwerbslosen. 

EURIBOR 

Der EURIBOR (= Euro Interbank Offered 
Rate) ist der Zinssatz, den europii.ische 
Banken voneinander beim Handel von 
Einlagen mit fester Laufze it verlangen. Er 
wird als lndikator fur die kurzfristigen Zin-
sen verwendet. 

Euro-Referenzkurs 

Hierbei handel! es sich um den von der 
Europii.ischen Zentralbank festgestellten 
Kurs des Euro zum US-Dollar. 

Exportquote 

Zur Berechnung der Exportquote einer 
Branche wird der Auslandsumsatz ins 
Verhii.ltnis zum gesamten Branchenum-
satz gesetzt. Sie ist ein lndikator fur den 
Exporterfolg, aber auch fur die Auslands-
abhii.ngigkeit der Branche. 

111 



Daten zur Konjunktur 

Gewerbeanzeigen 

Zu den (Gewerbe-)Aufgaben zahlen die 
Abmeldungen von Gewerbebetrieben 
wegen Aufgabe von Hauptniederlassun-
gen, Zweigniederlassungen bzw. unselb-
standigen Zweigstellen. 

Bei den (Gewerbe-)Neuerrichtungen han-
dell es sich um erstmalige Anmeldungen 
von Gewerbebetrieben als Hauptnieder-
lassungen, Zweigniederlassungen oder 
unselbstandige Zweigstellen. 

ifo Geschaftsklima-lndex 

Der ifo Geschaftsklima-lndex ist ein Fruh-
indikator fur die Konjunkturentwicklung. 
Zur Berechnung dieses Index befragt das 
ifo lnstitut fUr Wirtschaftsforschung in Mun-
ch en jeden Monat mehr als 7 000 Unter-
nehmen in Deutschland nach ihrer Ein-
schatzung der Geschaftslage sowie ihren 
Erwartungen fur die nachsten sechs Mo-
nate. Aus diesen Meldungen wird ein In-
dex berechnet. Bei einer durchschnitt-
lichen neutralen Einschatzung des 
Geschaftsklimas nimmt dieser ,Stim-
mungsindex" den Wert 100 an, bei einer 
sch lechteren Einschatzung Werte darun-
ter und bei einer besseren Einschatzung 
Werle daruber. 

Kurzarbeiter 

Kurzarbeiter sind Arbeitnehmer, bei denen 
wegen eines vorubergehenden erheb-
lichen Arbeitsausfalls ein Entgeltausfall 
vorl iegt und die einen Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld haben. Die Erfassung erfolgt 
zur Monatsmitte. 

Offene Stellen 

Offene Stellen sind dem Arbei tsamt zur 
Vermittlung gemeldete Arbeitsplatze fur 
namentlich nicht benannte Arbeitnehmer 
und Heimarbeiter. Erfasst werden nur of-
fene Stellen, fur die eine Beschaftigung 
von mehr als sieben Kalendertagen vor-
gesehen ist. 

Produktivitat 

Aus den Ergebnissen des Monatsberichts 
im verarbeitenden Gewerbe bzw. im Bau-
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hauptgewerbe lassen sich hilfsweise all -
gemeine Aussagen uber die Produktivitat 
ableiten, indem etwa der Umsatz in Bezug 
zu den Beschaftigten gesetzt wird. Bei der 
Ermittlung einer solchen Produktivitats-
kennziffer lasst sich somit keine rein men-
genmaBige Relation darstellen. 

Die Produktivitat ist grundsatzlich als MaB-
zahl zu verstehen, welche die Produk-
tionsausbringung ins Verhaltnis zu den 
Einsatzmengen der Produktionsfaktoren 
setzt. Sie ist also ein lndikator fur die Er-
giebigkeit bkonomischer Aktivitaten und 
kann fur einzelne Betriebe, fur Branchen 
oder fur eine ganze Volkswirtschaft be-
rechnet werden. 

Produzierendes Gewerbe 

Zum produzierenden Gewerbe gehbren 
aile Unternehmen, deren wirtschaftli che 
Tatigkeit uberwiegend darin besteht, Elek-
trizitat, Gas, Fernwarme und Wasser zu er-
zeugen bzw. zu gewinnen und zu verteilen 
sowie Waren zu gewinnen bzw. zu be-
oder verarbeiten. Das produzierende Ge-
werbe umfasst den Bergbau und die Ge-
winnung von Steinen und Erden, das ver-
arbeitende Gewerbe, das Baugewerbe 
sowie die Elektrizitats-, Gas-, Fernwarme-
und Wasserversorgung. 

Teilzeitbeschaftigte 

Grundsatzlich liegt Teilze itbeschaftigung 
vor, wenn die Arbeitszeit weniger als 18 
Stunden betragt. Eine Teilzeitbeschafti -
gung kann aber auch bei einer Beschafti-
gung von 18 Stunden und mehr vorliegen, 
soweit es sich um keine Vol lbeschaftigung 
handel!. 

Umsatz 

Als Umsatz gi lt, unabhangig vom Zah-
lungseingang, der Gesamtbetrag der im 
Berichtszeitraum abgerechneten Lieferun-
gen und Leistungen an Dritte (ohne Um-
satzsteuer) einschlieBiich der steuerfreien 
Umsatze, der Handelsumsatze sowie der 
Erlbse aus Lieferungen und Leistungen an 
Verkaufsgese llschaften, an denen das 
Untern ehmen beteiligt ist. Einzubeziehen 

sind auch getrennt in Rechnung gestellte 
Kosten fur Fracht, Porto und Verpackun -
gen, der Eigenverbrauch sowie die priva-
te Nutzung von firmeneigenen Sachen mit 
ihrem buchhalterischen Wert. Preisnach-
lasse und der Wert der Retouren sind von 
den fakturierten Werten abzusetzen. 

Der Umsatz mit dem Ausland ergibt sich 
aus di rekten Lieferungen und Leistungen 
an Empfanger, die im Ausland ansassig 
sind, sowie aus Lieferungen an Exporteu-
re, welche die bestellten Waren ohne Be-
und Verarbeitung in das Ausland ausfuh-
ren . 

Unternehmensinsolvenzen 

Als lnsolvenz wird die dauerhafte Zah-
lungsunfahigkeit eines Unternehmens be-
zeichnet. Sie flihrt zur Erbffnung eines ln-
solvenzverfahrens. Form en der lnsolvenz 
sind die Zahlungsunfahigkeit und die 
Uberschuldung, die auch gemeinsam auf-
treten kbnnen. 

Verarbeitendes Gewerbe 

Zum verarbeitenden Gewerbe (ein-
schlieBiich Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden) gehbren aile Unter-
nehmen, deren wirtschaftli che Tatigkeit 
uberwiegend darauf geri chtet ist, Erzeug-
nisse zu be- und verarbeiten, und zwar 
uberwiegend mit dem Ziel, andere Pro-
dukte herzustellen. Die Tatigkeit kann aber 
auch darin bestehen, Erzeugnisse zu ver-
ede ln, zu montieren oder zu reparieren. 
Das verarbeitende Gewerbe ist Teil des 
produzierenden Gewerbes. 

Verbraucherpreisindex 

Der Verbraucherpreisindex (fruher: Preis-
index fur die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte) misst die durchschnittliche 
Entwicklung der Preise al ler Waren und 
Dienstleistungen, die von privaten Haus-
halten fur Konsumzwecke gekauft werden. 
Der Verbraucherpreisindex ist ein lndi ka-
tor fur die Geldwertstabilitat in der Volks-
wi rtschaft. 
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Zah lenspiegel 

Der Zahlenspiegel fOr Rheinland-Pfalz dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse Oberwiegend monatlicher Statistiken. Es werden dabei die 
letzten aktuell vorliegenden vier Monate sowie drei der vergleichbaren nachgewiesen. Bei viertelj iihrlich vorliegenden Ergeb-
nissen werden die jeweils aktuellsten sieben Quarta le veroffentlicht. 

