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Die demographische Entwicklung - weniger Kinder und mehr altere Menschen in un-
serer Gesellschaft - wird Auswirkungen auf die lnfrastruktureinrichtungen in Rheinland-
Pfalz haben. 
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Beilagen 
Die bislang dieser Ausgabe der Statistischen Monatshefte bei liegende Veri:iffentlichung 
,Kreisfreie Stadte und Landkreise" wird in der bisherigen Form nicht mehr aufgelegt. Eine 
grundlegend uberarbeitete Fassung wird zu einer der folgenden Ausgaben erscheinen. 
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Konjunkturelle Belebung im ersten 
Halbjahr 

Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-
Pfalz urn 1,8% gestiegen 

Einer vorlaufigen Berechnung des Ar-
beitskreises ,Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen der Lander" zufolge 
ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten 
Halbjahr 2004 in Rheinland-Pfalz real, 
das heiBt von Preiseinflussen berei -
nigt, um 1,8o/o gegenuber dem glei-
chen Zeitraum des Vorjahres gestie-
gen. Die insbesondere vom Export 
getragene Entwicklung verlief damit 
wie im Bundesdurchschnitt. Seit 2000 
ist erstmals wieder bundesweit ein 
deutlicher Aufwartstrend zu verzeich-
nen. In den beiden vergangenen Jah-
ren war das Bruttoinlandsprodukt in 
Rheinland-Pfalz um 0,1 bzw. 0,9o/o 
gegenuber dem jeweiligen Vorjahr 
und damit etwas starker als im 
Bundesdurchschnitt gestiegen. 

Wachstumsimpulse kamen im ersten 
Halbjahr 2004 vor allem vom verar-

beitenden Gewerbe, das in Rhein-
land-Pfalz knapp ein Viertel zu r ge-
samten Wirtschaftsleistung beitrag!. 
Die reale Bruttowertschbpfung im ver-
arbeitenden Gewerbe ist im Land 
mit +3,1 o/o im Vergleich zu den ver-
gangenen Jahren zwar deutl ich ge-
stiegen, jedoch nicht so stark wie in 
den meisten anderen Bundeslandern. 
Insbesondere die chemische lndus-
trie, die in Rheinland-Pfalz knapp ein 
Drittel des Gesamtumsatzes des ver-
arbeitenden Gewerbes ausmacht, 
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Reales BruHoinlandsprodukt im 1. Halbjahr 2004 nach Bundeslandern 

Veranderung 1. Halbjahr 2004 gegenuber 1. Halbjahr 2003 in % 

Bayern 
Sachsen 

Hessen 
Schleswig-Holstein 

Baden-Wurttemberg 
Niedersachsen 

Rheinland-Pfalz 
Saarland 

Thuringen 
Nordrhein-Westfalen 

Hamburg 
Sachsen-Anhalt 

Mecklenburg-Vorpommern 
Bremen 

Berlin 
Brandenburg 

0,9 

0,8 

0,8 

1,0 

1,2 

1,1 

1,4 
1,4 

1,3 

1,8 

2,0 

2,0 

2 ,3 
2 ,3 

2,2 

2,2 

Neue Bundeslander (ohne Berlin) ::::::::::::1:,5: Aile Bundeslander (ohne Berlin) 1 ,8 
Deutschland 1 ,8 

verzeichnete im ersten Halbjahr im 
Land sowie bundesweit geringere 
Umsatzzuwachse als beispielsweise 
der Maschinenbau oder der Fahr-
zeugbau. Zum Wachstum der rhein-
land-pfalzischen Wirtschaft haben 
auch wiederum die Dienstleistungs-
branchen beigetragen, vor allem die 
Bereiche Verkehr und Nachrichten-
ubermittlung sowie Handel; diese 
leisten einen Beitrag zur gesamten 
Bruttowertschbpfung in Hbhe von 

rund 17%. 

Die Ergebnisse basieren auf der Halb-
jahresrechnung des Arbeitskreises 
,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun-
gen der Lander", die sich auf Basis-
statistiken des Berichtszeitraumes Ja-
nuar bis Juni s!Utzt. 

Tourismus mit Gasteplus in den 
ersten acht Monaten, Obernach-
tungszahlen unveriindert 

Trotz des durchwachsenen Welters 
registrierten die rheinland-pfalzischen 
Fremdenverkehrs- und Beherber-
gungsbetriebe in den ersten acht Mo-
naten des Jahres mehr als 4,5 Mill. 
Gaste. Das waren 3,3o/o mehr als 
im gleichen Vorjahreszeitraum. Al-
lerdings blieb die Zahl der Uber-
nachtungen mit rund 14 Mi ll. auf dem 
Vorjahresniveau; auch bundesweit 
haben die Ubernachtungszahlen 
kaum zugenommen. 

Vom Gasteplus profitierten mit Aus-
nahme der Region Westerwald/Lahn/ 
Taunus aile rheinland-pfalzischen 
Fremdenverkehrsgebiete. Den graB-
ten Zuwachs verzeichnete dabei das 
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Gaste und Obernachtungen von Januar bis August 2004 

Veranderung gegenOber dem Vorjahreszeitraum in % 

Pfalz 

Eifei/Ahr 

Rheinhessen 

Rheintal 

Mosei/Saar 

Westerwald/Lahnrraunus 

Hunsruck/Nahe/Gian -5,1 

·3,3 

24 

3,3 

2,1 

4 ,0 

4 ,8 

4,9 

Betreiber von Hotels garn is, Ferien-

wohnungen, Jugendherbergen und 
ahnlichen Einrichtungen. Gaste- und 

Ubernachtungsruckgange verzeich-

neten Vorsorge- und Rehabilitations-

kliniken, Ferienparks sowie Privat-

quartiere und gewerbliche Klein-

betriebe. 

-6 -4 ·2 

• Gaste 

0 2 4 

Obernachtungen 

6 

Der Ferienmonat August war fUr die 

rhein land-pfalzische Tou rismusbran-

che nicht so erfolgreich wie im ver-

gangenen Jahr. Die Zahl der Gaste 
lag zwar mit rund 725 000 auf Vorjah-

resniveau, es wurden aber nur 2,5 

Mi ll. Ubernachtungen gebucht, das 

waren 1,8% weniger als im August 

2003. In Rheinland-Pfalz werden die 

meisten Gaste und Ubernachtungen 

allerdings in den Monaten September 

und Oktober gezahlt. 

Gebiet Mosei/Saar. Vier der s ieben 
Fremdenverkehrsgebiete konnten 
neben den Gastezahlen auch das 
Ubernachtungsaufkommen steigern. 
Den grbBten Zuwachs verbuchte hier 
die Pfalz. In der Region Mosei/Saar 
war das Ubernachtungsaufkommen 
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Rheinland-Pfalz 2050 
Zeitreihen, Strukturdaten, Analysen 

II. Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung 

Statistisches Landesarnt Rheinland-Pfalz 

gegenuber dem Zeitraum Januar bis 
August 2003 unverandert. In den 
Gebieten Hunsruck/Nahe/Gian und 
Westerwald/Lahn/Taunus waren die 
Ubernachtungszahlen rucklaufig. 
Uber ein Gaste- und Ubernachtungs-
plus freuten sich Hoteliers sowie die 

Die Studie Rheinland-Pfalz 2050 befasst sich in ihrem zweiten Band auf 
rund 600 Seiten mit den Auswirkungen des demographischen Wandels 
im Land und den Reg ionen. Ziel der Studie ist es, Anhaltspunkte zum 
kunftigen Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen sowie zur Entwick-
lung der Zahl der Schulerinnen und Schuler, der Pflegebedurftigen und 
des Erwerbspersonenpotenzials zu geben. Auch Fragen zur Entwicklung 
der Zah l der Privathaushalte und der damit verbundenen Wohnungs-
versorgung sind Gegenstand der Analysen. 

Dem Band II ging der rund 300 Seiten umfassende Band zur 
demographischen Entwicklung voraus, in dem versch iedene Zukunfts-
szenarien vorgestell t werden: Fur die Berechnungen zur Bevblkerungs-
entwicklung wurden zehn Basisvarianten fUr die demographische 
Entwicklung dargestellt - eine ,Ausgangsvariante" und neun Alternati -
ven. Die Analyse der Auswirkungen der demograph ischen Entwicklung 
fusst auf diesen Ergebnissen, die im ersten Kapitel des Bandes II noch-
mals zusammengefasst sind. 

• Mehr dazu im Ku rzbeitrag auf Seite 429 

Das kartoniert gebundene Buch kann zum Preis von 15 EUR zuzuglich 
Versandkosten bezogen werden. Beste llcoupon und -adresse siehe 
Seite 484. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 



Rheinland-pfiilzische Haushalte 
sind sparsamer geworden 

Die rheinland-pfalzischen Privathaus-
halte sparen mehr. Das hat eine Aus-
wertung der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe 2003 ergeben. 
Die Sparquote erreichte in Rheinland-
Pfalz mit 14,9o/o im ersten Halbjahr 
2003 den hochsten Wert al ler 
Bundeslander und lag deutlich uber 
dem Durchschnittswert von 11,8o/o fUr 
das fruhere Bundesgebiet. Nach Ab-
zug von Steuern und Sozialabgaben 
verfugten die Privathaushalte durch-
schnittlich uber 2 949 Euro monatli -
ches Nettoeinkommen. 

Davon sparten sie im Durchschnitt 
446 Euro monatlich. Das sind 140 Eu-
ro mehr als funf Jahre zuvor und fast 
100 Euro mehr als im Durchschnitt 
des fruheren Bundesgebietes. Fur 
den privaten Konsum gaben die 
Haushalte in Rheinland-Pfalz im ers-

• Daten basis 
Die Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe erfolgt im 
fUnfjahrlichen Abstand im 
gesamten Bundesgebiet. lm 
ersten Halbjahr 2003 wurden 
in Rheinland-Pfalz insgesamt 
1 521 Haushalte befragt. Die 
Teilnahme an dieser Befra-
gung ist freiwillig. Die darge-
stellten Werle zur Verwendung 
des Haushaltseinkommens 
bilden den Durchschnitt aller 
Haushalte ab, unabhangig 
von der Zahl der Personen, 
dem Alter und der Erwerbsbe-
teiligung. 

ten Halbjahr 2003 durchschnittl ich 
2 171 Euro im Monat aus, das waren 
lediglich 15 Euro mehr als vor flint 
Jahren. lm Durchschnitt des fruheren 
Bundesgebiets wurden je Haushalt 
30 Euro mehr fUr Konsum aufgewen-
det als in Rheinland-Pfalz. Die Wohn-

kurz + aktuell 

kosten beanspruchten mit 721 Euro 
im Monat nahezu ein Drittel des ge-
samten Konsumbudgets. Es folgten 
die Ausgabenbereiche Nahrungsmit-
tel, Getranke und Tabakwaren mit 
14,5o/o, Verkehr mit 14o/o und Freizeit, 
Unterhaltung, Kultur mit 10,7o/o. • 

Struktur der Haushaltsbruttoeinkommen privater Haushalte 
im 1. Halbjahr 1998 und 2003 

1. Halbjahr 2003 

Anteile in Prozent 

5,8% 

24.2% 

13,0% 
6,5% 

50,4% 

1. Halbjahr 1998 

5,2% 

22,1% 

15,1% 
4,8% 

52 ,8% 

• Einkommen aus nichtoffentlichen Transferzahlungen 
Einkommen a us offentlichen Transferzahlungen 

• Einnahmen aus Vermogen 
• Bruttoeinkommen aus selbststandiger Arbeil 
• Bruttoeinkommen aus unselbstslandiger Arbeit 

Struktur der Konsumausgaben privater Haushalte 
im 1. Halbjahr 2003 

Sonstige 
Konsumausgaben 

10,2% \ 

Freizeit, Unterhaltung 
undKultur 

10,7% 

Verkehr .----
14,0% 

Gesundheitspflege _/ 
3,7% 

lnnenausstattung , 
Haushaltsgerate 

5,2% 

Nah rungsmittel , 
Getranke und 
Tabakwaren 

14,5% 

Bekleidung und 
Schuhe 

5,3% 

Wohnen , Energie, 
- Wohnungsinstand· 

haltung 
33,2% 
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Das Bruttoeinkommen der Privat-
haushalte in Rhein land-Pfalz betrug 
im ersten Halbjahr 2003 monatlich 
3 675 Euro und hat gegenuber der 
ersten Jahreshaltte 1998 (3 324 Euro) 
um knapp 11 % zugenommen. 57% 
des Bruttoeinkommens aller Haushal-
te resultiert a us unselbststandiger und 
selbststandiger Arbe it. Fast jeder 
vierte Euro des Bruttoeinkommens 
stammte aus staatlichen Leistungen 
wie Renten, Pensionen, Arbeitslosen-
geld und -hilfe, Kindergeld, Sozialhi lfe 
und weiteren Sozialleistungen. Knapp 
6% entfielen auf nichtbffentliche 
Transferzahlungen wie Betriebsren-
ten, Renten aus privaten Lebensversi-
cheru ngen und Unterhaltszahlungen 
anderer privater Haushalte. Die Ein -
nahmen aus Vermbgen beliefen sich 
auf 13%; zu diesen Einnahmen gehbrt 
neben Zinsen, Dividenden und Miet-
einnahmen auch ein so genannter 
EigentUmermietwert fU r selbst genutz-
tes Wohneigentum. Die Zusammen-
setzung des Bruttoeinkommens der 
rhein land-pfalzischen Haushalte ent-
spricht nahezu dem Durchschnitt der 
westdeutschen Bundeslii.nder. 

lm letzten Jahr waren rund 15% 
gegen Grippe geimpft 

Rund 15% der 4 Mi ll. Einwohner von 
Rhein land-Pfalz haben sich im Winter 
2002/03 gegen Grippe impfen las-
sen. Vor allem altere Menschen folg-
ten dem Aufruf zur Prophylaxe gegen 
die gefahrli che Influenza: Der Anteil 
der uber 65-Jahrigen, die sich impfen 
lieBen, lag bei 35,8%. Mit niedrigerem 
Alter nimmt die lmpfbereitschatt ab. 
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Grippeschutzimpfung in Rheinland-Pfalz 2002/03 

Anteil der Geimpften in der jeweiligen Altersgruppe in % 

Gesamtbevolkerung __:_ 

uber 65 Jahre 

40 bis 65 Jahre . 

7,6 
15 bis 40 Jahre J7.6 

7,7 
5,8 

unter 15 Jahre , 5,6 
6,0 

Von den 40- bis 65-Jahrigen lieBen 
sich 14,5% impfen, bei den 15- bis 
40-Jahrigen lag der Anteil bei 7,6% 
und bei den Ki ndem unter 15 Jahren 
bei 5,8%. Frauen waren mit 16,3% 
etwas impfbere iter als Manner 
(14,5%). Verg lichen mit dem Bundes-
durchschnitt sind die Rheinland-Pfal -
zer lmpfmuffel; deutschlandweit ha-
ben knapp 19% der Grippe 
vorgebeugt. Die geringere lmpfbereit-
schatt zog sich durch aile Alters-
schichten. Von den uber 65-Jahrigen 
waren bundesweit knapp 42% 
geimptt, in der Altersg ru ppe 40 bis 65 
Jahre waren es 19%, in der Gruppe 15 
bis 40 Jahre knapp 10% und bei den 
Kindem unter 15 Jahren gut 7%. 

Die Daten stammen aus dem Mikro-
zensus 2003. lm Tumus von vier Jah-
ren werden im Rahmen dieser jahr-
lichen Befragung von einem Prozent 
aller Haushalte auch Daten zur Ge-
sundheit erhoben. In Rhein land-Pfalz 
werden im Rahmen des Mikrozensus 
18 000 Haushalte befragt. 

15,4 
1 14,4 

16,3 
35,8 

( 35,7 
35,9 

14,5 
1 14,0 

15,0 

Frauen 
• Manner 
• lnsgesamt 

Rheinland-Pfcilzer haben in diesem 
Jahr wenig Lust auf neue Autos 

In Rheinland-Pfalz wurden in den ers-
ten neun Monaten dieses Jahres rund 
8 400 neue Pkw weniger zugelassen 
als im verg leichbaren Zeitraum des 
vergangenen Jahres. Gut 104 400 Mal 
stellten die Zulassungsstellen Papiere 
fur fabrikneue Fahrzeuge aus. Mit die-
sem Ruckgang um 7,4% war die Lust 
auf neue Autos im Pendlerland Rhein-
land-Pfalz noch weit geringer ausge-
pragt als im gesamten Bundesgebiet, 
wo lediglich 2,4% weniger Neuzulas-
sungen registriert wurden. 

Die Kaufzuruckhaltung bei Neuwagen 
wird nicht durch ein Mehr an Ge-
braucht-Pkw kompensiert. Die Zahl 
der Besitzumschreibungen, die als ln-
dikator fur den Gebrauchtwagenhan-
del gilt, lag in Rheinland-Pfalz um 
knapp 3% unter dem Vorjahreswert. 

lnsgesamt wurden von Januar bis 
September in Rheinland-Pfalz fast 
124 400 neue Fahrzeuge zugelassen. 

Statistische Monatshette Rheinland-Pfalz 



Bevolkerung 

Rheinland-Pfalz 2050 -
Auswirkungen der demographischen Entwicklung 

Rheinland-Pfalz 2050 

Ende Oktober hat das Statistische Landesamt mit dem Band 
,Rheinland-Pfalz 2050 - II . Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung" den zweiten Teil seiner Studie zur demographischen 
Zukunft vorgelegt. Ziel des vor rund zwei Jahren verbffentlichten 
ersten Bandes wares gewesen, die Fakten des demographischen 
Wandels aufzuzeigen und die Diskussion hieruber in Rheinland-
Pfalz zu intensivieren. Der Bevblkerungsruckgang und die zuneh-
mende Alterung der Bevblkerung stellen Burger, Staat und Gesell-
schaft vor neue Herausforderungen. lm zweiten Band wird daher 

II_ Aus'Niriw'Y'fl der domogr;tphrschen 

insbesondere analysiert, wie sich diese Entwicklungen mittelfristig 
bis zum Jahr 2015 und langfristig bis zum Jahr 2050 auf den Bedarf an verschiedenen 
lnfrastruktureinrichtungen auswirken, so auf Kindergarten, Schulen und Pflegeeinrichtun-
gen. Des Weiteren werden die Folgen fUr das Arbeitskraftepotenzial, die Zahl und die Struk-
tur der privaten Haushalte sowie den zukunftigen Wohnungsbedarf betrachtet. 

Milllere Variante: 
Bevblkerung 
wurde bis 2050 
von 4 Mill. aut 
3.3 Mill. sinken 

Modellrechnungen zeigen Korridor mog- und hatte im Jahr 2050 nur noch 3,3 Mill. 
licher Veranderungen auf Menschen. Derzeit sind es etwas uber 4 Mill. 

Die Untersuchungen des Statistischen Lan-
desamtes sind keine Prognosen im eigent-
lichen Sinn. Es handel! sich vielmehr um 
Modellrechnungen, denen alternative An-
nahmen zu den Bestimmungsgr6Ben einer 
Bevblkerung zugrunde liegen. So soli ein 
Korridor mbglicher Veranderungen aufge-
zeig t werden. 

Die mittlere Variante der Vorausberechnun-
gen basiert beispielsweise auf den Annah-
men, dass die Geburtenrate bis 2050 kon-

Bedeutsamer als die zunachst Iangsam sin-
kende Bevblkerungszahl ist jedoch die vor-
gezeichnete Verschiebung der Altersstruktur. 
Der Anteil der Einwohner uber 60 Jahre wird 
sich nach der mittleren Variante bis 2050 
landesweit von einem Viertel auf ein Drittel 
erhbhen, die Zah len und die Anteile der un-
ter 20-Jahrigen sowie der 20- bis 60-Jahri-
gen werden deutlich abnehmen. 

Vielfiiltige Auswirkungen auf lnfrastruk-
stant bei 1,4 Kindem je Frau bleibt, die tureinrichtungen 
Lebenserwartung bis dahin um vier Jahre 
steigt und der jahrliche Wanderungsuber-
schuss bei 5 000 Personen liegt. Unter die-
sen Annahmen wu rde Rheinland-Pfalz bis 
2050 rund 17.5% seiner Ei nwohner verlieren 

Die Auswirkungen dieses demographischen 
Wandels sind vielfaltig. So wird der schon 
kurzfri stig zu erwartende Ruckgang der 
Kindergartenkinder zu einer rechneri schen 

m&mZJ Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Milllere Va rianle: 
Anteil der uber 

60-Jahrigen 
steigt bis 2050 

von rund 
24 auf 35% 

Oberkapazitat 
bei Kindergarten-

platzen kann 
regional schon 

2015 deull ich 
spurbar sein 
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Bevolkerung 
- - ----------------------------

Tausend 
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120 
100 
80 
60 
40 

20 
0 

Kindergartenplatze 1976-2050 

1976 1986 1994 2002 2010 2015 2030 2050 

Jugendhilfestatistik 

• Modell rechnungen zur Bevolkerungsentwicklung: 
Mittlere Variante (Geburtenrate 1 ,4 Kinder je Frau) 

Entwicklung der Kindergartenplatze: 

1976 bis 2002: +50% 

Bei konstanter Geburtenrate von 1 ,4 Kindern je Frau kann die 
Zahl der Platze in Zukunft kontinu ierlich sinken (Annahme: 
Versorgungsgrad von 100 Prozent): 

Deutliche 
regionale 
Unterschiede 

Umwandlung 
bestehender 
Belreuungs-
angebote isl 
eine Alternative 
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2002 bis 201 5: -22% 
2002 bis 2050: -38% 

Uberversorgung mit Kindergartenplatzen 
fuh ren. Bis 2015 konnten d iese Uberkapa-
zitaten bei Zugrundelegung der mittleren Va-
riante der Modellrechnungen 22%, bis 2050 
sogar 38% betragen. 

Die sinkende Zahl der Kindergartenkinder 
fal l! in den einzelnen Kreisen und kreisfreien 
Stadten des Landes durchaus untersch ied-
lich aus. Die Gemeinden und Stadte werden 
daher zu unterschied lichen Zeitpunkten und 
verschieden stark mit d ieser Entwicklung 
konfrontiert. 

