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Wir wiinschen allen Leserinnen und Lesern 
ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest 

und tor das neue Jahr al/es Gute, Gesundheit, 
personliche Zufriedenheit und Erfolg! 

Fotonachweis 

T i t e If o to : Statistisches Landesamt. 

lnwieweit Milcherzeugung, Acker- oder Weinbau die Haupteinnahmequelle eines land-
wirtschaftlichen Betriebes bilden, bestimmen auch die nati..irlichen Produktionsbedin-
gungen. 40% der Betriebe in Rheinland-Pfalz sind Weinbaubetriebe. 

Auto r en f o to s : Manfred Riege, Fotostudio Jorg, Nassau. 
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ZeichenerkUirung 

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

nichts vorhanden 

Zahl unbekanntodergeheim 

x Nachweis nicht sinnvoll 

Zahl tal It spater an 

I keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

() Aussagewert eingeschrankt, da Zahl statistisch unsicher 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

revidiert 

s geschatzt 

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

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



Mehr Gemuse als jemals zuvor an-
gebaut 

Auf 15 300 ha, einer Flache fast dop-
pelt so groB wie die Stadt Ludwigsha-
fen, wurde 2004 in Rhein land-Pfalz 
Gemuse angebaut. Damit ist die An-
bauflache von Freilandgemuse ge-
genuber dem Vorjahr um fast 800 ha 
(+5,2%) ausgedehnt worden. Rhein-
land-Pfalz hat nach Nordrhein-West-
falen (20 400 ha) und Niedersachsen 
(1 8 400 ha), aber deutlich vor Bayern 
(12 200 ha) die drittgr6Bte Flache fUr 
die Produktion heimischer Gemuse-
arten aufzuweisen. Traditioneller An-
bauschwerpunkt ist die Vorderpfalz; 
im Rhein-Pfalz-Kreis (8 600 ha) und 
im Landkreis Germersheim (2 600 ha) 
sowie in den Stadten Ludwigshafen 
(1 100 ha) und Frankenthal (800 ha) 

Gem use an bauerhebu ng 

Nach drei Jahren mit Reprasentativ-
erhebungen der Anbauverhaltnisse 
fand im Rahmen der Gemusean-
bauerhebung 2004 wieder eine Be-
fragung al ler Gemuse anbauenden 
Betriebe stat!. Damit konnen wieder 
Ergebnisse bis auf Gemeindeebene 
bereit gestellt werden. Es wurden 
zusatzlich zur Anbauflache auch 
Merkmale zu den Grundflachen 
(z. B. Freilandflachen, Unterglasan-
lagen) der Betriebe erhoben. Die 
Anbauflache lass! im Gegensatz zur 
Grundflache die mehrfache Nut-
zung derselben Flache durch Vor-, 
Zwischen- und Nachkulturen zu. 
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Gemi.iseanbau auf dem Freiland 2004 nach Arten 

Radies 
M6hren und Karotten 

Blumenkohl 
Speisezwieben 

Feldsalat 
Spargel 

Kopfsalat 
Bundzwiebeln 

Spinal 

----------------------------------, 2318 

Rettich 
Kohlrabi 

Porree (Lauch} 
Brokkoli 
Zucchini 

Frischerbsen 
Sonstige Salate 

Lollosalat 
Knollensellerie 

Au cola 
Rhabarber 

Zuckermais 
Chinakohl 
Petersilie 

Endiviensalat 
WeiBkohl 

Kurbis 
Knollenfenchel 

Wirsing 
Eissalat 
Rotkohl 
Bohnen 

Radicchio 
Grunkohl 

Stangensellerie 
Obriger Anbau 

0 500 

sind 85o/o des gesamten Anbaus im 
Land konzentriert. 

Flachenstarkste Gemuseart sind nach 
wie vor Radieschen; auf 2 300 ha 
(+1,8%) werden 90% der deutschen 
Ware produziert. Mbhren/Karotten 
(1 800 ha), Blumenkohl (1 600 ha) 
und Speisezwiebeln (1 200 ha) ver-
zeichneten ebenso Zuwachse wie 
Feldsalat und Spargel mit einer An-

1 809 
1 568 

1 000 1 500 2 000 2 500 

ha 

bauflache von jeweils rund 950 ha. 
Kopfsalat und Bundzwiebeln Ue 
700 ha), Spinal (600 ha) und Rettiche 
(400 ha) scheinen dagegen weniger 
stark gefragt zu sein , ihr Anbau 
schrumpfte gegenuber 2003 um 
durchschnittlich 20%. 

Es gibt 2004 nur noch rund 740 
Betriebe, die Gemuse als Verkaufs-
anbau betreiben, 200 weniger als vor 
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Anbauflache von 
GemUse auf dem Freiland 
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Jahr 

vier Jahren. Durchschnittlich 20,8 ha 
(2000: 14,8 ha) baut ein Betrieb im 
Freiland an. 

Der Gemuseanbau unter Glas - also 
in Gewachshausern oder Fruhbee-
ten- spielt mit 44 ha eine untergeord-
nete Rolle. 

Erbschaftsteuer brachte dem Land 
im Jahr 2003 Einnahmen von 
122 Mill. Euro 

Die Besteuerung von Vermbgens-
ubergangen durch Erbschaften und 
Schenkungen bescherte dem Land 
Rheinland-Pfalz im Jahr 2003 Ein-
nahmen in Hbhe von 122 Mill. Euro. 

Das waren fast 18% mehr als im Jahr 
zuvor; allerdings kbnnen bei dieser 
Steuerart von Jahr zu Jahr relativ star-
ke Schwankungen auftreten. Das Auf-

kommen der Erbschaftsteuer steht al-
lein dem Land zu. Sie ist mit einem 
Anteil von 1,5% an den gesamten 

Steuereinnahmen des Landes von 
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eher geringer Bedeutung. In den Fla-

chenlandern tragt die Erbschaftsteuer 
im Durchschnitt 1,9% zu den gesam-
ten Steuereinnahmen bei. 

Um genauere Kenntnis der Struktur 
dieser Vermbgensubergange zu ge-
winnen, wurde im Jahr 2002 - erst-

mals seit 1978 - eine Erbschaft-
und Schenkungsteuerstatistik durch-
gefuhrt. Dabei wurden 6 339 steuer-
pflichtige Erbschaften mit einem Ge-
samtwert von 429 Mill. Euro erfasst, fur 
die 73 Mill. Euro Steuer zu zahlen wa-
ren . Daruber hinaus wurden 1 666 
steuerpflichtige Schenkungen mit ei-
nem Gesamtwert von 122 Mill. Euro 
registriert, fUr die 14 Mill. Euro Steuer 
festgesetzt wurden. 

In den meisten Fallen (71,5%) wurden 
Werte bis 50 000 Euro geerbt; die 

hierfur festgesetzte Steuer trug jedoch 
nur 13,3% zum Gesamtvolumen bei. 
Dagegen errechnet sich fur die 1,5% 
der Faile, die einen steuerpflichtigen 

Erwerb von mindestens 500 000 Euro 
betrafen, ein Anteil von 35,4% der ins-
gesamt festgesetzten Steuer. Diese 

deutliche Konzentration ist auch in 
den ubrigen Bundeslandern zu beob-
achten. Bei den Schenkungen zeigt 
sich ein ahnliches Bild. 

Auf die nahen Angehorigen in der 
Steuerklasse I (z. B. Ehegatte, Kinder, 
Eltern) entfielen zwar nur 12,7% der 
so genannten Erwerbe von Todes 
wegen, zur insgesamt festgesetzten 
Steuer trugen sie jedoch 41 % bei. Per-
sonen in der Steuerklasse II (z. B. Ge-

schwister, Stiefeltern, Schwiegereltern, 
geschiedener Ehegatte) stellten fast 
die Halfte (46,6%) der Erbschaft-
steuerfalle, ihr Anteil an der festge-

setzten Steuer war mit 32,2% aber ge-
ringer. Die ubrigen Erwerber in der 
Steuerklasse Ill (40,8%) hatten noch 
einen Anteil von 26,8% an der festge-
setzten Steuer zu tragen. Diese fUr das 
Land Rheinland-Pfalz ermittelte Struk-
tur weicht stark vom Bundesdurch-
schnitt ab: Danach entfiel in Deutsch-
land gut die Halfte der Erwerbe auf 
Personen in der Steuerklasse I, wah-
rend die Steuerklasse II mit 27% und 

die Steuerklasse Ill mit 21 % vertreten 
waren. 

4,7 Mill. t Abfcille zur Rekultivierung 
eingesetzt 

In Rheinland-Pfalz wurden im Jahr 
2003 rund 4,7 Mill. t Abfalle in uberta-
gigen Abbaustatten verfu llt. Zum weit 
uberwiegenden Tei l (95%) handelte 
es sich hierbei um Bodenaushub, der 
zur Rekultivierung von Sand-, Kies-
und Tongruben sowie Steinbruchen 
eingesetzt wurde. 

Das Aufkommen des Spitzenjahres 
2001 von 7,1 Mi ll. t wurde allerdings 
nicht erreicht. Dies ist auf den Ab-
schluss der Bauarbeiten an der ICE-
Trasse im nordlichen Rheinland-Pfalz 
zuruckzufUhren, der allein in den 
rechtsrheinischen Gebieten zu einer 
Halbierung der eingebauten Erdmas-
sen fuhrte. Trotzdem liegt der regio-
nale Schwerpunkt der VerfUIIungen 
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Verwertung von Abfallen in i.ibertagigen Abbaustiitten 2003 
in ausgewahlten Landkreisen 

Westerwaldkreis 

Neuwied 
Mayen-Koblenz 

Daun 
Rhein-Lahn-Kreis 
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Germersheim 
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auch weiterhin im Westerwaldkreis 
(1,2 Mill. t) . Aufgrund der zahlreichen 
Tongruben wird dieser Landkreis sei-
ne dominierende Bedeutung fUr die-
se umweltvertragliche Form der Ver-
wertung uberschussiger Erdmassen 
auch in Zukunft behalten. 

Die Daten stammen aus der jahr-
lichen Erhebung uber die Verwertung 
von Abfallen in ubertagigen Abbau-
statten. 

1 000 Tonnen 

Aus allgemeinen Steuermitteln soli 
damit ein soziales Existenzminimum 
fUr im Inland lebende Bedurftige gesi-
chert werden, die alter als 65 Jahre 
bzw. zwischen 18 und 65 Jahre und 
vall erwerbsgemindert sind. 

lm Jahr 2003 erhielten in Rheinland-
Pfalz erstmals rund 23 400 Personen 
Leistungen nach dem Gesetz uber 

kurz + aktuell 

eine bedarfsorientierte Grundsiche-
rung, das waren 0,6% der Bevblke-
rung. Knapp die Halfte (46,7%) dieses 
Personenkreises waren vorher Sozial-
hilfeempfanger. Die Ausgaben be-
liefen sich fur das Land auf 74,5 Mill. 
Euro. Pro Kopf der Bevblkerung 
waren das in den kreisfreien Stadten 
32 Euro und in den Landkreisen 
14 Euro. 

Der uberwiegende Teil der Beziehe-
rinnen und Bezieher waren altere 
Menschen uber 65 Jahre (60,4%). In 
dieser Gruppe waren Frauen mit 
72,1 % am haufigsten vertreten. Bei 
den Erwerbsgeminderten hingegen 
lag der Anteil der Frauen lediglich bei 
46,9%. Etwa jede zehnte Person, die 
Grundsicherung erhielt, war auslandi-
scher Herkunft. Hier wurde die 
Grundsicherung in 84,6% der Faile fUr 
altere Personen gezahlt. 

Regional betrachtet zeigen sich star-
ke Unterschiede. Die gr6Bte Empfan-
gerdichte gab es mit 15 Personen je 
1 000 Einwohner in der kreisfreien 
Stadt Koblenz, die geringste im Kreis 

Struktur der Empfangerinnen und Empfanger der bedarfs-
orientierten Grundsicherung 2003 

Bedarfsorientierte Grundsicherung 
wurde 2003 erstmals gezahlt 

Fast die Halfte der Bezieher erhiel-
ten zuvor Sozialhilfe 

Zum 1. Januar 2003 wurde mit dem 

Anzahl 
16 000 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

Gesetz uber eine bedarfsorientierte 4 ooo 
2 000 

4 344 

4 917 
10184 

3942 Grundsicherung im Alter und bei 
dauerhafter valier Erwerbsminderung 
(GSiG) ein neues Sozialleistungssys-
tem mit Fursorgecharakter eingefUhrt. 

0 
Frauen Manner 

• 65 Jahre und alter Voll erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 
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Bad Durkheim. Dabei muss jedoch 
beachtet werden, dass im Jahr 2003 
nicht ai le Antrage bei den Sozialam-
tern bearbeitet werden konnten- bei-
spielsweise wegen noch feh lender 
Unterlagen - und andererseits noch 
nicht aile Sozialhilfeempfanger im Al -
ter von uber 65 Jahren auf die neue 
Sozialleistung umgestellt waren. 

Oer Anspruch auf Grundsicherung ist 
abhangig von dem Einkommen und 
Vermbgen der Personen selbst und 
ihrer nicht getrennt lebenden Ehegat-
ten oder Partner einer eheah nlichen 
Gemeinschaft. Ein Ruckgriff auf das 
Vermbgen der Eltern oder Kinder -
wie in der Sozialhilfe - findet grund-
satzlich nicht statt. Hemmnisse der 
Bedurftigen bei der lnanspruchnah-
me, die aus der Angst resultieren, 
dass ihre Verwandten fur sie aufkom-
men mussen, sollen so abgebaut 
werden . Ziel ist dabei, die verdeckte 
Armut im Alter zu bekampfen und vall 
Erwerbsgeminderten eine eigenstan-
dige, elternunabhang ige materielle 
Absicherung zu gewahren. 

Fu r die Hbhe der Grundsicherung 
gelten Regelsatze, die zwischen den 
verschiedenen Bundeslandern und 
der Stel lung der Person im Haushalt 
differieren. ln Rheinland-Pfalz liegt der 
aktuelle Regelsatz fUr Haushaltsvor-
stande bei 296 Euro, fUr weitere Haus-
haltsangehbrige bei 237 Euro im Mo-
nat. Dazu kommt eine Pauschale von 
monatlich 44,40 Euro pro Person. 
Diese soil Mehrbedarfe abdecken 
und umstandliche Antrage fUr groBe-
re Anschaffungen verhindern . Daru-
ber hinaus werden Kosten fur Miete 
und Heizung in angemessener Hbhe 
gezahlt. 
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Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2003 

Kreisfreie Stadt 
Landkreis 

Land 

Frankenthal {Pfalz} 
Kaiserslautern 
Koblenz 
Landau i. d. Pfalz 
Ludwigshafen a. Rh. 
Mainz 
Neustadt a. d . Weinstr. 
Pirmasens 
Speyer 
Trier 
Worms 
ZweibrOcken 

Ahrweiler 
Altenkirchen 0f'Jw.) 
Alzey-Worms 
Bad DOrkheim 
Bad Kreuznach 
Bernkastei-Wittlich 
Birkenfeld 
Bitburg-PrOm 
Cochem-Zell 
Daun 
Donnersbergkreis 
Germersheim 
Kaiserslautern 
Kusel 
Mainz-Bingen 
Mayen-Koblenz 
Neuwied 
Rhein-HunsrOck-Kreis 
Rhein-Lahn-Kreis 
Rhein-Pfalz-Kreis 
SOdliche WeinstraBe 
SOdwestpfalz 
Trier-Saarburg 
Westerwaldkreis 

Rheinland-Pfalz 

kreisfreie Stiidte 
Landkreise 

1) Am 31.12. 2003. 

ins-
gesamt 

365 
1159 
1 609 

300 
1119 
1 020 

361 
422 
369 

1 276 
657 
177 

534 
11 33 

607 
47 

766 
717 
691 
548 
452 
389 
300 
656 
383 
230 
740 

1 104 
1 196 

530 
648 
493 
503 
415 
817 
664 

23 397 

8 834 
14 563 

Empfanger/-innen11 

davon 

voll er-
werbs-

gemindert 65 Jahre und alter 
unter 65 

Jahre 

Anzahl I 
Kreisfreie SUidte 

145 
410 
546 
147 
419 
424 
142 
193 
146 
457 
234 

60 

193 
421 
260 

16 
301 
161 
285 
207 
213 
153 
151 
313 
166 
88 

269 
388 
493 
279 
261 
245 
246 
254 
318 
257 

9 261 

3 323 
5 938 

220 
749 

1 063 
153 
700 
596 
219 
229 
223 
819 
423 
11 7 

Landkreise 

341 
712 
347 

31 
465 
556 
406 
341 
239 
236 
149 
343 
217 
142 
471 
716 
703 
251 
387 
248 
257 
161 
499 
407 

14 136 

5 511 
8 625 

% 

60,3 
64,6 
66,1 
51 ,0 
62,6 
58,4 
60,7 
54,3 
60,4 
64,2 
64,4 
66,1 

63,9 
62,8 
57,2 
66,0 
60,7 
77,5 
58,8 
62,2 
52,9 
60,7 
49,7 
52,3 
56,7 
61 ,7 
63,6 
64,9 
58,8 
47,4 
59,7 
50,3 
51 ,1 
38,8 
61 ,1 
61 ,3 

60,4 

62,4 
59,2 

je 1 000 
Ein-

wohner 

Anzahl 

8 
12 
15 

7 
7 
5 
7 

10 
7 

13 
8 
5 

4 
8 
5 
0 
5 
6 
8 
6 
7 
6 
4 
5 
3 
3 
4 
5 
6 
5 
5 
3 
5 
4 
6 
3 

6 

9 
5 

Bruttoausgaben 

ins-
gesamt 

1 000 EUR 

1 047 
3 099 
6599 
1 047 
4 116 
5 948 
1 126 
1 467 
1149 
4 367 
2 324 

358 

1 827 
1 874 
2 064 

160 
1 753 
1 876 
21 05 
1 580 
1 254 
1 317 

708 
1 890 
1 354 

758 
2 450 
3 811 
3 618 
1 788 
2 113 
1 831 
1 268 

867 
1 974 
1 600 

74 488 

32 647 
41 841 

je Ein-
wohner 

EUR 

22 
31 
61 
25 
25 
32 
21 
33 
23 
44 
29 
10 

14 
14 
16 

11 
16 
24 
16 
19 
20 

9 
15 
12 
10 
12 
18 
19 
17 
16 
12 
11 
8 

14 
8 

18 

32 
14 
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Landwirtschaft 

Spezialisierung und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit 
landwirtschaftlicher Betriebe 

Von Jorg Breitenfeld 

Von den landesweit 29 330 landwirtschaftlichen Betrieben hatten sich 2003 rund 88% auf 
einzelne Produktionsverfahren spezialisiert. Ein wesentlicher Grund fur die Konzentration 
der Betriebe auf ein Produktionsverfahren ist darin zu sehen, dass sie hierdurch Speziali-
sierungsgewinne realisieren kbnnen. Die relativ meisten Betriebe in Rheinland-Pfalz ha-
ben aufgrund der regional gegebenen naturlichen Voraussetzungen ihren Schwerpunkt 
im Weinbau. lm Jahr 2003 waren das 11 900 Betriebe, rund 40% aller landwirtschaftlichen 
Betriebe. 