Die mit einem Stem • gekennzeichneten Merkmale weisen aile Bundesliinder in ihrem Zahlenspiegel nach. Davon nicht veroffentlicht werden 
in Rheinland-Pfalz die hier zu Lande unbedeutende GeflOgelfleischerzeugung und der Preisindex fOr Wohngebiiude, der fur Rheinland-Pfalz 
nicht gesondert berechnet wird . 

BEVOLKERUNG 

• Bevotkerung am Monatsende 
darunter Auslander " 

Natiirliche Bevolkerungs-
bewegung " 

• EheschlieBungen '' 
• Lebendgeborene " 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) ' ' 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr 
• darunter im 1. Lebensjahr 

Gestorbene '' 
je 1 000 Lebendgeborene n 

• Oberschuss der Geborenen (+) 
bzw. Gestorbenen (-) 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr 

Wanderungen ' ' 

• ZuzOge Ober die Landesgrenze 
• darunter a us dem Austand 
• FortzOge Ober die Landesgrenze 
• darunter in das Ausla nd 
• Wanderungsgewinn (+) 

bzw. -verlust (-) 
• lnnerhalb des Landes 

Umgezogene " 

ERWERBSTATIGKEIT 

Beschaftigte 

• Sozialversicherungspflichtig 
Beschiiftigte am Arbeitsort "' 

Frauen 
Ausliinder/-innen 
Teilzeitbeschiiftigte 

darunter Frauen 
davon nach Wirtschaftsgliederung 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 

produzierendes Gewerbe 
ohne Baugewerbe 

Baugewerbe 
Handel , Gastgewerbe 

und Verkehr 
Finanzierung , Vermietung und 

Unternehmensdienstleistungen 
Offentl. und private Dienstleister 

Einheit 

1 000 
1 000 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzah l 

Anzahl 

Anzahl 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

1 000 

1 000 
1 000 

1 000 

1 000 
1 000 

2001 2002 
Durchschnitt Okt. Nov. 

4 049'' 4 058" 4 056 4 057 
318 308'' 312" 318 

1 717 
2 982 

8 ,9 
3 519 

10,5 

13 
4 ,3 

- 537 
- 1,6 

1 733 
2 895 

8,6 
3 556 

10,5 

13 
4 ,6 

- 661 
- 2 ,0 

9 375 9 258 
2 919 2 694 
7 629 7 875 
1 816 1 724 

1 746 1 382 

13 180 12 953 

2000 2001 

1 191 1194 
518 525 

77 78 
184 193 
162 169 

14 

361 
92 

268 

134 
322 

13 

358 
88 

268 

138 
327 

1 679 
2 948 

8,6 
3 680 

10,7 1 

18 
6 ,1 

- 732 
- 2,1 

11 415 
3 306 
9 147 
1 907 

2 268 

14 039 

2001 

1136 
2 721 

8 ,2 
3 501 

10,5 

13 
4 ,8 

- 780 
- 2 ,3 

9 321 
2 540 
7 536 
1 707 

1 785 

13 437 

31 T 3. 

1199 
533 

75 
195 

171 I 

12 

356 
86 

272 

139 
333 

1194 
534 

75 
198 
174 

13 

353 
83 

271 

140 
334 

Dez. 

4 058 
312 

2 370 
2 822 

8 ,2 
3 840 

11 ,1 

10 
3 ,5 

-1 018 
- 3,0 

8170 
1 736 
6 762 
1 606 

1 408 

16 011 

Sept. 

4 058 
318 

1 846 
3141 

9,4 
3 443 

10,3 

22 
7,0 

- 302 
- 0,9 

10 247 
2 927 
9 337 
2 331 

910 

13 959 

2002 
_ 30.6 . 

1196 
532 

76 
201 
176 

14 

351 
85 

271 

141 
334 

30.9. 

1 209 
538 

77 
201 
175 

14 

353 
87 

275 

144 
336 

2003 
Okt. Nov. Dez. 

4 057 
318 

1 675 
2 986 

8 ,7 
3 519 

10,2 

16 
5 ,4 

- 533 
- 1 ,5 

7 847 
2 107 
8 674 
1 941 

- 827 

11 379 

31 .12 . 

1 188 
535 

72 
203 
177 

12 

347 
81 

268 

142 
338 

4 057 
318 

1 117 
2 397 

7,2 
3 375 

10,1 

10 
4 ,2 

978 
- 2 ,9 

8 352 
2 307 
6 987 
1 963 

1 365 

13 491 

:::I 

10116 

2 461 I 
7 736 
2 337 

2 380 

19 145 

I 
2003 

31.3. I 
1 177 

531 

72 1 203 
178 

12 

343 
78 

265 1 

141 
337 

30.6 . 

1 175 
527 

72 
205 
179 

13 

340 
80 

265 

141 
335 

1) Stat! Monatsdurchschnitt: BevOikerung am 31 . Dezember. - 2) Quelle: BevOikerungsfortschreibung. EinbOrgerungen konnen erst zum Jahresende be-
rOcksichtigt werden . - 3) 2003 vorlaufige Ergebnisse. - 4) Nach dem Ereignisort. - 5) Nach der Wohngemeinde der Mutter.- 6) Nach der Wohngemeinde 
des Verstorbenen . - 7) Unter BerOcksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 8) Zu- bzw. FortzOge Ober die Landesgren-
ze ohne ungeklarte Faile und Faile ohne Angabe. - 9) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 1 0) lnsgesamt einsch liel31ich Person en "ohne Anga-
be" zur 'Mrtschaftsgliederung. 
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Arbeitsmarkt •• 

• Arbeitslose " 
Frauen 
Manner 

darunter 
Bauberufe 
industrielle u. handwerkl. Berufe 

• Arbeitslosenquote 
Frauen 
Manner 

• Auslander/-innen 
• JOngere unter 25 Jahren 
• Kurzarbeiter/-innen 
• Gemeldete Stellen 

darunter 
Bauberufe 
industrielle u. handwerkl. Berufe 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

Einheit 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

% 
% 
% 
% 
% 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

2002 I 
Durchschnitt 

143 665 154 664 
63014 66055 
80 651 

7 723 
41 323 

8,0 
7,5 
8,3 

17,1 
7,9 

7 897 
31 083 

579 
6172 

88 609 

8 181 
44 796 

8,5 
7,8 
9,2 

17,7 
8,1 

9170 
27 293 

473 
5 473 

Jan. 

167148 
69135 

1

98 013 

11116 
48 722 

9,3 
8,2 

10,2 
19,7 

8,7 
10 587 
28 238 

398 
4 725 

Baugenehmigungen fiir 
Wohngebaude 

2001 2002 
Durchschnitt Dez. 