In die Uberlegungen zur Anpassung des 
kunftigen Betreuungsangebotes konnte 
auch die Altersgruppe der unter 3-Jahrigen 
einbezogen werden. Ausgehend von der 
An nahme, dass nicht mehr benotigte Kin-
dergartenplatze zu Krippenplatzen umge-
wandelt werden, IieBe sich das Angebot fur 
die unter 3-Jahrigen deutlich steigern. 

Ebenso wie d ie Zahl der Kinderkri ppen- und 
Kindergartenkinder folgt auch die Zahl der 
einzuschulenden Kinder unmittelbar der de-
mograph ischen Entwicklung. Bis 2015 wer-
den nach der mittleren Variante 18% weni-
ger Einschulungen zu verzeichnen sein. 
Langfristig betragt der Ruckgang sogar fast 
35% und ist damit doppelt so hoch wie der 
Bevolkerungsruckgang insgesamt. Fu r die 
Grundschulen bedeutet dies bis zum Jahr 
2015 ein Mi nus von 20% an Schu leri nnen 
und Schulern, bis 2050 eine Abnahme um 
uber 36%. Die Schulerzahlen in der Sekun-
darstufe I (Klassen 5 bis 10) verandern sich 
- ze itversetzt - analog zu der Zahl der 
Grundschuler. 

Anders stellt sich die Situation fU r die Sekun-
darstufe II dar. Die hohen Geburtenzahlen zu 
Beginn der 1990er Jahre fuh ren mittelfristig 
zu noch steigenden Schulerzahlen in den 
Klassen 11 bis 13. Gegenuber dem Schuljahr 
2002103 wi rd bis 2015/16 ein Plus von rund 
10% errechnet. Langfristig, also bis 2050/51, 

Mittlere Variante: 
18%weniger 

Einschulungen 
bis 2015 

Ruckgang der 
Schulerzahlen 

in der Sekundar-
stule II erst 
nach 2010 

Schlilerinnen und SchUler an allgemein 
bildenden Schulen - Grundschulen 

Tausend 
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1990/91 2002/03 2015/16 2050/51 

Schulstatistik 
• Modellrechnungen zur Bev61kerungsentwicklung: Mittlere Variante 

Weniger SchOierinnen und SchOler an Grundschulen: 
2002/03 bis 2015/2016: -20% 
2002/03 bis 2050/2051 : -36% 
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SchUierinnen und SchUler an allgemein bildenden Schulen - Weiterfilhrende Schulen 

Sekundarstufe I (Kiassenstufen 5 bis 1 0) 
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Sekundarstufe II (Jahrgangsstufen 11 bis 13) 
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Schulstatistik • Modellrechnungen zur Bevolkerungsentwicklung: Mittlere Variants 

Bis 2015 noch 
steigende 
Zahl von 
Abilurienten 

Voraussichllich 
ab 2007 sinkt 
der Bedarf an 
Lehrstellen 

Entwicklung der Zahl der Schulerinnen und Schuler 
in der Sekundarstufe I: 
2002/03 bis 201 5/16: -19% 
2002/03 bis 2050/51 : -38% 

wird es auch in den Oberstufen einen Ruck-
gang geben, der nach den Berechnungen 
der mittleren Variante bei 23o/o liegt. 

Wichtig fUr den Arbeitsmarkt und die Hoch-
schu len sind die zu erwartenden Ab-
schlussqualifikationen. Wahrend bei den 
Hauptschulabschlussen bereits bis 2015/16 
ein Ruckgang um fast 25o/o gegenuber 
2002/03 zu verzeichnen ist, geht die Zahl 
der Schu labganger mit qualifiziertem Se-
kundarabschluss I (mittlere Reife) nur um 
2o/o zu ruck ; die der Abganger mit Fach-
hochschulreife und Abitur steigt noch um 13 
bzw. 16o/o an. Langfristig, also bis 2050/51, 
sinkt die Zahl der Absolventen an allgemein 
bildenden Schulen in allen Abschlussarten. 

Der Ruckgang der Zahl junger Menschen 
wird sich in den kommenden zehn Jahren 
auch im Bereich der Auszubildenden und 
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Entwicklung der Zahl der SchOierinnen und Schuler 
in der Sekundarstufe II: 
2002/03 bis 2015/16: +10% 
2002/03 bis 2050/51: -23% 

der jungen Fachkrafte niederschlagen. Kurz-
fristig ist auf dem Lehrstellenmarkt noch kei-
ne Entspannung zu erwarten. Vielmehr wer-
den als Folge des Geburtenanstiegs Anfang 
der 1990er Jahre in den kommenden Jah-
ren mehr Ausbi ldungsplatze notwendig sein. 
lm Jahr 2007 durfte der rechnerische Bedarf 
mit rund 28 800 noch einmal einen Hbchst-
wert erreichen, das sind gegenuber 2003 et-
wa 1 300 Ausbildungsstellen mehr. Bis 2015 
wird dieser Bedarf wegen des Ruckgangs 
der Zah l junger Menschen auf rund 26 400 
bzw. bis 2050 auf etwa 19 200 sin ken. 

Wahrend die Zahl der Menschen im Kinder-
krippen-, Kindergarten- und Schuleralter zu-
kunftig sinkt, ist bis etwa 2030 gegenuber 
2000 mit einem Anstieg der Bevblkerung in 
der Altersgruppe 60 Jahre und alter von 
28% zu rechnen. Allein bis 2015 wird die 
Zahl der uber 75-jahrigen um 36o/o zuneh-

431 



Bev61kerung 

II Bevolkerung und Pflegebedurftige 
2001-20501> 

2001=100 
Messzahl 
180 ,------------------------------------

2000 2010 2020 2030 2040 

- Pflegebedurftige 
Seniorinnen und Senioren (Bevolkerung uber 60 Jahre) 

- Gesamtbevolkerung 

2001 bis 2015 : 
- Gesamtbevolkerung : 
- Seniorinnen und Senioren : 
- Pflegebedurftige : 

2001 bis 2050: 
- Gesamtbevolkerung : 
- Seniorinnen und Senioren : 
- Pflegebedurftige: 

-2% 
+9°/o 

+25% 

-18% 
+16% 
+76% 

2050 

1) Modellrechnungen zur Bevolkerungsentwicklung: Mittlere Variants . 

25% mehr men. Vor diesem Hintergrund kann dam it 
Pflegebedurflige 
bis 2015 gerechnet werden, dass - bei Zugrundele-
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gen des heutigen Pflegeverstand nisses -
die Zahl der Pflegebedurftigen um 25% stei-

gen wird. Bis zum Jahr 2050 ist - mit regio-
nalen Untersch ieden - sogar von einer Zu-

nahme um 76%, bei gleichzeitig sinkender 

Gesamtbevolkerungszahl , zu rechnen. Dies 

wird spurbare Auswirkungen auf Pflegeein-

richtungen sowie die Ausgestaltung der am-
bu lanten und stationaren Pflege haben. 
Schon heute ist es Ziel der Landesregieru ng, 

die ambulante Pflege weiter zu starken, um 

pfl egebedurftigen Menschen so lange wie 

es geht den Aufenthal t in den eigenen vier 
Wanden ZU ermog lichen. 

Gleichbleibendes Erwerbspersonenpo-
tenzial erfordert hohere Erwerbsbeteili-
gung 

Fur Wirtschaft und Unternehmen ist der de-
mographische Wandel mit der Herausforde-
rung verbunden, Guter und Dienstleistungen 
verstarkt am Konsumverhalten einer altern-
den Gesellschaft auszurichten. Dieses An-
gebot muss mit immer alter werdenden 
Belegschaften und einem reduzierten Ar-
beitskraftepotenzial erbracht werden. 

Der zuletzt genannte Aspekt wird in der Stu-
die unter zwei Gesichtspunkten analysiert: 
lm Zuge einer so genannten demographi-
schen Variante wurden die derzeitigen Er-
werbsquoten von Frauen und Mannern in 
die Zukunft fortgeschrieben, so dass der Ein-
fluss der Bevolkerungsentwicklung auf das 
zukunftige Erwerbspersonenpotenzial er-
kennbar wird. Demgegenuber wurde im 
Rahmen einer Verhaltensvariante - ange-
lehnt an die Situation in benachbarten euro-
paischen Lii.ndern - eine weiter steigende 
Erwerbsbeteiligung der Frauen sowie eine 
insgesamt langere Erwerbsbeteiligung un-
terste llt. In beiden Fallen wu rden bis zum 
Jahr 2015 keine gr6Beren Veranderungen 
der Zahl der Erwerbspersonen - bei aller-
dings gegenlaufiger Entwicklung - errechnet. 

Einem Bevolkerungsruckgang von rund 
100 000 Menschen oder -2,4% steht bei 
der demographischen Variante prozentual 
ein etwa gleich groBer Ruckgang der Er-
werbspersonen (49 000 Menschen) gegen-
uber. Gelange es, die Erwerbsbeteiligung 
entsprechend den Annahmen der Verhal-
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Zahl der 
Erwerbspersonen 
bei zwei Berech-
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II Bevolkerung und Erwerbspersonen 
2000-2050 

Messzahl 
11 0 
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2000=100 

2010 2020 2030 2040 2050 

Bevolkerung 
Erwerbspersonen (demographische Varian te) 
Erwerbspersonen (Verhaltensvariante) 

2000 bis 2015: 
- Bevblkerung : -2% 
- Erwerbspersonen 

demographische Variante: -3% 
Verhaltensvariante : +4% 

2000 bis 2050: 

Bis 2050 bei 
unveranderter 
Erwerbsbeteili-
gung 25% 
weniger Erwerbs-
personen 

- Bevolkerung: -18% 
- Erwerbspersonen : 

demographische Variante: -25% 
Verhaltensvariante: -17% 

tensvariante zu verandern, wurde das Er-
werbspersonenpotenzial dagegen um 4% 
ansteigen. 

Bis 2050 kommen demgegenuber auf Ge-
sellschaft und Wirtschaft voraussichtl ich gr6-
Bere Herausforderungen zu. Wenn sich an 
der Erwerbsbeteiligung gegenuber heute 
nichts andert, geht die Zah l der Menschen, 
die dem Arbeitsmarkt zur Verfugung stehen, 
um 25% und damit um uber 7 Prozent-
punkte starker als die Bevblkerung insge-
samt zuruck. Die Gesamterwerbsquote fiele 
von heute 47,9 auf dann 43,4%. Sollte es 
aber analog zu der Entwicklung in anderen 
europaischen Staaten gelingen, uber aile 
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Bevolkerung 

Altersgruppen hinweg die Erwerbsbeteili -
gung der Frauen und Manner zu erhbhen, 
dann wurde - wie eine entsprechende 
Modellrechnung zeigt - die Zah l der Er-
werbspersonen nicht starker sinken als die 
Bevblkerungszahl insgesamt; die Gesamt-
erwerbsquote bliebe bei rund 48%. Bei die-
ser Variante kbnnte 2020 eine Erwerbsbe-
tei ligung von insgesamt uber 51% erreicht 
werden. 

Andererseits darf nicht auBer Acht gelassen 
werden, dass die wirtschaftlichen Leistungen 
zukunftig von einer alternden Bevolkerung 
erbracht werden mussen. Die Altersstruktur 
der Beschaftigten wird sich nach der de-
mographischen Variante schon mittelfristig 
deutlich verandern. Wahrend die Zahl der 
uber 50-jahrigen Erwerbstatigen bereits bis 
2015 um 37% ansteigt, wird die Zahl der 30-
bis 50-jahrigen um 17% sinken. Noch deut-
licher wurden die Veranderungen nach der 
Verhaltensvariante ausfallen. Diese Entwick-
lung wird fur Gesellschaft und Unternehmen 
zu einer groBen Herausforderung. Aber 
auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
werden sich im Laufe ihres Berufslebens, 
noch starker als heute, auf wechselnde Ar-
beitsplatze oder Arbeitsinhalte einstellen 
mussen. Die Notwendigkeit zu lebenslan-
gem Lernen - auch im fortgeschrittenen Al-
ter - durfte hierbei fUr den einen oder ande-
ren mit einer persbn lichen Herausforderung 
verbunden sein und verlangt dem Bildungs-
sektor entsprechende Angebote fur alters-
konformes Lehren und Lernen ab. 

Anzahl und Struktur der Haushalte 
verandern sich 

Die demographische Entwicklung wird auch 
Auswirkungen auf Anzahl und Struktur der 
privaten Haushalte haben. Nach den Projek-

Kun llig mehr 
altere Arbeil-

nehmer 

Zunahme der 
Zahl der 

Haust1alle 
biS 2015 
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tionen wird die Gesamtzahl der Haushalte 
wegen des weiter anhaltenden Trends zu 
Ein- und Zweipersonenhaushalten bis 2015 
noch um 1,5% zunehmen. Langfristig bis 
2050 ist jedoch gegenuber 2000 mit einem 
Ruckgang der Haushalte um rund 8% von 
heute 1,83 auf 1,68 Mil l. zu rechnen. Die Zahl 
der Haushalte wird nach der mittleren Vari-
ante also nur halb so stark sinken wie die 
Bevblkerungszahl. Die Zahl der Einperso-
nenhaushalte wird bis 2050 noch um 10% 
steigen, die Zah l der GroBhaushalte dage-
gen um 58% zuruckgehen. 

Die Bevblkerungsentwicklung in den Re-
gionen wird in der Zukunft vermutlich noch 
starker als heute von der Wirtschafts- und 
Verkehrsinfrastruktur und der Nahe zu Ar-
beitsplatzen, von den institutionellen Rah-
menbedingungen vor Ort sowie von Wohn-
und Freizeitwerten bestimmt werden. 

Eine unmittelbare Folge der veranderten An-
zahl und Zusammensetzung der Haushalte 
ist ein veranderter Bedarf an Wohnungen. 
Der altengerechten Ausgestaltung des Woh-
nungsangebotes wird hierbei eine zentrale 
Bedeutung zukommen. Ruckbau- und Sa-
nierungsmaBnahmen werden zum festen 
Bestandteil stadtebaulicher Sanierungskon-
zepte werden. 

• Die Studie mit dem Titel ,Rheinland-
Pfalz 2050 - Zeitreihen, Struktur-
daten, Analysen - II. Auswirkungen 
der demographischen Entwicklung" 
kann zum Preis von 15 Euro zuzug-
lich Versandkosten beim Statisti -
schen Landesamt Rheinland-Pfalz 
bestellt werden. Bestellformular und 
-adressen siehe Seite 484. 
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Die Bevolkerungsentwicklung im Jahr 2003 

Von Malte Usczeck 

Die Bevblkerungsentwicklung in Rhein land-Pfalz ist seit Jahren durch 
Gestorbenenuberschusse und Zuwanderungsgewinne gepragt. Da 
der positive Wanderungssaldo stets hbher ausfiel als die Negativ-
bilanz der natUrlichen Bevblkerungsbewegung, konnte bisher durch-

weg ein Anwachsen der Bevblkerungszahl beobachtet werden, das sich in den letzten 
Jahren allerdings merklich verringert hat. 

Positiver 
Wanderungs-
sa ldo 

Noch geringes Bevolkerungswachstum 

Die Bevblkerung von Rheinland-Pfalz ist im 
Jahr 2003 weiter gewachsen. Nach der Be-
vblkerungsfortschreibung hatte Rheinland-
Pfalz am 31. Dezember 2003 fast 4 058 700 
Einwohner - rund 1 000 mehr als ein Jahr 
zuvor. Damit hat sich der Bevblkerungszu-
wachs, verglichen mit den hohen Zahlen der 
Jahre 2001 (14 500 Personen) und 2002 
(8 700 Personen), deutlich abgeschwacht. 

Wie in den vergangenen Jahren war auch 
im Jahr 2003 der Anstieg der Bevblke-
rungszahl auf die raumliche Bevblkerungs-
bewegung zuri..i ckzufi..ihren, die den hohen 
negativen Saldo der nati..irlichen Bevblke-
rungsbewegung i..iberkompensierte. Rund 
100 900 Zuzi..igen i..iber die Landesgrenze, al-
so aus anderen Bundeslandern und dem 
Ausland, standen 90 100 Fortzi..ige gegen-
i..iber, so dass per Saldo in Rheinland-Pfalz 
ein Wanderungsgewinn von 10 800 Perso-
nen zu verzeichnen war. 

Der Wanderungsgewinn fi..ihrt zwar nach wie 
vor zu steigenden Bevblkerungszahlen, ist 
jedoch nochmals etwas zuri..ickgegangen. 
2002 i..iberstiegen die Zuzi..ige d ie Fortzi..ige 
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i..iber die Landesgrenze noch um gut 16 600 
Personen ; im Jahr 1990 hatte der Saldo mit 
fast 63 000 einen Spitzenwert erreicht. 

Diesem Wanderungsgewinn standen 
43 900 Gestorbene und 34 100 Geborene 
gegeni..iber; das bedeutet einen Uberschuss 
der Gestorbenen von 9 800 Menschen, der 
damit erneut zugenommen hat (2002: 
7900). 

Ende des Jahres 2003 lebten in Rhein land-
Pfalz rund 312 600 Auslander; das waren 

II BevOikemng<entw;cklong 2003 

Merkmal 

Bevblkerung 
darunter Auslander 

2002 

Bevolkerung am 31.12. 

4 057 727 4 058 682 
311710 312575 

Naturliche Bevolkerungsbewegung 

Zunehmender 
Gestorbenen-

Oberschuss 

955 
865 

0,0 
0,3 

Geborene 
Gestorbene 
Saldo' l 

34741 34083 - 658 -1,9 

Zuzuge 
Fortzuge 
Saldo2> 

42 669 43 933 1 264 3,0 
- 7 928 - 9 850 - 1 922 24.2 

Raumliche Bevolkerungsbewegung 
111 090 100869 - 10221 -9,2 
94 501 90 064 - 4 437 -4,7 
16 589 10 805 - 5 784 -34,9 

1) Oberschuss dar Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-). - 2) Wanderungs-
gewinn (+) bzw. -verlust (-) . 
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Geborenenuber-
schuss nur im 
Landkreis Mainz-
Bingen 

Nur funf 
Gebiele mit 
negativer Wan-
derungsbilanz 
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fast 900 mehr als ein Jahr zuvor. Sie hatten 
einen Anteil von 7,7% an der Bevolkerung. 
Auch der Saldo aus den Zuzugen von Aus-
landern aus dem Ausland und den Fortzu-
gen von Auslandern in das Ausland war fUr 
Rheinland-Pfalz im Jahr 2003 positiv; er be-
lief sich auf 6 100. Hinter diesem Saldo stan-
den rund 23 000 Zuzuge und 16 900 Fort-
zuge. Der Wanderungssaldo ist um rund 
5 500 Menschen niedriger ausgefallen als 
2002, weil im Jahr 2003 zum einen die Zu-
zuge von Auslandern aus dem Ausland um 
4 000 san ken und zum anderen die Fortzu-
ge von Auslandern in das Ausland um uber 
1 500 anstiegen. 

Deutliche regionale Unterschiede 

Eine regionalis ierte Betrachtung macht 
Unterschiede im Land deutlich. Von den 36 
Landkreisen und kreisfreien Stadten wies 
nur der Landkreis Mainz-Bingen einen posi-
ti ven Saldo der nati..irlichen Bevolkerungs-
bewegung auf. Der Geborenenuberschuss 
ist allerdings sehr niedrig ausgefallen, so 
dass der Bevo lkerungszuwachs fur den 
nach der Bevblkerungszahl drittgr6Bten 
Landkreis des Landes durch die naturliche 
Bevolkerungsbewegung nur bei 0,03% lag. 

Von den anderen Verwaltungsbezirken hal-
ten die Landkre ise Alzey-Worms und Ger-
mersheim sowie die kreisfreie Stadt Mainz 
die niedrigsten negativen Salden der nati..ir-
lichen Bevolkerungsbewegung. Am un-
gunstigsten war die Entwicklung von Gebur-
ten und Sterbefallen in der kreisfreien Stadt 
Pirmasens. Die Stadt verlor 2003 uber 0,7% 
ihrer Bevolkerung durch einen Uberhang an 
Sterbefallen. 

Der Wanderungssaldo, das heiBt die Gegen-
uberstellung von Zu- und Fortzugen, war 
dagegen in den meisten kreisfreien Stadten 

II Bevolkerungsentwicklung 2003 
in den kreisfreien Stadten und Landkreisen 
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% 

Kreisfreie Stadte • Landkreise 

und Landkreisen positiv. Den hbchsten Be-
volkerungszuwachs durch raumliche Bevol-
kerungsbewegungen erzielte der Landkreis 
Ahrweiler (+0,7%). Ledigl ich die kreisfreien 
Stadte Frankenthal, Landau in der Pfalz, Pir-
masens und Zweibrucken sowie der Land-
kreis Kusel mussten mehr Fort- als Zuzuge 
hinnehmen. Die Stadt Landau in der Pfalz, 
die die ungunstigste Wanderungsentwick-
lung hatte, verlor per Saldo rund 0,3% ihrer 
Bevblkerung durch Abwanderungen. 
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---------------------------------------------------------------------------

Hbchster 
Frauen-
uberschuss 
in Trier 

Geburtenrate 
wei ter 
gesunken, 
hbchste Rate 
in der 
Stadt Worms 

In 16 der 36 kreisfreien Stadte und Land-
kreise von Rheinland-Pfalz nahm die Be-
vblkerung als Ergebnis der natlirlichen und 
raumlichen Bevblkerungsbewegungen ge-
genuber dem 31. Dezember 2002 ab. Den 
mit Abstand starksten Bevblkerungsruck-
gang mussten die Stadte Zweibrucken und 
Pirmasens hinnehmen; im Vergleich zum 
Vorjahr sank die Bevblkerung in den beiden 
Stadten um jeweils 0,9%. Den grbBten Be-
vblkerungszuwachs im Land verbuchte der 
Landkreis Mainz-Bingen mit rund 0,6%. So 
gut wie ausgeg lichen waren hingegen na-
tlirliche und raumliche Bevblkerungsbewe-
gungen in der kreisfreien Stadt Worms, so 
dass deren Einwohnerzahl zum 31. Dezem-
ber 2003 fast unverandert blieb. 