Standard-
deckungsbeitrag 
lost Standard-
betr iebseinkom-
men ab 

Methodisches Verfahren zur Festlegung betriebswirtschaftlichen Ausrichtung und der 
der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung Darstellung der wirtschaftlichen GroBe eines 
umgestellt Betriebes auf der Grundlage des Standard-

deckungsbeitrages abgelost. 
Die Darstellung landwirtschaftlicher Betriebe 
nach der GroBe der bewirtschafteten land-
wirtschaft lich genutzten Flache ermoglicht 
nur in begrenztem Umfang Aussagen uber 
die Spezialisierung und die wirtschaftliche 
Leistungsfahigkeit eines Betriebes. Dies liegt 
an der unterschiedlichen Wertschopfung, 
we/che die einzelnen Produktionsverfahren 
zu /eisten vermogen. Es wurde deshalb be-
reits Anfang der 1970er Jahre in der Agrar-
statistik die Betriebssystematik entwickelt, ein 
Verfahren zur Klassifizierung der Betriebe 
nach den verschiedenen Produktionsverfah-
ren, bei dem die wirtschaft/iche Leistungskraft 
des Betriebes auf der Basis des Standard-
betriebseinkommens berechnet wurde. 

Dieses bis zum Jahr 2001 verwendete Ver-
fahren wurde zur Agrarstrukturerhebung 
2003 aus Harmonisierungsgrunden durch 
das von Eurostat1l verwendete Konzept der 

Aussagen uber die tatsach/iche Einkom-
menssituation landwirtschaftlicher Betriebe 
sind auch nach der methodischen Umstel-
lung nicht mog/ich, da ausschlieB/ich mit 
standardisierten Werten gerechnet wi rd. Die-
ses Vorgehen ist jedoch erforderlich, wei/ 
viele landwirtschaftliche Betriebe keine exak-
ten Aufzeichnungen uber ihre Einkommens-
situation vornehmen. 

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung 
, Dauerkultur" dominiert 

1) Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 

Die Einteilung der Betriebe nach ihrer be-
triebswirtschaftlichen Ausrichtung erfolgt in 
verschieden stark differenzierte Betriebs-
gruppen und Klassen (siehe hierzu Erlau-
terungskasten zur Methode). Die Ausrich-
tungen Ackerbau, Dauerkultur, Futterbau, 
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Landwi rtschaft 

40% der 
Betriebe auf 
Weinbau 
spezialisiert 

25% Futterbau-
betriebe 
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II Laodwirtschaftliche Betciebe 2003 nach dec betciebswirtschaftlichen A"scicht"ng 

Landwirtschaftlich Standard-
Betriebe genutzte Flache deckungsbeitrag 

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung insgesamt I je Betrieb insgesamt I je Betrieb 

Anzahl ha 1 000 EUR I EUR 

Spezialisierte Betriebe 

Ackerbau 4 660 190 935 41 ,0 217 382 46 648 
Getreide, Olsaaten, EiweiBpflanzen 3 042 111149 36,5 71 411 23 475 
allgemeiner Ackerbau 1 618 79 786 49,3 145 971 90 217 

Gartenbau 654 5 647 8,6 126 541 193 488 
Dauerkulturen 13 002 93 321 7,2 593 121 45 618 

Weinbau 11 853 84 267 7,1 539 631 45 527 
Obstbau 871 5 597 6,4 35 858 41 169 
gemischter Anbau von Dauerkulturen 278 3 458 12,4 17 633 63 428 

Futterbau 7 375 247 289 33,5 239 269 32 443 
Milchvieh 2 250 153 481 68,2 195 301 86 800 
Rinderaufzucht und -mast 1 661 46 524 28,0 19 490 11 734 
Milcherzeugung, Aufzucht und Mast kombiniert 205 12 907 63,0 13 386 

65 298 
Schafe und andere 3 259 34 377 10,5 11 093 3 404 

Veredlung 181 3 178 17,6 17 113 94 547 

Gemischtbetriebe 

Pflanzenbauverbund 977 46 477 47,6 86 674 88 714 
Viehhaltungsverbund 256 7 727 30,2 7 878 30 773 

Teilausrichtung Weidevieh 199 7 004 35,2 7 252 36 442 
Teilausrichtung Veredlung 57 723 12,7 625 10 965 

Pflanzenbau und Viehhaltung gemischt 2 225 111 962 50,3 96 804 43 507 
Ackerbau-Futterbauverbund 1 795 89 782 50,0 68 461 38 140 
Pflanzenbau-Viehhaltungsverbund 430 22 180 51 ,6 28 343 65 914 

lnsgesamt 29330 706 537 24,1 1 384 782 47 214 

Gartenbau und Vered lung gehbren zu 
den spezialisierten Ausrichtungen. Eine 
spezialisierte Ausrichtung liegt vor, wenn 
mindestens zwei Drittel des Standard-
deckungsbeitrages aus dem jeweiligen Pro-
duktionsverfahren stammen. 

In die Gruppe der Betriebe mit der Produk-
tionsausrichtung ,Dauerkultur" fielen 44o/o 
der landwirtschaftlichen Betriebe. Sie wird 
in Rheinland-Pfalz aufgrund der natl.irlichen 
Produktionsvoraussetzungen maBgeblich 
durch den Weinbau - immerhin 40o/o al-
ler Betriebe - bestimmt. Die nachstwichtige 
Ausrichtung ist der Futterbau. Damit im Zu-
sammenhang steht zumeist die Produktion 
von Mi lch oder Rind- und Schaffleisch; aber 
auch auf die Pferdehaltung spezialisierte Be-
triebe zahlen zu den Futterbaubetrieben. Der 

Futterbau, auf den rund 25% der Betriebe 
spezialisiert waren, ist die typische Ausrich-
tung der Grun landstandorte in den Hbhen-
gebieten von Rheinland-Pfalz. Der Ackerbau 
war fUr 16o/o der Betriebe die wichtigste 
Ausrichtung. Zum Ackerbau gehbren neben 
dem Anbau von Getreide der Hackfruchtbau 
(Kartoffeln, Ruben) und der Anbau von Ol-
und Hulsenfruchten wie Raps oder Erbsen. 
Aber auch der Feldfutterbau (z. 8. Silomais, 
Luzerne und Kleegras) und der Feldgemu-
seanbau (Gemuseanbau im Wechsel mit 
anderen Kulturen) zahlen dazu. Wird aus-
schlieBiich Gemuse erzeugt, so wird der 
Anbau als Gartenbau erfasst, der 2003 
fur gut 2o/o der Betriebe den wichtigsten 
Produktionsbereich bi ldete. Die Veredlung, 
also die Schweine- und die Geflugelhaltung, 
war bedeutungslos. Neben diesen spezial i-
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Landwirtschaft 

Zur Methode 

Der Standarddeckungsbeitrag als Basis fur die Ermittlung der betrieblichen Ausrichtung 
Beim Standarddeckungsbeitrag handel! es sich um eine standardisierte RechengroBe fur die wirtschaftliche Be-
wertung der Produktionsverfahren in den landwirtschaftlichen Betrieben, auf deren Basis die ,betriebswirt-
schaftliche Ausrichtung" festgelegt wird. 

Der Standarddeckungsbeitrag entspricht dem Wert der Produktion abzug lich der variablen Spezialkosten 
(Direktkosten) . Dabei werden mangels betriebsspezifischer GraBen standardisierte Ertrage, Preise und Kosten 
angesetzt. Um die regional unterschiedlichen Ertrage bzw. tierischen Leistungen berucksichtigen zu konnen, wer-
den die Standarddeckungsbeitrage jeweils fur Regierungsbezirke bzw. Bundeslander ermittelt. Fur die Sewer-
tung werden dreijahrige gleitende Durchschnitte der Standarddeckungsbeitrage verwendet. 

Die Standarddeckungsbeitrage der Produktionsverfahren werden dann mit den betrieblichen Angaben uber Art 
und Umfang der Bodennutzung und der Viehhaltung multipliziert und anschlieBend zum Standarddeckungs-
beitrag des Betriebes aufsummiert. 

Der prozentuale Anteil der Standarddeckungsbeitrage der einzelnen Produktionsverfahren am gesamten Stan-
darddeckungsbeitrag des Betriebes is! maBgebend fur die Eingruppierung der landwirtschaftlichen Betriebe 
nach der ,betriebswirtschaftlichen Ausrichtung". 

____,. Ziel der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung is! es, die Betriebe nach ihrem Produktionsschwerpunkt zu 
kennzeichnen und zu gruppieren. Dazu werden jeder betriebswirtschaftlichen Ausrichtung landwirtschaftli che 
Produktionsverfahren zugeordnet. Zudem is! festgelegt, wie hoch der Anteil der Standarddeckungsbeitrage die-
ser Produktionsverfahren am Standarddeckungsbeitrag des Betriebes sein muss. 

Es werden in der grobsten Differenzierung Klassen der ,allgemeinen Ausrichtungen" abgegrenzt, die hierar-
chisch weiter in Klassen der ,Hauptausrichtungen" und Klassen der ,Einzelausrichtungen" mit weiteren Unter-
teilungen bestimmter Klassen der Einzelausrichtungen unterschieden werden. Die allgemeine Ausrichtung um-
fasst fo lgende Betriebsgruppen: 

1. Spezialisierte Ausrichtungen (mindestens zwei Drittel des Standarddeckungsbeitrages stammen aus dem 
jeweiligen Produktionsverfahren); hierzu gehoren Ackerbau, Gartenbau, Dauerkultur, Futterbau (Weidevieh) 
und Veredlung. 

2. Gemischte Ausrichtungen; hierzu gehoren Pflanzenbauverbund, Viehhaltungsverbund und Pflanzenbau-
Viehhaltung. 

sierten Betrieben gibt es nach wie vor Be-
triebe mit mehreren Produktionsrichtungen 
(Gemischtbetriebe) . Sie stell ten zusammen 
12% aller Betriebe. 

Milchviehbetriebe mit der groBten 
Flachenausstattung 

Die Ausstattung der einzelnen betriebswirt-
schaftlichen Ausrichtungen mit landwirt-
schaftl ich genutzter Flache ist unterschied-
lich. Sie hangt u. a. von der Wertschopfung 
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ab, die auf einem Hektar Flache erzielt wer-

den kann; diese macht fur Haupterwerbs-

betriebe zur Erwirtschaftung eines aus-

reichenden Einkommens eine bestimmte 

Flachenausstattung erforderlich . Auf die 

groBte durchschnittliche Flachenausstattung 

kamen die Milchviehbetriebe mit 68 ha, die 

uberwiegend im Haupterwerb bewirtschaf-

tet werden. Da viele Rinderaufzucht- bzw. 

-mastbetriebe im Nebenerwerb gefUhrt wer-

den und eine deutlich geringere Flache be-

wirtschaften, umfasste die Flache der Futter-

baubetriebe im Schnitt nur 33,5 ha. Der 
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II Betriebswirtschaftliche Ausrichtung landwirtschaft licher Betriebe 2003 nach 
Gri:iBenklassen der landwirtschaftlich genutzten Flache 

Davon 

Landwirt-
schaftlich 
genutzte 

Spezialisierte Betriebe Gemischtbetriebe 

lnsge-
samt Dauerkulturen Futterbau darunter 

(Weidevieh) Pflanzen-Flache 
von ... ha 

Acker-
bau 

Garten-
bau zusam- 1 darunter 

men Weinbau 
zusam- 1 darunter 

men Milchvieh 

Ver- zusam- bau/ edlung men Vieh-
haltung 

unter 2 6250 16 413 5 621 
2 - 5 5 715 495 92 2 884 
5 - 10 4 193 689 43 1 908 

10 - 20 4 380 1 025 31 1 539 
20 - 30 1 725 503 23 446 
30 - 50 2 450 677 22 353 
50 - 75 1 852 478 10 154 
75 - 100 11 61 289 58 

100 - 200 1 405 407 10 
200 und mehr 199 81 

lnsgesamt 29 330 4 660 654 13 002 

Dauerkultur-
betriebe sind im 
Schnitl nur rund 
7 ha groB 

Ackerbau wurde auf durchschnittlich 41 ha 
betrieben ; in diesem Wert schlagt sich eben-
falls ein hoher Anteil an Nebenerwerbsbe-
trieben nieder. Die Dauerkulturbetriebe wie-
sen wegen der hohen Flachenproduktivita.t 
nur durchschnittlich 7,2 ha auf. Von allen Be-
trieben unter 2 ha landwirtschaftlich genutz-
ter Flache waren fast 90% Dauerkulturbe-

II Betriebswirtschaftliche Ausrichtung landwirt-
schaftlicher Betriebe 2003 nach GroBenklassen 
der landwirtschaftlich genutzten Flache (LF) 

Spezialbetriebe 
Dauerkulturen 

Spezialbetriebe 
Futterbau 

Spezialbetriebe 
Ackerbau 

Obrige 
Spezialbetriebe 

Gemischtbetriebe 

0 20 

• unter 10 haLF 
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18,0 1,9 

24,6 

26,9 

16,4 5,9 

40 60 80 100 
Antei l in % 

10 - 50 haLF 50 und mehr haLF 

5 025 119 3 56 25 10 
2 670 1 818 43 25 401 242 
1 816 11 59 52 20 374 259 
1 425 1 206 206 28 551 395 

390 419 117 13 321 199 
306 837 483 20 541 300 
137 721 512 13 476 286 
50 496 394 306 200 

552 407 397 278 
48 33 66 56 

11 853 7 375 2 250 181 3 458 2 225 

triebe. In der nachsten GroBenklasse (2 bis 
5 ha) entfiel noch jeder zweite Betrieb auf 
die Ausrichtung Dauerkulturen. Die Garten-
baubetriebe wirtschafteten ebenfalls nur mit 
einer geringen Flachenausstattung. Sie stell-
ten 6,6% der Betriebe unter 2 ha. 

Die GroBenklassen ab 100 ha landwirt-
schaftlich genutzter Flache wurden dem-
gegenuber von den Futterbau- und Acker-
baubetrieben gepragt. lmmerhin 37% der 
Betriebe mit 100 ha und mehr waren Futter-
baubetriebe. Weitere 30% entfielen auf den 
Ackerba-u. Um als alleinige Einkommens-
quelle dienen zu konnen, benotigen beide 
Ausrichtungen eine ausreichende Flachen-
ausstattung. 

47 200 Euro Standarddeckungsbeitrag 
je Betrieb 

Der durchschnittliche Standarddeckungs-
beitrag eines Betriebes ist ein MaBstab fUr 
die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit. Er be-
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trug 2003 rund 47 200 Euro. Dieser Wert darf 
allerdings nicht mit dem Gewinn gleich-
gesetzt werden: Um den Gewinn zu errech-
nen, mussten vom Standarddeckungsbei-
trag noch weitere Positionen wie Fixkosten, 
Lbhne oder Schuldendienst abgezogen wer-
den. 

Bei einem Vergleich der durchschnittlichen 
Standarddeckungsbeitrage der einzelnen 
betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen ist zu 
berucksichtigen, dass mehrere Faktoren, wie 
z. B. die unterschiedlichen Anteile an Haupt-
und Nebenerwerbsbetrieben, die Hbhe des 
Gesamtstandarddeckungsbeitrages beein-
flussen. 

den mbglichen Gewinn nicht der in der Re-
. gel hohe Bedarf an Fremdarbeitskraften au-
Ber Acht gelassen werden. 

lnnerhalb der einzelnen Ausrichtungen gibt 
es teilweise deutliche Unterschiede in den 
durchschnittlichen Standarddeckungsbeitra-
gen je Betrieb. So kamen unter den Futter-
baubetrieben die Milchviehbetriebe auf 
87 000 Euro und die auf Rindermast oder 
-aufzucht spezialisierten Betriebe nur auf 
12 000 Euro. Dies ist zum einen auf die deut-
lich hbhere Wertschbpfung der Milchpro-
duktion und zum anderen auf die grbBere 
Flachenausstattung der zumeist im Haupter-
werb bewirtschafteten Milchviehbetriebe zu-
ruckzufUhren. 

Gartenbaubetrie- Den hbchsten durchschnittlichen Standard-
be mit hbchstem 
durchschnitt-
tichen Standard-
deckungsbeitrag 

deckungsbeitrag je Betrieb erzielten die 
Gartenbaubetriebe mit 193 000 Euro. Diese 
zumeist im Haupterwerb gefUhrten hoch-
spezialisierten Betriebe mit hoher Wert-
schbpfung je Hektar lagen mit deutlichem 
Abstand vor den ubrigen Betrieben. Aller-
dings darf bei der Bewertung des ver-
gleichsweise hohen Betrags mit Blick auf 

Ah nl iches lasst sich auch beim Ackerbau 
zeigen. Hier stachen die Feldgemusebetrie-
be mit 248 000 Euro deutlich hervor. Die hb-
here Wertschbpfung beim Anbau von Zu-
ckerruben und Kartoffeln ist ein Grund, 
warum die Zuckerruben- und Kartoffelan-
baubetriebe mit 59 000 Euro vor den Betrie-
ben ohne entsprechende Kulturen in der 

II Betriebswirtschaftliche Ausrichtung landwirtschaftlicher Betriebe 2003 nach GroBen-
klassen des Standarddeckungsbeitrages 

Davon 

Spezialisierte Betriebe Gemischtbetriebe 
Standard-

Dauerkulturen Futterbau darunter 

Acker- Garten-
(Weidevieh) Pflanzen-Ver- zusam- bau/ bau bau zusam- 1 darunter zusam- 1 darunter edlung men Vieh-

men Weinbau men Milchvieh hal tung 

deckungs- lnsge-
beitrag samt 

von ... EGE ' ' 

unter 2 3 265 333 25 2 504 6 12 391 278 
2 - 8 7 820 1 356 19 4 057 3 582 1 698 65 33 657 489 
8 - 16 4 092 854 62 2 171 1 966 576 87 22 407 311 

16 - 24 2 313 392 61 1 280 1 202 300 134 22 258 184 
24 - 32 1 648 303 55 882 839 212 132 11 185 126 
32 - 40 1 335 207 56 669 242 169 9 152 94 
40 - 60 2 525 380 80 1 161 1106 510 424 14 380 215 
60 und mehr 6 332 835 321 2 757 2 521 1 333 1 233 58 1 028 528 

lnsgesamt 29 330 4 660 654 13 002 11 853 7 375 2 250 181 3 458 2 225 

1) 1 Europaische Griil3eneinheit (EGE) =1 200 Euro Standarddeckungsbei trag. 
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II Betriebswirtschaftliche Ausrichtung landwirt-
schaftlicher Betriebe 2003 nach GroBenklassen 
des Standarddeckungsbeitrages 

Obrige 
Spezialbetriebe 

Gemischtbetriebe 

.. Europaische 
GroBeneinheit" 
berOcksichtigt 
Preisanderungen 
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Anzahl 

unter 8 EGE • 8 - 40 EGE 40 und mehr EGE 

(1 EGE=1 200 Euro Standarddeckungsbeitrag) 

Fruchtfolge (23 000 Euro) lagen. Auch hier 
wiesen die weniger intensiv wirtschaftenden 
Betriebe eine geringere Flachenausstattung 
auf. 