• Wohngebaude {Neubau) 
insgesamt 

• davon mit ... 
1 oder 2 Wohnungen 
3 und mehr Wohnungen ' ' 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck 
Unternehmen 
private Haushalte 

Wohnungen in Wohngebauden 
• Umbauter Raum 
• Wohnflache 

Wohnraume 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke 

Baugenehmigungen fiir 
NichbHohngebaude 

• Nichtwohngebaude {Neubau) 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

1000 m' 
1000 m' 
Anzahl 

Mill. EUR 

757 

718 
40 

3 
102 
653 

1 065 
768 
137 

5 948 

173 

insgesamt Anzahl 161 
davon 

offentl. Bauherren und Organisa-
tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 18 

Unternehmen Anzahl 137 
private Haushalte Anzahl 6 

Wohnungen in Nichtwohngebauden Anzahl 31 
• Umbauter Raum 1 000 m' 1 051 
• Nutzflache 1 000 m' 148 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 95 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebaude) 

• Wohnungen {Neubau u. BaumaB-
nahmen an bestehenden 

Gebauden) 
• Wohnraume {einschlieBI. KOchen) I 

Anzahl 
Anzahl 

1 227 
6 929 

802 

768 
35 

3 
96 

703 
1 084 

783 
141 

6 159 

176 

139 

15 
116 

8 
33 

778 
119 

82 

1 239 
7 147 

975 

943 
32 

4 
52 

919 
1 269 

943 
167 

7 403 

212 

103 

8 
90 

5 
25 

609 
102 

73 

1 383 
8 211 

Zahlenspiegel 

2003 2004 
Febr. Marz Dez. Jan. Febr. Marz 

169 609 163 725 153 609 162 966 164 798 159 250 
69112 67 998 64 766 66 619 66 865 65 778 

100 497 95 727 88 843 96 34 7 97 933 93 4 72 

11 404 
50 780 

9,4 
8,2 

10,4 
19,9 

9,3 
11 738 
30 534 

487 
4 928 

Jan. 

2 040 

1 994 
46 

2 
165 

1 873 
2 517 
1 900 

340 
14 925 

434 

102 

13 
87 

2 
15 

520 
89 

70 

2 752 
16 317 

9 980 
48 891 

9,1 
8,1 
9,9 

19,2 
8,7 

11 078 
31184 

551 
5 093 

8 314 
44 212 

8,5 
7,6 
9,2 

17,9 
7,4 

6 515 
19 819 

243 
4 306 

2003 
Febr. Nov. 

1 296 

1 250 
46 

90 
1 206 
1 747 
1 279 

226 
9 877 

290 

114 

10 
100 

4 
29 

645 
83 

64 

1 964 
11 301 

918 

891 
27 

1 
149 
768 

1153 
835 
154 

6 821 

191 

132 

22 
103 

7 
15 

666 
93 

73 

1 288 
7 687 

10 564 
47 558 

9,0 
7,9 

10,0 
18,6 

8,0 
7 384 

22 749 

264 
3 994 

Dez. 

1172 

1 130 
42 

180 
992 

1 486 
1 078 

197 
8 622 

243 

91 

12 
74 

5 
19 

388 
52 

44 

1 636 
10 476 

10 732 
49 115 

9,1 
7,9 

10,2 
18,7 
8,6 

8 789 
25 444 

336 
4 199 

9 658 
47 240 

8,8 
7,8 
9,7 

18,5 
8,2 

9 529 

1

26 953 

355 
4 272 

2004 
Jan. Febr. 

1 940 

1 887 
53 

2 
234 

1 704 
2 362 
1 778 

316 
14 094 

400 

109 

15 
90 

4 
10 

370 
60 

40 

1 258 

1 213 
45 

1 
110 

1147 
1 622 
1 210 

216 
9 376 

275 

101 

10 
81 
10 
6 

451 
67 

51 

2 556 1 1 773 
15 533 10 486 

1) Quelle: Bundesa9entur fOr Arbeit, Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. - 2) Ergebnisse ab Januar 2004 nach geandertem Verfahren (Data Ware-
house-Lbsung) und ohne Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und TrainingsmaBnahmen. - 3) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivilen Erwerbs-
personen. - 4) Einsch lieiWch Wohnheime. 
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Zahlenspiegel 

LANDWIRTSCHAFT Einheit 2001 I 2002 2003 2004 
Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

• Schlachtmengen (ohne GeflOgel) '1 t 10 934 10434 10 166 10 925 9 854 11 338 10 747 11 255 9 967 
darunter . Rinder (ohne Kalber) t 2 678 2 801 2 888 2 940 2 754 3 287 2 932 2 983 2 575 . Kalber t 25 22 45 14 13 23 37 12 13 . Schweine t 8 099 7 511 7 114 7 899 6 960 7 947 7 716 8197 7 266 

• Eiererzeugung '1 1 000 13 029 10 321 10 155 10106 9 815 9 518 9 618 9 084 8 787 
Milcherzeugung (Anlieferung 

rheinland-pfalzischer Erzeuger 
an Molkereien) t 62 436 62 988 63 068 64 485 59 287 59 388 63 016 64 428 60 411 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

Verarbeitendes Gewerbe 
sowie Bergbau und 
Gewinnung von Steinen 
und Erden " 

• Betriebe Anzahl 2 390 2 384 2 366 2 277 2 269 2 242 2 242 2 193 2 184 
• Beschaftigte '1 Anzahl 1301 466 296 590 292 364 291 347 289 487 287 281 285 558 282 180 281191 
• darunter Arbeiter/-innen ' ' Anzahl 192 058 186 727 182 832 182 256 180 921 179 657 177 853 175 922 174 877 
• Geleistete Arbeitsstunden " 1 000 h 37 838 36 602 37105 33 635 35 757 35 018 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 900 892 883 854 815 1152 867 849 825 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 472 464 452 434 415 588 449 432 421 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 429 429 431 420 400 564 417 416 405 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 5 160 5183 4 960 4 886 5197 5 410 5 112 4 794 5 112 

davon 
VorleistungsgOterproduzenten 

und Energie " Mill . EUR 2 748 2 420 2 748 2 824 2 813 2 525 2 665 2 758 
lnvestitionsgOterproduzenten Mill. EUR 1 362 1 467 1 103 1 340 

I 

1 377 1 480 1127 1 340 
GebrauchsgOterproduzenten Mill. EUR 116 108 115 120 150 115 104 109 
VerbrauchsgOterproduzenten Mill. EUR 956 964 920 913 1 070 992 898 904 

darunter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen Mill. EUR 1 550 1 590 1 526 1 639 1 729 

I 
1 799 1 596 1 592 1 649 

Fahrzeugbau Mill. EUR 717 710 782 587 743 788 803 557 759 
darunter . Auslandsumsatz Mill. EUR 2 176 2 263 2 163 2 216 2 408 2 492 2 292 2 217 2 299 

Exportquote " % 42,2 43,7 43,6 45,4 46,3 46,1 44 ,8 46,2 45,0 

Index des Auftragseingangs im 
verarbeitenden Gewerbe 
(Volumenindex) 2000=100 96,5 99,5 88,0 101,7 100,0 100,7 92 ,1 105,1 104,0 

davon 
VorleistungsgOterproduzenten 2000=100 94,9 98,5 84,3 104,9 103,0 98,8 85,5 100,9 99,9 
lnvestitionsgOterproduzenten 2000=100 96,8 99,6 93,3 97,0 97,1 102,3 103,5 111 ,5 111,4 
GebrauchsgOterproduzenten 2000=100 105,0 89,2 79,1 93,1 84,7 105,5 89,7 111 ,1 96,9 
VerbrauchsgOterproduzenten 2000=100 102,2 109,4 94,4 102,4 98,0 105,1 90,0 104,0 103,2 

darunter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen 2000=100 1 94 ,0 102,6 94,4 108,9 106,7 99,4 89 ,6 107,6 103,6 
Fahrzeugbau 2000=100 92 ,2 97,8 93,8 97 ,9 99,4 