Frauenuberschuss etwas geringer als im 
Vorjahr 

Die Geschlechterverteilung der Bevblkerung 
eines Raumes wird durch die Sexualpropor-
tion ausgedruckt. Diese Kennziffer gibt an, 
wie viele mannliche Personen auf 1 000 
weibliche Personen entfallen, und zahlt zu 
den wichtigen Strukturmerkmalen der Be-
vblkerung. Am 31. Dezember 2003 lebten in 
Rheinland-Pfalz 2 069 600 Frauen, 3 200 

nes Jahres Lebendgeborenen bezogen auf 
1 000 Einwohner der durchschnittlichen Be-
vblkerung. Fur Rheinland-Pfalz belief sich 
die rohe Geburtenrate im Jahr 2003 auf 8,4 
Lebendgeborene je 1 000 Einwohner. Sie 
war damit weiterhin rucklaufig; im Jahr 2000 
lag diese Kennziffer noch bei 9,4, im Jahr 
2002 bei 8,6. Die hbchste Geburtenrate er-
reichte mit 9,4 (2002: 9,1} die kreisfreie Stadt 
Worms, die niedrigste ergab sich im Land-
kreis Sudwestpfalz mit 6,9 (2002: 7,0). 

Veriinderungen im Altersaufbau 

Der Altersaufbau der Bevblkerung hat sich 
gegenuber 2002 weiter verandert : Die Be-
vblkerung unter 20 Jahren hat um 0,8% 
abgenommen, die Bevblkerung zwischen 
20 und 60 Jahren nahm um 0,1 o/o zu. Die 
Zahl der 60-Jahrigen und Alteren ist um 
0,5% angestiegen. Die Verschiebung der Al-
tersstruktur wird unter anderem anhand des 
Jugend- und Altenquotienten dargestellt, 
das heiBt der Zah l der unter 20-Jahrigen 
bzw. uber 60-Jahrigen bezogen auf die Be-
vblkerung im Alter zwischen 20 und 60 Jah-
ren. lm Jahr 2003 ist der Jugendquotient 
gegenuber 2002 von 40 auf 39 gesunken; 
das bedeutet, dass auf 100 Personen im AI-

mehr als ein Jahr zuvor. Auf 1 000 Frauen ter zwischen 20 und 60 Jahren 39 Jugend-
kamen somit rund 961 Manner (2002: 952) . liche kommen, die in der Regel noch nicht 
In Trier gab es je 1 000 Frauen nur 896 Man- erwerbstatig sind. Als Altenquotient errech-
ner; damit hatte Trier den hbchsten Frauen- net sich fUr 2003, ebenso wie fu r 2002, ein 
uberschuss in Rheinland-Pfalz. Am niedrig- Wert von 43; somit kommen auf 100 Er-
sten war er in der Stadt Ludwigshafen am werbsfah ige 43 zumeist nicht mehr er-
Rhein, wo auf 1 000 Frauen 988 Manner ka- werbstatige altere Personen. 
men. 

Die allgemeine Geburtenziffer, auch ,rohe" 
Geburtenrate genannt, ist eine demographi-
sche MaBzahl zur Vermittlung eines ersten 
Eindrucks des Geburtengeschehens. Sie er-
rechnet sich aus der Anzahl der wah rend ei-

• Malle Usczeck, Diplom-Verwaltungs-
wirt (FH), leitet das Sachgebiet Ge-
biet, Bevblkerung, Erwerbstatigkeit, 
Volks- und Berufszahlungen. 
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Das ,Meister-BAfoG" - Forderung nach dem Aufstiegs-
fortbildungsforderungsgesetz 

Von Hans-Jurgen Weber 

Die Fort- und Weiterbildung gewinnt am Bildungsstandort Deutsch-
land zunehmend an Bedeutung. Das 1996 in Kraft getretene Auf-

' stiegsfortbildungsfbrderungsgesetz (AFBG) schafft die Grundlage fUr 
eine finanzielle Unterstutzung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

an MaBnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Damit wird der politischen Forde-
rung nach Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung Rechnung getra-
gen. Eine weitere Zielsetzung des Gesetzes ist es, die berufliche Selbstandigkeit zu fbr-
dern und einen Anreiz fur Existenzgrundungen, insbesondere im Handwerksbereich, zu 
geben. Wegen Parallelen und zur Abgrenzung vom ,normalen" BAfbG wird die Fords-
rung nach dem AFBG auch ,Meister-BAfbG" genannt. Die wesentlichen Fbrdertat-
bestande werden gemaB § 27 AFBG in einer Bundesstatisti k erfasst. 

Zahl der Empfanger stark gestiegen Die Zahl der AFBG-Begunstigten hat von 
1996 bis 2003 um 208% zugenommen. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass das 
Gesetz 1996 zwar ruckwirkend zum 1. Janu-
ar in Kraft trat, jedoch erst am 23. April im 

Zah l der 
Begunstigten seit 

EinfOhrung des 
Meisler-BAfbGs 

verdreifacht 
Die Zahl der Empfanger von Leistungen 
nach dem Aufstiegsfortbi ldungsfbrderungs-
gesetz (AFBG) hat im Jahr 2003 stark zu-
genommen. Sie stieg in Rhein land-Pfalz 
gegenuber 2002 um 45% auf 4 957 Auf 
Bundesebene war der Anstieg der Empfan-
ger von Zuschussen und Darlehen mit 39% 
etwas schwacher, aber ebenfalls deutlich. 

II Forderungsfalle 2003 nach rechtlicher Grund-
lage des Fortbildungsziels 

Fbrder-
spektrum 
wurde 
erweitert 
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Die starken Zunahmen sind auf das zum 
1. Januar 2002 in Kraft getretene Reformge-
setz zum AFBG zuruckzufUhren. Mit der No-
vellierung wurden die Fbrderkonditionen 
stark verbessert und zudem das Fbrder-
spektrum erheblich ausgedehnt. Bereits im 
Jahr 2002 hatten diese MaBnahmen zu ei-
nem Anstieg von 47% bei der Zahl der Ge-
fbrderten in Rheinland-Pfalz gefuhrt. lm ers-
ten Fbrderjahr 1996 waren 1 608 Personen 
gefbrdert worden. 

14% 

Berufsbildungs-
gesetz 

40% 

Handwerks-
ordnung 

46% 
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Exkurs 

Aufstiegsforderung nach dem , Meister-BAfoG" 

• Was ist das Meister-BAfoG? 

Das Aufstiegsfortbildungsfbrderungsgesetz (AFBG) 
unterstutzt die Erweiterung und den Ausbau beruf-
licher Qualifi zierung und verfolgt das Ziel, Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an MaBnahmen der be-
ruflichen Fortbildung durch finanzielle Unterstu tzung 
abzusichern. 

• Wer wird gefordert? 

Die Aufstiegsfbrderung beantragen kbnnen Hand-
werker und andere Fachkrafte, die sich auf einen 
Fortbildungsabschluss zu 

- Handwerks- oder lndustriemeistern, 
- Technikern , 
- Fachkaufleuten. 
- Fachkrankenpflegern, 
- Betriebsinformatikern, 
- Programmierern, 
- Betriebswirten 

oder auf eine vergleichbare Oualifi kation vorberei-
ten. Als Voraussetzung mussen sie uber eine nach 
dem Berufsbi ldungsgesetz (BBiG) oder der Hand-
werksordnung (HwO) anerkannte abgeschlossene 
Erstausbildung oder einen vergleichbaren Berufs-
abschluss ve rfugen. 

Seit dem 1. Januar 2002 sind daruber hinaus 

- Fortbildungen in den Gesundheits- und Pflege-
berufen nach den Richtlinien der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft und 

- Fortbildungen an staatli ch anerkannten Ergan-
zungsschulen 

bundesweit fbrderfahig. 

Fernlehrgange kbnnen ebenfalls gefbrdert werden, 
wenn sie die Fbrderungsvoraussetzungen des Auf-
stiegsfortbildungsfbrderungsgesetzes erful len und 
zusatzli ch den Anforderungen des Fernunterrichts-
schutzgesetzes entsprechen. Mediengestutzte Lehr-
gange kbnnen ebenfalls gefbrdert werden, wenn 
sie durch Nahunterricht oder eine entsprechende 
mediengestutzte Kommunikation erganzt und re-
gelmaBige Erfolgskontrollen durchgefuhrt werden. 

mEIJ Statistische Monatshefte Rhein land-Pfalz 

• Wie wird gefordert? 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an VollzeitmaB-
nahmen erhalten einen monatlichen Unterhaltsbei-
trag zum Lebensunterhalt, dessen Hbhe sich nach 
dem Fami lienstand richtet. Der Unterhaltsbeitrag ist 
einkommens- und vermbgensabhangig. 

Bei Vollzeit- und TeilzeitmaBnahmen ist zur Finan-
zierung der Lehrgangs- und Prufungsgebuhren ein 
einkommens- und vermbgensunabhangiger MaB-
nahmebeitrag in Hbhe der tatsachlich anfallenden 
Gebuhren, hbchstens jedoch 10 226 Euro, vorgese-
hen. Er besteht aus einem Zuschuss in Hbhe von 
zurzeit 33%, im Ubrigen aus einem zinsgunstigen 
Bankdarlehen. 

Die Darlehen sowohl fur den Unterhalts- als auch 
fur den MaBnahmebeitrag sind wahrend der Fort-
bildung und wahrend einer anschlieBenden Ka-
renzzeit von zwei Jahren - langstens jedoch sechs 
Jahren - zins- und tilgungsfrei. 

Die notwendigen Kosten der Anfertigung des Pru-
fungsstucks (so genanntes Meisterstuck oder eine 
vergleichbare Prufungsarbeit) werden bis zur Half-
te, hbchstens jedoch bis zu einer Hbhe von 1 534 
Euro im Rahmen eines zinsgunstigen Darlehens 
gefbrdert. 

Die Darlehen werden von der KfW-Bankengruppe 
ausgezahlt. mit der hieruber ein gesonderter Darle-
hensvertrag geschlossen werden muss. 

Uber Art und Hbhe des Fbrderanspruchs entschei-
den von den Landern bestimmte Behbrden, die 
auch die Zuschusse auszahlen. Zustandige Behbr-
den sind in Rheinland-Pfalz die kommunalen Am-
ter fur Ausbildungsfbrderung bei den Kreisen und 
kreisfreien Stadten am gewbhnlichen Aufenthaltsort 
des Antragstellers. 

Ouelle : 

Bundesministerium fUr Wirtschaft und Arbeit ; Online im 
Internet: URL: http ://www.bmwi.de/ Navigation!Wirtschaft/ 
Mittelstandspolitik!Aus-und-Weiterbildung/weiterbi ldung-
im-handwerk,d id= 5870.html (Stand 21.10.2003). 
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Bildung 

Anteil der 
Gefbrderten nach 
der Handwerks-
ordnung im 
Starljahr am 
hbchsten 

40o/o entiat len 
auf MaBnahmen 
nach dem Berufs-
bildungsgesetz 
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Bundesgesetzblatt veroffentlicht wurde. Ein 
Teil der Anspruchsberechtigten in Aufstiegs-
fortbildungsmaBnahmen durfte deshalb im 
Startjahr die Finanzierung anderweitig ab-
gesichert haben. 

Knapp die Halfte der im Jahr 2003 Geror-
derten strebte eine Handwerksmeister-
priifung an 

Durch das AFBG wird eine Vielzahl unter-
sch iedlicher MaBnahmen erfasst; die Palette 
geforderter Abschlusse reicht vom Hand-
werksmeister bis zum Fachkrankenpfleger. 
Trotz des breiten Forderspektrums ist noch 
immer eine Konzentration auf Meisterku rse 
des Handwerks gegeben. So absolvierten 
im Jahr 2003 gut 46% (2 301) der Weiterbil -
dungswilligen eine in der Handwerksord-
nung geregelte und vorwiegend auf die 
Meisterprufung gerichtete FortbildungsmaB-
nahme. 

lm Startjahr 1996 war die Konzentration auf 
die Forderung angehender Handwerks-
meisterinnen und -meister noch deutlicher 
ausgefallen. Seinerze it qualifizierten sich 
79% der Geforderten in MaBnahmen, die 
uber die Handwerksordnung geregelt sind. 
Dies war vor all em darauf zuruckzufUhren, 
dass bei der EinfUhrung des AFBG in der 
Offentlichkeit die Meinung vorherrschte, das 
Gesetz wu rde vor allem den Aufstieg zum 
,Meister" unters!Utzen und sei vornehm lich 
fUr diesen Personenkreis geschaffen wor-
den. 

Knapp 40% (1 969) der Geforderten qualifi-
zierten sich in einer durch das Berufsbi l-
dungsgesetz abgesicherten MaBnahme im 
kaufmann ischen oder industriellen Bereich, 

------ ---------------

z. B. mit dem Ziel, einen Abschluss als Fach-
oder Betriebswirt zu erlangen. Die ubrigen 
14% (687) strebten eine nach vergleichba-
rem Bundes- oder Landesrecht oder nach 
sonstigen Richtlinien geregelte MaBnahme 
an. Hierbei handelte es sich vor allem um 
Schulerinnen oder Schuler an Fachschulen, 
die dart eine Ausbildung fur Berufe im Ge-
sundheits- und Sozialwesen oder im techni-
schen Bereich absolvierten. 

Fortbildung erfolgte zumeist an offent-
lichen Einrichtungen 

Nur 3% (141) der im Jahr 2003 nach dem 
AFBG Geforderten strebten ihre Weiterqua-
lifizierung uber einen Fern lehrgang an. 

Rund 39% (1 920 Personen) besuchten Pra-
senzlehrgange an offentlichen lnstituten, so 
etwa an Einrichtungen, an denen Meister-
kurse der Handwerkskammern durchgefuhrt 
werden. 36% (1 809) der Leistungsbezieher 
qualifizierten sich an offentlichen Schulen, an 
denen insbesondere FortbildungsmaBnah-
men fUr angehende Fachwirtinnen und 
Fachwirte sowie Ausbildungsgange fUr 
Technikerinnen und Techniker angeboten 
werden. 

22% (1 087) der an MaBnahmen der beruf-
lichen Fortbildung Teilnehmenden besuch-
ten private Schulen oder Institute. 

Ausbildungsdauer erhoht 

Die Dauer der Forderung orientiert sich 
grundsatzlich an der Ausgestaltung des Bil-
dungsgangs. VollzeitmaBnahmen mussen in 
der Regel in einem Zeitrahmen von bis zu 

Fernlehrgange 
von geringem 

Gewicht 

Offentliche 
Institute und 

Schulen 
gleichermaBen 

gefragt 
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Dauer der 
gefbrderlen 
MaGnahmen 
hal deullich 
zugenommen 

24 Monaten abgeschlossen werden, Tei lzeit-
maBnahmen durfen auf hochstens 48 Mo-
nate angelegt sein. Bei Vorliegen bestimm-
ter Lebenslagen, etwa bei der Erziehung 
eines Kindes unter flint Jahren, bei Schwan-
gerschaft oder schwerwiegender Krankheit, 
kann die Forderungsdauer individuell ver-
langert werden. Findet die Fortbildung nicht 
in einem zusammenhangenden Lehrgang 
oder Kurs statt oder sind MaBnahmen 
gemischt in Vollzeit- und Teilzeitform zu ab-
solvieren, wird die Forderhochstdauer indivi-
duell vom zustandigen Amt fUr Ausbil-
dungsforderung festgelegt. 

lnnerhalb des Zeitraums von 1996 bis 2003 
hat sich die Dauer der gefbrderten MaBnah-
men erhoht. Wollten bei der Eintuhrung des 
,Meister-BAloG" im Jahr 1996 drei Viertel 
der Geforderten die angestrebte Qualifika-
tion in weniger als 24 Monaten abschlieBen, 
so waren es im Jahr 2003 nur noch 54%. 
Demgegenuber hat sich der Anteil der Fort-
bi ldungswil ligen in MaBnahmen mit einer 
Dauer von ,24 bis unter 49 Monaten" von 
25% im Jahr 1996 auf 46% im Jahr 2003 
deutlich erhoht. 

Anteil der Geforderten in TeilzeitmaBnah-
men steigend 

Der Gesetzgeber war bei der Konzeption der 
Aufstiegsfortbi ldungsforderung davon aus-
gegangen, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Oualifizierung uberwiegend 
berufsbegleitend anstreben wurden. 1l 

I) Deulscher Bundestag: Unlerrichlung durch die Bundesregierung - Berich l Ober 
die Umselzung und lnanspruchnahme des Aufsliegsforlbildungsfbrderungsgesel-
zes (AFBG). Bundeslagsdrucksache 14/1137 vom II. 6. 1999, S. 6. 
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Geforderte nach dem Aufstiegsfortbildungs-
forderungsgesetz seit Einfuhrung der MaBnahme 
1996-2003 

Veranderung Weiblich 

lnsgesamt zum 
Jahr Vorjahr zusammen 

Anzahl % Anzahl 

1996 1 608 X 224 
1997 2 540 58.0 360 
1998 2 613 2,9 350 
1999 2 452 -6.2 354 
2000 2 266 -7,6 395 
2001 2 329 2,8 435 
2002 3 421 46,9 779 
2003 4 957 44,9 1 316 

Tatsachlich aber wahlte die Mehrzahl der 
Geforderten in den Jahren 1996 bis 2001 ei-
ne FortbildungsmaBnahme in Vollzeitform. 
Bei dieser Organisationsform sind an flint 
Werktagen in der Woche mindestens 25 
Unterrichtsstunden zu absolvieren. Erst ab 
dem Jahr 2002 haben sich die Relationen 
starker hin zu beruflichen TeilzeitmaBnah-
men verschoben. So betrug der Anteil der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Teilzeit-
maBnahmen im Jahr 2002 bereits 58% 
(1 984) und im Jahr 2003 absolvierten 65% 
der Geforderten (3 210 Personen) MaBnah-
men in berufsbegleitender Form. 

Frauenanteil nahm zu 

In den Anfangsjahren der Fortbildungsfor-
derung wurden Leistungen nach dem AFBG 
uberwiegend von Mannern beantragt. lnzwi -
schen nutzen in zunehmendem MaBe auch 
Frauen die Fordermoglichkeiten, um ihre be-
rufliche Aufstiegsfortbildung finanziell abzu-
sichern. Waren unter den Leistungsbezie-
hern im Jahr 1996 erst 14% (224) Frauen, so 
hat sich dieser Anteil inzwischen annahernd 
verdoppe lt. Seit 2002 ist die Zahl der weib-

Anteil 

% 

13,9 
14,2 
13,4 
14,4 
17,4 
18,7 
22,8 
26,5 

Tei lzeilanleil 
auf 65% 

gesliegen 
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Bildung 

Fbrderung nach 
dem Berufsbil -
dungsgesetz 
wird mehr 
von Frauen als 
von Miinnern 
beansprucht 

lichen Geforderten um 69% gestiegen, d ie 
Zahl der geforderten Manner nahm demge-
genuber um ledig lich 38% zu. 

Hinsichtlich der Fortbildungsziele gibt es 
deutliche gesch lechtsspezifische Unter-
schiede. 53% der Frauen, aber nur 35% der 
Manner absolvierten eine auf der Grundlage 
des Berufsbildungsgesetzes abgesicherte 
FortbildungsmaBnahme. Dagegen qualifi-
zierten sich 54% der Manner, jedoch nur 
26% der Frauen in einer FortbildungsmaB-
nahme, die in der Handwerksordnung gere-
gelt ist. 

Mehrzahl der Geforderten ist unter 
30 Jahre alt 

Die Forderung nach dem AFBG wird unab-
hangig vom Alter und vom Geschlecht des 
Antragstellers gewahrt. Die Statistik zeigt, 
dass Leistungen nach diesem Gesetz insbe-
sondere von jungeren Personen in An-
spruch genommen werden. lm Jahr 2003 
waren rund 61 Ofo der Geforderten junger als 
30 Jahre, 1996 waren es sogar zwei Drittel 
gewesen. Der Anteil der 30- bis 34-Jahrigen 
betrug im Jahr 2003 gut 18%; 1996 hatte er 
noch bei 22% gelegen. 

Geforderte 1996 und 2003 nach Altersgruppen 

1996 2003 
Veriin-

Altersgruppe insge- Anteil insge- Anteil de rung 
samt samt 

Anzahl % Anzahl % 

unter 30 Jahre 1 063 66,1 3 045 61,4 186,5 
30 bis 34 Jah re 353 22,0 917 18,5 159,8 
35 Jahre und alter 192 11 ,9 994 20,1 417,7 
ohne Angabe 0,0 

lnsgesamt 1 608 100 4 957 100 208,3 
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II Finanzieller Aufwand 1996-2003 nach der Art 
der Forderung 

lnsgesamt Davon 

Verande-
Zuschuss l Bewilligte Darlehen 

Jahr 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Be trag 

1 000 EUR 

5 960 
7 625 
8 051 
7 948 
7 215 
7 618 

11 197 
15 254 

rung zum 
Vorjahr 

% 

X 
27,9 

5,6 
-1,3 
-9,2 
5,6 

47,0 
36,2 

Bet rag 

1 000 EUR 

514 5 446 
957 6 669 

1 058 6 992 
1 068 6 879 
1 017 6 198 
1 021 6598 
3 629 7 568 
5041 10 214 

Erhoht hat sich demgegenuber der Anteil 
der uber 35-Jah rigen. Diese Gruppe stellte 
1996 noch knapp 12% der Geforderten, im 
Jahr 2003 gehorten 20% dieser Altersgrup-
pe an. Zusammen mit der vergleichsweise 
starken Zunahme der Zahl der geforderten 
Personen in dieser Altersklasse deutet dies 
darauf hin, dass auch Altere in zunehmen-
dem MaBe ihre berufli che Position verbes-
sern mochten und an MaBnahmen der Auf-
stiegsfortbildung teilnehmen. 