Viele Betriebe mit geringer wirtschaft-
licher Leistungskraft 

Um eine i..iber die Zeit von Preisanderungen 
unbeeinflusste Messung der wirtschaftlichen 
Leistungsfahigkeit der Betriebe zu erreichen, 
wird insbesondere bei der klassifizierten 
Darstellung der Betriebe nach ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfahigkeit die so ge-
nannte ,Europaische (EGE) 
verwendet, wobei zurzeit eine EGE einem 
Standarddeckungsbeitrag von 1 200 Euro 
entspricht. 

Mehr als jeder fi..infte Betrieb erreichte eine 
wirtschaftl iche GroBe von 60 EGE, was der-
zeit einem Standarddeckungsbeitrag von 

72 000 Euro gleichkommt. Demgegeni..iber 
lag mehr als ein Viertel der Betriebe im Be-
reich zwischen 2 und 8 EGE. lnsgesamt 
wies sogar mehr als die Halfte (52%) eine 
Gr6Benordnung von weniger als 16 EGE 
(2003: 19 200 Euro) auf. Es handelte sich bei 
diesen Betrieben i..iberwiegend um Neben-
erwerbsbetriebe. 

Fast jeder zweite Gartenbaubetrieb entfiel 
auf die Gr6Benklasse mit 60 EGE und mehr. 
Kaum geringer warder Anteil leistungsfahi-
ger Einheiten bei den Pflanzenbauverbund-
betrieben. Die wenigen Veredlungsbetriebe 
erreichten fast zu einem Drittel einen 
Standarddeckungsbeitrag von mindestens 
60 EGE (72 000 Euro). 

Der Futterbau war die betriebswirtschaftliche 
Ausrichtung mit dem hochsten Anteil an Be-
trieben in der Gr6Benklasse unter 2 EGE. 
34% der Futterbaubetriebe entfielen auf die-
se Gr6Benklasse. Weitere 23% kamen in die 
nachste Gr6Benklasse von 2 bis 8 EGE. Dies 
ist auf die geringe Wertschopfung der Am-
men- und Mutterkuh- bzw. Schafhaltung so-
wie die i..iberwiegend flachenmaBig kleinen 
Betriebe zuri..ickzufi..ihren. Bei den Milchvieh-
betrieben erzielten 55% mehr als 60 EGE. 
Weitere 19% kamen auf einen betrieblichen 
Standarddeckungsbeitrag zwischen 40 und 
60 EGE. Auch beim Weinbau (30%) und 
beim Ackerbau (29%) waren noch i..iber-
durchschnittlich viele Betriebe in der Gro-
Benklasse von 2 bis 8 EGE vertreten. 

Regional bestimmen natiirliche Standort-
faktoren die betriebswirtschaftliche Aus-
richtung 

Die drei Ausrichtungen Dauerkultur, Futter-
bau und Ackerbau sind auch regional be-

52%der 
Betriebe 

unter 
16 EGE 

Viele Futterbau-
betriebe mit 

geringer wirt-
schaftlicher 

Leistungskraft 
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II Betriebswirtschaftliche Ausrichtung in der Land-
wirtschaft 2003 nach Verwaltungsbezirken 11 

Anteile der jeweiligen Ausrichtung an der 
Gesamtzah l der Betriebe in % 

Bad DUrkheim 

SUdliche Weinstral3e 

Mainz-Bingen 

Alzey-Worms 

Bernkastei-Wittlich 

Trier-Saarburg 

Cochem-Zell 

Bad Kreuznach 

Ahrweiler 

Germersheim 

Mayen-Koblenz 

Rhein-Pfalz-Kreis 

Neuwied 

Donnersbergkreis 

Rhein-Lahn-Kreis 

Rhein-HunsrUck-Kreis 

Kusel 

Kaiserslautern 

Birkenfeld 

SUdwestpfalz 

Daun 

Bitburg-PrUm 

Westerwaldkreis 

Altenkirchen (yVw.) 

0 20 40 60 

Spezialbetriebe Dauerkulturen 
Spezialbetriebe Futterbau 

80 

• Spezialbetriebe Ackerbau 
Spezialbetriebe Gartenbau und Veredlung 
Gemischtbetriebe 

100 

1} Die kreisfreien Stadte sind dem Landkreis zugeordnet, mit dem sie 
Uberwiegend raumlich verbunden sind. 
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stimmend. lhre Verbreitung entspricht dabei 
weitgehend den durch die natl.irlichen 
Standortfaktoren, wie Boden und Klima, ge-
pragten regionalen Gegebenheiten. 

In Neustadt an der WeinstraBe hatten neun 
von zehn Betrieben im Jahr 2003 Dauerkul-
turen als Schwerpunkt, in diesem Fall Wein-
reben. Einen vergleichbaren Wert erreichte 
Landau in der Pfalz. Bei den Landkreisen la-
gen die Kreise Sudliche WeinstraBe, Bad 
Durkheim und Mainz-Bingen mit Anteilen 
von uber 85% Dauerkulturbetrieben vorn. 

lm Landkreis Alzey-Worms gehbrten vier von 
fUnf Betrieben zur Ausrichtung Dauerkultur. 
Entlang der Mosel waren die Dauerkultur-
betriebe zwar ebenfalls bestimmend, sie 
erreichten aber nicht die Werte wie in den 
sudlichen Landesteilen. Der Landkreis Bern-
kastei-Wittlich (69%) lag vor Trier-Saarburg 
(64o/o) und Cochem-Zell (60o/o). Auch im 
Landkreis Bad Kreuznach war noch mehr 
als jeder zweite Betrieb schwerpunktmaBig 
mit dem Dauerku lturanbau befasst. 

Der Futterbau, die wichtigste Nutzungsform 
des Grunlandes, findet sich vor allem in den 
Hbhengebieten. Den hbchsten Anteil stellten 
die Futterbaubetriebe in den Landkreisen 
Altenkirchen und Bitburg-Prum mit jewei ls 
rund 76%. Ebenfalls auf Anteile von uber 
70o/o kamen der Westerwaldkreis (74o/o) und 
der Landkreis Daun (72o/o). lm Sudwesten 
des Landes war etwa jeder zweite Betrieb als 
Futterbaubetrieb zu bezeichnen. Zu nennen 
sind hier die Landkreise Sudwestpfalz (55o/o), 
Kaiserslautern (51 %), Birkenfeld (48o/o) und 
Kusel (48o/o). 

Der Ackerbau ist uberwiegend entlang des 
Rheins zu finden. Er hatte dabei allerdings 

In weinbaulich 
gepragten 

Regionen fast 
90% Dauer-

kulturbetriebe 

Futlerbau-
betriebe 

dominieren in 
den Landkreisen 
Allenki rchen und 

Bitburg-PrUm 

497 



Landwirtschaft 

498 

II Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag landwirtschaftlicher Betriebe 2003 
nach Verwaltungsbezirken 

O unter 30 000 EUR (7) 

0 30 000 bis 45 000 EUR (9) 

0 45 000 bis 60 000 EUR (1 O) 

D 60 000 bis 90 000 EUR (5) 

• 90 000 EUR und mehr (5) 

Landesdurchschnrtt: 47 214 EUR 

nicht die Dominanz wie der Weinbau- oder 
der Futterbau. Den ersten Platz unter den 
Landkreisen nahm der Rhein-Pfalz-Kreis mit 
54% ein. Mit Anteilen zwischen 46 und 51 o/o 
folgten der Rhein-Hunsruck-Kreis, der Land-
kreis Germersheim, der Donnersbergkreis 
und der Landkreis Mayen-Koblenz. 

Betriebswirtschaftliche Ausrichtung 
bestimmt wirtschaftliche Leistungsfcihig-
keit in den Regionen 

Der Rhein-Pfalz-Kreis zeichnet sich dadurch 
aus, dass dart neben dem Ackerbau auch 
der Gartenbau mit 18o/o eine groBe Bedeu-
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II Antei l der Betriebe nach ihrer betriebswirtschaft-
lichen Ausrichtung an den landwirtschaftlichen 
Betrieben insgesamt 1991 -20031) 

Betriebswirtschaftliche 
Ausrichtung 

1991 2003 

% 

Spezial isierte Betriebe 

Ackerbau 17,9 16,6 17,5 15,9 
Gartenbau 1,6 1,1 1,8 2,2 
Dauerkulturen 41 ,6 42,8 43,6 44,3 

darunter Weinbau 38,6 39,6 39,8 40.4 
Futterbau 19,6 21 ,5 20,1 25,1 
darunter Mi lchvieh 10,7 8,6 6,5 7,7 

Vered lung 0,6 0,9 0,5 0,6 

Zusammen 81 ,2 83,0 83,6 88,2 

Gemischtbetriebe 

Pflanzenbau 5,1 4,8 5.4 3,3 
Viehhaltung 2,0 2,0 1,7 0,9 
Pflanzenbau-Viehhaltung 11 .7 10,2 9.4 7,6 

Zusammen 18,8 17,0 16,5 11 ,8 

Betriebe insgesamt 100 100 100 100 

1) 2003: Nationale Agrarstrukturerhebung; 1991 bis 1999: EG-Agrarstruktur-
erhebung. 

tung hat. Dies spiegelt sich dann auch im 
d u rchsch n itt I ichen Standarddecku ngsbei-
trag wider. Die Betriebe kamen im Mittel auf 
uber 180 000 Euro Standarddeckungsbei-
trag. Auch in den angrenzenden Landkrei-
sen und kreisfre ien Stadten erreichten die 
Standarddeckungsbeitrage je Betrieb uber-
durchschnittliche Werte. 94 000 Euro waren 
es im Landkreis Germersheim, wo noch 7% 
der Betriebe dem Gartenbau zugeordnet 
waren. 

Die geringsten Standarddeckungsbeitrage 
wiesen die Betriebe im Landkreis Cochem-
Zell (21 000 Euro) auf. Die vielen kleinen 
Weinbaubetriebe durften hier der Grund fUr 
den niedrigen Wert sein. Es folgten dann die 
Betriebe in den Kreisen Altenkirchen (24 000 

2) Quelle: EG-Agrarstrukturerhebung, Eurostat-Datenbank New Cronos, Stand : 
15.11.2004. 
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Euro) und Bernkastei-Wittlich (25 000 Euro) 
vor dem Rhein-Hunsruck-Kreis (26 000 Eu-
ro) und dem Westerwaldkreis (27 000 Euro). 
In diesen Gebieten kommt der Nebener-
werbslandwirtschaft eine wichtige Rolle bei 
der Bewirtschaftung der Flachen zu. 

Spezialisierung der Betriebe hat zuge-
nommen 

Die Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 
2003 sind, wie eingangs dargestellt, auf-
grund der methodischen Umstel lungen mit 
den nationalen Auswertungen der Agrar-
strukturerhebungen der Vorjahre nicht ver-
gleichbar. Da die nationale Agrarstruktur-
erhebung aber auch die Basis fUr die 
Datenlieferungen zur EG-Agrarstrukturerhe-
bung bildet und auf EU-Ebene schon in fru-
heren Jahren ein anderes Aufbereitungs-
konzept verwendet wurde, kann fUr zeitliche 
Vergleiche mit gewissen Einschrankungen 
auf diese Ergebnisse2) zuruckgegriffen wer-
den. Als methodische Abweichung ist zu be-
rucksichtigen, dass die Baumschulbetriebe 
in den nationalen Auswertungen dem Gar-
tenbau zugeordnet werden, wahrend sie in 
den Auswertungen der EG-Agrarstrukturer-
hebung zu den Dauerkulturen zahlen. Da 
die Zahl der Baumschulbetriebe in Rhein-
land-Pfalz gering ist, wird die Vergleichbar-
keit nur wenig beeintrachtigt. lm Jahr 2003 
betraf dies 104 Betriebe. 

Der Anteil der spezialisierten Betriebe betrug 
1991 gut 81%. Er stieg bis 2003 auf uber 
88%. Dementsprechend entwickelte sich der 
Anteil der Gemischtbetriebe rucklaufig. Ein 
wesentlicher Grund fur die zunehmende 
Ausrichtung der Betriebe auf ein Produk-

Anteil 
spezialisierter 

Betriebe stieg in 
zwolf Jahren 

um 7 Prozent-
punkte auf 88% 
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tionsverfahren ist darin zu sehen, dass sie 
durch die Konzentration auf einen Produk-
tionsschwerpun kt Spezialisierungsgewinne 
realisieren konnen. 

rend der Anteil der Rindfleischerzeuger zu-
nahm. Dies korrespondiert mit der deut-
lichen Ausweitung der Mutter- und Ammen-
kuhhaltungen in den 1990er Jahren bei 
gleichzeitigem Ri..ickgang der Milcherzeuger. 

Die gr6Bte Veranderung im Zeitablauf wei - Der Anteil der Milchviehbetriebe fiel um 
sen die Futterbaubetriebe auf. lhr Antei l stieg 3 Prozentpunkte auf 7,7% im Jahr 2003. 
von 20% im Jahr 1991 auf aktuell 25%. Ein 
Ieichter Aufwartstrend ist auch bei den Dau-
erkulturbetrieben feststellbar; demgegen-
i..iber ging die Bedeutung des Ackerbaus als 
dritte wichtige betriebswirtschaftliche Aus-
richtung Ieicht zuri..ick. In den Ergebnissen 
spiegel! sich auch wider, dass der Anteil der 
Milchviehhalter stark ri..icklaufig war, wah-

• Jorg Breitenfeld, Diplom-Agraringe-
nieur, Ieite! das Referat L.andwirt-
schaft, Weinbau, Umwelt. 
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Verwaltu ngsautomation 

Das Geoinformationssystem der Landwirtschaftlichen 
Betriebsdatenbank- GIS LBD 

Von Wolfgang Raab 

Uber die , Landwirtschaftliche Betriebsdatenbank" - im Folgenden 
auch kurz LBO genannt - werden seit mehr als zehn Jahren die 
landwirtschaftlichen FordermaBnahmen in Rheinland-Pfalz abge-
wickelt. Der Aufbau eines Geoinformationssystems erganzt dieses 

Verfahren. Den Verwaltungen und den Antragstellern wird dabei ein leistungsfahiges, mo-
dernes DV-System zur Verfugung gestellt, um die Antragsverfahren zu erleichtern und zu 
beschleunigen. 

30 FbrdermaB-
nahmen mit 
einem Ausgabe-
volumen von 
150 Mill. Euro 

Abwicklung von FordermaBnahmen seit 
1992 Uber die LBO 

Bereits seit dem Jahr 1992 wird beim Statis-
tischen Landesamt Rheinland-Pfalz im Auf-
trag des zustandigen Ministeriums, heu-
te Min isterium fUr Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW), 
die ,Landwi rtschaftliche Betriebsdatenbank" 
unterhalten. Sie lauft unter dem Datenbank-
verwaltungssystem ADABAS mit der Pro-
grammiersprache NATURAL. 

lnzwischen werden uber die Datenbank 
mehr als 30 FordermaBnahmen aus den 
Bereichen ,Landwirtschaft" und ,Weinbau" 
mit einem Ausgabevolumen von jahrlich 
uber 150 Mill. Euro abgewickelt. Das Spek-
trum der MaBnahmen reich! dabei von fla-

1) Das rlp-Nelz wi rd vom Landesbetrieb Daten und Information (LDI), Mainz. be-
trieben. Das 1m Auftrag des Landes aufgebaute integrierte Netz ist eine der wichtigs-
ten technischen Basisinfrastrukturen fOr die Kommunikation der staatlichen und 
anderen bffenllichen Stellen in Rheinland-Pfalz. Das Kommunalnetz wird von der 
Gesellschaft KommWis, Mainz, betr ieben. 

chengebundenen Zahlungen, Zahlungen im 
Rahmen der Weinmarktordnung sowie Vieh-
bestands- und Schlachtpramien bis hin zu 
Programmen zur Forderung des Umwelt-
und Landschaftsschutzes und zur Forderung 
von lnvestitionen in landwirtschaftlichen Be-
trieben. Die Daten der Landwirtschaftlichen 
Betriebsdatenbank sind zentral auf dem 
GroBrechner des Landesbetriebs Daten und 
Information (LDI) in Koblenz gespeichert. 

Etwa 370 Endanwender in den 24 Kreisver-
waltungen, den sechs Dienstleistungszen-
tren fUr den landlichen Raum, in der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in 
Trier und im zustandigen Ministerium 
(MWVLW) sind uber Dialoganwendungen 
mit der Landwirtschaftlichen Betriebsdaten-
bank verbunden. Die Anbindung ist uber 
das rlp-Netz oder das Kommunalnetz reali-
siert.1l Auf diesem Weg erfolgt die Sachbe-
arbeitung von Forderantragen, fUr d ie die 
Kreisverwaltungen und Dienstleistungszen-
tren zustandig sind, sowie der Test von For-
derverfahren, mit dem zusatzlich die ADD 

370 End-
anwender an 

32 Standorten 



Verwaltu ngsautomation 

Geoinforma-
tionssystem 
unters!Utzt 
Bearbeitung 
flachenbezo-
gener Beihilfen 

Hohe 
Genauigkeit 
auch durch 
DGPS 

und auch das MVWLW befasst sind. Auch 
die Uberwachung des Verfahrensablaufs 
wird uber die Anwendungen sichergestel lt. 