I 

102,9 104,2 124,1 123,0 

Energie- und Wasser-
versorgung 

• Betriebe 31 Anzahl 86 86 85 87 87 87 87 86 86 
• Beschaftigte " ' ' Anzahl 10 855 10 936 10 904 10 881 10 801 10 568 10 519 10 470 10 441 
• Geleistete Arbeitsstunden '' 1 000 h 1 394 1 279 1 475 1 381 1 382 1 274 1 353 1 290 
• Bruttolohn- und gehaltsumme '' Mill. EUR 33 34 33 32 36 42 31 30 35 

Stromerzeugung in offentlichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen ' ' . Bruttostromerzeugung Mill. kWh 600 542 637 732 770 732 784 863 797 

Nettostromerzeugung Mill. kWh I 585 530 622 718 752 713 765 841 778 
-

1) Aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausl8ndischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe. Pferde, Ziegen): einschliel11ich Schlachtfetten, jedoch ohne 
lnnereien. - 2) Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Unternehmen mit mindestens 3 000 einschlieBiich Junghennen-, Bruch- und Knickeiem.-
3) Betriebe von Unternehmen mrt im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 4) der lnhaber. - 5) der gewerblich Auszubilden-
den . - 6) Bis 2002 geleistete Arbeiterstunden, ab 2003 geleistete Arbe itsstunden alter Lohn- und Gehaltsempfanger. - 7) Ohne Energie- und Wasserversorgung. -
8) Ante il des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - 9) Kraftwerke mit mehr als 1 MW Kraftwerksleistung . 
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i Baugewerbe Einheit 2001 2002 2003 2004 
Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

Bauhauptgewerbe 
(Vorbereitende Baustellen- I 

I I 
arbeiten, Hoch- und Tief-
bau) '1 

Beschii ftigte " Anzahl 44 678 42 573 41 271 39 620 38 417 39 490 39 100 37 837 36 574 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 494 4142 3 037 2 608 2 635 41 98 3 221 2 484 2 925 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 1 805 1 579 1 081 1 002 998 1 679 1 267 1 081 1 226 

1: 
gewerblicher Bau ' ' 1 000 h 11 54 1 083 905 788 799 1 016 818 690 776 
6ffentlicher und Stra/?,enbau 1 000 h 1 535 1 480 1 051 81 8 838 1 503 11 36 713 923 

darunter Stra/?,enbau 1 000 h 695 676 490 334 308 703 508 248 366 I Bruttolohn- und ijehaltsumme Mill. EUR 98 95 96 80 69 102 95 77 72 
• Bruttolohnsumme Mill. EUR 74 71 71 58 48 75 71 55 50 
• Bruttogehaltsumme 

I 
Mill . EUR 24 24 25 22 21 27 23 

I 
22 21 

• Baugewerblicher Umsatz 

I 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 352 344 417 236 200 384 398 214 208 
davon I . Wohnungsbau Mill. EUR 11 0 107 115 61 72 127 123 65 71 . gewerblicher Bau " Mill. EUR 103 101 122 74 56 106 

I 
61 62 . 6ffentlicher und Stral),enbau Mill. EUR 140 136 180 101 71 151 88 75 

darunter Stral),enbau Mill. EUR 63 62 84 55 20 65 69 29 24 

Ausbaugewerbe/ 
Bauinstallation und sons- 2001 2002 2003 
tiges Ausbaugewerbe '1' 1 Durchschn itt 2.Quarta l 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 

Betriebe ' 1 Anzahl 394 

I 
386 390 386 378 369 370 368 365 

• Beschaftigte " " Anzahl 13 850 13 214 13 228 13 395 12 822 12 143 12 333 12 495 12 381 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 194 3 923 3 971 4 017 3 836 3 536 3 643 3 813 3 71 5 

Bruttolohn- und -9ehaltsumme Mill. EUR 89 87 86 87 92 75 81 80 86 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 63 61 60 62 64 53 57 58 62 . Bruttogehaltsumme Mil l. EUR 26 26 26 25 27 22 23 22 24 
• Baugewerblicher Umsatz I (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 290 281 269 289 336 198 262 273 348 

HANDEL 
2001 2002 2003 2004 

GroShandel ''' Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

• Beschaftigte 2000= 100 97,4 91,0 i 88,3 87,1 86,7 85,4 84,9 85,6 85,7 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,5 95,8 90,0 89,1 88,9 91,8 92,4 94,6 96,0 

• Umsatz nominal '' 2000=1 00 99,6 93,6 1 
88,0 85,4 85,7 96,3 93,5 86,1 85,0 

• Umsatz real " 2000=1 00 98,5 92 ,6 88,2 84,8 83,5 95,3 91,5 85,5 83,4 

Einzelhandel ''' 

• Beschaftigte 2000=100 102,1 101,4 102,4 100,9 100,3 101,8 102,5 101 ,5 100,8 
darunter Teilzeitbeschiiftigte 2000=100 101,9 103,8 106,4 104,2 103,3 107,5 108,8 107,3 106,1 

• Umsatz nominal " 2000=100 102,3 100,3 117,8 94,9 88,7 102,0 121,2 96,0 89,4 
• Umsatz rea l " 2000=100 100,7 98,8 11 6,7 93,5 87,0 100,6 11 9,7 94,7 88,4 

Kfz-Handel u. Tankstellen ' '" 

• Beschaftigte 2000=1 00 99,0 100,6 102,1 100,3 99,8 101,8 101,6 100,7 100,7 
darunter Teilzei tbeschaftigte 2000=100 100,8 101,8 98,9 94,6 95,9 107,1 108,1 109,6 109,3 

• Umsatz nomina l " 2000=100 101 ,0 101 ,6 101,0 87.5 91 ,6 103,5 101,2 88,3 91,7 
• Umsatz real " 2000=1 00 99,3 100,1 99,3 85,7 90,0 100,5 98,1 85,5 88,6 

GASTGEWERBE P 
I 

• Beschaftigte 2000=100 100,6 99,8 97,1 95,0 95,2 97,7 96,1 93,7 95,2 
darunter Teilzeitbeschiiftigte 2000=1 00 99,8 100,6 98,8 96,6 96,8 102,2 100,8 98,7 101,1 

• Umsatz nominal " 2000=100 102,7 100,0 94,4 84,7 80,1 93,8 93,1 82,4 80,7 
• Umsatz real " 2000=100 101,0 94,6 87,8 79,9 75,3 88,3 86,1 77,4 75,3 

1) Nach der Totalerhebung hochgerechnet. - 2) EinschlieiWch der ta tigen lnhaber. - 3) EinschlieBiich landwirtschaftlicher Bauten sowie Unternehmen der 
Bahn und Post.- 4) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 5) EinschlieBiich Vermietung von Baumasch inen und 
geraten mit Bed ienungspersonal. - 6) Am Ende des Berichtsvierteljahres. - 7) EinschlieBiich Handelsvermittlung. - 8) Ohne Umsatzsteuer. - 9) Ohne 
Reparatur von Gebrauchsgutern. - 1 0) Sowie lnstandhaltung und Reparatur von Kfz. 
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Einheit 2001 I 2002 I 2003 2004 I 
TOURISMUS '' _ Durchschnitt Dez. I Jan. Nov. Dez. Jan. Febr. J 

• Gasteankunfte 1 000 515 512 337 261 295 430 344 276 326 
• darunter von Auslandsgiisten 1 000 104 103 85 51 65 79 86 56 77 
• Gasteubernachtungen 1 000 1 535 1 499 1 015 744 832 1 123 990 793 914 
• darunter von Auslandsgiisten 1 000 299 299 248 124 177 202 243 138 215 