Fordervolumen stark gestiegen 

Die hohe Zunahme der Zahl der Geforder-
ten schlagt sich auch in den bewi lligten Leis-
tungen nieder. So lag der finanzielle Auf-
wand fUr das ,Meister-BAfoG" im Jahr 2003 
mit 15,3 Mill. Euro um 4,1 Mill. Euro oder 36% 
uber der Fordersumme des Jahres 2002 
und um 9,3 Mill. Euro oder 156% uber dem 
Leistungsvolumen des Jahres 1996. lnsge-
samt wurden im Jahr 2003 ein Drittel des 
Forderbetrags, namlich 5 Mill. Euro, als Zu-
schuss und zwei Drittel (10,2 Mill. Eu ro) als 
Darlehen bewilligt. 

Der gr6Bte Anteil des Fordervolumens ent-
fiel mit 40,2% oder 6,1 Mill. Euro auf Darle-
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I Anteil 

I % 

91,4 
87,5 
86,8 
86,6 
85,9 
86 ,6 
67,6 
67 ,0 

Anteil der 
35-Jiihrigen 

und Alleren hat 
sich auf 20% 

erhbht 
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Finanzieller Aufwand 2003 nach der Art der Forderung 

Zwei Driltel 
des Gesamt-
autwands sind 
ruckzahtbare 
Darlehen 

Zuschuss zum 
MaBnahmebeitrag 

21 % 

Zuschuss zum Unterhalt 
(einschlieBiich 

Kinderbetreuungszuschuss O,Q1 %) 
12% 

Darlehen zum Meisterstuck 
1% 

henszusagen zur Finanzierung von Lehr-
gangs- und Prufungsgebuhren. Weitere gut 
25% oder 3,9 Mill. Euro wurden in Darle-
hensform zum Bestreiten des Lebensunter-
halts bewilligt. lm Umfang von gut 21 o/o oder 
3,2 Mill. Euro wurden Zuschusse fUr die Kos-
ten der AusbildungsmaBnahmen und im 
Umfang von knapp 12o/o (1,8 Mill. Euro) Zu-
schusse zur Finanzierung des Lebensunter-
halts bewi lligt. Kreditzusagen zur Finanzie-
rung eines Meistersti.icks oder einer 
verg leichbaren Prufungsarbeit wurden in 
Hohe von 0,2 Mill. Euro (1,4%) gewahrt. Mit 
insgesamt 2 000 Euro wurde die Betreuung 
von Kindem der Auszubildenden bezu-
schusst. 

IIJEmiJ Statisti sche Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Darlehensbeitrag zum 
Unterhalt 

25% 

Darlehen zum 
MaBnahmebeitrag 

40% 

Von den im vergangenen Jahr bewilligten 
Kred itzusagen von 10,2 Mill. Euro wurden 
insgesamt 6,2 Mill. Euro an Darlehen ausge-
zahlt. Davon entfie len 3,3 Mill. Euro auf die 
Finanzierung von Lehrgangs- und Prufungs-
gebuhren und 2,8 Mill. Euro auf Unterhalts-
beitrage zur Sicherung des Lebensunter-
halts. 

• Hans-Jurgen Weber, Diplom-Be-
triebswirt (FH), ist als Sachgebiets-
leiter fUr die Hochschul- und Berufs-
bi ldungsstatistiken zustandig. 
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Baugewerbe 

Das Bauhauptgewerbe im Jahr 2003 

Von Rainer Klein 

Die Rezession im rheinland-pfalzischen Bauhauptgewerbe setzte 
sich im Jahr 2003 fort, ein Ende der Krise ist auch am aktuellen Rand 
des laufenden Jahres 2004 nicht in Sicht. Die rucklaufige Nachfrage 
nach Bauleistungen machte sich am deutlichsten im gewerblichen 

Tiefbau und im StraBenbau bemerkbar, erhebliche EinbuBen mussten auch der gewerb-
liche Hochbau und der Wohnungsbau hinnehmen. Fur Umsatzsteigerungen sorgten hin-
gegen die bffentlichen lnvestitionen im Hoch- und Tiefbau. 

Schwache Baukonjunktur hielt 2003 an 

Baugewerblicher Die Talfahrt des rhein land-pfalzischen Bau-
Umsatz um 
5,8% niedriger 
als im Vorjahr 

hauptgewerbes halt in der Tendenz nun-
mehr schon seit zehn Jahren an. lm Jahr 
2003 erzielten die monatl ich meldepflichti -
gen Betriebe mit 20 und mehr Beschaftig-
ten, die schwerpunktmaBig vorbereitende 
Baustellenarbeiten sowie Hoch- und Tief-
bauarbeiten ausfuhren, baugewerbliche 
Umsatze in Hohe von gut 2,5 Mrd. Euro; das 
waren nominal 5,8% weniger als im Jahr zu-
vor. 2003 wurden an 251 Arbeitstagen ins-

II Bauhauptgewerbe1l 2002 und 2003 

I I 
Veran-

Merkmal Einheit 2002 2003 de rung 
in °/o 

Betriebe2l Anzahl 476 436 -8,4 
Beschiift igte2l Anzahl 22 837 20 851 -8 ,7 
Baugewerblicher Umsatz3l 1 000 EUR 2 692 765 2 537 060 -5,8 
Umsatz je Beschii.ftigten EUR 117 912 121 676 3,2 
Arbei tstage Anzahl 250 251 0,4 
Bruttolohne und -gehii.lter 1 000 EUR 716 564 670 614 -6,4 

darunter L6hne 1 000 EUR 521 618 486 725 -6,7 
Auftragseingang3l 1 000 EUR 2 21 4 676 2 056 379 -7,1 
Auftragsbestand am 31 . 12. 3l 1 000 EUR 867 469 867 420 -0,0 

1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und meh r Beschii.ftigten einschliel3lich 
Arbeitsgemeinschaften . - 2) Monatsdurchschnitt. - 3) Ohne Umsatzsteuer. 
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gesamt etwas mehr als 25 Mi ll. Arbeitsstun-
den geleistet, 8,2% wen iger als im Vorjahr, in 
dem an 250 Tagen gearbeitet wurde. 

Differenziert man die baugewerblichen Um-
satze nach Ouartalen, zeigt sich, dass 2003 
vor allem zu Jahresbeginn das Umsatzer-
gebn is des Vorjahres naherungsweise noch 
gehalten werden konnte. So erzielten die 
Betriebe im ersten Ouartal 2003 Umsatze in 
Hohe von 447 Mill. Euro, led ig lich 0,7% we-
niger als im Verg leichszeitraum des Vorjah-
res. Die nachhaltigen UmsatzeinbuBen fan-
den erst in den Folgequartalen statt. 

Beschaftigtenzahl stark rUcklaufig 

Noch deutlicher als beim Umsatz kommt 
die anhaltend schwache Baukonjunktur bei 
der Beschaftigung zum Ausdruck. Mit rund 
20 850 Beschaftigten lag der Personalstand 
2003 bei den Betrieben mit 20 und mehr 
Beschaftigten um fast 2 000 Personen nied-
riger (-8,7%) als im Jahr zuvor. lm Jahr 1995 
lag der entsprechende Wert noch bei anna-
hernd 32 500 Beschaftigten. Die Zah l der 
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Jahresbeginn 

noch stabi l, 
Verschlechterung 

im Laufe 
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ruckgang um 
mehr als ein 

Drittel in weniger 
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6,6% weniger 
Auszubildende 
auf den 
Bauslellen 

Ruckgange im 
gewerblichen 
Bereich konnten 
nichl voll 
kompensierl 
werden 

Arbeitskrafte im rheinland-pfalzischen Bau-
hauptgewerbe hat sich somit - zumindest 
bei den gr6Beren Betrieben mit 20 und 
mehr Beschaftigten - in weniger als zehn 
Jahren um mehr als ein Drittel reduziert 

Mit einem Minus von 6,2% ist wie in den Vor-
jahren die Zahl der kaufmann ischen und 
technischen Angestellten etwas weniger 
stark zu ruckgegangen als die Zahl der ge-
werblichen Arbeitnehmer (-9,4%), also der 
auf den Baustellen arbeitenden Personen. 
Die Zahl der gewerblichen Auszubi ldenden 
sank im Jahr 2003 um 6,6%. 

Umsatzentwicklung nur im offentlichen 
Hoch- und Tiefbau positiv 

Wahrend im Jahr 2000 im Tiefbau des Lan-
des die baugewerblichen Umsatze gegen-
uber dem Vorjahr gestiegen waren, kehrte 
sich die Entwicklung in den Folgejahren um. 
Fur 2003 wurde ein deutliches Minus von 
8,4% ermittelt. Zu diesen UmsatzeinbuBen 
im Tiefbau trugen der gewerbliche Tiefbau 
(- 20,9%) und der StraBenbau (-10,2%) bei. 
Der 6ffentliche Tiefbau erzie lte ein Umsatz-
plus von 4,3%, konnte aber die derzeitige 
Krise nur teilweise auffangen. 

lm Hochbau (- 2,8%) setzte sich die seit Jah-
ren beobachtete Abwartsentwicklung insbe-
sondere im Wohnungsbau fort . Die Umsat-
ze in diesem Bereich gingen 2003 um 8,3% 
auf inzwischen nur noch rund 338 Mill. Euro 
zu ruck. In ahn licher Gr6Benordnung ver-
zeichneten die Betriebe im gewerblichen 
Hochbau Umsatzruckgange, wahrend der 
6ffentliche Hochbau (+ 17,6%) erheblich da-
zu beitrug, dieses Marktsegment zu stUtzen 
und die Umsatzverluste zu begrenzen. Auf-
grund der rucklaufigen Zah len, welche die 
Statisti k der Baugenehmigungen 2003 im 
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II Baugewerblicher Umsatz1l im Bauhauptgewerbe2l 
2002 und 2003 nach Quartalen 

2002 2003 Veranderung 
Zeitraum 

1 000 EUR % 

1. Quartal 450 167 446 995 -0,7 
2. Quartal 681 188 630 401 -7,5 
3. Ouartal 760 456 699 887 -8,0 
4. Quartal 800 954 759 778 -5,1 

lnsgesamt 2 692 765 2 537 061 -5,8 

1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr 
Beschaftigten einschlief31ich Arbeitsgemeinschaften . 

Baugewerblicher Umsatz1l im Bauhauptgewerbe2l 
2002 und 2003 nach Bauarten 

2002 2003 Veranderung 
Bauart 

1 000 EUR % 

Hochbau 1 263 205 1 228 191 -2,8 
Wohnungsbau 368 258 337 715 -8,3 
gewerblicher Hochbau 615 860 562 346 -8,7 

gewerblicher und 
industrieller Bau 597 170 536 682 -10,1 

Bahn und Post 14 684 23 296 58,6 
landwirtschaftlicher Bau 4006 2 368 -40,9 

bffentl icher Hochbau 279 087 328 129 17,6 

Tiefbau 1 429 560 1 308 870 -8,4 
gewerblicher Tiefbau 346 333 273 778 -20,9 

gewerblicher und 
industrieller Bau 234105 188 630 -19,4 

Bahn und Post 112 228 85148 -24 ,1 
offentlicher Tiefbau 433 416 451 872 4,3 
Stral3enbau 649 811 583 219 -10,2 

lnsgesamt 2 692 765 2 537 060 -5,8 

1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr 
Bescl1ii.f tiglen einschlief31ich Arbeitsgemeinschaften . 

II Baugewerblicher Umsatz nach Bauarten 

Stral3enbau 

Offentlicher Tiefbau ] 
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Hochbau 
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betroffen 
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Bereich des Nichtwohnbaus aufweist, durfte 
zumindest im gewerblichen und industriel-
len Hochbau mitteltristig nicht mit einem 
Umschwung zu rechnen sein. 

Auftragsentwicklung rutscht noch starker 
ins Minus 

Die im Bauhauptgewerbe im Jahr 2003 ein-
gegangenen Auftrage wiesen einen Ge-
samtwert von knapp 2,1 Mrd. Euro aut. Das 
waren 7,1% weniger als im Jahr zuvor. Dam it 
hat sich die bereits seit 1999 zu beobach-
tende negative Auftragsentwicklung in die-
sem Bereich tortgesetzt und noch verstarkt. 
Der Ruckgang der Auttragseingange im 
Bauhauptgewerbe spielte sich 2003 uber-
wiegend im Hochbau (-10,3%) ab. Aber 
auch im Tietbau wurden um 4,1% geringere 
Bestelleingange verbucht. 

Ahnliche Entwicklung beim Bauhaupt-
gewerb in Deutschland 

Die Betriebe mit jeweils 20 und mehr Be-
schaftigten verzeichneten im Bauhauptge-
werbe auch deutschlandweit deutlich niedri-
gere Auttragseingange als im Vorjahr, wobei 
hier die EinbuBen im Hochbausektor eben-
fall s kraftiger ausfieien ais im Tiefbau. In den 
Betrieben des Hoch- und Tietbaus setzte 
sich der seit 1996 anhaltende Beschafti-
gungsabbau tort. lm Jahresdurchschn itt 
2003 waren rund 458 000 Personen tatig; 
54 400 oder 10,6% weniger als 2002. Der 
Beschattigungsruckgang lag somit um 1,9 
Prozentpunkte hbher als im rheinland-ptalzi-
schen Bauhauptgewerbe. Der baugewerbl i-
che Umsatz belief sich noch aut 56,5 Mrd. 
Euro (-5,6%). Hier war die Entwicklung im 
Verg leich zu Rhein land-Pfalz demnach ge-
ringtugig besser. 

Auftragseingang im Hochbau und im Tiefbau 
2002 und 2003 nach Monaten 

Hochbau 
Mill. EUR 

140 ,-------------------------------

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jut Aug Sep Okt Nov Dez 
Monat 

Tiefbau 
Mill . EUR 

140 ,-------------------------------

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jut Aug Sep Ok1 Nov Dez 

Mona! 

- 2002 2003 

Anders als in Rhein land-Pfalz machte sich 
deutschlandweit die schwierige Haushalts-
lage der offentlichen Kassen fUr das Bau-
hauptgewerbe eindeutig bemerkbar; die ot-
tentlichen lnvestitionen gaben hier keinerlei 
Impulse. Der offentliche Hochbau lag unge-
tahr aut dem Vorjahresniveau, im offent-
lichen Tietbau gab es ein Umsatzminus. 
Auch die privaten lnvestitionen brachten den 
Betrieben bundesweit geringere Umsatze 
als im Jahr 2002. 

Impulse von 
bffenllichen 

lnvestitionen 
fehlten ganz 
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Daten basis 

Monatsbericht im Bauhauptgewerbe 
Das Bauhauptgewerbe umfasst die vorbereitenden 
Baustellenarbeiten sowie den Hoch- und Tiefbau. Der 
Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ermbglicht durch 
die monatliche Befragung der Betriebe mit 20 und mehr 
Beschi:i ftigten die Konjunkturbeobachtung dieses Wirt-
schaftsbereichs und li:isst zudem Strukturuntersuchun-
gen zu. 

Zum Monatsbericht melden aile bauhauptgewerblichen 
Betriebe von Untern ehmen innerhalb und auBerhalb des 
produzierenden Gewerbes mit jeweils 20 und mehr Be-
schi:iftigten sowie aile Arbeitsgemeinschaften. Erhoben 
werden jeweils nur die im Bauhauptgewerbe ti:itigen Be-
reiche der Betriebe mit ihrer inl i:indischen Ti:itigkeit. 

Rechtsgrundlage fur die Erhebungen im Baugewerbe 
ist das Gesetz uber die Statistik im Produzierenden 
Gewerbe. 

Auflragsbestand 
Ende 2003 fur 
den 6Hen tfichen 
Hochbau deutlich 
h6her als im 
Jahr zuvor 

Auftragsbestiinde in Rheinland-Pfalz 
Ende 2003 auf Rekordtief 

Ende Dezember 2003 beliefen sich die Auf-
tragsreserven bei den rheinland-ptalzischen 
Betrieben mit 20 und mehr Beschaftigten 
auf 867,4 Mill. Euro. Damit wurden die Auf-
tragsbestande gegenuber Dezember 2002 
nochmals Ieicht unterschritten und befanden 
sich im langjahrigen Vergleich auf einem 
neuen Rekordtief. 

Bei den Bestanden vermittelt die Differen-
zierung nach Bauarten ein uneinheitliches 
Bild. Wahrend das Auftragspolster im Hoch-
bau (393,9 Mill. Euro) insgesamt um 2,7% 
unter dem Wert des Jahres 2002 blieb, lag 
der Auftragsbestand speziel l fUr den offent-
lichen Hochbau (182,3 Mill. Euro) um 41,7% 
uber dem Wert von Ende 2002. Auf der an-
deren Seite ging der Tiefbau mit einem Be-
stand von 473,5 Mill. Euro in das Jahr 2004, 
was einem Plus von 2,3% entsprach. lnsbe-
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Baugewerbe 

sondere der StraBenbau (206,5 Mill. Euro ; 
- 9%) verhinderte hier ein noch besseres 
Abschneiden. 

Ausblick 

Aufgrund der vorliegenden Zahlen fUr den 
Zeitraum Januar bis Jul i 2004 ist ein Ende 
der langjahrigen Krise des rheinland-pfalzi-
schen Bauhauptgewerbes vorerst nicht in 
Siehl. Wah rend die Zahlen der Beschaftigten 
und der Arbeitsstunden im Vergleich zu den 
ersten sieben Monaten des Vorjahres um 
7 bzw. 7,5% zuruckgingen, unterschritt der 
baugewerbliche Umsatz den vergleichbaren 
Vorjahreswert lediglich um 1,6o/o. Obwohl 
sich die Auftragslage im zweiten Ouartal 
2004 stabilisierte, blieben die Auftragsein-
gange im gesamten bisherigen Jahresver-
lauf um 5,7% hinter dem Wert des Zeitraums 
Januar bis Juli 2003 zuruck. 

lm Hochbausektor (-0,7%) waren Ab-
nahmen insbesondere im Wohnungsbau 
(-19,2%), der trotz gunstiger Bedingungen 
auf dem Kapitalmarkt unter der schlechten 
Stimmung der privaten Haushalte leidet, so-
wie im gewerblichen Hochbau (-10,3%) er-
kennbar. Eine deutliche Aufwartsentwicklung 
weist hingegen der offentliche Hochbau 
(+44,9%) auf. lm Tiefbau, der in den ersten 
sieben Monaten 2004 insgesamt um 9,9% 
weniger Auftrage verbuchte, schloss led ig-
lich der StraBenbau (+5,6%) mit einem spur-
baren Plus ab. 

• Rainer Klein, Diplom-Okonom, Ieite! 
das Referat Produzierendes Ge-
werbe. 

Keine 
Verbesserung 

bei den Auf-
lragseingangen 

in 2004 

Offentficher 
Hochbau 
stu tzt die 

Auftragsfage 
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AuBenhandel 
- -------

AuBenhandel mit China und Japan 2003 

Von Wolfgang Ellermeyer 

Die mit Abstand wichtigsten rhein land-pfalzischen AuBenhandels-
partner in Asien sind Japan und China. Der AuBenhandel mit China 
war in den vergangenen zehn Jahren durch hohe Steigerungsraten 
gepragt. Lediglich 1998, im Jahr der Asienkrise, hat es einen Ruck-

gang gegeben. Auch die Exporte nach Japan wiesen wieder zweistell ige Zuwachsraten 
auf, nachdem sie im Jahr 2002 abgenommen hatten. 

Chinas Anteil an 
rheinland-
pfatzischem 
Exportvotumen 
zurzeit 
bei 1,8o/o 

Nach deutticher 
Abschwachung 
wieder 
zweistett ige 
Zuwachsraten 
in den tetzten 
Monaten 

Rheinland-pfiilzische Wirtschaft profitiert 
vom Wachstumsmarkt China 

Oer Wert der nach China ausgefuh rten Guter 
lag im Jahr 1994 bei 188 Mill. Euro und hat 
sich bis zum Jahr 2003 auf 517 Mill. Euro 
nahezu verdreifacht. (+ 176%). China ruckte 
damit in der Rangfolge der wichtigsten Aus-
fuhrlander von Platz 17 auf Platz 12 vor und 
liegt direkt hinter Japan. 

Gemessen am Gesamtvolumen der Ausfuh-
ren machte der Anteil der rhe inland-pfalzi-
schen Exporte nach China im Jahr 2003 
allerdings nur 1,8% aus. Auf Bundesebene 
lag dieser Anteil bei 2,8%. Mit einem 
Exportvolumen von 18,2 Mrd. Euro erreichte 
China im vergangenen Jahr bundesweit 
Platz 10. 

Nach teilweise zweistelligen Steigerungsra-
ten hat sich das Wachstum der rheinland-
pfalzischen Ausfuhren nach China in den 
Jahren 2002 und 2003 spurbar verlang-
samt. In den ersten sechs Monaten des lau-
fenden Jahres war jedoch bereits wieder ein 
Anstieg der Ausfuhrzah len um 26o/o zu ver-
zeichnen. 
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Rheinland-pfalzischer 
AuBenhandel mit China 
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- Ausfuhr nach China 
Einfuhr aus China 

Auch die Einfuhren aus Ch ina sind durch 
teilweise zweiste llige Zuwachsraten gepragt. 
Von 1994 bis 2003 stiegen die lmportwerte 
um 130% auf 690 Mill. Euro an. Oabei war 
der hochste Zuwachs mit +23% im vergan-
genen Jahr zu verzeichnen. Lediglich 1995 
gingen die Einfuhren Ieicht zuruck. Ch ina 
hat sich damit von Rang 12 der wichtigsten 
rhein land-pfalzischen lmportlander auf Rang 
8 vorgearbeitet. Auf Bundesebene lag Chi-
na im vergangenen Jahr bei den lmporten 
auf Platz 7. Gemessen am Gesamtaufkom-

Auch 
einfuhrseitig 
zweistettige 

Zuwachsraten 

448 Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz IIIEI 



men der deutschen Einfuhren machte das 
chinesische lmportvolumen mit 25 Mrd. Eu-
ro einen Anteil von 4,7% aus. In Rheinland-
Pfalz lag dieser Anteil bei 3,7%. lm Zeitraum 
Januar bis Juni 2004 sind die rheinland-
pfalzischen lmporte aus China gegenuber 
dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 
11 % auf 362 Mill. Euro angestiegen. 