EU-Forderung: Erganzung der LBO durch 
einGIS 

lm Jahr 2000 wurde den Mitgliedstaa-
ten der EU von der Kommission die 
Verpflichtung auferlegt, innerhalb einer 
Ubergangsfrist bis zum Januar 2005 ein 
computergestl.itztes geographisches Fla-
cheninformationssystem fUr die Unterstl.it-
zung der Antragstellung und Bearbeitung 
von flachenbezogenen landwirtschaftl ichen 
Forderverfahren aufzubauen. In Rheinland-
Pfalz wird diese Vorgabe der EU mit Hilfe 
des Geo-lnformationssystems Landwirt-
schaftliche Betriebsdatenbank (GIS LBO) er-
fl.illt. 

Die Einfl.ihrung eines solchen Geoinforma-
tionssystems (GIS) auf der Grundlage von 
Katasterplanen und -unterlagen oder ande-
rem Kartenmaterial unter Einbindung von 
Luft- und Satell itenbilddaten bedurfte der 
Eintuhrung neuer Technologien bei gleich-
zeitiger Integ ration in die bisherige Daten-
verarbeitungsstruktur. 

Mit dem neuen System erfolgt ab dem 1. Ja-
nuar 2005 G IS-basiert die zweifelsfreie lden-
tifizierung und Kontrolle landwirtschaftlicher 
Parze llen auf der Grundlage von dig italen 
Katasterkarten unter Einbeziehung von Fern-
erkundungs- und DGPS-Daten (Differential 

2) GPS ist ein satellitengesteuertes Verfahren , mit dem eine Position genau bestimmt 
werden kann. DGPS ist eine Technik, um die Genauigkeit der Positionsbestimmung 
zu verbessern. Dabei wird an einem sehr genau bekannten Punk! die Abweichung 
der gemessenen Position von der tatsachlichen Position als Korreklurfaktor fUr wei-
tere Empfanger verwendet, welche die gleichen Satelli ten in der gleichen Gegend 
empfangen (Ouelle: On line im Internet: www.kowoma.de/gps/glossar.htm, Stand 
29.6.2004) 
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Die Projektbeteiligten 

Die Federfuhrung fur die Entwicklung und Einfuhrung 
des gesamten GIS LBD-Systems liegt beim Ministerium 
fur Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
(MWVLW). Die Entwicklung selbst erfolgt in einer Projekt-
organisation, in der die nachfolgenden Unternehmen 
und lnstitutionen mit folgenden Aufgaben eingebunden 
sind: 

- die Software AG, Darmstadt, im Rahmen einer allge-
meinen Projektunterstutzung, 

- die GAF AG, Munchen, fur die Aufgabenbereiche La-
FIS® und LaFIS® Admin, 

- die Fi rma ISB, Mainz, fur den Bereich Geobasis-
datenserver, 

- das Statistische Landesamt, Bad Ems, fur die klassi-
sche groBrechnerbasierte LBD-Datenbank und die 
Datenkommunikation zwischen diesem System und 
dem neuen GIS LBO. 

Die techn ische Realisierung des GIS LBO 

Das GIS LBO lauft unter Nutzung einer Oracle-Daten-
bank unter Oracle 9i Spatial auf einem eigenen, sehr 
leistungsfahigen Datenbankserver beim LDI in Mainz. 

Die Verbindung und Ubertragung von Daten zwischen 
der klassischen groBrechnerorientierten LBO und GIS 
LBO wird uber die Middleware ,Entire X" der Software 
AG und vom Statistischen Landesamt erstellte Program-
me (Java-Kiassen, Oracle PU SQL-Prozeduren) sicher-
gestellt. 

Auf diesem Weg wi rd auch das gesamte Benutzer- und 
Zugriffsregelwerk gesteuert und synchronisiert. So ist 
z. B. gewahrleistet, dass sich die Endbenutzer der LBO 
am GroBrechner und des GIS LBO auf dem Oracle-Sys-
tem mit der identischen Benutzerkennung anmelden 
mussen. 

Die im GIS LBO benotigten Daten des Automatisierten 
Liegenschaftskatasters werden von der Katasterverwal-
tung, die topographischen Karlen und digitalen Ortho-
photos vom Landesamt fu r Vermessung und Geodasie 
geliefert und nach entsprechender Transformation im 
GIS LBO gespeichert. 
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Replikation 
vorhandener 
lnformationen 
in das GIS 

Global Positioning System)2l. Das Geoinfor-
mationssystem der LBO wird dabei als eine 
Zusatzkomponente zum bestehenden LBD-
System gesehen und umfasst nur Aufga-
benbereiche, welche auch bereits in der 
klassischen groBrechnerorientierten LBO 
abgebildet sind. 

Die wichtigsten Funktionalitaten des GIS 
LBO sind: 

- Erstellung von Material zur Unters!Utzung 
der Antragstellung, 

- Erfassung der Antrage, 

- Unters!Utzung von Kontrollen, 

- statistische Auswertungen. 

Die Aufbauphase 2003 

lm Jahr 2003 wurde das GIS LBO, basie-
rend auf dem Datenbanksystem Oracle 9i 
Spatial und den Anwendungsprogrammen 
LaFIS® und LaFIS® Admin der Firma GAF 
AG, aufgebaut, der Testbetrieb aufgenom-
men und das System anschlieBend kontinu-
ierlich weiterentwickelt. 

Zunachst wurden die Flachendaten der An-
tragsteller von der groBrechnerbasierten 
LBO nach GIS LBO ubertragen. Diese so ge-
nannte Datenreplikation war notwendig, weil 
das Anwendungsprogramm LaFIS einer-
seits einen direkten, performanten Zugriff auf 
die Flachendaten benbtigt und andererseits 
auf die speziellen GIS-Funktionen der Ora-
cle-Datenbank (Oracle-Spatiai-Funktionen) 
zu raumlichen Abfragen angewiesen ist. Die-
se konnten von der ADABAS-Datenbank 
des klassischen LBD-Systems nicht zur Ver-
fUgung gestellt werden. 

Verwaltungsautomation 

AnschlieBend wurden die Antragsflachen im 
GIS LBO durch einen ,Autoparcel" genann-
ten Vorgang uber die FlurstUcksnummer mit 
den Daten aus dem Automatisierten Liegen-
schaftskataster verknupft. Dadurch entsteht 
aus der Summe der Polygone der Kataster-
flurs!Ucke eines Schlages, fUr den ein Antrag 
gestellt wird - ein Schlag besteht aus einem 
Flurs!Uck oder mehreren benachbarten Flur-
s!Ucken oder Flurs!Ucksteilen eines Bewirt-
schafters, die gleichartig bewirtschaftet wer-
den - , ein so genanntes Schlagpolygon, 
welches mit dem GIS-Programm LaFIS® vi-
sualisiert werden kann. 

Stimmen - im einfachsten Fall - die bewirt-
schaftete Flache und die Flurs!Ucksgrenzen 
uberein, dann stellt das automatisch gene-
rierte Schlagpolygon auch die Bewirtschaf-
tungsgrenzen korrekt dar. Wenn allerdings 
ein Flurs!Uck von mehr als einem Bewirt-
schafter genutzt wird und Fbrderungen be-
antragt werden, kann die Bewirtschaftungs-
grenze nicht vom Programm automatisch 
festgelegt werden ; diese Schlage werden 
daher als ,kritisch" bezeichnet. In diesen Fal-
len kann in der LBO lediglich gepruft wer-
den, ob die Summe der beantragten Fbr-
derflachen die FlachengrbBe des Flurs!Ucks 
uberschreitet. Da die exakte Lage der Fla-
chen im GIS LBO nicht allein aufgrund der 
aus der LBO gelieferten Daten identifiziert 
werden kann, muss diese zu einem spate-
ren Zeitpunkt mit Unters!Utzung durch die 
betroffenen Landwirte nachtraglich kenntlich 
gemacht (digitalisiert) werden. Diese kriti-
schen Schlage werden auf den dem An-
tragsteller zur Verfugung gestellten Karten-
materialien durch eine rote Umrandung 
(siehe Kartenausschnitt auf Seite 505) ge-
kennzeichnet, an die LBO auf dem GroB-
rechner erfolgt eine entsprechende Ruck-
meldung. 

Automatisierte 
Schlagbildung 

imGIS 

.,Kritische" 
Schlage 

fallen auf 
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..... landwlJ'tschartltcht$ fl cu:hcnmformationssystcm fur Verwaltungen 
Q.atei ans;ctt txtras z. 

11/' .. . : ... ,. -::T• ;to; ill e. o -w I• e j 

Erstmalige 
Erstellung von 
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Die Testphase 2004 

Zu Beginn des Antragsjahres 2004 wurden 
den Antragstellern als Grundlage fur die An-
tragstellung neben den bereits in der Ver-
gangenheit jahrl ich erstellten alphanumeri-
schen Flachennachweisen aus der LBO 
auch farbige Kartenausdrucke der im Jahr 
2003 in den Antrag einbezogenen Flachen 
zur Verfugung gestellt. 

Oazu wurden vom LOI zunachst fUr jeden 
Betrieb die Karten als POF-Oatei erstellt und 
an eine externe Oruckerei weitergeleitet. Dart 
erfolgte der Kartendruck im Format DIN A4 
und der Versand an die Kreisverwaltungen. 
Von dart wurden die Karten zusammen mit 
den alphanumerischen Flachennachweisen 
und weiteren Antragsvordrucken an die 
Antragsteller verschickt. lm Einzelnen erhielt 
jeder Antragsteller eine Ubersichtskarte sei-
ner in den Antrag einbezogenen Flachen 
(bei Betrieben mit groBer raumlicher Aus-

dehnung bis zu zehn Ubersichtskarten) mit 
einer topographischen Karte als Hinter-
grund. 

Die Oetailkarten (bis zu 70 Karten je Antrag-
steller) wurden im MaBstab 1: 5 000 mit den 
zugehbrigen Orthophotos (Luftbildern) sowie 
den entsprechenden Katasterdaten als 
Hintergrund ausgedruckt. lnsgesamt wurden 
dabei fUr rund 16 500 landwirtschaftliche Be-
triebe 132 700 Karten erstellt. 

Zur UnterstUtzung der Vor-Ort-Kontrollen 
wurden fur den technischen Prufdienst der 
ADO Trier im Juni 2004 weitere 8 700 Karten 
im MaBstab 1: 5 000 ausgedruckt. 

Zwischenzeitlich kbnnen die Kreisverwaltun-
gen mit LaFIS® im Rahmen der Verwal-
tungskontrolle Flachen digitalisieren, um die 
kritischen Schlage durch Einzeichnen der 
tatsachlich vom Antragsteller bewirtschafte-
ten Flache zu bereinigen. 

Arbeits-
oberflache 

des Anwender-
programms 

laFIS® 

Kartenmaterial 
auch zur 

UnlerstOizung 
der Vor-Ort-

Konlrollen 

Digilalisierung 
von Flachen 
in den Kreis-

verwallungen 
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Ubersichtskarte 
(Originalgr6Be DIN A4) 

Schlage 

[!!] kritisch 

c unkritiscll 

Referenzparzelle 

[i!1J Kataster 

FAJmouotrlnung 

Stand Ketostcr: 01.01 .03 

Luftbllder von 1999 bi• 2003 Aut beiden Karten sind ,kriti-
sche Schlage" durch eine rote 
Umrandung gekennzeichnet. 

M.a.tob: 1: 25000 
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Grenzen Uberslcht der Detailkarten 

D 
D 
TK25 --

Flur 

Gomarkung 

Wald / Weln 

Gcwiissor 

Grundriss 

Detailkarte 
Orthophoto mit Kataster-
daten im Hintergrund 
(Originalgr6Be DIN A4) 

505 



Verwaltu ngsautomation 

Weitgehende 
Automatisieru ng 
der Vor-Ort-
Kontrollen 
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Das Antragsjahr 2005 

Fur das Antragsjahr 2005 werden erneut 
Kartenausdrucke fUr aile antragstellenden 
Landwirte und erstmalig auch fur die Winzer 
(wegen der kleinflachigen Parzellierung der 
Weinbauflachen im MaBstab 1: 2 500) erstellt. 

Zur Unterstutzung der Vor-Ort-Kontrollen 
werden die zur Darstellung der Kontro llfla-
chen benotigten Daten aus der zentralen 
Oracle-Datenbank entladen und uber eine 
mobile Variante von LaFfS® (LaFIS-VQK®) 
auf einen Laptop ubertragen. Die Prufer kon-
nen so die Antragsdaten mit der vor Ort vor-
gefundenen Situation direkt vergleichen und 
das Prufergebnis, z. B. in Form von GPS-
Messungen mit LaFIS-VQK®, erfassen. 

Die Kontro llergebnisse werden in einem 
zweiten Schritt automatisiert in das GIS LBO 
(geographische Anderungen, Photos) und in 
die Landwirtschaftlliche Betriebsdatenbank 
(Auswirkung auf Flachengr6Be, Auszah-
lungssperrungen) ubernommen. 

Neben der schon seit fast 15 Jahren beste-
henden Betriebsverantwortung fur die groB-
rechnerbasierte LBO wird auch die Be-
triebsverantwortung fur das GIS LBO und 
die Einlagerung der unterschiedlichen Daten 
auf dem Geodatenserver sukzessive vom 
Ministerium fUr Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau (MWVLW) auf das Sta-
tistische Landesamt ubertragen. 

Ausblick 

Zurzeit wird im Auftrag des MWVLW von der 
Fi rma BGS, Mainz, in Zusammenarbeit mit 
der Firma CCGIS, Bonn, eine Produktiwer-
sion des internetbasierten Systems ,FLOrlp" 
(Fiacheninformationen Onl ine Rheinland-
Pfalz) erstellt. Mit diesem Programmsystem 
werden die Landwirte zukunftig per Internet 
ihre im GIS LBO gespeicherten Antragsfla-
chen ansehen und ausdrucken konnen. Sie 
werden damit uber dieselben lnformationen 
verfugen wie die Kreisverwaltungen. Die fUr 
die Benutzerverwaltung und die Anzeige er-
forderlichen Daten werden mit vom Statisti-
schen Landesamt noch zu entwickelnden 
Program men zur Verfugung gestellt werden. 

In Zukunft sol i der Antragstel ler selbst, z. B. 
im Fall von ,kritischen" Schlagen, seine be-
wirtschaftete Flache einzeichnen (digitalisie-
ren) konnen und so die Verwaltung entlas-
ten. Das GIS LBO wird dabei sicherstellen, 
dass keine uberlappende Bewirtschaftung 
eingezeichnet werden kann. 

• Wolfgang Raab, Diplom-Finanzwirt, 
ist in der Abteilung IT fur den Bereich 
,Landwirtschaftliche Betriebsdaten-
bank", zu dem auch das GIS LBO 
gehort, zustandig. 

Ein Schritt in 
Richtung 

e-Government: 
Antragstel ler 

erhalt Zugang 
Ober das 

Internet 

Online-
Anbindung soil 

auch Entlastung 
bringen 
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Erhebu ngsmethod i k 

Mikrozensus 2005 

Von Gi.inter Ickier 

Der Mikrozensus ermittelt seit 1957 als reprasentative Stichprobe 
grundlegende Angaben uber die Bevblkerung. Er hat sich zu einer 
unverzichtbaren Datenquelle fUr die unterschiedlichsten Bereiche in 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt und ist da-

mit als eine der tragenden Saulen der amtlichen Statistik anzusehen. Fur die Befragun-
gen ab dem Jahr 2005 gibt es, insbesondere durch die Einfuhrung der unterjahrigen 
Erhebung einschneidende Anderungen ; gleichzeitig werden aber auch wesentliche 
methodische Vorgehensweisen beibehalten. 

Jahrliche 
Erhebung 

Mehrzweckstichprobe erfUIIt komplexe duziert die Kosten und entlastet nicht zuletzt 
lnformationsanforderungen auch die befragten Haushalte. 

Die Aufgabe des Mikrozensus besteht in 
erster Linie darin, Angaben zur Bevblkerung Mikrozensus zugleich auch EU-Arbeits-
im Haushalts- und Famil ienzusammenhang kraftestichprobe 
sowie zum Erwerbsverhalten zu ermitteln. 
Die Gestaltung des Mikrozensus als Mehr-
zweckstichprobe ermbglicht eine vielfaltige 
Kombination seiner einzelnen Erhebungstei-
le und die Erfullung komplexer lnforma-
tionsanforderungen. 

Die jahrliche Erhebung und die Anlage des 
Mikrozensus als Verlaufsstatistik mit dem 
Ziel, haushalts- bzw. personenbezogene 
Entwicklungen im Zeitablauf darzustellen, er-
lauben es, Veranderungen der wirtschaft-
lichen und sozialen Verhaltn isse schnell zu 
erkennen und auch langerfristige Entwick-
lungen zu untersuchen. Aufgrund der zahl-
reichen Auswertungsmbglichkei ten, die der 
Mikrozensus bietet, wird eine grbBere Zah l 
spezieller Stichproben entbehrlich. Dies re-

Mit dem Mikrozensus wird seit 1968 in je-
dem Jahr auch eine Arbe itskrafteerhebung 
der Europaischen Union durchgefUhrt. Fra-
genprogramm und Erhebungstechnik bei-
der Erhebungen stimmen zum graBen Teil 
uberein, so dass es sich aus Kostengrunden 
und aus Grunden einer mbglichst geringen 
Belastung der Befragten anbot, die Fragen 
der Arbeitskrafteerhebung in den Mikrozen-
sus zu integrieren. Die erhobenen Daten zur 
Erwerbsbeteiligung und zur Arbeitssuche 
haben im internationalen Verg leich einen 
besonderen Stel lenwert, da auf ihrer Grund-
lage unter anderem uber die Vergabe von 
Geldern aus den Sozial- und Regionalfonds 
der EU entschieden wird. Mit diesen Mitteln 
werden auch wi rtschaftlich schwache Re-
gionen Deutschlands gefbrdert. 

Kombination 
beider 

Erhebungen 
seil1968 
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Exkurs 
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Mikrozensus bereits seit 1957 

Die Einfuhrung des Mikrozensus in der Bundesrepu-
blik Deutschland im Jahr 1957 ging auf eine Empfeh-
lung der OEEC (Organization for European Economic 
Cooperation) zuruck. Danach sollten in den Mitglied-
staaten Stichprobenerhebungen uber Arbeitskrafte 
nach einheitlichen Definitionen durchgefuhrt werden. 
Fur den wirtschaftlichen Aufbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg bestand ein Bedarf an vergleichbaren Daten 
uber das Arbeitskraftepotenzial und den Arbeitskrafte-
einsatz. Die amtliche Statisti k begann 1952 mit den 
Vorarbeiten zur Einfuhrung des Mikrozensus. Dabei 
wurde der deutsche Mikrozensus nicht als reine Ar-
beitskrafteerhebung konzipiert. Einerseits soll te er als 
,Reprasentativstatistik der Bevolkerung und des Er-
werbslebens" einen allgemeinen und grundlegenden 
Uberblick uber die Zusammensetzung der Bevolke-
rung, ihren Bildungsstand, ihre Betei ligung am Er-
werbsleben sowie die Sicherung ihres Lebensunter-
haltes im Haushalts- und Familienzusammenhang 
vermitteln. Andererseits sollten Angaben uber die Zu-
sammensetzung des Arbeitskraftepotenzials und den 
Arbeitskrafteeinsatz ermittelt werden. Um eine Darstel-
lung der Ergebnisse auch fu r die Bundeslander zu er-
moglichen, war ein vergleichsweise groBer Auswahl-
satz von 1% der Bevolkerung vorgesehen. Zur Analyse 
der Entwicklungen im Zeitablauf, insbesondere zur lau-
fenden Beobachtung des Arbeitsmarktes, war von 
vornherein die jahrliche Durchtuhrung geplant. 