VERKEHR I 
2001 2002 2003 2004 

Stra&enverkehrsunfalle Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. I 
• Unfiille mit Personenschaden 

und Sachschaden Anzahl 10 535 10 279 10 974 9 842 10 345 11 939 10 589 10 476 101 88 . darunter Unfiille mit Personen-
schaden Anzahl 1 558 1 548 1 458 1 221 1 202 1 633 1 401 1 319 1 092 

• Getotete Personen Anzahl 26 30 33 33 24 38 21 28 23 
darunter 

Pkw-lnsassen Anzahl 15 18 25 24 11 27 15 24 13 
Benutzer motorisierter 

Zweiriider Anzahl 5 6 1 2 3 7 2 - 1 
Radfahrer Anzahl 1 2 4 1 4 - 1 1 

Anzahl 3 4 3 6 5 4 1 3 7 
• Verletzte Personen Anzahl 2 075 2 043 1 91 4 1 645 1 572 2 197 1 831 1 768 1 392 

dar. schwer verletzte Personen Anzahl 424 406 339 288 272 443 337 346 258 
darunter 

Pkw-lnsassen Anzahl 229 202 189 180 155 257 204 230 160 
Benutzer motorisierter 

Zweiriider Anzahl 88 90 49 
I 

32 23 82 37 31 20 
Radfahrer Anzahl 45 49 34 18 17 27 29 17 15 
FuBgiinger Anzahl 44 44 52 

I 
45 60 39 46 54 51 

Kraftfahrzeuge 

• Zulassungen labrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 16 807 15 836 13 819 12 264 12 396 12 527 10 957 10 093 10 551 

darunter 
Kraftrader Anzahl 975 889 144 171 252 302 190 169 233 . Personenkraftwagen " Anzahl 14 525 13 776 12 602 10 971 11173 11 133 9 848 8 944 9 307 . Lastkraftwagen Anzahl 917 803 815 772 706 798 728 735 669 
Zugmaschinen Anzahl 200 197 149 239 175 187 118 155 205 

Offentlicher StraBen- 2001 2002 2003 
personenverkehr Ourchschnitt -::;-_ ---2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.0uartal 3.Quartai4.0uartal l 

Beforderte Personen 1 000 70 711 71 518 72 587 64 244 73 310 74 573 74 304 61477 72 639 I 
darunter im allgemeinen 

Linienverkehr 1 000 66 331 67 500 68 273 60 305 69 075 70 896 70 301 57 586 68 450 
Personenkilometer ' ' Mill. 1 045 1 004 1 026 1 040 1 073 870 1 027 995 1 079 

t -- ' Binnenschifffahrt 2001 2002 2003 2004 
Ourchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 

• Guterempfang 1 000 t 1 278 1 239 1 175 1188 1111 11 00 1 053 1 009 1 095 
• GOterversand 1 000 t 806 785 789 698 656 824 777 669 696 

AUSSENHANDEL SJ 
Ausfuhr (Spezialhandell 

• lnsgesamt Mill. EUR 2137 2 213 2 407 2 088 2 364 2 418 2 444 2105 2 366 
darunter . Guter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 135 152 150 141 159 140 151 131 134 . Guter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 2 003 2 061 2 257 1 948 2 094 2 158 2 173 1 876 2 117 . Rohstoffe Mill . EUR 16 18 21 17 16 21 17 17 15 . Halbwaren Mill . EUR 83 78 89 68 79 69 79 66 81 . Fertigwaren Mill. EUR 1 904 1 965 2 147 1 863 1 999 2 068 2 077 1 794 2 021 . Vorerzeugnisse Mill. EUR 599 609 618 525 722 684 668 529 700 . Enderzeugnisse Mill. EUR 1 305 1 356 1 530 1 338 1 277 1 384 1 41 0 1 265 1 321 

1) Betriebe ab 9 Betten. - 2) Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschaden unter Alkoholeinwirkung. - 3) Fahr-
zeuge zur Personenbeforderung mit h6chstens 8 Sitzpliitzen aur..er dem Fahrersitz. - 4) Verkehrsleistung, berechnet aus Anzahl der Fahrgaste und Fahrt-
weiten. - 5) Bei der Summation bzw. Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebnisse ist darauf zu achten, dass die Einfuhr nach dem Konzept des General-
handels und die Ausfuhr nach dem Konzept des Spezialhandels abgegrenzt wird. 
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2001 l 2002 2003 2004 
noch AUSSENHANDEL ' ' Einheit Durchschnitt _ Dez. o::t"" Dez. 
Ausfuhr (Spezialhandel) 

davon nach . Europa Mill. EUR 1 549 1 645 1 771 1 579 1 689 1 853 1 816 1 552 1 754 
darunter in EU-Uinder Mill. EUR 1 238 1 331 1 426 1 319 1 375 1 494 1 485 1 221 1 423 

Belgien Mill. EUR 140 146 143 132 140 146 139 117 125 
Luxemburg Mill. EUR I 26 29 35 35 18 31 35 31 24 
Danemark Mill. EUR 31 32 35 32 31 32 32 24 36 
Finnland Mill. EUR 16 17 17 16 16 18 19 15 17 
Frankreich Mill. EUR 292 296 325 268 301 346 320 293 329 
Griechenland Mill. EUR 19 23 21 18 27 22 

I 

19 14 26 
Grol1britannien Mill. EUR 152 177 194 233 194 196 204 150 185 
lrland Mill. EUR 10 9 9 6 13 12 9 10 11 
ltalien Mill. EUR 167 182 195 179 195 199 195 154 190 
Nieder1ande Mill. 

EUR I 118 134 149 144 124 141 150 126 145 
Osterreich Mill. EUR 94 98 99 82 98 109 119 99 110 
Schweden Mill. EUR 34 37 40 40 37 50 56 45 46 
Spanien Mill. EUR 119 130 147 120 156 172 167 130 156 
Portugal Mill. EUR 20 19 17 15 24 18 21 13 23 . Afrika Mill. EUR 49 47 49 42 54 43 36 53 41 . Amerika Mill. EUR 249 241 264 208 303 221 278 214 257 

darunter nach USA und Kanada Mill. EUR I 179 180 202 153 235 161 

I 
228 164 184 . Asien Mill. EUR 274 260 301 244 296 282 290 258 283 

darunter nach Japan Mill. EUR 53 44 49 36 68 48 58 37 66 . Australien, Ozeanien und 
Obrigen Gebieten Mill. EUR 16 18 23 14 21 19 23 27 30 

Einfuhr (Generalhandel) 
• lnsgesamt Mill. EUR 1 480 1 473 1 601 1 423 1 583 1 730 1 673 1 530 1 456 

darunter . GOter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 136 147 147 157 149 163 157 164 168 . GOter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 1 345 1 326 1 454 1 265 1 298 1 417 1 369 1 233 1161 
davon . Rohstoffe Mill. EUR 34 41 49 47 19 47 74 16 17 . Halbwaren Mill. EUR 197 176 180 186 162 168 145 133 153 . Fertigwaren Mill. EUR 1113 1109 1 226 1 032 1117 1 203 1 150 1 084 991 

davon . Vorerzeugnisse Mill. EUR 285 275 296 257 275 280 277 226 235 . Enderzeugnisse Mill. EUR 828 834 930 775 841 923 873 858 756 
• davon aus . Europa Mill. EUR 1132 1164 1 273 1149 1191 1 387 1 370 1182 1103 . darunter aus EU-Uindern Mill. EUR 923 941 1 028 930 977 1121 1 100 977 904 