Exportiert warden Zu den wichtigsten Exportgutern zahlen Er-
vor allem Kunst-
stolle und chemi- zeugnisse aus Kunststoff sowie chemische 
sche Erzeugnisse Erzeugnisse. Stark nachgefragt sind auch 

Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen. 
Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge, Fahr-
gestelle und Karosserien sowie Hebezeuge 
und Fbrdermittel werden ebenfalls haufig 
nach China exportiert. 

Au Ben handel 

Daten basis 

Die Daten zum AuBenhandel mit Japan und China 
stammen aus der monatlichen AuBenhandelsstalisti k, 
die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und 
aufbereilet wi rd. Berucksichtigt sind aile Wirtschafts-
unternehmen, deren Exporte oder lmporte einen Jah-
reswert von 200 000 Euro uberschritten haben. 

Zu den wichtigsten Einfuhrgutern gehbren 
nachrichtentechnische Gerate, elektrotechni-
sche Erzeugnisse sowie Buro- und Daten-
verarbeitungsmaschinen. Auch Eisen-, 
Blech- und Metallwaren, Schuhe sowie Le-
derwaren und Lederbekleidung werden in 
nennenswertem Umfang aus China einge-
luhrt. 

II China und Japan 2003 unter den 20 wichtigsten AuBenhandelspartnern von Rheinland-Pfalz 

Anteil an allen Einfuhren bzw. Ausfuhren 2003 in % 

Einfuhr a us Ausfuhr nach 

Frankreich 15,5 

Niederlande 11 ,8 

Belgian 11 ,2 

I tali en 

USA 

Spanien 

Vereinigtes Konigreich 

China 

Osterreich 

Tschechische Republik 

Schweiz 

Polen 

Schweden 

Diinemark 

Russland 

Japan 

Ungarn 

Luxemburg 

lrland 

Brasilien 

0 

4,6 

4,1 

3,7 

2,9 

2,7 

2,6 

2,3 

2,1 

2,0 

2,0 

2,0 

5 

6,8 

6,4 

10 15 

IIJBI Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

20 

Frankreich 
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AuBenhandel mit Japan: 
Warenstrome entwickeln sich in unter-
schiedliche Richtungen 

Die rheinland-pfalzischen Wirtschaftsunter-
nehmen haben im Jahr 2003 Waren im Wert 
von uber 600 Mill. Euro nach Japan expor-
tiert. Das waren 40% mehr als im Jahr 1994. 
Damals lag das Exportvolumen bei 430 Mill. 
Euro. Mit dieser verg leichsweise moderaten 
Wachstumsrate rutschte Japan von Platz 10 
in der Rangfolge der wichtigsten rheinland-
pfalzischen Abnehmerlander auf Platz 11 . 
Gemessen am gesamten rhein land-pfalzi-
schen Exportvolumen entfiel auf Japan im 
Jahr 2003 ein Antei l von 2,1 %. Auf Bun-
desebene lag dieser Wert bei 1,8%. Mit ei -
nem Exportvolumen von 11 ,8 Mrd. Euro lag 
Japan im vergangenen Jahr bundesweit auf 
Platz 16. 

Die Jahre 1994, 1996, 2000 und 2003 waren 
in Rheinland-Pfalz auf der Exportseite von 
zweistelligen Zuwachsraten gepragt. 1998 
und 2002 gingen die Ausfuhren um 13 bzw. 
18% zu ruck. lm Zeitraum Januar bis Juni 
2004 ist die Nachfrage nach rheinland-pfal-
zischen Produkten um 2% gestiegen. 
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Rheinland-pfalzischer 
AuBenhandel mit Japan 

- Ausfuhr nach Japan 
Einfuhr aus Japan 

Zu den wichtigsten Ausfuhrgutern gehbren 
chemische Erzeugnisse, pharmazeutische 
Gru ndstoffe sowie Kunststoffe. Von Bedeu-
tung sind auch L.astkraftwagen und Spezial-
fahrzeuge. 

Die Einfuhr japan ischer Waren nach Rhein-
land-Pfalz war in den vergangenen Jahren 
rucklaufig. lm Jahr 1994 umfasste das lm-
portvolumen 489 Mill . Euro, im Jahr 2003 
waren es 371 Mi ll. Euro. Das entspricht ei-
nem Ruckgang von 24%. Damit ist Japan 
von Platz 10 in der Rangfolge der wichtigs-
ten Einfuhrlander auf Platz 16 zuruckgefallen. 
Auf Bundesebene lag Japan im vergange-
nen Jahr bei den lmporten auf Platz 9. Ge-
messen am Gesamtaufkommen der deut-
schen Einfuhren machte das japanische 
lmportvolumen in Hbhe von 19,1 Mrd. Euro 
einen Anteil von 3,6% aus. In Rheinland-
Pfalz lag der Antei lswert im Jahr 2003 bei 
knapp 2%. 

Fu r Rheinland-Pfalz wurden die hbchsten 
lmportwerte im Jahr 1996 ermittel t. 2002 
war das Volumen am niedrigsten. Nach ei-
ner leichten Zunahme im Jahr 2003 sind die 
Einfuhren im ersten Halbjahr 2004 erneut 
um 23% zuruckgegangen. 

Nach Japan werden vor allem pharmazeuti -
sche Grundstoffe und chemische Vorer-
zeugnisse exportiert, die auch einfuhrse itig 
eine gewisse Rolle spielen. 

• Wolfgang El lermeyer, Betriebswirt 
(VWA), Ieite! das Sachgebiet Handel, 
Gastgewerbe, grenzuberschreitende 
Zusammenarbeit. 
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Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 
von Dr. Ludwig Beckmann 

Unklare 
Konjunkturlage 
in Deutschland 

Zukunns-
erwartungen der 
Unlernehmen 
Ieich t verbesserl 

ifo Geschaftsklima im Oktober stabil 

Gegenuber dem Vormonat hat sich das Ge-
schaftsklima in Deutschland im Oktober 
kaum verandert. Der ifo Geschaftsklima-
index, der als qualitativer Fruhindikator der 
Konjunktur gilt, stieg von 95,2 auf 95,3 Punk-
te. Positiv ist, dass es trotz eines weiterhin 
hohen Olpreises, des steigenden Euro, der 
anhaltenden Konsumschwache und einiger 
Unternehmenskrisen zu keinem rucklaufi -
gen Geschaftsklima kam. Die weitere kon-
junkturelle Entwicklung in Deutschland 
scheint allerdings unklar. Der Geschaftskli -
maindex - wie auch andere Fruh indikatoren 
- gibt bisher keine eindeutigen Signale. 

Fur das stabi le Geschaftsklima im Oktober 
sind die verbesserten Zukunftserwartungen 
der Unternehmen verantwortli ch. Die 7 000 
Unternehmen, die vom ifo lnstitut befragt 
worden sind, schatzten ihre aktuelle Situa-
tion - wie bereits im Vormonat - fast unver-
andert ein. Der Teilindex der Geschaftslage 
verringerte sich von 94,8 auf 94,7 Punkte. 
Die Geschaftserwartungen der Unterneh-
men fUr die kommenden sechs Monate 
haben sich hingegen verbessert, und zwar 
von 95,7 auf 95,9 Punkte. 

Daten zur Konjunktur 

zelhand lern gegenuber dem Vormonat et-
was ungunstiger beurtei lt, die Geschaftser-
wartungen fur die kommenden sechs Mo-
nate haben sich im Oktober jedoch 
verbessert. 

Das Geschaftskl ima im verarbeitenden Ge-
werbe ist nun schon den vierten Monat in 
Folge rucklaufig. Die Beurtei lung der aktuel-
len Geschaftslage stagn iert, die Erwartungen 
fur die kommenden sechs Monate sind 
weiterhin getrubt. lm Bauhauptgewerbe be-
urteilen die Unternehmen ihre Lage etwas 
sch lechter. lhre Geschaftserwartungen ha-
ben sich jedoch verbessert. 

ifo Geschaftsklima Deutschland 

GetrObte 
Stimmung im 

verarbeitenden 
Gewerbe und im 

Groflhandel 

II ifo Konjunkturtest Gewerbliche Wirtschaft1l 

lndexwerte : 2000=1 00 

Der GroBhandel verzeichnete im Oktober ei- ao j-- -+--+-- -+---+--j-- -+- --f 
ne Klimaverschlechterung. Bei den GroB-
handlern stagnierte die Lageeinschatzung, 
wahrend sich die Erwartungen Wieder ein-
getrubt haben. lm Einzelhandel hat sich das 
Klima - trotz der immer noch schwachen 
Binnennachfrage - etwas verbessert. Zwar 
wird die aktuel le Geschaftslage von den Ein-

IIJE Statisti sche Monatshefte Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

- Geschaftsklima - Geschaftserwartungen 
- Beurteilung der Geschaftslage 

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

Quelle: ifo lnstitut fOr Wirtschaftsforschung an der Universitat MOnchen 

451 



Daten zur Konjunktur 

Auslands-
beslellungen 
leglen im 
Juli weiter 
deullich zu 

Geringere 
Zuwachsraten 
bei den lnlands-
bestellungen 

Krafliger Zuwachs 
an Auflragen im 
Fahrzeugbau 
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Auftragseinginge im verarbeitenden Ge-
werbe nehmen zu - Bauauftrage sinken 

Die Auftragseingange sind quantitative Fru h-
indikatoren der Konjunkturentwicklung; sie 
Iauten der Konjunktur um mehrere Monate 
voraus. Die Beobachtung der Fruhindikato-
ren ermoglicht einen gewissen Ausblick auf 
die ku nftige konjunkturelle Entwicklung. Da 
die Auftragse ingange des verarbeitenden 
Gewerbes aufgrund von GroBauftragen von 
Monat zu Monat stark schwanken konnen, 
wird zur Konjunkturbeurteilung der gleitende 
Drei-Monats-Durchschnitt herangezogen. 

lm verarbeitenden Gewerbe sind die Auf-
tragseingange im Juli 2004 gestiegen. Der 
preisbereinigte Zuwachs belief sich im Ver-
gleich zum entsprechenden Vorjahresmonat 
auf 9,6o/o. Die Zuwachsrate ist im Vergleich 
zum Vormonat deutlich gr6Ber (Ju ni 2004: 
+ 7,6o/o). 

Wie in den Vormonaten ist die gunstige Auf-
tragsentwicklung im verarbeitenden Gewer-
be hauptsachlich auf die Zunahme der 
Bestellungen aus dem Ausland zuruckzu-
fuhren. Die Auftragseingange aus dem Aus-
land lagen im Juli dieses Jahres real um 
15,8o/o uber dem Juli des Vorjahres. Das ver-
arbeitende Gewerbe in Rheinland-Pfalz pro-
fitiert also weiterhin von einem gunstigen 
weltwirtschaftlichen Umfe ld. 

Die Auftragse ingange aus dem Inland leg-
ten im Vergleich zum Juli 2003 nur um 3,8o/o 
zu. Die Zuwachsrate ist erstmals seit dem 
Februar dieses Jahres wieder angestiegen; 
sie lag um 0,6 Prozentpunkte uber der Rate 
vom Juni 2004. 

Der Fahrzeugbau, der etwa 14o/o zum Ge-
samtumsatz des verarbeitenden Gewerbes 
beisteuert, verbuchte im Ju li 2004 real gut 

9o/o mehr Bestellungen als im entsprechen-
den Vorjahresmonat. Die Zuwachsrate im 
Vergleich zum Vormonat war allerdings 
rucklaufig (- 1,9 Prozentpunkte). Den starks-
ten Beitrag lieferten wie in den Vormonaten 
die Auftrage aus dem Ausland, die im Ver-
gleich zum Juli 2003 um 15o/o hbher waren. 
Die Bestellungen aus dem Inland stiegen im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahres-
monat dagegen nur um 3,2o/o. 

Auch im Maschinenbau (Anteil am Umsatz 
des verarbeitenden Gewerbes: 9o/o) sind die 
Auftragseingange stark gestiegen. In dieser 
Branche nahm das Volumen der Auftrags-
eingange gegenuber dem Juli des Vorjah-
res um fast 14o/o zu. Die Zuwachsrate erhoh-
te sich im Verg leich zum Vormonat um mehr 
als 3 Prozentpunkte. Ursache fur diese Ent-
wicklung war der deutliche Anstieg der Aus-
landsbestellungen, die gegenuber Juli 2003 
um fast 29o/o zunahmen. Die Auftrage aus 
dem In land gingen dagegen im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahresmonat um 
mehr als 3o/o zuruck. 

In der Metallerzeugung und -verarbeitung 
(Umsatzanteil im verarbeitenden Gewerbe : 
10o/o) sind die Auftragseingange im Ju li 
2004 gegenuber dem Vorjahresmonat um 
fast So/o angestiegen. In dieser Branche ha-
ben die Inlands- und Auslandsbestellungen 
fast gleich stark zugenommen. lm Vergleich 
zum Jul i 2003 sind die lnlandsbestellungen 
um 7,8o/o und die Auftragseingange aus dem 
Ausland um 7,7o/o gestiegen. 

lm Maschinenbau 
krafl iger Anstieg 

der Aufl rags-
eingange a us 
dem Ausland 

In der chemischen lndustrie, d ie in Rhein- Geschiiftslage 
in der chemi-

land-Pfalz mit einem Umsatzanteil von 32o/o schen tndustr ie 

die gr6Bte Branche des verarbeitenden Ge-
werbes ist, halt der Aufschwung an. Seit Fe-
bruar verbucht die chemische lndustrie Zu-
wachse bei den Auftragseingangen, und die 

verbesserte sich 
von Monat zu 

Mona! 
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Steigerungsraten werden von Monat zu Mo-
nat groBer. lm Juli 2004 stieg der Volumen-
index der Auftragseingange im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahresmonat um 
10,9o/o. Damit lag die Wachstumsrate um 2,5 
Prozentpunkte uber derjenigen des Vormo-
nats. Der Aufschwung gewinnt also an Dy-
namik. Diese kommt allerdings fast aus-
sch lieBiich aus dem Auslandsgeschaft. Die 
Auslandsauftrage stiegen im Vergleich zum 
Ju li 2003 um 17o/o ; damit legte die Wachs-
tumsrate gegenuber dem Vormonat um 3,1 
Prozentpunkte zu. Die Auftragseingange aus 
dem Inland erhohten sich im Vergleich zum 
Juli 2003 lediglich um 1,2% (+1 ,7 Prozent-
punkte). 

Aurrrags- lm Bauhauptgewerbe hat sich die Auftrags-
eingange im 
s auhaupt- lage nach einer kurzen Erholung in denver-
gewerbe wieder gangenen drei Monaten wieder verschlech-
rucktaulig 

tert. Der Index des Auftragseingangs ist im 
Juli 2004 gegenuber Juli 2003 um fast 7% 
gesunken. 

Die Baugenehmigungen sind in Rheinland-
Pfalz erneut stark gesunken. lm Juli 2004 
gingen sie im Vergleich zum entsprechen-
den Vorjahresmonat um fast 7o/o zuruck. 

Schwache Umsatzentwicklung im Handel 
und im Gastgewerbe 

Die Handelsumsatze - vor allem die Einzel-
handelsumsatze - gelten als Einzelindikato-
ren, die fast zeitgleich mit der Konjunktur !au-
fen und sich verandern. Auch hier wird zur 
Konjunkturbeobachtung mit gleitenden Drei -
Monats-Durchschnitten gearbeitet, um star-
ke monatliche Schwankungen zu glatten. 

Die Einzelhandelsumsatze haben sich im 
Juli 2004 gegenuber Ju li 2003 preisberei -

Ill& Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Daten zur Konjunktur 

nigt um 1,5o/o erhoht. Weiterhin wartet der 
Einzelhandel auf eine Erholung. Die verhal-
tene Umsatzentwicklung in den zurucklie-
genden Monaten zeigt, dass sich die Ver-
braucher - angesichts vieler Unsicherheiten 
- mit ihren Kaufen zuruckhalten. 

Die Umsatzentwicklung im GroBhandel ist 
weiterhin sehr schwach. lm Juli 2004 stiegen 
die realen GroBhandelsumsatze im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat lediglich um 
0,2o/o. 

Fur das Gastgewerbe ist der Abwartstrend, 
der seit dem Sommer 2003 besteht, unge-
brochen - in den vergangenen Monaten hat 
er sich sogar verstarkt. Die Umsatze in Ho-
tels, Pensionen, Gaststatten usw. verringer-
ten sich im Ju li 2004 gegenuber dem Juli 
des Vorjahres real um 6,7%. Auch in dieser 
Branche macht sich die anhaltende Kon-
sumzuruckhaltung bemerkbar. 

Verbraucherpreise im Oktober gestiegen 

Preisindizes - insbesondere der Preisindex 
der Verbraucherpreise - gelten als Span-
nungsindikatoren, welche die ,Erhitzung" 
oder ,Entspannung" der Konjunktur anzei -
gen. 

Der Verbraucherpreisindex ist im Oktober 
2004 auf einen Wert von 106,3 gestiegen. Er 
lag damit um 0,2o/o uber dem Wert des Vor-
monats und um 2o/o uber dem Wert vom 
Oktober des Vorjahres. Damit hat die Preis-
steigerungsrate wieder etwas angezogen, 
im Vormonat hatte sie noch 1,7o/o betragen. 

Verantwortlich fUr den Preisanstieg sind 
nach wie vor die Guter und Dienstleistungen 
der Gesundheitspflege (+21 ,5o/o im Vergleich 
zum Oktober 2003), die alkoho lischen Ge-

Schwacher 
Umsatzzuwachs 

im Handel 

Ungebrochener 
Abwarlslrend 

im Gaslgewerbe 

Preissteigerungs-
rale erhbht 
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Daten zur Konjunktur 

Arbeitslosenquote 
leichl gesunken 

454 

tranke und Tabakwaren (+ 7,6%), die Guter 
und Dienstleistungen im Bereich Verkehr 
(+ 4,5%) sowie im Bereich Bi ldungswesen 
(+ 3o/o). 

Keine Entspannung am Arbeitsmarkt 

Die Zah len der Arbeitslosen, der Kurzarbei-
ter und der oftenen Stellen sind nachlaufen-
de Indikatoren, die weniger uber die kunfti-
ge konjunkturelle Entwicklung aussagen, 
dafUr aber wichtige Gesamtindikatoren fUr 
die Wirtschaftspolitik sind. 

Die Arbeitslosigkeit bleibt in Rhein land-Pfalz 
auf einem hohen Stand. lm September 2004 
waren 150 289 Personen arbeitslos gemel-
det - rund 5 400 Personen weniger als im 
August. Die Arbeitslosenquote, die den An-
teil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbs-
personen angibt, belief sich im September 
2004 auf 7,5o/o. Sie ist gegenuber dem Vor-
monat um 0,2 Prozentpunkte gesunken. Der 
leichte Ruckgang der Arbeitslosigkeit durfte 
uberwiegend saisonal bed ingt sein. 

Verglichen mit dem westdeutschen Durch-
schnitt ist die Arbeitsmarktlage in Rhein-
land-Pfalz gunstiger. Wie bereits in den 
Vormonaten lag die rheinland-pfalzische 
Arbeitslosenquote auch im September 2004 
unter der westdeutschen Quote. 

Die Zah l der von Kurzarbeit betroftenen Ar-
beitnehmer ist in Rheinland-Pfalz im Sep-
tember 2004 kraftig gestiegen. Dies hat sai-

sonale Grunde; die Ku rzarbeiterzahlen im 
September waren in den vergangenen Jah-
ren gegenuber den Zahlen im August oft 
hbher. 

lm Vergleich zum entsprechenden Vorjah-
resmonat ist die Zahl der Kurzarbeiter im 
September 2004 deutlich geringer. Sie liegt 
um rund 3 000 niedriger. 

Die Zahl der oftenen Stellen ist im Septem-
ber im Vergleich zum Vormonat um rund 
10% gesunken. Auch dies durfte saisonal 
bedingt sein. Es gibt derzeit allerdings auch 
im Vergleich zum Vorjahresmonat betracht-
lich weniger oftene Stellen in Rheinland-
Pfalz. 

Obgleich auch die Arbeitslosenzahl gesun-
ken ist, hat sich durch den kraft igen Ruck-
gang der oftenen Stellen das Verhaltnis von 
Arbeitslosen zu oftenen Stellen erhbht. Es 
belief sich im September auf 7,5 Arbe itslose 
je oftener Stelle. lm September 2003 lag die-
se Verhaltniszahl noch bei 5,5 Arbeitslosen 
je oftener Stelle. 

• Dr. Ludwig Bbckmann ist Leiter des 
Referats Analysen, Prognosen, For-
sch u ngsdatenzentru m. 

Weniger 
Kurza rbeiter 

Weniger 
oftene 
Stellen 
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Konjunktureller Oberblick 
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Bruttoinlandsprodukt In Prelsen von 1995 
in Rheinland-Pfalz und in Deutschland1

' 

(Berechnungsstand: August 2004) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

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

Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 

1) Nachster Fortschreibungstermin fOr das Jahr 2004 im Februar 2005. 