Nach einer Einfuhrungsphase wurden in den 1960er 
Jahren Modifizierungen des Fragenprogramms 
vorgenommen. Dabei gab es erstmals auch eine 
Unterteilung in ein regelmaBig abzufragendes Grund-
programm und im Bedarfsfall durchzutuhrende Zu-
satzprogramme. Ziel war es, das weitgehend statische 
Grundprogramm mit Hille von Erganzungsprogram-
men zu flexibi lisieren, um den aktuellen gesellschaft-
lichen Veranderungen Rechnung zu tragen. 

Weitere Erganzungen des Erhebungsprogramms, wie 
beispielsweise Fragen fUr die auslandische Bevolke-
rung, zum Pendlerverhalten und zur Gesundheit, wur-
den mit dem Gesetz vom Juli 1975 vorgenommen. Zur 
Entlastung der befragten Haushalte und Beschran-
kung des Erhebungs- und Aufbereitungsaufwands 
wurden aber nicht meh r aile Merkmale jahrlich bzw. 
mit dem vollen Auswahlsatz von 1% erhoben. 

Das Fragenprog ramm der EU-Arbeitskraf-

testichprobe umfasst auBer den jahrlich in 

g leicher Weise zu erhebenden Kernfragen 

auch so genannte Ad-hoc-Module, die ak-

tuell interessierende Themen abdecken. 

Gegenstand des Ad-hoc-Moduls 2004 wa-

ren ,Arbeitsorgan isation und Arbeitszeitmo-

delle". lm Jahr 2005 sind Fragen zum The-

rna ,Vereinbarkeit von Beruf und Fami lie" 

vorgesehen. Die Ad-hoc-Module werden zu-

kunftig nur noch mit einem Auswahlsatz von 

0,1 % erhoben, was die Mbglichkeiten der 

Auswertung dieser Merkmale fur kleinere 

Bundeslander wie Rheinland-Pfalz sehr ein-

schrankt. 

Seit einigen Jahren schreibt die EU fur 

die Arbeitskrafteerhebung eine unterjahrige 

DurchfUhrung , das heiBt eine Verteilung der 

Befragungen uber das gesamte Kalender-

jahr, vor. lm Rahmen einer Ubergangsrege-

lung wurde Deutschland aber die Beibehal-

tung des bisher praktizierten Verfahrens bis 

zum Jahr 2004 zugestanden. 

Unterjahrige Erhebung ab 2005 

Die Vor- und Nachteile einer unterjahrigen 

Erhebung wurden in den vergangenen Jah-

ren auch in Deutschland diskutiert. Bereits 

der Wissenschaftliche Beirat, der die Weiter-

entwicklung des Mikrozensus in den 1980er 

Jahren begleitete, sprach sich fUr eine Uber-

arbeitung des Berichtswochenkonzepts aus. 

Die nach diesem Konzept erhobenen Merk-

male weisen den Nachteil der zeitpunktbe-

zogenen Darstellung auf, was fUr zahlreiche 

Merkmale lnterpretationsprobleme aufwarf. 

Insbesondere d ie Angaben zum Erwerbs-

Ad-hoc-Module: 
Ergebnisse nur 

eingeschriinkt fOr 
Bundeslander 

auswertbar 

EU-Forderung 
nach einer 

unterjahrigen 
Erhebung 
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Verbesserte 
Auswertungs-
mbglichkei ten 
durch Unter-
jahrigkeit 

verhalten hatten durch den Bezug aut die 
Berichtswoche Ende April bzw. Antang 
Mai eine eingeschrankte Aussagekratt. 
So konnten beispielsweise keine Aussagen 
uber die Erwerbstatigkeit im Baugewerbe in 
den Wintermonaten oder uber Studenten-
jobs in den Sommersemesterterien gemacht 
werden. 

Eine unterjahrige, uber das gesamte Jahr 
vertei lte Erhebung kann hingegen neben 
Ouartals- oder Monatsergebnissen auch 
Jahresdurchschnittswerte lietern, bietet also 
gegenuber dem truheren Konzept neue und 
bessere Auswertungsmoglichkeiten. Das 
neue Konzept eroffnet auch die Mbglichkeit 
zu monatlichen Schnellauswertungen des 
Mikrozensus, die hochaktuelle Zahlen zur 
lautenden Beurteilung von Entwicklungen 
aut dem Arbeitsmarkt lietern. 

Harmonisierung Die Bedenken Deutschlands gegen das 
auf EU-Ebene 

Neues Mikro-
zensusgesetz 
ab 2005 

unterjahrige Erhebungskonzept, die zu der 
betristeten Ausnahmeregelung der EU tuhr-
ten, betraten den erheblichen organisatori-
schen Autwand tur die Durchtuhrung einer 
solchen Erhebung. Da jedoch in den meis-
ten anderen europaischen lii.ndern das 
Konzept der Unterjahrigkeit bereits gi lt, war 
nicht zu letzt im Sinne der Erhebung interna-
tional vergleichbarer statistischer Daten die 
Eintuhrung der uber das gesamte Kalender-
jahr gleitenden Berichtswoche geboten. 

Die rechtlichen Voraussetzungen tur die 
Ubernahme des neuen Konzepts zur Erhe-
bung 2005 wurden mit dem neuen Mikro-
zensusgesetz vom 24. Juni 2004 geschat-
ten. Neben den Neuerungen bleiben 
methodische und inhaltliche Elemente, die 
sich grundsatzlich bewahrt haben, bestehen. 
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Erhebu ngsmethod i k 

Bewahrter Auswahlplan im Grundsatz 
unverandert 

Die Grundprinzipien des Auswahlplans, das 
heiBt der Regeln, nach denen die zu betra-
genden Haushalte testgelegt werden, haben 
sich bewahrt und bleiben auch zukunttig er-
halten. 

Der Mikrozensus wird als reprasentative Zu-
tallsauswahl mit einem Auswahlsatz von 1% 
der Bevolkerung durchgetuhrt. Damit wer-
den in Rheinland-Pfalz jahrlich etwa 18 000 
Haushalte sowie in Gemeinschattsunter-
kuntten wohnende Personen betragt. 

Einige Merkmale, die bisher bei 0,5% der 
Bevolkerung (im Bundesdurchschnitt) er-
tragt wurden, werden jetzt mit dem einheit-
lichen Auswahlsatz von 1% erhoben. Dies 
bringt Vorteile tur die organisatorische Ab-
wicklu ng der Erhebung und gibt auch klei-
neren Bundeslandern Spielraum tur Aus-
wertungen. 

Die Auswahl der Haushalte wird nach dem 
Prinzip einer einstutigen Flachenstichprobe 
vorgenommen. Als Baustein tur die Bildung 
der auszuwahlenden Flachen (Auswahlbe-
zirke) werden ganze Gebaude oder - bei 
groBen Gebauden - Gebaudeteile herange-
zogen. Die Auswahl und Hochrechnung von 
Personen in Gemeinschattsunterkuntten er-
tolgt nach einem gesonderten Vertahren. 

Grund lage tu r die Auswahl der zu betragen-
den Haushalte sind immer noch die Ergeb-
nisse der Volkszah lung 1987. Daruber hinaus 
werden aber Veranderungen des Gebaude-
bestandes intolge von Abrissen, Neubauten 
und Umbauten durch die Heranziehung der 
Bautatigkeitsstatistik lautend berucksichtigt. 

Weiterhin 
einprozentige 

Flachen-
stichprobe 

Mehr 
Auswertungs-
mbglichkeiten 

fur kleinere 
Bundeslander 

Laufende 
Anpassung 

der Auswahl-
grundlage 
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Erhebungsmethodik 

Rotations-
stichprobe 

Das Ziehen der Stichproben erfolgt nach 
dem Rotationsprinzip. Danach sind aile 
Haushalte in den ausgewah lten Auswahlbe-
zirken uber einen Zeitraum von vier Jahren 
hinweg in der Erhebung. In jedem Jahr wird 
ein Viertel aller in der Stichprobe enthaltenen 
Haushalte (bzw. Auswahlbezirke) durch 
neue ersetzt. Dieses Verfahren der partiellen 
Rotation stellt einen Kompromiss dar hin-
sichtlich der Belastung der Befragten und 
der Moglichkeiten aussagekraftiger Auswer-
tungen im Zeitvergleich. 

Hochrechnung Die durch die Stichprobe ermittelten Anga-
der Ergebnisse 
auf die Gesamt- ben werden auf die Gesamtbevolkerung 
bevolkerung hochgerechnet. In diesem Zusammenhang 

wird eine Anpassung an die durch die lau-
fende Bevolkerungsstatistik ermittelten Be-
volkerungszahlen vorgenommen. Fur das 

zukunftige Hochrechnungsverfahren wurde 
ein neues Konzept entwickelt, das einerseits 
den Erfordernissen nach tiefer regionalisier-
ten Ergebnissen Rechnung tragt, es ande-
rerseits aber ermoglicht, auf Bundesebene 
fachlich tief gegliederte Ergebnisse zu er-
zielen. 

Mehr Flexibilitat fur bewahrtes Fragen-
programm 

Bei der Neugestaltung des Mikrozensusge-
setzes war eine Ausweitung des Fragenpro-
gramms aus Kostengrunden nicht vorgese-
hen. So mussten die an den Mikrozensus 
herangetragenen Wunsche zum Teil verwor-
fen werden. Bei der Diskussion uber das 
Fragenprogramm war immer wieder auch 

Fragenpro-
gramm bleibt 

weitgehend 
bestehen 

Mikrozensus-Erhebungsmerkmale 2005 bis 2012 
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Merkmale, diejahrlich erhoben werden: 

- Merkmale der Person, Familien- und Haus-
haltszusammenhang, Lebensgemeinschaft, 
Staatsangehorigkeit, Haupt- und Neben-
wohnung 

- Zusatzangaben fur eingeburgerte Personen 
und Auslander 

- Quellen des Lebensunterhalts, Hohe des 
Einkommens 

- Rentenversicherung 

- Allgemeine und berufliche Ausbildung, 
Besuch von Kindergarten, Schule, Hoch-
schule, Teilnahme an Lehrveranstaltungen 

- Erwerbstatigkeit, Arbeitslosigkeit und Ar-
beitssuche, Nichterwerbspersonen 

- Situation ein Jahr vor der Erhebung 

Merkmale, die im Abstand von vier Jahren 
erhoben werden: 

2005 und 2009: 
- Lebensversicherung 
- Schichtarbeit und betriebliche Altersversorgung 
- Gesundheit und Behinderung 
- Staatsangehorigkeit der Eltern 

2006 und 2010: 
- Wohnsituation 

2007 und 2011 : 
- Krankenversicherung 
- Ausgeubte Tatigkeit und Stellung im Betrieb 

2008 und 2012: 
- Pendlereigenschaft und -merkmale 
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Erwerbsbetei-
ligung als 
Schwerpunkt 
des Fragen-
programms 

die ursprungliche Zielsetzung des Mikrozen-
sus als Haushalts- und Familienstatistik ein-
erseits und als Erwerbstatigkeitsstatistik an-
dererseits im Auge zu behalten. 

Einen Schwerpunkt der Erhebung bilden die 
Fragen zur Erwerbstatigkeit. Das jahrliche 
Grundprogramm beinhaltet mit einem Aus-
wahlsatz von 1% unter anderem Fragen zur 
Arbeitszeit, zum ausgeubten Beruf, zu der 
Stellung im Beruf und dem Wirtschaftszweig 
des Betriebes, zu Teilzeittatigkeiten und zu 
befristeten Arbeitsvertragen. AuBerdem gibt 
es einige an Arbeitslose bzw. Arbeitsuchen-
de gerichtete Fragen. In vierjahrlichen Er-
ganzungsprogrammen werden bestimmte 
Themenschwerpunkte bearbeitet. So sind 
zum Beispiel aile vier Jahre Fragen zur 
Wohnsituation oder zur Gesundheit zu er-
heben. Damit weist das neue Gesetz, was 
die lnhalte des Fragenprogramms betrifft, 
keine entscheidenden Anderungen gegen-
uber dem Mikrozensusgesetz 1996 auf. 

Eine wesentliche Neue rung enthalt das neue 
Gesetz jedoch mit einer Vorschrift (§ 13), 
nach der das Bundesministerium des lnnern 
ermachtigt wird, mit Zustimmung des Bun-
desrates Verordnungen zur Anderung des 
Katalogs der Erhebungsmerkmale zu erlas-
sen. Dadurch wird eine Flexibilisierung des 
Programms des Mikrozensus ermbglicht mit 
dem Ziel, schneller und einfacher auf einen 
sich andernden Datenbedarf reagieren zu 
kbnnen. dies dient auch einer Verfahrens-
vereinfachung, indem der Gesetzgeber nicht 
jede Anderung, sofern sie zu keiner zusatz-
lichen Belastung fUr die Befragten fUhrt, 
selbst regeln muss. Allerdings sind die Mbg-
lichkeiten beschrankt und im Mikrozensus-
gesetz abschlieBend geregelt: 
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Erhebu ngsmethod i k 

- Erhebungsmerkmale kbnnen ausgesetzt 
werden, ihre Periodizitat verlangert oder 
der Kreis der zu Befragenden einge-
schrankt werden, wenn die Ergebnisse 
nicht mehr im bisherigen Umfang benb-
tigt werden. 

- Bei geandertem Bedarf kbnnen neue Er-
hebungsmerkmale eingefUhrt werden, 
wenn im gleichen AusmaB andere Merk-
male ausgesetzt werden. Neue Merkma-
le durfen aber nur solche Bereiche be-
treffen, die im Mikrozensusgesetz explizit 
aufgefUhrt sind. Es handelt sich dabei um 
Themenkomplexe, die bereits Gegen-
stand des Mikrozensus sind, wie bei -
spielsweise Haushalts- und Familienzu-
sammenhang, Erwerbstatigkeit, Bildung 
oder Wohnsituation. 

Auskunftspflicht weiterhin unerlasslich 

Von den Ergebnissen des Mikrozensus wird 
ein hohes MaB an Genauigkeit und Zuver-
lassigkeit erwartet. Sie sollen in tiefer fach -
licher Gliederung und - mit Einschrankun-
gen - auch regional gegliedert darstellbar 
sein, sie so llen keine Verzerrungen aufwei-
sen, und ihre Zuverlassigkeit muss durch ei-
ne Fehlerrechnung nachprufbar sein. Dazu 
ist - wie bei allen Zufallsstichproben - die 
Einhaltung des Auswah lplans von grundle-
gender Bedeutung, das heiBt aile zufallig 
ausgewahlten Einheiten sind auch zu be-
rucksichtigen. Die Nichtbeteiligung einzelner 
Haushalte fUhrt zu Ergebnisverzerrungen, da 
Ausfalle stets nicht-reprasentativ sind. Auf 
keinen Fall kbnnen ausgewah lte Haushalte 
(beliebig) durch andere Haushalte ersetzt 

Val ide 
Ergebn isse 

erfordern 
Auskuntts-

pflicht 
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Au stall 
einzelner 
Haushalte 
ist nicht zu 
vermeiden 
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werden. Ausfalle lassen sich nicht ausglei-
chen, da es fUr Art und GroBe der erforder-
lichen Korrekturfaktoren keine hinreichen-
den Anhaltspunkte gibt. 

Der Ausfall einzelner Haushalte wird sich 
beispielsweise aus Grunden langerer Ab-
wesenheit oder schwerer Krankheit nie ganz 
vermeiden lassen. Um die Zahl der Ausfalle 
aber so klein wie mbglich halten zu kbnnen, 

Exkurs 
I 

ist fur den Mikrozensus grundsatzlich Aus-
kunftspflicht vorgesehen. 

Untersuchungen in den 1980er Jahren, dar-
unter insbesondere drei vom Wissenschaft-
lichen Beirat begleitete Testerhebungen in 
den Jahren 1985 bis 1987 sowie nachfol -
gende Analysen des Statistischen Bundes-
amtes, gelangten zu dem Ergebnis, dass die 
von den Datennutzern ublicherweise an den 

Befragung durch lnterviewerinnen und Interviewer - der Regelfall 

Die im Mikrozensus eingesetzten lnterviewerinnen und Interviewer stellen den Befragten die vor-
gegebenen Fragen und ubertragen die Antworten in die Erhebungsunterlagen. Wichtigste Auf-
gabe dieser Erhebungsbeauftragten ist es, die ausgewahlten Haushalte zur Mitarbeit zu gewin-
nen und eventuell bestehende Hemmnisse durch zusatzliche lnformationen abzubauen. lhr 
Einsatz ist nicht nur fur die organisatorische Durchfuhrung des Mikrozensus von Bedeutung, son-
dern hat auch fur die Befragten Vorteile. Die geschulten Erhebungsbeauftragten kbnnen schnell 
und korrekt die erteilten Antworten aufnehmen und den Befragten, soweit erforderlich, beim Urn-
gang mit den Erhebungsunterlagen Hilfestellung leisten. Dadurch kbnnen Missverstandnisse aus-
geraumt und ungenaue Angaben vermieden werden. Die lnterviewerinnen und Interviewer ver-
wenden fur ihre Befragungen zukunftig Laptops. 

Schriftliche Beantwortung auf Wunsch der Haushalte 

Neben der persbnlichen Befragung besteht fur die Haushalte auch die Mbglichkeit, die Antwor-
ten selbst schriftlich zu erteilen. Zu diesem Zweck werden Fragebogen eingesetzt, die so gestal-
tet sind, dass sie von den Haushalten auch ohne Beteiligung des Interviewers ausgefullt werden 
kbnnen. Diese Fragebogen werden in der Regel direkt an das Statistische Landesamt ubersandt, 
kbnnen aber auch dem zustandigen Interviewer ausgehandigt werden. In Anbetracht der Kom-
plexitat des Mikrozensus weisen die von den Haushalten ausgeful lten Erhebungsbogen jedoch 
eine hohe Feh lerquote auf, so dass hier in zah lreichen Fallen die Haushalte noch einmal ange-
schrieben oder angerufen werden mussen. 