Belgien Mill. EUR 146 147 163 144 177 165 172 142 156 
Luxemburg Mill. EUR 24 27 41 28 21 36 26 21 29 
Danemark Mill. EUR 36 33 39 33 35 32 15 60 20 
Finnland Mill. EUR 6 7 7 4 6 5 9 24 4 
Frankreich Mill . EUR 192 217 198 224 209 312 263 251 225 
Griechenland Mill. EUR 3 3 2 3 2 2 4 2 3 
Grol1britannien Mill. EUR 75 68 74 75 65 56 86 46 57 
lrland Mill. EUR 11 12 23 19 28 22 31 27 45 
ltalien Mill. EUR 99 104 121 104 109 98 127 87 89 
Niederlande Mill. EUR 179 168 194 151 182 209 187 176 155 
Osterreich Mill. EUR 46 46 37 54 42 57 51 41 34 
Schweden Mill. EUR 26 31 47 20 21 35 29 31 19 
Spanien Mill. EUR I 62 59 66 57 74 81 89 60 61 
Portugal Mill. EUR 19 18 15 13 8 12 

I 
11 10 7 . Afrika Mill. EUR 34 29 22 16 29 31 19 20 29 . Am erika Mill. EUR 152 126 151 121 196 142 126 173 180 

darunter a us USA und Kanada Mill. EUR 125 106 126 103 162 122 110 148 154 . Asien Mill. EUR 157 148 149 131 163 167 156 151 141 
darunter a us Japan Mill. EUR 32 31 30 29 31 34 30 28 20 . Australien , Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 4 6 5 5 5 3 2 4 3 

GEWERBEANZEIGEN '' 2001 2002 2003 
Dez-:-- J an. 

2004 
Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. I Febr. 

• Gewerbeanmeldungen Anzahl I 3106 3 065 2 737 3 659 3 208 3 235 3 284 4 226 ... 
• Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 626 2 630 3178 3 407 2 605 2 512 3 453 3 360 

1) Bei der Summation bzw. Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebn isse ist darauf zu achten, dass die Einfuhr nach dem Konzept des Generalhandels und 
die Ausfuhr nach dem Konzept des Spezialhandels abgegrenzt wird . - 2) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 
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INSOLVENZEN Einheit [ 2002 2003 2004 
Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

• lnsolvenzen insgesamt Anzahl I 184 344 345 398 383 I 406 358 395 
davon . Unternehmen Anzahl 107 125 118 128 112 112 109 135 .. . . Verbraucher Anzahl 62 106 121 159 129 

I 
193 135 160 . ehemals selbststandig Tiitige Anzahl 1111 74 82 94 125 88 102 81 . .. . sonstige na!Urliche Personen, '' 

Nachlasse Anzahl 15 39 24 17 17 13 12 19 ... 
• Voraussichtliche Forderungen Mill. EUR 69 133 109 139 139 91 89 70 ... 

HANDWERK '' L 2001 2002 I 2003 
IDurchschnitt 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quarta l 2.Quartal 3.Quarta l 4.Quartal 

• Beschaftigte " 1998=100 1 90,6 87,3 86,7 87,3 85,3 
I 

80,4 80,4 82,4 79,6 
• Umsatz (ohne Umsalzsteuer) 1998=100 102,3 93,6 97,0 93,6 97,2 76,0 88,7 91 ,1 96,5 

PREISE I 2002 2003 2004 
I Durchschnitt Febr. Marz April I Jan. I Febr. Marz Apri l 
I I 

105,1 I • Verbraucherpreisindex 2000=100 103,4 104,3 104,4 104,5 104,2 105,2 105,6 105,8 
I 

VERDIENSTE '' 2001 2002 2003 2004 
I Ourchschnitt Juli Okt. Jan. I April Juli Okt. Jan . 
I 

• Bruttomonatsverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe EUR 

I 
2 415 2 465 2 484 2 500 2 447 

I 
2 535 

I 
2 559 2 540 2 504 . Manner EUR 2 487 2 537 2 555 2 574 2 514 2 608 2 632 2 611 2 574 . Frauen EUR 1 821 1 853 1 870 1 861 1 880 1 893 1 916 1 925 1 910 

• Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe 

I 
Gewerbe EUR 14,60 15,00 15,05 15,13 15,29 15,34 15,48 15,37 15,48 . Manner EUR 15,01 15,41 15,45 15,53 15,73 15,74 15,89 15,76 15,91 

darunter 
Facharbei ter EUR 16,12 16,51 16,56 16,64 16,93 16,94 17,10 16,87 16,99 
angelernte Arbeiter EUR 

I 
14,41 14,73 14,80 14,82 14,96 15,02 

I 
15,19 15,19 15,36 

Hilfsarbeiter EUR 12,13 12,48 12,54 12,58 12,50 12,58 12,62 12,64 12,68 . Frauen EUR 11 ,23 11,48 11 ,54 11 ,57 11 ,64 11 ,67 11 ,85 11,84 11,82 
danunter Hilfsarbeiterinnen EUR 10,55 10,66 10,72 10,73 10,83 10,86 11 ,03 11 ,05 11,02 

Bezahlte Wochenarbeitszeit h 38,0 37,8 38,0 38,0 36,8 38,0 38,0 38,0 37,2 
Arbeiter h 38,1 37,9 38,1 38,1 36,8 

I 
38,1 38,1 38,1 37,2 

Arbeiterinnen h 37,3 37,2 37,3 37 ,0 37,2 37,3 37,2 37,4 37,2 
• Bnuttomonatsverdienste der 

Angestell ten im produzie-
renden Gewerbe EUR 

I 
3 475 3 572 3 586 3 601 3 625 3 640 3 689 3 736 3 766 . Manner EUR 3 751 3 849 3 864 3 877 3 895 3 912 3 960 4 009 4 053 . Frauen EUR 2 684 2 776 2 787 2 806 2 837 2 843 2 899 2 930 2 927 . kaufmannische Angestellte EUR 3 181 3 284 3 291 3 315 3 358 3 359 3 395 3 431 3 442 

Manner EUR 3 660 3 779 3 783 3 806 3 858 3 854 

I 
3 874 3 915 3 945 

Frauen EUR 2 628 2 712 2 723 2 741 2 774 2 780 2 832 2 858 2 848 . technische Angestellte EUR 3 708 3 798 3 817 3 826 3 831 3 856 3 917 3 970 4 020 
Manner EUR 3 794 3 882 3 902 3 910 3 912 3 939 3 999 4 052 4104 
Frauen EUR 2 894 3 014 3 027 3 050 3 071 

I 

3 076 3 144 3194 3 225 
• Bnuttomonatsverdienste derAnge-

stellten in Handel ; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
Gebrauchsgutern; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 

I 
2 592 2 687 2 698 2 702 2 718 

I 
2 734 2 760 2 850 2 871 . Manner EUR 2 882 2 982 2 993 2 996 2 996 3 021 3 047 3 142 3164 . Frauen EUR 2 232 2 303 2 310 2 319 2 350 2 343 2 367 2 461 2 476 . kaufmannische Angestellte EUR 2 603 2 700 2 709 2 713 2 727 2 741 2 766 2 867 2 893 

Manner EUR 2 952 3 060 3 070 3 069 3 061 3 081 3 105 3 215 3 246 
Frauen EUR 2 239 2 308 2 313 2 323 2 356 2 350 

I 
2 375 2 470 2 486 

• Bruttomonalsverdienste aller An-
geslellten im produzierenden Ge-
werbe ; in Handel; lnstandhaltung 

3 208 1 

und Reparaturen von Kfz und 
I GebrauchsgOtern ; Kredit- und 

Versicherungsgewerbe EUR 3 030 31 40 3152 3165 3185 3 247 3 294 3 323 

1) Beispielsweise Gesellschafter oder Mithafter. - 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 3) Am Ende eines Berichtsvierteljahres. - 4) Zum Bruttover-
dienst gehOren aile vom Arbeitgeber laufend gezahlten Betrage, nicht die einmaligen Zahlungen wie 13. Monatsgehalt, Gratifikationen. Jah resabschluss-
pramien u.A. sowie Spesenersatz, Trennungsentschiidigungen, AusiOsungen usw. 
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GELD UNO KREDIT 'l Einheit 2001 2002 2003 
Durchschnitt 30.6. 30.9. 31 .12. 31 .3. 30.6. 30.9. 31.12. 