Verarbeitendes Gewerbe 

Bauhauptgewerbe 

Ausbaugewerbe 

Grol:\handel 

Einzelhandel 

Gastgewerbe 

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

( ) Anteil der Bereiche an der Bru ttowertsch6pfung Rheinland-Pfalz 

{26 %) 

I I I 

>- (5 %) 

L__ 

>- (11 %) • 
) 

(1 %) 
I L.__ 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 

2002 2003 

I 

6 

D Rheinland-Pfalz Marz - Mai 2004 
D Deutschland Marz - Mai 2004 

D Rheinland-Pfa lz Juni - August 2004 
• Deutschland Juni - August 2004 

3-Monats-Durchschnitte1>; Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 
1) Ausbaugewerbe: Quartalsergebnisse. 

ma Stati stische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

8 

1. Hj 
2004 

10 

455 



Verarbeitendes Gewerbe 
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c::::::J Auftragseingang - Gesamtumsatz 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 
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Auftragseingang (Wertindex) und Umsatz (nominal) 
im verarbeitenden Gewerbe 
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c:::::::::::J Auftragseingang - Gesamtumsatz 

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

458 

Auftragselngang (Wertlndex) und Umsatz (nominal) 
im verarbeltenden Gewerbe In Rheinland-Pfalz nach ausgewlhlten Branchen 

Chemische Erzeugnisse (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 32%) 
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Fahrzeugbau (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 14%) 
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Metallerzeugung und -verarbeitung (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 10%) 
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Maschinenbau (Anteil am Gesamtumsatz 2003: 9%) 
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c=:::J Auftragseingang - Gesamtumsatz 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veri:i nderung gegenOber dem Vorjahr in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 

Exportquote 
im verarbeltenden Gewerbe 

in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 

2002 2003 2004 

48 r-----------------------------------------------T------------------------1 

34 (------------------------------------------------+------------------------l 

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 

- Rhein land-Pfalz - Deutschland 

Exportquote: Antei l des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz in %. 

Beschiftigte, Umsatz und Produktivitit 
im verarbeitenden Gewerbe 

in Rheinland-Pfalz 

14 __________ __________ ________ __, 

-8 
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 - Produktiv itat 

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

Produktivitat: Umsatz je Beschaft igten. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pf_a_lz __ 459 



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

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

2002 

Baugenehmigungen 
Wohnungen in neuerrichteten Wohngebluden 

in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 
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c::::::J Rheinland-Pfalz - Deutschland 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenUber dem Vorjahr in % 
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Baugewerbe 
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Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 
In Rheinland-Pfalz und in Deutschland 
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c:=:J Rheinland-Pfalz - Deutschland 

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

Baugewerblicher Umsatz: Ohne Umsatze aus sonstigen Leistungen. 

Beschlftigte, baugewerblicher Umsatz und Produktivitlt 
im Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 

16 r-__________ 2_0_0_2 ________ _, __________ 2_0_03 __________ _, _________ __________ -, 

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-Durchschn itte; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Produktivi tat: Baugewerblicher Umsatz je Beschattig ten. 
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Handel, Gastgewerbe und Fremdenverkehr 

462 

Umsatz (nominal) und Beschlftigte im Einzelhandel (2000=100) 
In Rheinland-Pfalz 

2002 2003 2004 

-2 

-4 

J FMAMJ J ASO NDJ FM A MJ J ASO N OJ FM A MJ J ASOND 

c::::::J U m sa tz Beschaftigte -- Teilzeitbeschaftigte 

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

Umsatz (nominal) und Beschlftigte lm Gastgewerbe (2000=100) 
In Rheinland-Pfalz 

8 

-2 

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

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

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

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

2002 2003 2004 

-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 

- Ausfuhr Einfuhr 

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

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

US-Dollar 2002 2003 2004 1,30 -r-----------------------,-----------------------,-----------------------, 

0,85 

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 

Quelle: Europaische Zentralbank. 
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Au Ben handel 

Ausfuhr (nominal) a us Rheinland-Pfalz - Warengruppen 1' 

(August 2003 - Ju li 2004) 

A u sf u h r {1 00%) 

Ern ii h r u n g s w i r t s c haft (6,5%) 

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

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

H a I b w a r en (3,3%) 

FertIg w a r en (84,6%) 

Lastkraftwagen und Spezia lfahrzeuge (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 

c 

34,0% 

c 
39,2% 

c::= 
c:::: 

:::J 

-10 0 10 

Veranderung gegenUber dem Vorjahr in % 

Einfuhr (nominal) nach Rheinland-Pfalz - Warengruppen 11 

(August 2003 - Juli 2004) 

Einfuhr (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 haft (81 ,8%) 

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

H a I bwa re n (10,3%) 

F e r t i g w a r e n (69,2%) 

Chemische Vorerzeugn isse (6,5%) 

Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge {4,8%) 

Fahrgestelle und Karosserien (3 ,9%) 

M ineralolerzeugnisse (3 ,8%) 

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

Chemische Enderzeugnisse (2,4%) 

Kunststoffe (2 ,4%) 

Schuhe (2 ,2%) 

Waren aus Kunststoffen (2,1%) 

Kautschukwaren (2, 1 %) 
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-30 -20 -10 
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Veranderung gegenUber dem Vorjahr in % 

1) Die Abstufu ng der zehn wichtigsten Warenuntergruppen erfolgt nach dem Antell am Warenwert insgesamt 2003. 
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Ausfuhr (nominal) aus Rheinland-Pfalz - Bestimmungsllnder11 
(August 2003- Juli 2004) 
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I 

I 

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

E U - 1 5 (60,0%) 

I I 
I 1 

I 
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I 
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I 
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I 
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B e i t r i t t s I a n d e r 2004 (6,5%) 

Frankreich (13,5%) 

Vereinigtes Konigreich (7,9%) 

ltalien {7 ,9%) 

USA (7,8%) 

I I I 
I 
I p 

Spanien (6,6%) 

Niederlande (6,2%) 

'----
r- -12.7% 

I 
Belgien (5,9%) 

Osterreich (4 ,5%) 
I 

I II I I 

Schweiz {2,8%) 

Polen {2 ,4%) 

-10 -5 0 5 10 15 

Ve randerung gegenuber dem Vorjahr in % 

Einfuhr (nominal) nach Rheinland-Pfalz - Herkunftsllnder11 

(August 2003- Juli 2004) 

Einfuhr {100%) 

E U - 1 5 (65,3%) 

Be it r itt s I a n de r (2004) (7,5%) 

Frankreich (15,5%) 

Niederlande (11 ,8%) 

Belgien (11 ,2%) 

ltalien (6,8%) -11,3% .-----I 

USA {6,4%) [ I 
Spanien (4,6%) 

1 

Vereinigtes K6nigreich (4 ,1%) -14,1% 

China (3.7%) 

Osterreich (2,9%) 

Tschechische Republik (2,6%) 

-10 -5 0 5 10 15 

Veranderung gegenuber dem V orjahr in % 

1) Die Abstufung der zehn wichtigsten Lander erfolgt nach dem Antei l am Warenwert ingesamt 2003. 

Au Ben handel 
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Gewerbeanzeigen in Rheinland-Pfalz 
Anzahl 
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Preise und Zinsen 
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c::::::J Rheinland-Pfalz - Deutschland 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Geldmarktsltze EURIBOR 
Staatsanleihen mit 1 0-jlhriger Restlaufzeit 

(Monatsdurchschnitt) 
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- EURIBOR Dreimonatsgeld -- Staatsanleihen 

Quelle: Deutsche Bundesbank. 
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Arbeltslosenquote 
In Rheinland-Pfalz, Deutschland und Westdeutschland 
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Beschaftig u ng 
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1) Rechtsanderung zum 1. April 1999. Veranderung gegenliber dem Vorjahr in % 
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Sozialverslcherungspfllchtlg Beschlftigte am Arbeitsort 
nach Wlrtschaftsbereichen 1' 

Produzierendes Gewerbe 2> (28,9%) 

Offentliche und private Dienstleister (28, 5%) 

Handel , Gastgewerbe und Verkehr (22,6%) 

Finanzierung , Vermietung usw. (12,0%) 

Baugewerbe (6,8%) 

I I 

Land- und Forstwirtschaft (1, 1 %) 

::::J 

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

-

D Rhein land-Pfalz Ill. Quartal 2003 

D Deutschland Il l. Quartal 2003 

C Rheinland-Pfalz IV. Quartal 2003 

• Deutschland IV. Quartal 2003 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

1) Die Abstufu ng der Wi rtschaftsbereiche erfolgt zum Stand 30. Juni 2003. - 2) Ohne Baugewerbe . 

Die Daten, auf die sich der Konjunkturteil stlitzt, 
haben den Stand 28. Oktober 2004. 
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Glossar 

An lei hen der offentlichen Hand 

Anleihen der offentlichen Hand sind Wert-
papiere mit festem oder variablem Nomi-
nalzinssatz und fester Laufzeit, die von 
Bund, llindern, Kommunen und anderen 
offentlichen Korperschaften ausgegeben 
werden. Der effektive Zinssatz (= Nominal-
zins*100/ Kurswert) einer solchen Anleihe 
mit zehnjahriger Restlaufzeit gilt als lndi -
kator fur das Niveau der langfristigen 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 Beschaftigungsver-
haltnis stehen, die nicht Schuler, Studen-
ten oder Teilnehmer an MaBnahmen der 
beruflichen Weiterbildung, nicht arbeits-
unfahig erkrankt, nicht Empfanger von Al-
tersrente sind und fur eine Arbeitsaufnah-
me sofort zur Verfugung stehen. 

Arbeitslosenquote 

Die Arbeitslosenquote ist der Quotient a us 
den reg istrierten Arbei tslosen und den ab-
hangigen Erwerbspersonen oder alterna-
tiv allen zivilen Erwerbspersonen. Diese 
Quote ist ein wichtiger lndikator fur die 
Auslastung des Arbeitskraftepotenzials 
und dam it fur die gesamtwirtschaftliche Si-
tuation in der Volkswirtschaft. 

Auftragseingang 

Unter Auftragse ingang versteht man aile 
im betreffenden Berichtsmonat beim Be-
trieb eingegangenen und fest akzeptierten 
Auftrage. 

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

Beim Auftragseingang im verarbeitenden 
Gewerbe handel! es sich urn Auftrage fur 
die Lieferung selbst hergestellter oder in 
Lohnarbeit von anderen in- oder auslan-
dischen Firmen gefertigter Erzeugnisse. 
Der Auftragseingang im verarbeitenden 
Gewerbe wird in einem Wertindex (zu je-
wei ligen Preisen) auf der Basis des Jahres 
2000 (d. h. 2000 = 100) ausgedruckt. 

Ausbaugewerbe 

Das Ausbaugewerbe fasst Wirtschafts-
zweige zusammen, die uberwiegend 
Ausbauarbeiten und entsprechende Re-
paratur- und Unterhaltungsarbeiten vor-
nehmen. Hierzu gehoren 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 -geraten 
mit Bedienungspersonal". 

Baugewerblicher Umsatz 

Die dem Finanzamt fur die Umsatzsteuer 
zu meldenden steuerbaren (steuerpflich -
tigen und steuerfreien) Betrage fur 
Bauleistungen in Deutschland und die 
baugewerblichen Umsatze in Zollaus-
schlussgebieten, wie z. B. deutsche Frei-
hafen, einschlieB iich Umsatz aus Nach-
untern ehmertatigkeit und Vergabe von 
Teilleistungen an Nachunternehmer. 

Bauhauptgewerbe 

Zum Bauhauptgewerbe gehoren Unter-
nehmen, die Hochbauten (ei nschlieBiich 
Fertigteilbauten) errichten, Tiefbauarbeiten 
oder bestimmte Spezialbauarbeiten aus-
fuhren . 

Beschaftigte 

In den Erhebungen im Bergbau und ver-
arbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe 
sowie im Handel und Gastgewerbe zah 
len zu den Beschaftigten aile Personen, 
die am Monatsende in einem arbeits-
rechtlichen Verhaltnis zum Betrieb stehen, 
tatige lnhaber und Mitinhaber sowie un-
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bezahlt mithelfende Familienangehorige, 
und zwar soweit sie mindestens ein Drittel 
der ublichen Arbeitsze it im Betrieb tatig 
sind. 

Zum Personenkreis der sozialve rsiche-
rungspflichtig Beschaftigten zahlen aile 
Arbeitnehmer, die kranken-, renten- und 
pflegeversicherungspfli chtig und/oder bei-
tragspflichtig zur Bundesagentur fur Arbeit 
sind oder fur die von den Arbeitgebern 
Beitragsanteile zu den gesetzlichen Ren-
tenversicherungen zu entrichten sind. 

Bruttoinlandsprodukt 

Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den 
Wert aller in einem abgeg renzten Wirt-
schaftsgebiet produzierten Waren und 
Dienstleistungen abzug lich der bei der 
Produktion verbrauchten Guier (In lands-
konzept). Es ist als Ausdruck der in einer 
bestimmten Region erbrachten wi rtschaft-
lichen Leistung in erster Linie ein Produk-
tionsindikator. 

Erwerbspersonen 

Die Erwerbspersonen umfassen die ab-
hangigen Erwerbstatigen (Beamte, Ange-
stell te und Arbeiter), die Selbstandigen, 
die mithelfenden Fami lienangehorigen 
sowie die Erwerbslosen. 

EURIBOR 

Der EUR IBOR (= Euro Interbank Offered 
Rate) ist der Zinssatz, den europaische 
Banken voneinander beim Handel von 
Einlagen mit fester Laufzeit verlangen. Er 
wi rd als lndikator fur die kurzfristigen Zin-
sen verwendet. 

Euro-Referenzkurs 

Hierbei handel! es sich urn den von der 
Europaischen Zentralbank festgestellten 
Kurs des Euro zum US-Dol lar. 

Exportquote 

Zur Berechnung der Exportquote einer 
Branche wi rd der Auslandsumsatz ins 
Verhaltnis zum gesamten Branchenum-
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satz gesetzt. Sie ist ein lndi kator fur den 
Exporterfolg, aber auch fUr die Auslands-
abhangigkeit der Branche. 

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 Geschiiftsklima-lndex 

Der ito Geschaftsklima- lndex ist ein Fruh-
indikator fur die Konjunkturentwicklung. 
Zur Berechnung dieses Index befragt das 
ito lnstitut fur Wirtschaftsforschung in Mun-
chen jeden Mona! 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 wi rd ein In -
dex berechnet. Bei einer durchschnitt-
lichen neutralen Einschatzung des 
Geschaftsklimas nimmt dieser ,Stim-
mungsindex" den Wert 100 an, bei einer 
schlechteren Einschatzung Werte darun -
ter und bei einer besseren Einschatzung 
Werte daruber. 

Kurzarbeiter 

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

Offene Stellen 

Offene Stellen sind dem Arbeitsamt 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. 
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Produktivitiit 

Aus den Ergebnissen des Monatsberichts 
im verarbeitenden Gewerbe bzw. im Bau-
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 lass! sich somit keine rein men-
genmaBige Relation darstellen. 

Die Produktivitat ist grundsatzli ch als MaB-
zah l 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 gehoren 
aile Unternehmen, deren wirtschaftliche 
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 
Gewerbe umfasst den Bergbau und die 
Gewinnung von Steinen und Erden, das 
verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe 
sowie die Elektrizitats-, Gas-, Fernwarme-
und Wasserversorgung. 

Teilzeitbeschaftigte 

Grundsatzlich liegt Teilzeitbeschaftigung 
vor, wenn die Arbeitszeit weniger als 18 
Stunden betragt. Eine Teilzeitbeschafti -
gung kann aber auch bei einer Beschafti-
gung von 18 Stun den und mehr vorliegen, 
soweit es sich um keine Vollbeschaftigung 
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 a us Lieferungen und Leistungen an 
Verkaufsgesellschaften, an denen das 
Unternehmen beteiligt ist. Einzubeziehen 
sind auch getrennt in Rechnung gestellte 
Kosten fur Fracht, Porto und Verpackun -
gen, der Eigenverbrauch sowie die priva-
te Nutzung von firmen eigenen 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 direkten Lieferungen und Leistungen 
an Empfanger, die im Ausland ansassig 
sind, sowie aus Lieferungen an Exporteu-
re, welche die bestel lten Waren ohne Be-
und Verarbeitung in das Ausland ausfuh-
ren. 

Unternehmensinsolvenzen 

Als lnsolvenz wird die Zahlungsunfahig-
keit oder Uberschuldung eines Schuld-
ners bezeichnet, wobei ei n Gerich! um 
Regelung zur gemeinschaftli chen Befrie-
digung der Glaubiger bemuht wird. 

Verarbeitendes Gewerbe 

Zum verarbeitenden Gewerbe (ein-
sch li eBiich Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden) gehbren aile Unter-
nehmen, deren wirtschaftli che Tatigkeit 
uberwiegend darauf gerichtet 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-
edeln, zu montieren oder zu reparieren. 
Das verarbeitende Gewerbe ist Teil des 
produzierenden Gewerbes. 

Verbraucherpreisindex 

Der Verbraucherpreisindex (fruher: Preis-
index fur die Lebenshaltung aller privaten 
Haushal te) misst die durchschnittliche 
Entwicklung der Preise aller Waren und 
Dienstleistungen, die von privaten Haus-
halten fUr Konsumzwecke gekauft werden. 
Der Verbraucherpreisindex ist ein lndika-
tor fur die Geldwertstabilitat in der Volks-
wirtschaft. 
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-
Der Zahlenspiegel fUr Rheinland-Pfalz dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse Oberwiegend monallicher Statistiken. Es werden dabei die 
letzten aktuell vorliegenden vier Monate sowie drei der vergleichbaren Vorjahresmonate nachgewiesen. Bei vierteljahrlich vorliegenden Ergeb-
nissen werden die jeweils aktuellsten sieben Quartale ver6ffenllicht. 

Die mit einem Stem • gekennzeichneten Merkmale weisen aile Bundeslander in ihrem Zahlenspiegel nach . Davon nicht ver6ffenllicht werden 
in Rheinland-Pfalz die hier zu Lande unbedeutende GeftOgelfteischerzeugung u"nd der Preisindex fUr Wohngebaude, der fOr Rhein land-Pfalz 
nicht gesondert berechnet wird . 

BEVOLKERUNG Einheit 2002 2003 2004 
Durchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

• Bev61kerung am Monatsende 1 000 4 058 '1 4 059 '1 4 055 4 056 4 056 4 057 4 057 4 057 4 058 
darunter Auslander • 1 000 312 '1 313 '1 315 315 316 313 314 315 316 

Natorllche Bev61kerunga-
bew8gung " 

• EheschlieBungen ' 1 Anzahl 1 733 1 677 1 251 2 279 2 080 1 034 1 796 2 227 2 216 
• Lebendgeborene " Anzahl 2 895 2 840 2 778 2 849 2 888 2 749 2 475 2 418 3 006 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 8,6 8 ,4 8,3 8,3 8,7 8,0 7,4 7,0 9,0 
• Gestorbene (ohne Totgeboren e) ' 1 Anzahl 3 556 3 661 3 604 3 545 3 359 3 986 3 408 3 019 3 533 

je 1 000 Einwohner u . 1 Jahr Anzahl 10,5 10,8 10,8 10,3 10,1 11 ,6 10,2 8,8 10,6 
• darunter im 1 . Lebensjahr 

Gestorbene Anzahl 13 14 16 15 7 16 9 11 18 
je 1 000 Lebendgeborene '1 Anzahl 4,6 4 ,9 4,1 5,6 3,5 5,8 3,6 4,5 6 ,0 

• Oberschuss der Geborenen (+) 
bzw. Gestorbenen (-) Anzahl - 661 - 821 - 826 - 696 - 471 - 1 237 - 933 - 601 527 

je 1 000 Einwohner u . 1 Jahr Anzahl - 2,0 - 2,4 - 2,5 - 2,0 - 1,4 - 3,6 - 2,8 - 1,7 - 1,6 

Wanderungen '' 

• ZuzOge Ober die Landesgrenze Anzahl 9 258 8 406 8 822 7 676 7 620 8 077 7 494 7 075 8 396 
• darunter aus dem Ausland Anzahl 2 694 2 346 2 475 2 267 2 260 2 239 2 032 2 248 2 418 
• FortzOge Ober die Landesgrenze Anzahl 7 875 7 505 7 177 6 455 6 679 71 52 6 654 6 167 7 128 
• darunter in das Ausland Anzahl 1 724 1 849 1 914 1 576 1 780 2 130 1 898 1 849 1 814 
• Wanderungsgewinn (+) 

bzw. -verlust (-) Anzahl 1 382 900 1 645 1 221 941 925 840 908 1 268 
• lnnerhalb des Landes 

Umgezogene ' ' Anzahl 12 953 12 821 13 872 11 938 11 974 13 104 12 265 11 060 12 978 

ERWERBSTATIGKEIT 

2000 2001 2002 2003 
Beschlftlgta 30.6. 30.9. 31 .12. 31 .3. 30.6. 30.9. 31.12. 

• Sozialversicherungspftichtig 
Beschaftigte am Arbeitsort " 1 1 000 1 191 1194 1196 1 209 1188 1177 1175 1188 1168 . Frauen 1 000 518 525 532 538 535 531 527 531 527 . Auslander/-innen 1 000 77 78 76 77 72 72 72 73 69 . Teilzeitbeschaftigte 1 000 184 193 201 201 203 203 205 204 205 . darunter Frauen 1 000 162 169 176 175 177 178 179 178 179 

davon nach Wirtschaftsbereichen . Land- und Forstwirtschaft , 
Fischerei 1 000 14 13 14 14 12 12 13 13 11 . produzierendes Gewerbe 
ohne Baugewerbe 1 000 361 358 351 353 347 343 340 342 338 . Baugewerbe 1 000 92 88 85 87 81 78 80 82 77 . Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr 1 000 268 268 271 275 268 265 265 268 262 . Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienslleistungen 1 000 134 138 141 144 142 141 141 144 141 . 6ffenll . und private Dienslleister 1 000 322 327 334 336 338 337 335 338 338 

1) Stall Monatsdurchschnitt: Bevolkerung am 31 . Dezember. - 2) Quelle: BevOikerungsfortschreibung. Einburgerungen konnen erstzum Jahresende be-
rDcksichtigt werden. - 3) 2004 vorliiufige 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 Monalen. - 8) bzw. FortzOge Ober die Landesgren-
ze ohne ungekliirte Faile und Faile ohne Angabe. - 9) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 10) lnsgesamt einschliet:llich Personen "ohne Anga-
be" zur Wlrtschaftsgliederung. 
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Arbeltarnarkt " Einheit 2002 . L 2003 2004 
Durchschnitt Juti Aug . Sect. Juni Juli Aug. Sect. 