Der telefonische Kontakt - eine vorteilhafte Erganzung 

Haushalte, die weder dem Interviewer gegenuber noch schriftlich die Auskunft ertei lt hatten, da 
sie nicht angetroffen werden konnten oder die Auskunft verweigerten, werden vom Statistischen 
Landesamt angeschrieben und um Erteilung der erforderlichen Auskunfte gebeten. In vielen Fal-
len nehmen die Haushalte dann telefonisch Kontakt mit dem Statistischen Landesamt auf und 
auBern den Wunsch nach unmittelbarer telefonischer Ubermittlung der Angaben. Der Zeitauf-
wand fur ein derartiges von den besonders ausgebi ldeten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern durchgefuhrtes Interview ist ausgesprochen gering. Selbst bei grbBeren Haushalten 
sind hier in der Regel nicht mehr als 15 Minuten zu veranschlagen. Die telefonische Befragung 
als erganzendes Erhebungsinstrument soli daher aufrechterhalten und nach Mbglichkeit noch 
weiter ausgebaut werden. 
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Bei einzelnen 
Fragen 
Verzicht auf 
Auskunftspflicht 

Unterjahrige 
Erhebung 
beeinflusst 
Organisation 
des Interviewer-
einsatzes 

Bisher 400 
lnterviewerinnen 
und Interviewer, 
zukunftig nur 
noch 80 

Erhebu ngsmethod i k 

Mikrozensus gestellten Anforderungen bei 
freiwill iger . Auskunftserteilung nicht erfu llt 
werden kbnnen. 

Der Gesetzgeber entschied sich mit dem 
Mikrozensusgesetz von 1985 fUr eine weit-
gehende Beibehaltung der Auskunftspflicht, 
stellte seinerzeit einige Fragen aber auch 
davon frei. Dieses Grundprinzip wurde in 
den folgenden Mikrozensusgesetzen von 
1990 und 1996 beibehalten und fand seinen 
Niederschlag auch in der aktuellen Rechts-
grundlage, die die Erhebungen fUr die Jah-
re 2005 bis 2012 regelt. 

dem Jahr 2005 werden voraussichtl ich nur 
noch 80 Erhebungsbeauftragte im Einsatz 
sein. Ein Interviewer kann dann - uber das 
ganze Jahr verteilt - mehr Haushalte be-
treuen. Allerdings wird dies in einem eher 
landl ich strukturierten Land wie Rheinland-
Pfalz mit entsprechend weiteren Fahrtstre-
cken und damit hbheren Reisekosten ver-
bunden sein. 

Datenbereitstellung schnell und zuverlas-
sig durch Einsatz von Laptops 

Mit Einflthrung des unterjahrigen Mikrozen-
sus ist der flachendeckende Einsatz von 

Befragung weiterhin durch lnterviewerin- Laptops als zentrales Erhebungsinstrument 
nen und Interviewer vorgesehen. 

Die Erhebung der Daten fUr den Mikrozen-
sus erfolgt grundsatzlich uber persbnl iche 
Befragungen durch lnterviewerinnen und 
Interviewer (siehe hierzu auch Exkurs). Die-
ses Verfahren bietet sich in Anbetracht der 
erheblichen Komplexitat des Fragenpro-
gramms an und hat sich bewahrt. Durch die 
Einflthrung des unterjahrigen Erhebungs-
konzepts andert sich die Arbeit dieser Erhe-
bungsbeauftragten grundlegend. 

In Rheinland-Pfalz wurden bisher jedes Jahr 
etwa 400 lnterviewerinnen und Interviewer 
zur Befragung eingesetzt. Da die Angaben 
der Haushalte fUr eine bestimmte Berichts-
woche- normalerweise Ende April- zu er-
heben waren, lag der Schwerpunkt der Be-
fragungen fUr die rund 18 000 Haushalte in 
den Monaten Mai und Juni. Zukunftig vertei-
len sich die Befragungen auf das gesamte 
Kalenderjahr, was eine erhebliche Verkleine-
rung des lnterviewerstabs ermbglicht. Ab 

Die Entwicklung immer leistungsfahigerer 
Gerate ermbgl icht die Anwendung auch 
komplexerer Software, die fUr eine Erhebung 
wie den Mikrozensus erforderlich ist. Die ver-
wendeten Computerprogramme sch lieBen 
durch eine entsprechende Fi lterfuhrung fUr 
bestimmte Personen nicht zutreffende Fra-
gen von vornherein aus und ermbgl ichen 
unmittelbare Plausibilitatskontrollen. Bei un-
stimmigen Antworten kbnnen die lntervie-
werinnen und Interviewer direkt nachfragen 
und eventuelle Missverstandnisse aus dem 
Weg raumen. Als nachtei lig ist der grbBere 
Zeitaufwand fUr die Durchflthrung des Inter-
views zu sehen, was zu Akzeptanzproble-
men bei den Befragten fuhren kann , aber 
auch bei der Festlegung der lnterviewerver-
gutung zu berucksichtigen ist. 

Der Einsatz computergestlttzter Erhebungs-
verfahren hat sich in den Niederlanden bei 
einer mit dem Mikrozensus vergleichbaren 

Filterfuhrung 
und Plausibili -
tatskontrollen 

durch Laptops 
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Hohe lnvesli-
lionskosten 
zur Laptop-
beschaffung 

Laufend 
hochaktuel le 
Zahlen zur Er-
werbslosigkeit 
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Erhebung bereits seit einigen Jahren be-
wahrt. Auch die sukzessive Einfuhrung von 
Laptop-Befragungen in anderen Bundes-
landern ist weitgehend positiv zu beurteilen. 
In Rheinland-Pfalz wurden erstmals im Jahr 
2002 und auch bei den Erhebungen der 
Jahre 2003 und 2004 funf Gerate eingesetzt. 
Fur den geplanten - voraussichtlich ganz-
jahrigen - Einsatz von 80 lnterviewerinnen 
und lnterviewern ist fUr die Erhebung ab 
2005 die Beschaffung von Geraten in glei-
cher Anzahl erforderlich. 

Der umfassende Einsatz von Laptops ist 
trotz sinkender Anschaffungspreise mit er-
heblichen lnvestitionen fUr die Erstbeschaf-
fung, aber auch fUr den Ersatzbedarf in den 
Folgejahren verbunden. 

Monatliche Schnellauswertungen 

Die regelmaBige Ubermittlung der durch die 
lntervieverinnen und Interviewer erhobenen 
Daten uber das Telefonnetz an das Statisti -
sche Landesamt erlaubt eine schnelle Er-
gebnisbereitstellung. Nach dem neuen Kon-

zept ist nicht nur die Verbffentlichung aktuel-
ler Quartalsergebn isse drei Monate nach 
Ouartalsende mbglich. Zusatzlich sind auch 
monatliche Schnellauswertungen von Ar-
beitsmarktdaten des Mikrozensus vorgese-
hen, die den Bedarf an international ver-
gleichbaren Ergebnissen nach den Kriterien 
der lnternationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
decken sollen. Die Schnellauswertungen er-
mbglichen die Bereitstellung von hochak-
tuellen Ergebnissen spatestens 14 Tage 
nach Ablaut eines Monats, wodurch die lau-
fende Beurteilung der Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt, insbesondere die Er-
werbslosen betreffend, ermbglicht wird. 
Durch das neue Konzept lassen sich die Er-
gebnisse zudem mit einem hbheren Aussa-
gegehalt fUr solche Merkmale ermitteln, die 
saisonalen oder konjunkturellen Schwan-
kungen unterliegen. 

• Gunter Ickier, Diplom-Okonom, leitet 
das Referat Bevblkerung, Beschaf-
tigte, Soziale Leistungen. 
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Soziale Leistungen 

Sozialhilfe 2003 

Von Gerhard Hehl 

Die Sozialhi lfe umfasst verschiedene Hilfearten. Als Sozialhilfeemp-
fangerinnen und -empfanger wird zumeist der Personenkreis her-
ausgestellt, der Sozialhilfe im engeren Sinn bezieht; das sind dieje-
nigen, die Hilfe zum Lebensunterhalt auBerhalb von Einrichtungen 

erhalten und in der Regel nicht aufgrund von Pflegebedurftigkeit, Krankheit oder Be-
hinderung auf Unterstutzung angewiesen sind. Hinsichtlich der lnanspruchnahme von 
Sozialh ilfe gibt es sowohl innerhalb von Rheinland-Pfalz als auch bundesweit grbBere re-
gionale Unterschiede. Die Hilfe in besonderen Lebenslagen erhalten dagegen deutlich 
weniger Personen, die Bruttoausgaben hierfur waren jedoch im Vergleich zu den Zah-
lungen fur die Hilfe zum Lebensunterhalt mehr als doppelt so hoch. 

Rheinland-Pfalz hat bundesweit die viert-
niedrigste Sozialhilfequote 

Rund 103 000 Knapp 103 000 Frauen, Manner und Kinder 
Sozialhil feempfan-
ger: 0.4% mehr bezogen Ende vergangenen Jahres in 
als ein Jahr zuvor Rheinland-Pfalz auBerhalb von Einrichtun-

II Sozialhilfequote 2003 nach Bundeslandern 

Empfangerinnen und Empfanger von Hil fe zum Lebensunterhalt 
auBerhalb von Einrichtungen je 1 00 Einwohner 

Bremen 
Berlin 

Hamburg 
Saarland 

Schleswig-Holstein 
Hessen 

4,1 
4,1 

3,9 
3,9 
3,8 
3,8 
3,8 

7,7 
6,9 

9,2 

Niedersachsen 
Mecklenburg-Vorpommern 

Nordrhein-Westfalen 
Sachsen-Anhalt 

Deutschland 
Sachsen 

Brandenburg 
Rheinland-Pfalz 

3,4 
3,1 

3,0 
2,5 

ThOringen 2,3 
Baden-WOrttemberg - 2,1 

Bayern - 1,8 Quelle: Statistisches Bundesamt 
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gen laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, 
0,4o/o mehr als im Jahr zuvor. Das entsprach 
einer Sozialhilfequote (Empfanger je 100 
Einwohner) von 2,5o/o. Mit dieser Quote 
nahm Rheinland-Pfalz nach Baden-Wurt-
temberg, Bayern und Thuringen Platz vier 
unter den Bundeslandern ein. Die Sozial-
hi lfeq uote fUr ganz Deutschland lag bei 
3,4%. Bundesweit waren 2,81 Mill. Personen 
in 1,42 Mill. Haushalten auBerhalb von Ein-
richtungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt 
angewiesen. 

Rund 60% der Empfiingerinnen und Emp-
fiinger sind im erwerbsfiihigen Alter 

Die insgesamt 103 000 Bezieher von Sozial-
hilfe lebten in 50 520 Haushalten (so ge-
nannten Bedarfsgemeinschaften) . Etwa ein 
Drittel der Betroffenen - fast 35 000 - waren 
Kinder und Jugendliche im Alter unter 15 
Jahren. Rund 8 300 waren junger als drei 

Mehr Kinder 
und Jugendliche 

unter den 
Beziehern 
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Jahre, fast 9 700 Kinder zwischen drei und 
sechs Jahre und knapp 8 500 Kinder sieben 
bis elf Jahre alt. Die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen, die in Haushalten lebten, welche 
Hi lfe zum Lebensunterhalt bekamen, lag im 
Jahr 2003 um 4,6% hbher als 2002. 

Fast 62 000 Bezieherinnen und Bezieher 
von Hilfe zum Lebensunterhalt waren zwi -
schen 15 und 65 Jahre alt, also im erwerbs-
fahigen Alter. Knapp 10% von ihnen waren 
erwerbstatig ; sie bezogen die staatliche 
Unterstutzung, weil das Arbeitseinkommen 
fUr den Lebensunterhalt nicht ausre ichte. 
Von den fast 56 000 nicht erwerbstatigen 
Empfangerinnen und Empfangern waren 
uber 25 300 arbeitslos gemeldet, gut 4 800 
waren in Ausbildung und knapp 11 000 
konnten wegen hauslicher Bindung (z. B. 
Ki ndererziehung) keiner Erwerbstatigke it 

Sozialhilfe 

II Bruttoausgaben der Sozialhilfe sowie Empfange-
rinnen und Empfanger 2003 nach Hilfearten 

Emplanger/ Ausgaben 

-innen am Sozialhille- Brutto- pro Kopl 
Hilleart 31. 12. quote'! ausgaben der Be-

volkerung 

Anzahl % 1 000 EUR EUR 

Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe im engeren Sinn) 

AuBerhalb von 
Einrichtungen 

In Einrichtungen 

Zusammen 

AuBerhalb von 
Einrichtungen 

In Einrichtungen 

Zusammen 21 

Sozialhille 
insgesamt 31 

102 830 
429 

103 259 

2,5 
0,0 

2,5 

316 523 
10 343 

326 866 

Hilfe in besonderen Lebenslagen 

15 556 0,4 62 355 
26 497 0,7 699 394 

41 704 1,0 761 750 

144 963 3,6 1 088 615 

78 
3 

81 

15 
172 

188 

268 

1) Emplangerinnen und Emplanger am 31. 12. 2003 je 100 der Bevolkerung. -
2) Ohne Doppelzahlungen von Emplangerinnen und Emplanger. die im Laule 
des Berichtsjahres sowohl Hille auBerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen 
erh ielten. - 3) Mehrlachzahlungen sind moglich. da Hille zum Lebensunterhalt 
und Hille in besonderen Lebenslagen auch gleichzeitig gewahrt werden kann. 

Die Sozialhi lfe hat die Aufgabe, in Not geratenen Burgern eine der Menschenwurde entsprechende Lebensfl.ihrung zu er-
mi:ig lichen. Sie wird bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen den betroffenen Personen immer dann gewahrt, wenn 
diese nicht in der Lage sind, sich aus eigener Kraft zu helfen, oder wenn die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbe-
sondere von Angehi:i rigen oder von Tragern anderer Sozialleistungen, erbracht wird. 

In der Sozialhilfe unterscheidet man je nach Art der vorl iegenden Notlage zwei Haupthilfearten: 

- Personen, die ihren Bedarf vor allem an Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw. (so genanntes soziokulturelles 
Existenzminimum) nicht ausreichend decken ki:innen, haben Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhal t. Die Empfange-
rinnen und Empfanger der Hilfe zum Lebensunterhalt bilden zugleich den Personenkreis. der im Blickpunkt der 
Armutsdiskussion steht. 

- Hi lfe in besonderen Lebenslagen wird Personen gewahrt, die in einer besonderen Lebenssituation, wie Pflegebedurf-
tigkeit, Krankheit oder Behinderung, Unterstutzung beni:itigen. 

Bei beiden Hilfearten werden die Empfangerinnen und Empfanger innerhalb und auBerhalb von Einrichtungen erfasst. Die 
Darstellung der Sozialhi lfequoten beschrankt sich ublicherweise auf die Bezieherinnen und Bezieher der Hilfe zum 
Lebensunterhalt auBerhalb von Einrichtungen. 

Bei Vergleichen mit fruheren Jahren sind Rechtsanderungen, wie die Einfl.ihrung der Grundsicherung im Alter, (siehe hier-
zu , kurz + aktuell" Seite 489) zu beachten. Auch sind seit dem Berichtsjahr 1994 Ausgaben fu r Asylbewerberinnen und-
bewerber nicht mehr in den Bruttoausgaben der Sozialhilfe enthalten. 
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II Sozialhilfequote in Rheinland-Pfalz 2003 
nach Verwaltungsbezirken 

Empfangerinnen und Empfanger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt auBerhalb von Einrichtungen 

je 1 00 Einwohner 

Landkreise 

2,5 
2,5 
2,5 

2,4 
2,4 

2,2 
2,2 
2,2 

2,1 
2,1 
2,1 

Kusel'> 
Birkenfeld 

Altenkirchen fYVw.) 
Rheinland-Pfalz 

Alzey-Worms 
Mayen-Koblenz 
Bad Kreuznach 

Neuwied 
Rhein-Lahn-Kreis 

Mainz-Bingen 
Donnersbergkreis 

Germersheim 
Westerwaldkreis 
Landkreise zus. 2,0 

Rhein-Hunsruck-Kreis 1 ,8 
Bad Durkheim 1 , 7 

Daun 1,7 
Kaiserslautern 1 , 7 

Cochem-Zell 1 ,6 
Ahrweiler 1 ,5 

Rhein-Pfalz-Kreis 1 ,5 
Trier-Saarburg 1 ,4 

Bernkastei-Wittlich 1 ,3 
Bitburg-Prum 1 ,3 

Sudliche Weinstrafle 1 ,2 

Sudwestpfalz - O, 7 

1) Einschliefllich Faile einmaliger Hilfegewahrung. 

Kreisfreie Stadte 

Ludwigshafen a. Rhein 

Koblenz 

Pirmasens 

Kreisfreie Stadte zus. 

Zweibrucken 

Speyer 

Mainz 

Trier 

Worms 

Kaiserslautern 

Neustadt a. d. Weinstr. 

Frankenthal (Pfalz) 

Rheinland-Pfalz 

Landau i. d. Pfalz 2,0 

2,8 

2,6 
2,5 

4,2 

3,8 
3,7 

3,7 

3,7 

3,6 

3,5 

3,3 

5,0 

4,1 

5,8 
6,3 
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nachgehen. Die Zahl der Sozialhilfeempfan-
ger im erwerbsfahigen Alter erhohte sich 
gegenuber dem Jahr 2002 um 3,6%. 

Nach ln-Kraft-Treten des Gesetzes uber eine 
bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung (siehe hierzu 
auch ,kurz + aktuell" Seite 489) hat sich die 
Zahl der Empfangerinnen und Empfanger 
uber 65 Jahre um rund 35% gegenuber 
dem Vorjahr reduziert. Noch gut 6 100 Per-
sonen uber 65 Jahre bezogen laulende Hil -
fe zum Lebensunterhalt. 

Mehr Betroffene in den Stadten 

Der Anteil der Sozialhilfeempfangerinnen 
und -empfanger ist in den kreisfreien Stad-
ten in der Regel hoher als in den Landkrei-
sen. Mit 6,3 Empfangern je 100 Einwohner 
wies Ludwigshafen unter den kreisfreien 
Stadten die hochste Sozialhillequote auf, 
Landau erreichte mit zwei Empfangern je 
100 Einwohner den niedrigsten Wert. Unter 
den Landkreisen hatte Kusel mit 4,1 die 
hochste und die Sudwestpfalz mit 0,7 die 
niedrigste Quote. 