Kredite an Nichtbanken Mill . EUR 109195 112 680 112 021 113 379 113 760 115 671 112 720 108 375 112 393 
kurzfristige Kredite 

I (bis 1 Jahr) Mill. EUR 14 273 13 677 13 606 13 620 13 528 15 970 13 155 12 693 12 574 
mittelfristige Kredite 

(Ober 1 bis 5 Jahre) Mill. EUR 10 565 10 931 10 828 10 887 10 873 10 601 10 407 10 490 10 702 
langfristige Kredite 

(Ober 5 Jahre) Mill. EUR 84 358 88 072 87 587 88 872 89 359 89 100 89 158 85192 89117 
Kredite an inlandische 

Nichtbanken Mill . EUR 102 591 106124 105 554 106 865 107 311 109 284 106 612 102 136 10 242 
davon an 

Unternehmen und 
Privatpersonen Mill . EUR 90 728 93 391 92 932 94 218 94 544 93 830 93 847 89 272 92 997 

offentliche Haushalte Mill. EUR 11 863 12 734 12 622 12 647 12 767 15 454 12 765 12 864 13 245 
Kredite an auslandische 

Nichtbanken Mill. EUR 6 604 6 556 6 467 6 51 4 6 449 6 387 6108 6 239 6 151 

Einlagen u. aufgenommene 

I 

Kred ite von Nichtbanken Mill. EUR 77 100 80199 79 554 79 752 82 347 82 328 83 542 83 980 86 842 

Sichteinlagen Mill. EUR 17 886 20 241 19 838 20 186 21 481 21 523 22 590 22 381 24 439 
Termineinlagen Mill. EUR 23 500 24 329 24 253 24 306 24 970 25 136 25 576 26 445 26 769 
Sparbriefe Mill. EUR 5 568 5 581 5 578 5 564 5 654 5 373 5 226 5132 5 130 
Sparein lagen Mill. EUR 30146 30 049 29 885 29 696 30 242 30 296 30150 30 022 30 504 
Einlagen von inlandischen 

I 

Nichtbanken Mill. EUR 73 842 77 570 76 880 77115 79 736 79 774 80 754 81 484 84 429 
davon von 

Unternehmen und Privat-
personen Mill. EUR 71 627 75 384 74 564 74 968 77 529 77 756 78 360 79 023 81 863 

offentl ichen Haushalten Mill. EUR 2 215 2 186 2 316 2 147 2 207 2 018 2 394 2 461 2 566 
Einlagen von auslandischen 

2 637 1 Nichtbanken Mill. EUR 3 258 2 629 2 674 2 611 2 554 2 788 2 496 2 41 3 

STEUERN 2002 2003 2004 
Durchschnitt Jan. Febr. Marz Dez. Jan. Febr. Marz 

Aufkommen nach 
Steuerarten I 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 2 053 2 084 1 917 2 152 1620 2 835 1 977 2 215 1 560 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 712 733 757 715 333 1 338 666 795 273 

Lohnsteuer Mill. EUR 615 636 644 859 430 831 561 846 412 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mil l. EUR 120 121 417 - - - 394 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 16 5 - 66 - 66 - 281 331 79 - 83 - 267 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 46 36 69 7 16 8 125 13 10 
Zinsabsch lag Mill. EUR 25 23 101 31 8 12 84 26 7 

Einnahmen a us der 
Zinsabschlagzerlegung Mill. EUR 5 5 17 - - 16 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 11 33 9 - 117 160 156 - 25 - 6 112 
Einnahmen a us der 

Korperschaftsteuer-
zerlegung Mill. EUR - 30 - 10 - 95 - - - 1 

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 340 1 351 1 160 1 438 1 287 1 498 1 312 1 420 1 287 
Umsatzsteuer Mill. EUR 369 354 279 482 286 375 360 433 258 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 971 997 881 955 1 001 1 123 952 987 1 029 

Zolle Mill. EUR 92 96 81 99 92 101 85 108 100 

Bundessteuern Mill. EUR 111 108 57 60 124 263 33 60 115 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill . EUR 70 66 13 22 76 187 - 7 19 68 

Solidaritatszuschlag Mill. EUR 33 33 36 19 40 69 34 20 38 

1) Die Angaben umfassen die in Rheinland-Pfalz gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berichtenden Kreditinstitute (ohne Landes-
zentralbank) . 
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noch STEUERN 

Landessteuern 
Vermogensteuer 
Erbschaftsteuer 
Grunderwerbsteuer 
Kraftfahrzeugsteuer 
Rennwett- und Lotteriesteuer 
Feuerschutzsteuer 
Biersteuer 

1 Einheit 

I Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 

2002 
Durchschnitt 

74 
1 
9 

13 
34 
12 

10 
15 
33 
13 

1 1 
3 3 

2001 

Jan. 

92 
- 0 

8 
19 
40 
22 

0 
3 

2002 

2003 
Febr. 

65 
1 
5 

14 
30 
12 

0 
3 

Marz 

95 
8 

13 
19 
37 
11 

3 
3 

Dez. 

73 
0 

11 
15 
27 
14 

3 
3 

2004 
Jan. I Febr. 

281 73 
1 1 

215 8 
14 16 
38 31 

9 15 
0 0 
3 3 

2003 

Marz 

107 
0 

19 
24 
41 
16 
3 
3 

Ourchschnitt 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quarta l 4.Quartal 

Gemeindesteuern 
Grundsteuer A 
Grundsteuer B 
Gewerbesteuer (brutto) 
Grunderwerbsteuer 

(Gemeindeanteil) '1 

sonstige Gemeindesteuern 

Steuerverteilung 

Steuereinnahmen der Ge-
meinden u_ Gemeindeverb. 

Gewerbesteuer (netto) '' 
Antei l an der Lohnsteuer und 

veranlagten Einkommensteuer 
Anteil an der Umsatzsteuer 

Steuereinnahmen 
des Landes 

Landessteuern 
Antei l an den Steuern vom 

Einkommen 
Lohnsteuer 
veranlagte Einkommensteuer 
Kapitalertragsteuer 
Zinsabschlag 
Korperschaftsteuer 

Antei l an den Steuern vom 
Umsatz 

Umsatzsteuer 
Einfuhrumsatzsteuer 

Antei l an der Gewerbe-
steuerumlage 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 

Steuereinna hmen 
des Bundes 

Bundessteuern 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen 
Anteil an den Steuern vom 

Umsatz 
Antei l an der Gewerbesteuer-

umlage 

Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 

Mill. EUR 
Mill. EUR 

I 
Mill. EUR 
Mill . EUR 

Mill. EUR 
Mill. EUR 

Mill. EUR 
Mill. EUR 

Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 

I 

Mill. EUR 

Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 

Mill. EUR 

Mill. EUR 

Mill. EUR 

Mill. EUR 

I 
Mill. EUR 
Mill. EUR 

Mill. EUR 

Mill. EUR 

Mill. EUR 

I 
92 

238 

30 
8 

583 
177 

241 
29 

366 I 
4 

95 
248 

10 
8 

574 1 185 

242 
29 

r-
Durchschnitt 

560 
74 

252 
211 

7 
19 
11 

4 

219 
157 
62 

6 

6 

1103 
111 

307 

678 

6 

577 
77 

263 
220 

2 
14 
10 
17 

220 
155 
65 

8 

2 

7 

1116 
108 

317 

683 

8 

1) Ab 2002 Restabwicklung. - 2) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 

122 

364 
5 

102 
234 

12 
11 

553 
170 

227 
27 

395 
5 

104 
274 

3 
8 

595 
225 

220 
30 

Jan. Febr. 