• Arbeitslose • Anzahl 143 665 154 664 153 685 152 215 145 933 148 128 154 915 155 723 150 289 . Frauen Anzahl 63 014 66 055 66 972 67190 64 28 1 63 913 67 771 69 139 66 394 
Manner Anzahl 80 651 88 609 86 713 85 025 81 652 84 215 87 144 86 584 83 895 

danunter 
Baubenufe Anzahl 7 723 8 181 6 885 6 766 6 507 7 254 7 264 7 101 6 965 
industrielle u. handwerkl. Benufe Anzahl 41 323 44 796 44 046 42 883 40 987 42 376 43 565 43 505 42 093 

• Arbeitslosenquote 2131 % 8,0 8,5 8,5 8,4 8,1 8,2 8,6 8,6 8,3 . Frauen % 7,5 7,8 7,9 7,9 7,6 7,5 8,0 8,1 7,8 . Manner % 8,3 9,2 9,0 8,8 8,5 8,8 9,1 9,0 8,8 . Auslander/-innen % 17,1 17,7 16,8 16,5 16,3 17,2 17,2 17,0 17,0 . JOngere unter 25 Jahren % 7,9 8,1 9,0 9,0 7,7 7,5 9,4 9,7 8,7 
* Kurzarbeiter/-innen Anzaht 7 897 9170 8 775 7 335 8 350 6 983 6 349 4 970 5 303 
• Gemeldete Stellen Anzahl 31 083 27 293 30154 29 961 26 307 22 692 21 240 22 495 20 168 

danunter 
Baubenufe Anzahl 579 473 521 577 537 337 268 318 307 
industrielle u. handwerkl. Benufe Anzahl 6 172 5 473 6153 6 555 6 543 5101 4 566 4 644 4 753 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmlgungen) 

Baugenehmlgungen fllr 2002 2003 2004 
Wohngeblude Durchschnill Juni Juli Aua . Mai Juni Juli Aug . 

• Wohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 802 988 646 855 603 561 649 665 647 

davon mit . . 1 oder 2 Wohnungen Anzahl 768 949 618 817 575 529 606 621 603 
3 und mehr Wohnungen '' Anzahl 35 39 28 38 28 32 43 44 44 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 3 1 - 1 - - 6 1 -
Untemehmen Anzahl 96 125 93 133 71 54 62 100 94 
private Haushalte Anzahl 703 862 553 721 532 507 581 564 553 

Wohnungen in Wohngebauden Anzahl 1 084 1 322 846 1 265 844 781 885 946 927 
• Umbauter Raum 1 000 m' 783 952 62 1 880 604 555 618 637 629 
• Wohnflache 1 000 m' 141 172 111 158 11 0 101 114 11 8 11 5 

Wohnraume Anzahl 6 159 7 525 5 002 6 855 4 696 4 406 5 016 5 195 5 066 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 176 217 143 202 138 131 142 144 143 

Baugenehmlgungen fllr 
Nlchtwohngeblude 

• Nich twohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 139 128 135 161 11 9 129 144 183 139 

davon 
liffentl. Bauherren und Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 15 15 10 14 14 19 19 22 22 
Untemehmen Anzahl 11 6 106 11 1 139 98 96 110 141 104 
private Haushalle Anzahl 8 6 14 8 7 14 15 20 13 

Wohnungen in Nichtwohngebauden Anzahl 33 16 18 19 11 15 6 25 10 
• Umbauter Raum 1 DOOm' 778 661 624 740 532 444 731 829 1 087 
• Nu tzftache 1 DOOm' 11 9 98 92 110 86 73 107 130 148 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 82 67 43 77 55 51 55 84 90 

Genehmlgte Wohnungen 
(Wohn- u. Nk:htwohngeblude) 

• Wohnungen (Neubau u. Baumal1-
nahmen an bestehenden 

Gebauden) Anzahl 1 239 1 491 988 1 450 969 940 1134 1 150 1 071 
• Wohnraume (einschliel11. KOchen) Anzahl 7147 8 660 5 940 7 963 5 515 5 460 6 196 6 252 5 953 

1) Quelle: Bundesagentur fOr Arbeit, Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. - 2) Ergebnisse ab Januar 2004 nach geandertem Verfahren (Data Ware-
house-L6sung) und ohne Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmar!nahmen. - 3) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivi len Erwerbs-
personen. - 4) Einschliel>lich Wohnheime. 
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LANDWIRTSCHAFT Einheit 2002 2003 2004 
Ourchschnitt Juni Juli Aug. Mai Juni Jull Aug. 

• Schlachtmengen (ohne Geftugel) '1 t 10 434 10 393 9 169 9 867 9 399 9 915 10 526 10000 10114 
darunter 

Rinder (ohne Kalber) t 2 801 2 693 1 92 1 2 324 2 212 2 121 2 302 2 178 2 242 . Kalber t 22 18 10 12 13 19 14 13 14 . Schweine t 7 51 1 7 595 7 156 7 460 7 104 7 687 8 126 7 731 7 770 
• Eiererzeugung 1 000 10 321 9 621 9 157 9 382 9 096 9 717 9 492 9 082 9 213 

Milcherzeugung (Anlieferung 
rheinland-pfalzischer Erzeuger 
an Molkereien) t 62 988 64 148 66 336 67 079 62 904 68 857 65 277 65 787 63 441 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

Vel'llrbeltend" G-rbe 
aowle Bergbau und 
Gewlnnung von St.lnen 
und Erden '1 

• Betriebe Anzah l 2 384 2 260 2 265 2 261 2 260 2 186 2 193 2 196 2188 
• Beschaftigte '' Anzahl 296 590 288 559 288 302 287 820 289119 280 551 280 945 281 370 282 411 
• darunter Arbeiter/-innen " Anzahl 186 727 180 771 180 221 181 089 181 739 175 010 175 378 176 165 176 524 
• Geleistete Arbeitsstunden " 1 000 h 36 381 34 893 37 392 33 443 34 706 36 221 36 066 33 658 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 892 889 939 848 828 960 915 847 826 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 464 455 481 441 431 457 475 435 430 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 429 434 458 407 397 503 439 41 3 396 
• Umsatz (ohne Umsatzsteu er) Mill. EUR 5183 5 230 5 191 5 299 4 574 5 324 5 776 5 507 5198 

davon 
Vorleistungsguterproduzenten 

und Energie n Mill. EUR 2 748 2 779 2 745 2 845 2 372 2 900 3 096 2 954 2 766 
lnvestitionsgOterproduzenten Mill. EUR 1 362 1 366 1 391 1 368 11 60 1 425 1 598 1 496 1 384 
GebrauchsgOterproduzenten Mill. EUR 116 116 95 94 104 104 11 3 102 104 
Verbrauchsguterproduzenten Mill. EUR 956 968 960 992 937 895 969 955 944 

darun ter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen Mill. EUR 1 590 1 666 1 651 1 629 1 357 1 724 1 784 1 676 1 580 
Fahrzeugbau Mill. EUR 710 751 720 741 631 787 905 826 767 

darunter . Auslandsumsatz Mill. EUR 2 263 2 348 2 324 2 315 1 916 2 448 2 657 2 528 2 340 
Exportquote ' 1 % 43,7 44 ,9 44,8 43 ,7 41 ,9 46 ,0 46,0 45,9 45 ,0 

Index des Auftragseingangs im 
verarbeitenden Gewerbe 
(Volumenindex) 2000=100 99 ,5 99,6 99,5 102,6 89 ,3 100,2 109,8 110,5 99 ,1 

davon 
Vorteistungsguterproduzenten 2000=100 98 ,5 99,1 99,9 104,0 86,5 99,3 110,4 109,9 96 ,4 
lnvestitionsgOterproduzenten 2000=100 99 ,6 100,5 99,4 101 ,9 94,6 104,7 110,4 114,2 104 ,1 
Gebrauchsguterproduzenten 2000=100 89 ,2 89,1 79,0 84 ,9 74,1 85,4 107,0 92 ,5 91 ,9 
Verbrauchsguterproduzenten 2000=100 109,4 103,1 106,0 102,8 91,9 94,1 104,1 106,5 99 ,3 

darunter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen 2000=100 102,6 102,3 106,3 106,9 88 ,2 102,6 116,3 118,7 99,4 
Fahrzeugbau 2000=100 97 ,8 105,2 101 ,7 107,5 109,1 112,0 111,4 122,5 114,4 

Energle- und w ... er-
vel'llorgung 

• Betriebe • Anzahl 86 87 87 87 87 86 86 86 85 
• BescMftigte ' 1' 1 Anzahl 10 936 10 660 10 646 10 516 10 559 10 388 10 416 10 281 10 309 
* Geleistete Arbeitsstunden " 1 000 h 1 394 1 363 1 285 1 420 1 223 1 277 1 344 1 328 1 196 
* Bruttolohn- und gehaltsumme ' 1 Mill. EUR 34 34 33 32 31 31 32 31 29 

Stromerzeugung in offentlichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen i J 

* Bruttostromerzeugung Mill. kWh 542 640 490 558 41 9 658 526 555 573 
Nettoslromerzeugung Mill. kWh 530 624 479 546 403 644 51 4 541 553 

1) Aus gewerblichen Schlachtungen von T ieren und ausiAndischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe , Pferde, Ziegen); einschlieBiich Schlachtfetten, jedoch ohne 
lnnereien. - 2) Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Untemehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsp/Atzen; einschlieBtich Junghennen-, Bruch- und Knickeiem. -
3) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemelnen 20 und mehr BeschBftigten. - 4) EinschlieBiich der tBtigen lnhaber. - 5) Einschlielllich der gewerblich Auszubilden-
den. - 6) Sis 2002 geleistete Arbeiterstunden, ab 2003 geteistete Arbeitsstunden aller Lohn- und Gehattsempf8nger. - 7) Ohne Energie- und Wasserversorgung. -
8) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz . - 9) Kraftwerke mit mehr als 1 MW Kraftwerksleistung. 
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I Baugewerbe Einheit 2002 I 2003 2004 
I Durchschnitt Juni Juli Aug. Mai Juni Juli Aug. 

Bauhauptge-rbe 
(Vorbe,.rt.nde Bauetellan-
arbert.n, Hoch- und Tlaf-
bau) " 

• Beschiiftigle • Anzahl 42 573 39 526 40 054 39 695 40 028 37 133 36 778 36 784 37 015 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 142 3 967 4 295 4 845 3 821 3 878 4 245 4 133 3 609 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 1 579 1 568 1 734 2 020 1 453 1 573 1 779 1 709 1 437 . gewerblicher Bau " 1 000 h 1 083 995 1 010 1 088 954 931 925 942 861 . offentlicher und StraBenbau 1 000 h 1 480 1 404 1 551 1 737 1 414 1 374 1 541 1 482 1 311 
darunter StraBenbau 1 000 h 676 639 714 807 643 675 783 740 624 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 95 90 91 95 92 82 87 86 86 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 71 67 68 72 70 61 63 64 66 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 24 23 24 23 22 21 24 22 21 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 344 332 346 392 328 320 351 366 352 
davon . Wohnungsbau Mill. EUR 107 106 107 131 97 106 114 120 120 . gewerblicher Bau " Mill. EUR 101 92 92 100 87 85 90 93 85 . offentlicher und StraBenbau Mill. EUR 136 133 143 161 143 129 147 154 146 

darunter StraBenbau Mill. EUR 62 56 68 68 61 55 64 64 57 

Auabllugewerbel 
Baulnstallatlon und sons- 2002 2003 2002 2003 2004 
tlges Auabllug-rbe • '' Ourchschnitt 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 

Betriebe Anzahl 386 368 378 369 370 368 365 331 331 
• Beschiiftigte n '' Anzahl 13 214 12 338 12 822 12 143 12 333 12 495 12 381 11 569 11 497 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 3 923 3 677 3 836 3 536 3 643 3 813 3 715 3 446 3 467 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 87 80 92 75 81 80 86 73 75 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 61 57 64 53 57 58 62 52 54 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 26 23 27 22 23 22 24 21 22 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 281 270 336 198 262 273 348 195 244 

HANDEL 
2002 2003 2004 

Grolhandel •n Durchschnitt Juni Juli Aug. Mai Juni Juli Au a. 

• Beschii ftigte 2000=100 91 ,0 86,5 86,7 87,0 87,6 84 ,1 84 ,2 84.4 84 ,8 
darunter Teilzeilbeschiiftigte 2000=100 95,8 91 ,5 90,9 93,6 96.4 95, 1 95 ,7 97 ,3 98 ,9 

• Umsatz nominal ' 1 2000=100 93,6 94,6 92,5 98,6 87,0 93, 1 97,0 96,5 93 ,2 
• Umsatz real " 2000=100 92 ,6 92,2 90,3 96 ,8 84,9 88 ,4 92,5 91,9 88 ,1 

Elnzelhandel '" 

• Beschaftigte 2000=100 101.4 100,6 99,7 99 ,9 99,9 100,1 99,9 100,3 99,8 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 103,8 105,0 103,7 104.9 104,4 106,1 106,0 107,2 105,9 

• Umsatz nominal e1 2000=100 100,3 101 ,3 97 ,1 102,0 96,0 100,1 100,6 103,2 96,4 
• Umsatz real 'I 2000=100 98,8 99,7 95,5 100,6 94,9 98 ,3 98,8 101 ,6 95,0 

Kfz-Handel u. Tankstellen 

• Beschiiftigte 2000=1 00 100,6 101 ,0 101,1 101,1 101 ,3 101 ,4 102,1 103,0 103,5 
darunter Tei lzeitbeschafligte 2000=1 00 101 ,8 103,0 105.4 103,8 105,1 112,2 112,8 114,2 113,2 

* Umsatz nominal e1 2000=100 101 ,6 103,9 105,2 112,9 95,0 107,1 110,1 105,7 95 ,7 
"' Umsatz real e) 2000=100 100,1 101 ,5 103,0 110,2 92 ,6 103,2 106,2 101 ,9 92 ,2 

GASTGEWERBE • 

• Beschii ftigte 2000=100 99,8 99,8 102,2 102,9 104,5 103,0 103,6 103,6 105,3 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100.6 103,5 106,2 107,5 109,2 111 ,5 111 ,6 111 ,5 113,7 

• Umsatz nominal 151 2000=100 100,0 99.4 105,1 106,0 113,3 104,0 99.4 101,2 104,7 
• Umsatz real e) 2000=100 94,6 93 ,2 98 ,6 99,0 105,6 97,0 92,7 93 ,5 96,7 

1) Nach der Totalerhebung hochgerechnete Ergebnisse; teilweise vorlaufige Werte. - 2) Einschliel>lich der latigen lnhaber.- 3) Einschliel>lich landwirt-
schafll icher Bauten sowie Unternehmen der Bahn und Posl. - 4) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschiiftigten. - 5) Ein-
schlieBHch Vermietung von Baumaschinen und -geraten mit Bedienungspersonal. - 6) Am Ende des Berichtsvierteljahres. - 7) EinschlleBHch Handels-
vermi ttlung. - 8) Ohne Umsatzsteuer. - 9) Ohne Reparatur von GebrauchsgOtern. - 1 0) Sowie lnstandhaltung und Reparalur von Kfz. 
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2Qo2 -L 2003 
-

2004 
TOURISMUS ' ' Einheit 

Durchschnitt _ Juni Juli Aug . Mai Juni Juli Aug_. 

• Gasteankunfle 1 000 554 561 733 768 738 742 734 781 746 
• darunter von Au slandsgaslen 1 000 120 123 156 227 198 158 156 227 206 
• Giisteubemachlungen 1 000 1 654 1 657 2 118 2 450 2 508 2 065 2 004 2 364 2 505 
• darunler von Au slandsgaslen 1 000 367 375 447 838 71 8 445 432 754 754 

VERKEHR 
2002 2003 2004 -

Stralenverkeh,.unfllle Durchschnitt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

• Unfalle mil Personenschaden 
und Sachschaden " Anzahl 10 279 10 305 10 821 10 180 10 563 9 677 10 503 10 286 10 366 . darunler Unfiille mit Personen-

schaden Anzahl 1 548 1 540 1 724 1 856 1 892 1 439 1 71 3 1 732 1 743 
• Getotete Personen Anzahl 30 30 40 31 32 20 24 27 31 

darunter 
Pkw-lnsassen Anzahl 18 17 22 14 23 10 13 15 15 
Benulzer molorisierter 

Zweiriider Anzahl 6 6 11 7 4 6 8 7 10 
Radfahrer Anzahl 2 2 4 3 1 2 3 3 
FuBganger Anzah l 4 3 4 2 2 2 - - 2 

• Verletzte Personen Anzahl 2 043 2 042 2 242 2 464 2 510 1 829 2 214 2 287 2 248 
dar. schwer verletzte Person en Anzah l 406 409 479 502 531 396 473 468 476 

darunler 
Pkw-lnsassen Anzahl 202 203 199 213 226 188 21 9 207 213 
Benutzer motorisierler 

Zweirader Anzahl 90 95 138 158 162 11 2 133 121 136 
Radfahrer Anzahl 49 51 83 79 92 39 73 73 77 
FuBganger Anzahl 44 40 39 34 29 39 34 45 34 

Kl'llftfllhrzeuge 

• Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 15 836 13 931 15 791 15 145 15 775 16 193 14 452 16 479 14 277 

darunter 
Kraflrader Anzahl 889 898 1 483 1 325 1111 1 825 1 338 1 613 986 . Person en kraftwagen Anzahl 13 776 11 897 13 066 12 702 13 437 12 936 11 940 13 536 12 181 . Lastkraflwagen Anzahl 803 741 786 731 804 776 732 852 675 
Zugmaschinen Anzahl 197 196 237 223 226 373 255 304 265 

2002 2003 2002 2003 2004 
Pe,.onenbefOI'derung Durchschnitt 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 

Beftirderte Personen 
im Linienverkehr 1 000 71 535 70 036 

Personenkilometer ' 1 Mill. 623 654 

Blnnenschlfffllhrt 2002 2003 2004 
Durchschn itt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

• Guterempfang 1 000 t 1 239 1125 1 374 1 253 1 217 11 65 1 146 1 241 1 237 
• Goterversand 1 000 t 785 756 860 728 825 817 811 847 827 

AUSSENHANDEL 5
' 

Ausfuhr (Spezlalhendel) 
• lnsgesamt Mill. EUR 2 21 3 2 362 2 576 2 354 2 388 2 572 2 753 2 711 2 680 

darunter . GUier der Emahrungswirtschafl Mill. EUR 152 154 187 156 162 145 196 175 154 . Guier der gewerbl. Wirtschafl Mill. EUR 2 061 2 094 2 264 2 083 2 109 2 304 2 41 3 2 396 2 386 . Rohstoffe Mill. EUR 18 18 15 20 21 18 103 16 27 . Halbwaren Mill. EUR 78 78 90 75 87 90 91 90 92 . Fertigwaren Mill. EUR 1 965 1 997 2 158 1 988 2 001 2196 2 21 9 2 291 2 267 . Vorerzeugnisse Mill. EUR 609 661 691 624 670 672 680 729 676 . Enderzeugnisse Mill. EUR 1 356 1 337 1 467 1 365 1 331 1 524 1 539 1 562 1 591 

1) Betriebe ab 9 Betten; einschliel11ich Campingplatzen (Touristik-Camping). - 2) Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sons-
tiger Sachschaden unter Alkoholeinwirkung. - 3) Fahrzeuge zur Personenbeforderung mit hochstens 8 Sitzplatzen aul1er dem Fahrersitz. - 4) Verkehrs-
leistung, berechnet aus Anzahl der Fahrgaste und Fahrtweiten. - 5) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezialhandel und Generalhandel ist 
eine Saldierung der Ein· und Ausfuhrergebnisse nicht vertretbar. 
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2002 j_ 2003 2004 
noch AUSSENHANDEL ' 1 Einheit Durchschnitt Mai Juni Juli Aoril Mai Juni Juli 
Ausfuhr (Spezlalhandel) 

I 
davon nach . Europa Mill. EUR 1 645 1 759 1 908 1 804 1 830 1 907 2 005 1 972 1 972 . darunter in EU-Uinder 21 Mill. EUR 1 331 

I 

1 417 1 558 1 426 1 451 1 710 1 783 1 734 1 751 
Belgien Mill. EUR 146 140 170 133 132 126 138 119 109 
Luxemburg Mil l. EUR 29 28 32 28 29 32 26 38 34 
Danemark Mill. EUR 32 32 35 32 31 33 27 34 27 
Finnland Mil l. EUR 17 19 33 18 15 20 17 22 20 
Frankreich Mil l. EUR 296 319 333 331 350 367 345 372 373 
Griechenland Mill. EUR 23 22 24 22 19 28 29 39 20 
Grol\bri lannien Mill. EUR 177 188 186 182 183 197 203 230 226 
lrland Mill. EUR 9 11 11 10 9 13 13 12 14 
llalien Miii. EUR 182 187 195 201 194 200 192 216 209 
Niederlande Miii. EUR 134 147 210 144 162 129 234 137 140 
Osterreich Mill. EUR 98 107 105 108 113 131 125 118 131 
Schweden Miii. EUR 37 43 43 38 42 52 50 42 53 
Spanien Miii.EUR 130 155 167 156 154 163 159 175 181 
Portugal Miii.EUR 19 19 16 22 17 29 15 17 21 . Afrika Mill. EUR 47 50 64 55 50 57 56 69 73 . Amerika Miii.EUR 241 

I 
260 243 245 233 287 339 306 295 

darunler nach USA und Kanada Miii.EUR 180 201 189 174 163 214 261 219 212 . Asien Mi ii. EUR 260 271 340 228 25 1 298 329 341 317 
darun ter nach Japan Miii. EUR 44 50 45 36 52 36 44 52 48 . Austra lien. Ozeanien und 

Obrigen Gebielen Miii. EUR 18 21 20 21 24 23 24 22 22 

Elnfuhr (Gene111lhandel) 
• lnsgesamt Miii. EUR 1 473 1 561 1 632 1 513 1 534 1 559 1 566 1 756 1 688 

darunter . GOter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 147 147 158 147 130 183 185 180 155 . GOier der gewerbl. Wirtschafl Miii. EUR 1 326 1 278 1 332 1 230 1 268 1 246 1 229 1 403 1 367 
davon . Rohstoffe Miii. EUR 41 36 50 42 41 44 50 50 28 . Halbwaren Miii.EUR 176 161 187 146 191 156 140 201 206 . Fertigwaren Mill . EUR 1 109 1 080 1 095 1 042 1 036 1 047 1 039 1 152 1 133 

davon . Vorerzeugnisse Mill. EUR 275 266 279 265 264 264 264 295 352 . Enderzeugnisse Mill . EUR 834 814 816 777 771 783 775 857 781 
* davon aus . Europa Mil l. EUR 1 164 1 248 1 318 1 242 1 261 1 222 1 253 1 398 1 373 

darunter aus EU-Landern 21 Mill. EUR 941 1 020 1 072 1 026 1 02 1 1 095 1 126 1 266 1 257 
Belgien Mill . EUR 147 175 196 185 183 175 181 193 192 
Luxemburg Mill . EUR 27 24 25 24 25 25 22 29 26 
Danemark Mill. EUR 33 32 36 24 40 17 36 34 28 
Finnland Mi ll. EUR 7 7 6 5 5 5 6 5 8 
Frankreich Mil l. EUR 217 243 250 243 243 230 283 283 277 
Griechenland Mill. EUR 3 3 2 2 3 4 5 2 2 
Grol\britannien Mill. EUR 68 65 71 53 70 64 58 68 71 
lrland Mill. EUR 12 21 13 25 21 9 11 14 25 
It alien Mill . EUR 104 107 103 105 11 6 97 94 102 117 
Niederlande Mil l. EUR 168 184 195 195 160 147 170 243 222 
Osterreich Mill. EUR 46 45 36 46 44 68 46 52 51 
Schweden Mill. EUR 31 32 37 35 30 27 48 41 29 
Span ien Mil l. EUR 59 71 71 76 68 74 69 85 67 
Portugal Mil l. EUR 18 13 34 11 12 8 10 8 19 

Afri ka Mill. EUR 29 24 25 15 21 36 21 42 29 
Ameri ka Mill. EUR 126 138 126 115 114 147 124 144 108 
darunter aus USA und Kanada Mill. EUR 106 111 87 98 75 113 99 11 9 79 . Asien Mill. EUR 148 147 158 133 135 150 164 162 172 
darunter a us Japan Mill. EUR 31 31 30 36 26 27 25 30 33 . Australien. Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 6 4 5 8 4 4 4 9 7 

GEWERBEANZEIGEN ' 1 2002 2003 2004 
Durchschnitt Juni Juli Aug. Mai Jun i Juli Aug. 