327 Mill. Euro Bruttoausgaben fiir 
Hilfe zum Lebensunterhalt 

lnsgesamt wurden im Jahr 2003 fUr die 
Hilfe zum Lebensunterhalt auBerhalb von 
Einrichtungen rund 316,5 Mill. Euro aulge-
wendet. Drei Viertel dieses Betrages waren 
laulende Leistungen (ohne Hille zur Arbeit) . 
Auf laulende Leistungen in Form von Hille 
zur Arbeit entfielen 12% der Ausgaben. Der 
Rest wurde als einmalige Leistungen ge-
wahrt. 

Gesetzliche 
Anderung 

reduzierte Anteil 
der alleren 

Bezieher 
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70% alter Sozial-
hilfeleistungen 
entlallen auf Hille 
in besonderen 
Lebenslagen 

Zusatzlich gut 10,3 Mill. Euro wurden an Hil-
fe zum Lebensunterhalt fUr rund 450 Emp-
fangerinnen und Empfanger in Einrichtun-
gen aufgebracht. 

Sozialhilfe im weiteren Sinn umfasst auch 
Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt zahlt 
zur Sozialh ilfe auch die Hilfe in besonderen 
Lebenslagen. Sie wird als Hilfe zur Pflege, 
Hilfe bei Krankheit und Eingliederungshilfe 
fUr behinderte Menschen auBerhalb bzw. 
innerhalb von Einrichtungen gewahrt und 
von wesentlich weniger Hilfeempfangern in 
Anspruch genommen (rund 41 700) als die 
Hilfe zum Lebensunterhalt. Auch lebt die 
Mehrzahl dieser Menschen (64%) in Einrich-
tungen. Die Bruttoausgaben fUr die Hilfe in 

Mehr i.iber . . . 

besonderen Lebenslagen beliefen sich 2003 
auf rund 760 Mill. Euro und machten damit 
70% der insgesamt gezahlten Sozialhilfe-
leistungen aus. 

Die Ausgaben pro Kopf der Bevolkerung fUr 
die Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Hilfe in besonderen Lebenslagen) be-
liefen sich 2003 auf 268 Euro. Davon entfie-
len 78 Euro auf die Sozialhilfe im engeren 
Sinn (Hilfe zum Lebensunterhalt auBerhalb 
von Einrichtungen) und 188 Euro auf die 
Hilfe in besonderen Lebenslagen. 

• Gerhard Hehl, Verwaltungsfachwirt, 
leitet das Sachgebiet Soziale Leis-
tungen. 

. . . die Ergebnisse der Sozialhilfestatistiken enthalten die jahrlich erscheinenden Statistischen Berichte 

- Sozialhille - Ausgaben und Einnahmen (Bestellnummer: K1013) 

- Sozialhille- Laulende Hille zum Lebensunterhalt, Emplanger/- innen (Bestellnummer: K1023) 

- Sozialhille - Emplangerinnen und Emplanger von Hille in besonderen Lebenslagen (Bestellnummer: K1033) 

Oaten uber die Sozialhille im Vergleich 76 deutscher GroBstadte bieten die Statistischen Amter des Bundes 
und der Lander in einer gemeinsamen Online-Veroffentlichung an, die kostenlos als POF-Datei uber das ge-
meinsame Statistikportal (www.statistik-portal.de) heruntergeladen werden kann. 
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Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 
von Dr. Ludwig Beckmann 

Hoher Olpreis 
und Euro-
aufwertung 
be last en 
Konjunktur-
aussichten 

Sowohl Lage-
einschatzung 
als auch 
Geschafts-
erwartungen 
haben sich 
verschlechtert 

ifo Geschaftsklima im November deut-
lich verschlechtert 

lm November ist der ifo Geschaftsklimaindex 
fUr Deutschland im Verg leich zum Vormonat 
unerwartet kraftig gesunken. Wegen der ge-
dampften Binnenkonjunktur, des anhaltend 
hohen Olpreises und der starken Aufwer-
tung des Euro war zwar mit einem Ruck-
gang gerechnet worden ; das AusmaB hat 
dann aber viele Experten doch uberrascht. 
Der Index, der als qualitativer Fruhindikator 
der Konjunktur gi lt, fie l von 95,3 auf 94,1 
Punkte. Damit haben die Hoffnungen auf ei-
nen nachhaltigen Konjunkturaufschwung ei-
nen erheblichen Dampfer bekommen. 

Die 7 000 Unternehmen, die das ifo lnstitut 
befragt hat, schatzten im November sowohl 
ihre aktuelle Geschaftslage als auch ihre Ge-
schaftserwartungen fUr die kommenden 
sechs Monate deutlich schlechter ein. Der 
Teilindex fur die Beurteilung der Lage verrin-
gerte sich von 94,7 auf 93,8 Punkte. Dies war 
die erste Verschlechterung der Lageein-
schatzung seit Juni 2004. Der Teilindex, der 
die Geschaftserwartungen der Unternehmen 
misst, bewegte sich von 95,9 auf 94,3 Punk-
te ; das ist der niedrigste Wert in den ver-
gangenen zwblf Monaten. 

Vor allem im Handel hat sich das Klima 
spurbar versch lechtert. lm GroBhandel gin-
gen sowohl der Index der Lageeinschatzung 
als auch der Erwartungsindex deutlich nach 
unten. lm Einzelhandel versch lechterte sich 
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das Geschaftsklima vor allem aufgrund ei-
ner deutlichen Eintrubung der Erwartungen. 

Das verarbeitende Gewerbe musste nun 
schon den fUnften Monat in Folge einen sin-
kenden Klimaindex hinnehmen. Die Beur-
teilung der aktuel len Geschaftslage verbes-
serte sich zwar Ieicht, die Erwartungen fUr 
die kommenden sechs Monate sind aber 
weiterhin getrubt. Allein im Bauhauptgewer-
be, das bereits seit langem in der Krise 
steckt, blieb das Geschaftsklima im Ver-
gleich zum Oktober unverandert. 

ifo Geschaftsklima Deutschland 

GetrObte 
Stimmung im 

verarbeitenden 
Gewerbe und 

im Handel , 
unveranderte 
Stimmung im 

Bauhaupt-
gewerbe 

ifo Konjunkturtest Gewerbliche Wirtschaft1l 

lndexwerte : 2000=1 00 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

- Geschaftsklima - Geschaftserwartungen 
- Beurteilung der Geschiiftslage 

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

Quelle: ito lnstitut fur Wirtschaftsforschung an der Universitat Munchen 
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Auslands-
beslellungen 
im August 
gestiegen 

Nur geringe 
Zuwachsrate 
bei den lnlands-
bestellungen 
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Auftragseingange im verarbeitenden Ge-
werbe nehmen zu - Bauauftrage sinken 

Die Auftragseingange sind quantitative Fruh-
indikatoren der Konjunkturentwicklung ; sie 
laufen der Konjunktur um mehrere Monate 
voraus. Die Beobachtung der Fruhindikato-
ren ermoglicht einen gewissen Ausblick auf 
die kunftige konjunkturelle Entwicklung. 

Da die Auftragseingange des verarbeiten-
den Gewerbes aufgrund von GroBauftragen 
von Monat zu Monat stark schwanken kon-
nen, wird zur Konjunkturbeurteilung der glei-
tende Drei-Monats-Durchschnitt herangezo-
gen. 

lm rhein land-pfalzischen verarbeitenden Ge-
werbe ist der gleitende Drei-Monats-Durch-
schnitt der Auftragseingange im August 
2004 gegenuber dem Vorjahr gestiegen. 
Der preisbereinigte Zuwachs belief sich im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahres-
monat auf 8,1 %. Die Zuwachsrate hat sich 
gegenuber dem Vormonat allerdings verrin-
gert (Juli 2004: +9,6%). 

Wie in den Vormonaten ist die gunstige Auf-
tragsentwicklung im verarbeitenden Gewer-
be hauptsachlich auf die kraftige Zunahme 
der Bestellungen aus dem Ausland zuruck-
zufuhren. Die Auftragseingange aus dem 
Ausland lagen im August dieses Jahres 
real um mehr als 15% uber dem Vorjah-
resmonat. Das verarbeitende Gewerbe in 
Rheinland-Pfalz profitiert also - trotz krafti-
ger Euroaufwertung - weiterh in von einem 
gunstigen weltwirtschaftlichen Umfeld. 

Die Auftragseingange aus dem In land er-
hohten sich im Vergleich zum August 2003 
lediglich um 1,6%. Die Zuwachsrate ist deut-
lich geringer geworden ; sie lag um 2,2 Pro-
zentpunkte unter der Rate vom Ju li 2004. 

Der Fahrzeugbau, der etwa 14% zum Ge-
samtumsatz des verarbeitenden Gewerbes 
beisteuert, verbuchte im August 2004 real 
gut 5% mehr Bestellungen als im entspre-
chenden Vorjahresmonat. Die Zuwachsrate 
hat sich im Vergleich zum Vormonat erheb-
lich verringert (- 4,3 Prozentpunkte). Dies ist 
vor allem auf die rucklaufigen lnlandsbestel-
lungen zuruckzufUhren, die im Vergleich 
zum August 2003 um 3,4% abnahmen. Die 
Auftrage aus dem Ausland waren dagegen 
im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 
13% hoher. 

lm Maschinenbau (Anteil am Umsatz des 
verarbeitenden Gewerbes: 9%) ist die Nach-
frage gestiegen. Das Volumen der Auftrags-
eingange nahm gegenuber dem August 
des Vorjahres um 8% zu. Die Zuwachsrate 
hat sich im Vergleich zum Vormonat aller-
dings um fast 6 Prozentpunkte verringert. 
Auch in dieser Branche war der deutliche 
Ruckgang der lnlandsbestellungen fUr diese 
Entwicklung verantwortlich; sie nahmen um 
uber 5% ab. Zudem schwachte sich der Zu-
wachs bei den Auslandsbestellungen ab. 
Gegenuber August 2003 nahmen die Auf-
trage aus dem Ausland zwar um fast 20% 
zu, die Zuwachsrate fiel im Vergleich zum 
Vormonat aber um 9 Prozentpunkte geringer 
a us. 

In der Metallerzeugung und -verarbeitung 
(Umsatzanteil im verarbeitenden Gewerbe : 
10%) lagen die Auftragseingange im August 
2004 gegenuber dem entsprechenden Vor-
jahresmonat um fast 8% hoher. Hier nah-
men die lnlandsbestellungen im Vergleich 
zum August 2003 um 5,6% und die Auf-
tragseingange aus dem Ausland um 11 ,3% 
zu. Damit hat sich der Zuwachs beim ln-
landsgeschaft etwas abgeschwacht (Juli 

lnlandsauftrage 
fur den 

Fahrzeugbau 
rucklaufig 

lm Maschinen-
bau rucklaufige 

ln lands-
bestellungen 

Mehr Auftrags-
eingange in 

der Metall-
erzeugung und 

-verarbeitung 
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Geschaftslage 
in der chemi-
schen lndustrie 
verbessert sich 
von Monat 
zu Monat 

Auftragsein-
gange im Bau-
hauptgewerbe 
weiter rucklaufig 

2004: + 7,8%), daflir hat sich das Auslands-
geschaft weiter belebt (Juli 2004: +7,7%). 

In der chemischen lndustrie, die in Rhein-
land-Pfalz mit einem Umsatzanteil von 32% 
die gr6Bte Branche des verarbeitenden Ge-
werbes ist, halt der Aufschwung an und ge-
winnt weiter an Dynamik. Seit Februar ver-
bucht die chemische lndustrie Zuwachse bei 
den Auftragseingangen, und die Steige-
rungsraten sind von Monat zu Monat gr6Ber 
geworden. lm August 2004 stieg der Volu-
menindex der Auftragseingange im Ver-
gleich zum entsprechenden Vorjahresmonat 
um 12,9%. Dam it lag die Wachstumsrate um 
2 Prozentpunkte uber derjenigen des Vor-
monats. Diese Dynamik kommt - trotz kraf-
tiger Euroaufwertung - fast aussch lieBiich 
aus dem Auslandsgeschaft. Die Auslands-
auftrage stiegen im Vergleich zum August 
2003 um uber 18%; damit legte die Wachs-
tumsrate gegenuber dem Vormonat noch 
einmal um 1,2 Prozentpunkte zu. Die ln-
landsauftrage erhohten sich im Vergleich 
zum August 2003 zwar nur um 4,2%; aber 
auch im lnlandsgeschaft verbuchte die che-
mische lndustrie eine steigende Zuwachsra-
te (+3 Prozentpunkte) . 

lm Bauhauptgewerbe hat sich die Auftrags-
lage nach einer kurzen Erholung im zweiten 
Quartal in den vergangenen Monaten wie-
der deutlich verschlechtert. Der Drei-Monats-
Durchschnitt des Auftragseingangs ist im 
August 2004 gegenuber dem Wert vom Au-
gust 2003 um 11,5% gesunken. 

Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Au-
gust 2004 im Vergleich zum Vormonat Ieicht 
gestiegen ; gegenuber August 2003 ging sie 
um gut 8% zu ruck. 
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Schwache Umsatzentwicklung im Handel 
und im Gastgewerbe 

Die Handelsumsatze - vor allem die Einzel-
handelsumsatze - gelten als Einzelindikato-
ren, die fast zeitgleich mit der Konjunktur lau-
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 
August 2004 preisbereinigt gegenuber Au-
gust 2003 nur um 0,3% erhoht. Die ver-
haltene Umsatzentwicklung in den zuruck-
liegenden Monaten zeigt, dass sich die 
Verbraucher - angesichts vieler Unsicher-
heiten - mit ihren Kaufen zuruckhalten. 

Die Umsatzentwicklung im GroBhandel ist 
ebenfalls sehr verhalten. lm August 2004 
gingen die realen GroBhandelsumsatze im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahres-
monat sogar zuruck, und zwar um 1,2%. 

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 August 2004 gegenuber dem 
August des Vorjahres real um fast 7%. Wie 
im Handel macht sich auch in dieser Bran-
che die anhaltende Konsumzuruckhaltung 
bemerkbar. 

Verbraucherpreisindex im November 
Ieicht gesunken 

Preisindizes - insbesondere der Index der 
Verbraucherpreise- gelten als Spannungs-
ind ikatoren, welche die ,Erhitzung" oder 
,Entspannung" der Konjunktur anzeigen. 

Nur geringer 
Umsatzzuwachs 

im Handel 

Ungebrochener 
Abwartstrend im 

Gastgewerbe 
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Preissteige-
rungsrate 
gesunken 

Arbeitlslosen-
quote Ieicht 
gesunken 

522 

Der Verbraucherpreisindex belief sich im Die Nachfrage nach Arbeitskraften bleibt 
November 2004 auf einen Wert von 105,9. Er verhalten, und es besteht immer noch eine 
lag damit um 0,4% unter dem Wert des Vor- Tendenz zum Abbau von Arbeitsplatzen. 
monats und um 1,7% uber dem Wert vom 
November des Vorjahres. Damit ist die Verglichen mit dem westdeutschen Durch-
Preissteigerungsrate Ieicht gesunken, im schnitt ist die Arbeitsmarktlage in Rheinland-
Vormonat hatte sie noch 2% betragen. Pfalz jedoch etwas gunstiger. Wie bereits in 

den Vormonaten lag die rheinland-pfalzi-
Am starksten verteuerten sich die Guter und 
Dienstleistungen der Gesundheitspflege 
(+20,8% im Vergleich zum November 2003), 
die alkoholischen Getranke und Tabakwaren 
(+7,7%) sowie die Guter und Dienstleistun-
gen im Bereich Verkehr (+3,2%) und im Be-
reich Bildungswesen (+3%). Die Preise fUr 
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getranke 
(-1 ,2%) und fUr die Nachrichtenubermittlung 
(-2,1 %) waren im Verg leich zum November 
des Vorjahres sogar rucklaufig. 

Keine Entspannung am Arbeitsmarkt 

sche Arbeitslosenquote auch im Oktober 
2004 unter der westdeutschen Quote, und 
zwar um 0,8 Prozentpunkte. 

Die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Ar-
beitnehmer ist in Rheinland-Pfalz im Oktober 
2004 weiter gestiegen. Dies durfte saisona-
le Grunde haben; die Kurzarbeiterzahlen im 
Oktober waren in den vergangenen Jahren 
gegenuber den Zahlen im August und Sep-
tember oft etwas hoher. lm Vergleich zum 
entsprechenden Vorjahresmonat gab es im 
Oktober 2004 rund 2 200 weniger Kurzar-
beiter. 

Mehr 
Kurzarbeiter 

Die Zahl der offenen Stellen ist im Oktober Deutlich 
Die Zahlen der Arbeitslosen, der Kurzarbei -
ter und der offenen Stellen sind nachlaufen-
de Indikatoren, die weniger uber die kunfti -
ge konjunkturelle Entwicklung aussagen, 
dafur aber wichtige Gesamtindikatoren fUr 
die Wirtschaftspolit ik sind. 

Die Arbeitslosigkeit bleibt in Rheinland-Pfalz 
auf einem hohen Stand. lm Oktober 2004 
waren 149 000 Personen arbeitslos gemel-
det - 1 289 Personen weniger als im Sep-
tember. Die Arbeitslosenquote, die den An-
teil der Arbeitslosen an allen zivilen 
Erwerbspersonen angibt, belief sich im Ok-
tober 2004 auf 7,4%. Sie ist gegenuber dem 
Vormonat geringfUgig gesunken. Dieser 
leichte Ruckgang der Arbeitslosigkeit durfte 
aber uberwiegend saisonal bedingt sein. 
Das Gesamtbild des rheinland-pfalzischen 
Arbeitsmarktes ist seit Monaten unverandert: 

im Vergleich zum Vormonat um rund 26% 
gesunken. Auch dies durfte saisonal bedingt 
sein. Es gibt derzeit allerdings auch gegen-
uber dem Vorjahresmonat betrachtl ich We-
niger offene Stellen in Rheinland-Pfalz. 

Obgleich auch die Arbeitslosenzahl gesun-
ken ist, hat sich durch den kraftigen Ruck-
gang der offenen Stellen das Verhaltnis von 
Arbeitslosen zu offenen Stellen deutl ich er-
hoht. Es belief sich im Oktober auf 9,9 Ar-
beitslose je oftener Stelle. lm Vormonat lag 
dieses Verhaltnis noch bei 7,5. 

• Dr. Ludwig Bockmann ist Leiter des 
Referats Analysen, Prognosen, For-
schungsdatenzentrum. 

weniger 
offene 
Stell en 
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Konjunktureller Oberblick 

\ _r....... 