607 
92 

328 
274 

- 28 
33 
44 

5 

193 
112 

81 

- 2 

- 1 

- 2 

-0 

972 
57 

329 

588 

- 2 

563 
65 

244 
315 

- 28 
1 

14 
- 58 

240 
201 

39 

6 

5 

1 086 
60 

296 

724 

6 

364 
4 

86 
267 

1 
6 

664 
155 

367 
45 

Marz 

439 
95 

102 
133 

- 120 
5 
4 

80 

242 
171 

70 

0 

0 

0 

0 

932 
124 

155 

653 

0 

303 
4 

89 
201 

1 
7 

414 
154 

145 
13 

Dez. 

859 
73 

477 
252 
141 

1 
5 

78 

259 
185 
73 

23 

4 

19 

4 

1 625 
263 

580 

758 

23 

382 1 

5 
103 
261 

0 
12 

551 
202 

200 
28 

-

376 
6 

108 
254 

0 
8 

558 
169 

239 
28 

2004 
Jan. I Febr. 

803 
281 

290 
238 

- 34 
61 
37 

- 13 

239 
164 

75 

- 3 

- 1 

- 2 

945 1 
33 

291 

624 

- 3 

618 
73 

287 
309 

- 35 
5 

12 
- 3 

248 
199 
50 

4 

3 

1 075 
60 

338 

672 

4 

341 
3 

88 
243 

0 
6 

663 
113 

405 
47 

Marz 

354 
107 

73 
125 
114 

2 
3 

56 

174 
106 
68 

0 

0 

0 

0 

858 
115 

125 

619 

0 
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STATISTISCHE BERICHTE 

Bevolkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, 
ErwerbsUitigkeit 

Bevolkerungsvorgange im 3. Vierteljahr 
2003 (vorlaufige Ergebnisse) 
Bestellnr.: A 1013 200343 

Bevolkerung der Gemeinden 
am 30. Juni 2003 
Bestellnr.: A 1033 200321 

Bevolkerung und Erwerbstatigkeit im Mai 
2003 (Ergebnisse des Mikrozensus) 
Bestellnr.: A 1053 200300 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Weinmosternte 2003 
Bestellnr.: C2053 200300 

Milcherzeugung und -verwendung, 
Schlachtungen, Legehennenhaltung und 
Eiererzeugung 2003 
Bestellnr.: C3053 200344 

Produzierendes Gewerbe, Handwerk 

Elektrizitats- und Warmeerzeugung der 
Kraftwerke der allgemeinen Versorgung 
im Januar 2004 
Bestellnr.: E4023 200401 

llJf.mll Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Neuerscheinungen 

Index des Auftragseingangs fUr das verar-

beitende Gewerbe im Februar 2004 

Bestellnr.: E1033 200402 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

Baugenehmigungen im Februar 2004 

Bestellnr.: F2033 200402 

Bestand an Wohngebauden und Wohnun-

gen am 31. Dezember 2003 

Bestellnr.: F2073 200300 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Aus- und Einfuhr im Dezember 2003 

Bestellnr.: G3023 200312 

Umsatz und Beschaftigte im Einzelhandel 

und im Gastgewerbe im Februar 2004 

Bestellnr.: G1023 200402 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 2003 

Bestellnr.: H2013 200300 

Bestand an Kraftfahrzeugen und Kfz-
Anhangern am 1. Januar 2004 

Bestellnr.: H1033 200400 

123 



Neuerscheinungen 

124 

Sozialleistungen 

Ausbildungsforderung 2002 
Bestellnr.: B3063 200200 

Schwerbehinderte Menschen am 31. De-

zember 2003 

Bestellnr.: K3013 200301 

Offentliche Finanzen, Personal, Steuern 

Haushaltsansatze der Gemeinden und 
Gemeindeverbande 2004 

Bestellnr.: L2043 200400 

Preise und Preisindizes 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz 
und Deutschland im Marz 2004 

Bestellnr.: M1013 200403 

Preisindizes fUr Bauwerke in Deutschland 

im Februar 2004 

Bestellnr.: M1043 200441 

SONSTIGE 
VEROFFENTLICHUNGEN 

Gemeinschaftsveroffentlichungen der 
statistischen Amter des Bundes und der 
Lander 

Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschopfung 
in den L.andern und Ost-West-GroBraum-
regionen Deutschlands 1991 bis 2003 

- Reihe 1 L.anderergebnisse, Band 1 

Bestellnr. : P1045 200300 

(E-Maii-Versand) 

Arbeitnehmerentgelt, Bruttolohne und 

-gehalter in den L.andern und Ost-West-

GroBraumregionen Deutschlands 1991 bis 
2003 - Reihe 1 L.anderergebnisse, Band 2 
Bestellnr.: P1065 200300 

(E-Maii-Versand) 

Bruttoanlageinvestitionen in den L.andern 

und Ost-West-GroBraumregionen Deutsch-
lands 1991 bis 2001 - Reihe 1 L.anderer-
gebnisse, Band 3 

Bestellnr.: P1085 200100 

(E-Maii-Versand) 

Die Veroffentlichungen konnen beim Statistischen Landesamt, Vertrieb der Veroffentlichungen, 
56128 Bad Ems, bestellt werden. 

Telefon : 02603 71-2450 
Telefax: 02603 71-194322 
E-Mail : vertrieb@statistik.rlp.de 

Unter der lnternetadresse www.statistik.rlp.de sind die Neuerscheinungen der letzten acht Wochen 
und das wochentlich aktualisierte Verzeichnis aller Veroffentlichungen abrufbar. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz EJIEI 



Impress·· 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Bestellnummer: Z 2201 
ISSN: 0174-2914 

Herausgeber: 
Statistisches L.andesamt Rheinland-Pfalz 
56128 Bad Ems 
Teleton: 02603 71-0, Teletax: 02603 71-3150 
E-Mail: poststelle@statistik.rl p.de 
Internet: www.statistik.rlp.de 

Redaktion: Dr. Birgit Hubbers 

Layout, Satz und Vertrieb: 
Statistisches L.andesamt Rheinland-Pfalz 

Fotos: Statistisches L.andesamt und Manfred Riege 

Druck: Hessisches Statistisches L.andesamt 

Erscheinungstolge: monatlich 

Bezugspreis: Einzelheft 2,10 EUR 
Jahresabonnement 22,- EUR zuzugl ich Versand 

© Statistisches L.andesamt Rheinland-Pfalz 
Bad Ems · 2004 

Fur nichtgewerbliche Zwecke sind Vervieltaltigung und 
entgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quel 
angabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, i 
elektron ische Systeme/Datentrager bedarf der vorheri 
Zustimmung. Aile ubrigen Rechte bleiben vorbehalten 