• Gewerbeanmeldungen Anzahl 3 065 1 3 278 2 997 3 467 2 909 3 485 3 604 3 722 3 726 
• Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 630 2 658 2 382 2 779 2 078 2 31 7 2 570 2 700 2 481 

1) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezialhandel und Generalhandel ist eine Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebnisse nicht vertretbar. -
2) Ab Januar 2004 einschlieBiich der im Mai 2004 beigetretenen Lander. - 3) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 
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INSOLVENZEN Einheit 2002 _l 2003 2004 
Durchschnitt Juni Juli Auq. Mai Juni Juli Auq. 

• lnsgesamt Anzahl 344 399 344 454 385 444 438 41 9 380 
davon . Unternehmen Anzahl 125 129 98 149 152 129 135 103 121 

Verbraucher Anzahl 106 155 132 176 132 205 173 193 172 
ehemals selbststandig Tatige Anzahl 74 100 94 11 5 91 102 115 109 79 . sonstige nato rliche Personen, '1 

Nach lasse Anzahl 39 16 20 14 10 8 15 14 8 
• Voraussichtliche Forderungen Mil l. EUR 133 121 85 92 99 90 112 11 6 160 

HANDWERK 21 2002 2003 2002 2003 2004 
Durchschnitt 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4 .Quartal 1.Quartal 2.Quartal 

• Beschaftigte 31 2003=1 00'1 87,3 98 ,2 85 ,3 98 ,1 98 ,0 100,0 96,6 93, 1 92 ,7 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 93 ,6 100,0 97,2 86 ,0 101,3 103,4 109,2 85 ,4 98 ,2 

PREISE 2002 2003 2004 
Durchschnitt Auq. Sept. Okl. Juli Auq. Sept. Okl. 

• Verbraucherpreisindex 2000=100 103,4 104,3 104,4 104,3 104,2 106,3 106,5 106,1 106,3 

VERDIENSTE 61 2002 2003 2004 
Durchschnitt Jan . April Juli Okt. Jan . April Juli 

• Bruttomonatsverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe EUR 2 465 2 531 2 447 2 535 2 559 2 540 2 504 2 599 2 578 

Manner EUR 2 537 2 602 2 51 4 2 608 2 632 2 611 2 574 2 675 2 651 . Frauen EUR 1 853 1 909 1 880 1 893 1 916 1 925 1 910 1 930 1 933 
• Bruttostundenverdienste der Arbei -

ter im produzierenden Gewerbe 
Gewerbe EUR 15,00 15,38 15,29 15,34 15,48 15,37 15,48 15,67 15,53 . Manner EUR 15,41 15,79 15,73 15,74 15,89 15,76 15,91 16,09 15,92 

darunter 
Facharbeiter EUR 16,51 16,96 16,93 16,94 17,10 16,87 16,99 17,20 16,99 
angelernte Arbeiter EUR 14,73 15,12 14,96 15,02 15,19 15,19 15,36 15,60 15,45 
Hilfsarbeiter EUR 12,48 12,60 12,50 12,58 12,62 12,64 12,68 12,66 12,69 . Frauen EUR 11,48 11,78 11 ,64 11 ,67 11 ,85 11 ,84 11,82 11 ,90 11,96 

darunter Hilfsarbeiterinnen EUR 10,66 10,97 10,83 10,86 11,03 11,05 11,02 11 ,04 11,1 1 
Bezahlte Wochenarbeitszeit h 37,8 37,9 36,8 38,0 38,0 38,0 37,2 38 ,2 38,2 

Arbeiter h 37,9 37,9 36,8 38,1 38 ,1 38 ,1 37,2 38,3 38 ,3 
Arbeiterinnen h 37,2 37 ,3 37,2 37,3 37,2 37,4 37,2 37,3 37 ,2 

"' Bruttomonatsverdienste der 
Angestellten lm produzie-
renden Gewerbe EUR 3 572 3 686 3 625 3 640 3 689 3 736 3 766 3 785 3 779 . Manner EUR 3 849 3 957 3 895 3 912 3 960 4 009 4 053 4 069 4 059 

Frauen EUR 2 776 2 888 2 837 2 843 2 899 2 930 2 927 2 946 2 963 
kaufmannische Angestellte EUR 3 284 3 394 3 358 3 359 3 395 3 431 3 442 3 475 3 486 

Manner EUR 3 779 3 882 3 858 3 854 3 874 3 915 3 945 3 981 3 991 
Frauen EUR 2 712 2 821 2 774 2 780 2 832 2 858 2 848 2 872 2 885 . technische Angestellte EUR 3 798 3 909 3 831 3 856 3 917 3 970 4 020 4 028 4 012 
Manner EUR 3 882 3 991 3 912 3 939 3 999 4 052 4 104 4 110 4 091 
Frauen EUR 3 014 3 136 3 071 3 076 31 44 3 194 3 225 3 233 3 259 

• Bruttomonatsverdienste der Ange-
stellten in Handel; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
Gebrauchsgutern; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 687 2 780 2 718 2 734 2 760 2 850 2 871 2 857 2 87 1 . Manner EUR 2 982 3 068 2 996 3 021 3 047 3 142 3 164 3 139 3 162 . Frauen EUR 2 303 2 393 2 350 2 343 2 367 2 461 2 476 2 474 2 475 . kaufmannische Angestell te EUR 2 700 2 791 2 727 2 741 2 766 2 867 2 893 2 883 2 895 

Manner EUR 3 060 3 133 3 061 3 081 3 105 3 215 3 246 3 223 3 242 
Frauen EUR 2 308 2 401 2 356 2 350 2 375 2 470 2 486 2 487 2 486 

• Bruttomonatsverdienste alter An-
gestellten im produzierenden Ge-
werbe ; in Handel; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
Gebrauchsgutern ; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 3 140 3 246 3 185 3 208 3 247 3 294 3 323 3 324 3 327 

1) Beispielsweise Gesellschafter oder Mithafter.- 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 3) AmEnde eines Berichtsvierteljahres. - 4) 30. September 
- 5) Vierteljahresdurchschnitt . - 6) Zum Bruttoverdienst geh6ren aile vom Arbeitgeber laufend gezahlten Betrage, nicht die einmaligen Zahlungen wie 13 
Monatsgehalt, Gratifikalionen, Jahresabschlusspr8mien u.A sowie Spesenersatz, Trennungsentschf:idigungen, Ausl6sungen usw. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz ma 



Zahlenspiegel 

GELD UNO KREDIT '1 Einheit 2001 2002 2003 2004 
Durchschnitt 31 .12. 31 .3. 30.6. 30.9. 31 .12. 31.3. 30.6. 

Kredlte an Nlchtbanken Mill. EUR 109195 112 680 113 760 115 671 11 2 720 108 375 112 393 112 230 112 953 
kurzfristige Kredite 

(bis 1 Jahr) Mill. EUR 14 273 13 677 13 528 15 970 13 155 12 693 12 574 12 674 12 524 
mittelfristige Kredite 

(Ober 1 bis 5 Jahre) Mill. EUR 10 565 10 931 10 873 10 601 10 407 10 490 10 702 10 424 9 987 
langfristige Kredite 

(Ober 5 Jahre) Mill. EUR 84 358 88 072 89 359 89 100 89 158 85192 89117 89 132 90 442 
Kredite an inlandische 

Nichtbanken Mill. EUR 102 591 106124 107 311 109 284 106 612 102 136 106 242 106 093 106 903 
davon an 

Untemehmen und 
Privatpersonen Mill. EUR 90 728 93 391 94 544 93 830 93 847 89 272 92 997 93 207 93 794 

offentliche Haushalte Mill. EUR 11 863 12 734 12 767 15 454 12 765 12 864 13 245 12 886 13109 
Kredite an auslandische 

Nichtbanken Mill. EUR 6 604 6 556 6 449 6 387 6 108 6 239 6 151 6 137 6 050 

Elnlagen u. aufgenommene 
Kredlte von Nlchtbanken Mill. EUR 77 100 80199 82 347 82 328 83 542 83 980 86 842 86 538 87 046 

Sichteinlagen Mill. EUR 17 886 20 241 21 481 21 523 22 590 22 381 24 439 23 574 24 394 
Termineinlagen Mill. EUR 23 500 24 329 24 970 25 136 25 576 26 445 26 769 27 559 27 485 
Sparbriefe Mill. EUR 5 568 5 581 5 654 5 373 5 226 5132 5 130 5 044 5 061 
Spareinlagen Mill. EUR 30 146 30 049 30 242 30 296 30 150 30 022 30 504 30 361 30106 
Einlagen von inlandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 73 842 77 570 79 736 79 774 80 754 81 484 84 429 83 882 84 093 
davon von 

Untemehmen und Privat-
person en Mill. EUR 71 627 75 384 77 529 77 756 78 360 79 023 81 863 82 012 82 095 

offentlichen Haushalten Mill. EUR 2 215 2 186 2 207 2 018 2 394 2 461 2 566 1 870 1 998 
Einlagen von auslandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 3 258 2 629 2 611 2 554 2 788 2 496 2 413 2 656 2 953 

STEUERN 2002 2003 2004 
Durchschnitt Juli Au a. Seot. Juni Juli Aua . Sept . 

Aufkommen nach ! Steuerarten 

Gemelnschaftateuem Mill. EUR 2 053 2 084 1 836 1 970 2 099 2 231 1 784 1 857 2 219 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 712 733 472 702 839 917 440 449 864 

Lohnsteuer Mill. EUR 615 636 520 823 466 483 494 457 426 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mill. EUR 120 121 355 - - 341 -
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 16 5 - 84 - 33 278 248 - 69 - 34 267 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 46 36 29 26 13 46 30 11 7 
Zinsabsch lag Mill. EUR 25 23 11 44 8 6 10 9 7 

Einnahmen aus der 
Zinsabschlagzerlegung Mill. EUR 5 5 - 35 - - 56 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 11 33 - 4 - 159 74 134 - 25 6 158 
Einnahmen aus der 

Korperschaftsteuer-
zerlegung Miii.EUR - 30 - 10 - - 88 - - - 22 -

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 340 1 351 1 364 1 269 1 260 1 314 1 344 1 408 1 355 
Umsatzsteuer Mill. EUR 369 354 369 310 370 327 352 418 370 
Einfuhnumsatzsteuer Miii . EUR 971 997 995 959 890 987 992 990 985 

Z611e Mill. EUR 92 96 91 100 107 107 11 7 125 132 

Bundeasteuern Mill. EUR 111 108 114 77 112 107 95 83 90 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill. EUR 70 66 79 48 63 53 64 52 39 

Solidaritatszuschlag Mill. EUR 33 33 24 21 43 47 23 22 44 

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 Einheit 2002 ,l 2003 2004 
Durchschnitl Juli Aug . Sept. Juni Juli Aug. Sept. 

L.andesatlluem Mill. EUR 74 77 78 71 72 92 81 75 76 
Vermogensteuer Mill. EUR 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
Erbschaftsteuer Mill. EUR 9 10 13 7 11 17 8 10 9 
Grunderwerbsteuer Mill. EUR 13 15 14 14 16 16 15 16 15 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 34 33 36 29 30 38 36 35 32 
Rennwett- und Lotteriesteuer Mill. EUR 12 13 11 17 7 12 17 9 11 
Feuerschutzsteuer Mill. EUR 1 1 0 0 3 4 0 0 4 
Biersteuer Mill. EUR 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

2002 2003 2002 2003 2004 
Durchschnitt 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 

Gemelndesteuem Mill. EUR 366 350 364 303 382 376 341 355 447 
Grundsteuer A Mill . EUR 4 5 4 4 5 6 3 4 5 
Grundsteuer B Mill. EUR 95 97 86 89 103 108 88 91 107 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. EUR 248 240 267 201 261 254 243 251 323 
sonstige Gemeindesteuem ' ' Mill. EUR 18 10 7 8 12 8 6 8 13 

Steuervertellung 

Steuerelnnahmen der Ge-
melnden u. Gemelndeverb. Mill . EUR 574 546 664 414 551 558 663 468 609 

Gewerbesteuer (nella) • Mill. EUR 185 160 155 154 202 169 113 227 262 
Antei l an der Lohnsteuer und 

veranlagten Einkommensteuer Mill. EUR 242 247 367 145 200 239 405 127 191 
Anteil an der Umsatzsteuer Mill. EUR 29 29 45 13 28 28 47 11 31 

2002 2003 2004 
Durchschnitt Juli Aug . Sept. 

Stlluerelnnahmen 
Juni Juli Aug . Sept. 

dee Landes Miii.EUR 560 577 477 504 587 637 481 616 603 
Landessteuern Mill. EUR 74 77 78 71 72 92 81 75 76 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 252 263 147 232 310 346 131 294 327 
Lohnsteuer Mill. EUR 211 220 171 299 148 155 159 288 131 
veranlagte Einkommensteuer Mill . EUR 7 2 - 36 - 14 118 106 - 29 - 14 113 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 19 14 9 6 3 16 8 - 0 - 0 
Zinsabschlag Mill. EUR 11 10 5 19 4 3 4 28 3 
K6rperschaftsteuer Mill. EUR 4 17 - 2 79 37 67 12 - 8 79 

Antei l an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 219 220 204 194 206 200 218 244 201 

Umsatzsteuer Mill. EUR 157 155 152 126 146 141 160 191 132 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 62 65 52 69 59 58 59 52 68 

Anteil an der Gewerbe-
steuerumlage Mill. EUR 6 8 22 3 0 0 16 1 0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FDE) Mill. EUR 1 2 4 1 0 0 6 0 0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) Mill. EUR 6 7 18 3 0 0 24 2 0 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform Mill. EUR 1 1 4 1 0 0 5 0 0 

Stlluerelnnahmen 
dee Bundes Mill. EUR 1 103 1116 1 028 1 011 1111 1136 939 1102 1113 

Bundessteuem Mill. EUR 111 108 114 77 112 107 95 83 90 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 307 317 202 288 363 403 187 350 379 
Anteil an den Steuern vom 

Umsatz Mill. EUR 678 683 690 643 636 627 640 667 644 
Antei l an der Gewerbesteuer-

umlage Mill . EUR 6 8 22 3 0 0 16 1 0 

1) Einschlie131ich Restabwicklung der Grunderwerbsteuer. - 2) Nach Abzug der Gewerbesteuenumlage. 
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Oktober 

STATISTISCHE BERICHTE 

Bevolkerung, Gesundheitswesen, 
Gebiet, Erwerbstatigkeit 

8evolkerungsvorgange im Jahr 2001 
(Gebietsstand 31. Dezember 2001) 
8estellnr.: A 1023 200100 

8evolkerungsvorgange im 
1. Vierteljahr 2004 (vorlaufige 
Ergebnisse) 
8estellnr.: A 1013 200441 

Sozialversicherungspflichtig 
8eschaftigte in Rheinland-Pfalz am 
30. September 2003 (vorlaufige 
Ergebnisse) 
8estellnr. : A6013 200343 

Bildung, Rechtspflege, Wahlen 

8erufsbildende Schulen im 
Schu ijahr2003/2004 
8estellnr.: 82013 200300 

Allgemein bildende Schulen im 
Schuljah r 2003/2004- Teill : 
Schu len, Klassen, Schulerinnen und 
Schu ler, Schulabgangerinnen und 
Schu labganger 
8estellnr.: 81013 200300 

Weiterbi ldung in Rheinland-Pfalz 
2003 - Erhebung nach dem 
Weiterbildungsgesetz 
8estellnr.: 84013 200300 

Allgemein bildende Schulen im 
Schuljahr 2003/2004- Teilll : 
Lehrkrafte, padagogische Fachkrafte 
8estellnr. : 81023 200300 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 

Wachstumstand und Ernte von 
Feldfruchten und Grun land Anfang 
September 2004 
8estellnr.: C2013 200402 

Ernteberichterstattung uber Obst im 
August 2004 
8estellnr.: C2033 200404 

Viehbestande landwi rtschaftli cher 
8etriebe 2003 
8estellnr.: C3033 200301 

Produzierendes Gewerbe, Hand-
werk 

Elektrizitats- und Warmeerzeugung 
der Kraftwerke der allgemeinen 
Versorgung im August 2004 
8estellnr. : E4023 200408 

Index des Auftragseingangs fUr das 
verarbeitende Gewerbe im 
August2004 
8estellnr.: E1033 200408 

DJEm!JI Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 

Neuerscheinungen 

8auhauptgewerbe im August 2004-
Vorbereitende 8austellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 
8estellnr.: E2023 200408 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

8augenehmigungen im 
August 2004 
8estellnr.: F2033 200408 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Umsatz und 8eschaftigte im 
Einzelhandel und im Gastgewerbe 
im Juli 2004 
8estellnr.: G1023 200407 

Aus- und Einfuhr im Juli 2004 
8estellnr.: G3023 200407 

Verkehr 

StraBenverkehrsunfalle 2003 
8estellnr.: H1013 200300 

StraBenverkehrsunfalle im Jul i 2004 
8estellnr.: H1023 200407 

Sozialleistungen 

Ausbi ldungsforderung 2003 
8estellnr.: 83063 200300 
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Neuerscheinungen 

Sozialhi lfe 2003 - Ausgaben und 
Einnahmen 
Bestellnr.: K1013 200300 

Preise und Preisindizes 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-
Pfalz und Deutschland im 
September 2004 
Bestellnr.: M1013 200409 

Preisind izes fu r Bauwerke in 
Deutschland im August 2004 
Bestellnr.: M1043 200443 

Lohne und Gehalter, Arbeitskosten 

Gehalts- und Lohnstrukturerhebu ng 
im produzierenden Gewerbe, 

Hier abschneiden tor Fensterkuvert! 

Bestellsch in 
Schneller geht's per Fax: 

Handel, Kredit- und Versicherungs-
gewerbe 2001 
Bestellnr.: N1033 200101 

Bruttojahresverdienste im produ-
zierenden Gewerbe, Handel, Kredit-
und Versicherungsgewerbe 2003 
Bestellnr.: N1043 200300 

Querschnittsveroffentlichungen 

Daten zur Konjunktur im Juli 2004 
Bestellnr.: Z1013 200407 

• 

SONSTIGE 
VEROFFENTIUCHUNGEN 

Rheinland-Pfalz 2050 - Zeitreihen, 
Stru kturdaten, Analysen 
II. Auswi rkungen der 
demographischen Entwicklung 
Bestellnr.: A 1026 200401 

Die Ver6ffentlichungen k6nnen beim Statistischen Landesamt, Vertrieb der Ver-
6ffentlichungen, 56128 Bad Ems, bestellt werden. 

Telefon: 02603 71-2450, 
Telefax: 02603 71-194322, 
E-Mail: vertrieb@statisti k. rlp.de. 

Unter der lnternetadresse www.statisti k.rlp.de sind die Neuerscheinungen der 
letzten acht Wochen und das w6chentlich aktualisierte Verzeichnis aller Ver6f-
fentlichungen abrufbar. 

lch bestelle __ Exemplar( e) 

Rheinland-Pfalz 2050 
02603 71-194322 oder E-Mail : vertrieb@statistik.rlp.de 

II. Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung 

Statistisches Landesamt 
Rheinland- Pfalz 
- Vertrieb der Veroffentlichungen -

56128 Bad Ems 

zum Preis von 15 Euro zuzl.iglich Versandkosten 

Name, Firma, Institution 

Ansprechpartner 

StraBe 

PLZ/Ort 

Telefon/ Fax/E-Mail 

Datum, Unterschrift 
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