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

(Berechnungsstand: August 2004) 
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c::::J Rheinland-Pfalz -- Deutschland Prognose Deutschland 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

1) Nachster Fortschreibungstermin fOr das Jahr 2004 im Februar 2005. - Quelle Prognosewert 2005: Arbeitsgemeinschaft 
deutscher wirtschaftswissenschaft/icher Forschungsinstitute e.V. ; Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2004. 

Verarbeitendes Gewerbe 

Bauhauptgewerbe 

Ausbaugewerbe (Ill. Quartel: 
ohne Deutschland) 

GroBhandel 

Einzelhandel 

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

( ) Anteil der Bereiche an der BruttowertschOpfung Rheinland-Pfalz 

(26 %) 

L.._ ->- (5 %) 

--

____. 
->-- (11 %) -

-

-I-

- -

Gastgewerbe (1 %) 
I 

-10 -8 -6 -4 

D Rheinland-Pfalz April - Juni 2004 
D Deutschland Apri l - Juni 2004 

-2 0 2 4 6 

C Rheinland-Pfalz Juli - September 2004 
• Deutschland Juli - September 2004 

3-Monats-Durchschnitte11; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 
1) Ausbaugewerbe: Quartalsergebnisse. 
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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 gegenOber dem in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 

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

Rheinland-Pfalz 

lnsgesamt 

2002 2003 2004 

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

Inland 

2002 2003 2004 
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Ausland 
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;;; 
-- - - -

- 1- ' - - -------fur "" 
.... I 

- - - - -

U.::f ---
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c::::::J Auftragseingang - Gesamtumsatz 

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 
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Auftragseingang (Wertindex) und Umsatz (nominal) 
im verarbeitenden Gewerbe in Rheinland-Pfalz nach ausgewahlten 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 ; Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 
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Verarbeitendes Gewerbe 

Exportquote 
im verarbeitenden Gewerbe 

in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 

2002 2003 2004 

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

- Rheinland-Pfalz - Deutschland 

Exportquote: Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz in%. 

Beschaftigte, Umsatz und Produktivitat 
im verarbeitenden Gewerbe 

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 

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

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

Produktivitat: Umsatz je Beschaftigten. 
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Baugewerbe 
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Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 
in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 
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Ill n n 

c::::J Rheinland-Pfalz - Deutschland 

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

2002 

Baugenehmigungen 
Wohnungen in neuerrichteten Wohngebauden 

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

Gleitende 3-Monats-Durchschnitte; Veranderung gegenOber dem 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. 

Beschaftigte, baugewerblicher Umsatz und Produktivitat 
im Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 

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

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

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

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

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

8 

6 
4 
2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

/' 
J l 

Umsatz (nominal) und Beschaftigte im Einzelhandel (2000=100) 
In Rheinland-Pfalz 
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c::::J Umsatz - Beschi:lftigte -- Teilzeitbeschaftigte 

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

Umsatz (nominal) und Beschaftigte im Gastgewerbe (2000=100) 
in Rheinland-Pfalz 
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c::::J Umsatz - BescMftigte -- Teilzeitbeschaftigte 

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

Gasteubernachtungen in Rheinland-Pfalz 
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Au Ben handel 
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AuBenhandel (nominal) in Rheinland-Pfalz 
(Grenzuberschreitender Warenverkehr der Bundesrepublik Deutschland) 
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Gleitende 3-Monats-Durchschnitte ; Veranderung gegenuber dem Vorjahr in % 

Euro-Referenzkurs der Europaischen Zentralbank 
1 EUR = ... US-Dollar 
(Monatsdurchschnitt) 
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Que lie: Europaische Zentralbank. 
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Au Ben handel 

Ausfuhr {nominal) aus Rheinland-Pfalz - Warengruppen 1l 
(September 2003 - August 2004) 

Ausfuhr (1 00%) 

Ern a h run 9 s w i r t s c haft (6,5%) 

Gewerbliche Wirtschaft (88,6%) 

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

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

Fer t i 9 ware n (84,6%) 

Lastkraftwa9en und Spezialfahrzeu9e (11,9%) 

Kunststoffe (7,7%) 

Chemische Vorerzeu9nisse (7,7%) 

Pharmazeutische Grundstoffe (4,8%) 

Chemische Enderzeu9nisse (4,1%) 

Waren aus Kunststoffen (3,9%) 

Fahr9estelle und Karosserien (3,6%) 

Pharmazeutische Erzeu9nisse (3,6%) 

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

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

-30 -20 

£: 

=====- 30,3% 

p 

c 
c::: 

t::::J 

-10 0 10 

gegenOber dem in % 

Einfuhr {nominal) nach Rheinland-Pfalz - Warengruppen 1l 
(September 2003 - August 2004) 

Einfuhr (100%) 

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

Gewerbliche Wirtschaft (81,8%) 

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

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

Fer t i 9 ware n (69,2%) 

Chemische Vorerzeu9nisse (6,5%) 

Lastkraftwa9en und Spezialfahrzeu9e (4,8%) 

Fahr9estelle und Karosserien (3,9%) 

MineraiOierzeu9nlsse (3,8%) 

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

Chemische Enderzeu9nisse (2,4%) 

Kunststoffe (2,4%) 

Schuhe (2,2%) 

Waren aus Kunststoffen (2,1%) 

Kautschukwaren (2,1%) 

-30 -20 -10 

... 
1: 

E::: 
II: 

c::::: 

c:::: 
c::::: 

0 10 

20 

20 

gegenOber dem in % 

1) Die Abstufun9 der zehn wichti9sten Warenuntergruppen erfol9t nach dem Anteil am Warenwert insgesamt 2003. 

30 

30 
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Ausfuhr (nominal) aus Rheinland-Pfalz - BestimmungsUinder1l 
(September 2003 - August 2004) 

Au sf u h r (100%) 
I 

E U- 1 5 (60,0%) 
I I 

Be i I r iII s I a n de r 2004 (6,5%) 

Frankreich (13,5%) 

Vereinigles Konigreich (7,9%) 

llalien (7,9%) 

I 

I :::::J I 
USA(7,8%) 

Spanien (6,6%) 

Niederlande (6,2%) ] I 
Belgien (5,9%) '--

I .--- -10,9% 

Cslerreich (4,5%) 

Schweiz (2,8%) 
I 

I 
Polen (2,4%) 

-10 -5 0 5 10 15 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Einfuhr (nominal) nach Rheinland-Pfalz - Herkunftslander11 

(September 2003 - August 2004) 

E in fu h r(100%) 

E U- 1 5 (65,3%) 

Be i I r iII s I a n de r (2004) (7,5%) 

Frankreich (15,5%) 

Niederlande (11 ,8%) 

Belgien ( 11 ,2%) 

llalien (6,8%) 

USA (6,4%) 

Spanien (4,6%) 

Vereinigles Konigreich (4,1%) 

China (3,7%) 

Cslerreich (2,9%) 

Tschechische Republik (2,6%) 

-10,1% 
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I 
-5 
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:::::J 

I I 
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I I 
I I 
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0 5 10 15 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

1) Die Abslufung der zehn wichtigslen Lander erfolgt nach dem Anleil am Warenwert ingesamt 2003. 
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Gewerbeanzeigen und lnsolvenzen 

534 

Gewerbeanzeigen in Rheinland-Pfalz 
Anzahl 
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Preise und Zinsen 
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Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 
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C::=J Rheinland-Pfalz - Deutschland 
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2002 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Geldmarktsatze EURIBOR 
Staatsanleihen mit 1 0-jahriger Restlaufzeit 

(Monatsdurchschnitt) 
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- EURIBOR Dreimonatsgeld -- Staatsanleihen 

Quelle: Deutsche Bundesbank. 
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Beschaftig u ng 

Arbeltslosenquote 
in Rheinland-Pfalz, Deutschland und Westdeutschland 
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c:::=::J Rheinland-Pfalz - Deutschland -- Westdeutschland 
Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen 

Veranderung der Arbeitslosenquote 
in Rheinland-Pfalz, Deutschland und Westdeutschland 
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c:::=::J Rheinland-Pfalz - Deutschland -- Westdeutschland 
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Offene Stellen und Kurzarbeiter in Rheinland-Pfalz 
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-- Offene Stellen - Kurzarbeiter 
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Beschaftig u ng 

Tausend 
1 230 

1 220 

1 210 
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Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte 
am Arbeitsort in Rheinland-Pfalz 
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Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschaftigte 
am Arbeitsort in Rheinland-Pfalz 
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Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte und Teilzeitbeschaftigte am 
Arbeitsort (Veranderungsraten) 
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c::::::J Beschaftigte Rheinland-Pfalz c::::::J Beschaftigte Deutschland 
- Teilzeitbeschaftigte Rheinland-Pfa lz - Teilzeitbeschaftigte Deutschland 

1) Rechtsanderung zum 1. April 1999. Veranderung gegenOber dem Vorjahr in % 
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Sozialversicherungspflichtlg Beschaftigte am Arbeitsort 
nach Wirtschaftsbereichen 1) 

I 
I I 

Produzierendes Gewerbe Z) (28,9%) 

Offentliche und private Dienstleister (28,5%) 

Handel, Gast9ewerbe und Verkehr (22,6%) 

Finanzierung, Vermietung usw. (12,0%) 

Baugewerbe (6,8%) 
I 

I 
land- und Forstwirtschaft (1,1%) 

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

I 

:::J I 

I 
I 

I 

0 

[] Rheinland-Pfalz Ill. Quartal 2003 Rheinland-Pfalz IV. Quartal 2003 

C Deutschland Ill. Quartal 2003 • Deutschland IV. Quartal 2003 

Veriinderung gegenOber dem in % 

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

Die Daten, auf die sich der Konjunkturteil stUtztl 
haben den Stand 25. November 2004. 
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Glossar 

Anleihen der offentlichen Hand 

Anleihen der bffentlichen Hand sind Wert-
papiere mit festem oder variablem Nomi-
nalzinssatz und fester L.aufzeit, die von 
Bund, l.li.ndern, Kommunen und anderen 
bffentlichen Kbrperschaften 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 aus 
den registrierten Arbeitslosen 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 Auftragseingang versteht man aile 
im betreffenden Berichtsmonat beim Be-
trieb eingegangenen und fest akzeptierten 
Auftrage. 

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

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

Ausbaugewerbe 

Das Ausbaugewerbe tass! Wirtschafts-
zweige zusammen, die uberwiegend 
Ausbauarbeiten und entsprechende Re-
paratur- und Unterhaltungsarbeiten vor-
nehmen. Hierzu gehbren die ,Bauinstalla-
tion" und das ,Sonstige Baugewerbe", 
das u. a. das Maier- und Glasergewerbe, 
die FuBboden-, Fliesen- und Plattenlege-
rei, die Bautischlerei sowie die Gipserei 
und Verputzerei umfasst, sowie die ,Ver-
mietung von Baumaschinen und -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, einschlieBiich Umsatz aus Nach-
unternehmertatigkeit und Vergabe von 
Teilleistungen an Nachunternehmer. 

Bauhauptgewerbe 

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

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 Familienangehbrige, 
und zwar soweit sie mindestens ein Drittel 
der ublichen Arbeitszeit im Betrieb tatig 
sind. 

Zum Personenkreis der sozialversiche-
rungspflichtig Beschaftigten zahlen aile 
Arbeitnehmer, die kranken-, renten - und 
pflegeversicherungspflichtig 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 abgegrenzten Wirt-
schaftsgebiet produzierten Waren und 
Dienstleistungen abzuglich der bei der 
Produktion verbrauchten Guter (Inlands-
konzept). Es ist als Ausdruck der in einer 
bestimmten Region erbrachten wirtschaft-
lichen Leistung in erster Linie ein Produk-
tionsindikator. 

Erwerbspersonen 

Die Erwerbspersonen umfassen die ab-
hangigen Erwerbstatigen (Beamte, Ange-
stellte und Arbeiter), die Selbstandigen, 
die mithelfenden Familienangehbrigen 
sowie die Erwerbslosen. 

EURIBOR 

Der EURIBOR (= Euro Interbank Offered 
Rate) ist der Zinssatz, den europaische 
Banken voneinander beim Handel von 
Einlagen mit fester L.aufzeit verlangen. Er 
wird als lndikator fUr die kurzfristigen Zin-
sen verwendet. 

Euro-Referenzkurs 

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

Exportquote 

Zur Berechnung der Exportquote einer 
Branche wird der Auslandsumsatz ins 
Verhaltn is zum gesamten Branchenum-
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satz gesetzt. Sie ist ein lndikator 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 Geschaftsklima-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 Monat mehr als 7 000 Unter-
nehmen in Deutschland nach ihrer Ein-
schatzung der Geschaftslage sowie ihren 
Erwartungen fur die nachsten sechs Mo-
nate. Aus diesen Meldungen wird ein In-
dex berechnet. Bei einer durchschnitt-
lichen neutralen Einschatzung des 
Geschaftsklimas nimmt dieser ,Stim-
mungsindex" den Wert 100 an, bei einer 
sch lechteren Einschatzung Werte darun-
ter und bei einer besseren Einschatzung 
Werte daruber. 

Kurzarbeiter 

Kurzarbeiter sind Arbeitnehmer, bei den en 
wegen eines vorubergehenden erheb-
lichen Arbeitsausfalls ein Entgeltausfall 
vorliegt 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. 

Produktivitat 

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 grundsatzlich als MaB-
zahl zu verstehen, welche die Produk-
tionsausbringung ins Verhaltnis zu den 
Einsatzmengen der Produktionsfaktoren 
setzt. Sie ist also ein lndikator fur die Er-
giebigkeit okonomischer 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 Teilzei tbeschafti -
gung kann aber auch bei einer Beschafti-
gung von 18 Stunden und mehr vorliegen, 
soweit es sich um keine Vollbeschaftigung 
handel!. 

Umsatz 

Als Umsatz gilt, 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 
Erlose aus 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 firmeneigenen Sachen mit 
ihrem buchhalterischen Wert. Preisnach-
lasse und der Wert der Retouren sind von 
den fakturierten Werten abzusetzen. 

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

Unternehmensinsolvenzen 

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

Verarbeitendes Gewerbe 

Zum verarbeitenden Gewerbe (ein-
schlieBiich Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden) gehoren aile Unter-
nehmen, deren wirtschaftliche 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 
Haushalte) 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 uberwiegend monatlicher Statistiken. Es werden dabei die 
letzten aktuell vorliegenden vier Monate sowie drei der vergleichbaren Vorjahresmonate nach9ewiesen. Bei vierteljiihrlich vorl ie9enden Er9eb-
nissen werden die jeweils aktuellsten sieben Quartale verOffentlicht. 

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

BEVOLKERUNG Einheit 2002 2003 2004 
Durchschn itt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

• Bevtilkerung am Monatsende 1 000 4 058 I) 4 059 " 4 056 4 056 4 057 4 057 4 057 4 058 4 059 
darunter Auslander " 1 000 312 I) 313 " 315 316 317 314 315 316 316 

Natiirliche Bevolkerungs-
bewegung " 

• Eheschl iel>ungen ' 1 Anzahl 1 733 1 677 2 279 2 080 2 083 1 796 2 227 2 216 2471 
• Lebendgeborene " Anzahl 2 895 2 840 2 849 2 888 3 085 2475 2 418 3 006 3 044 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 8,6 8,4 8,3 8,7 9,0 7,4 7,0 9,0 8,8 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) ' 1 Anzahl 3 556 3 661 3 545 3 359 3 547 3 408 3 019 3 533 3 242 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 10,5 10,8 10,3 10,1 10,3 10,2 8,8 10,6 9,4 
• darunter im 1. Lebensjahr 

Gestorbene ' 1 Anzahl 13 14 15 7 10 9 11 18 11 
je 1 000 Lebendgeborene 71 Anzahl 4,6 4,9 5,6 3.5 2,9 3,6 4,5 6,0 3,6 

• Oberschuss der Geborenen ( +) 
bzw. Gestorbenen (-) Anzahl 661 821 - 696 - 471 - 462 - 933 - 601 527 198 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl - 2.0 - 2,4 - 2,0 - 1,4 - 1,3 - 2,8 - 1,7 - 1,6 - 0,6 

Wanderungen 

' Zuzuge uber die Landesgrenze Anzahl 9 258 8 406 7 676 7 620 9 584 7 494 7 075 8 396 9 040 
• darunter aus dem Ausland ' 1 Anzahl 2 694 2 346 2 267 2 260 2 714 2 032 2 248 2 418 2 550 
' Fortzuge uber die Landesgrenze Anzahl 7 875 7 505 6 455 6 679 8 246 6 654 6167 7128 7 886 
• darunter in das Ausland ' l Anzahl 1 724 1 849 1 576 1 780 2 341 1 898 1 849 1 814 2 453 
• Wanderungsgewinn (+) 

bzw. -verlust (-) Anzahl 1 382 900 1 221 941 1 338 840 908 1 268 1154 
• lnnerhalb des Landes 

Umgezogene ' 1 Anzahl 12 953 12 821 11 938 11 974 14 404 12 265 11 060 12 978 13 515 

ERWERBST ATIGKEIT 

2000 2001 2002 2003 
Beschaftigte 30.6. 30.9. 31 .12. 31 .3. 30.6. 30 .9. 31.12. 

• Sozialversicherungspfl ichtig 
Beschiiftigte am Arbei tsort "' 1 000 1191 1194 1196 1 209 1188 1177 1175 1188 1168 . Frauen 1 000 518 525 532 538 535 531 527 531 527 . Ausliinder/-innen 1 000 77 78 76 77 72 72 72 73 69 . Teilzeitbeschiiftigte 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 
Unternehmensdienstleistungen 1 000 134 138 141 144 142 141 141 144 141 . tiffentl. und private Dienstleister 1 000 322 327 334 336 338 337 335 338 338 

1) Statt Monatsdurchschnitt: BevOikerung am 31 . Dezember. - 2) Quelle: BevOikerungsfortschreibung. Einburgerungen kOnnen erst zum Jahresende be-
rlicksichtigt werden. - 3) 2004 vorlaufige Ergebnisse. - 4) Nach dem Ereignisort.- 5) Nach der Wohngemeinde der Mutter.- 6) Nach der Wohngemeinde 
des Verstorbenen. - 7) Unter Berlicksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten.- 8) Ohne ungekliirte Faile und Faile ohne 
Angabe. - 9) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 1 0) lnsgesamt einschlieBiich Personen "ohne Anga-be" zur Wirtschaftsgliederung. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz IEIBI 



Zah lenspiegel 

Arbeitsmarkt '' Okl. 
2002 2003 2004 

Durchschnitt Aug. Sept. Okt. Juli Auq . Sept. Einheit 

• Arbeits tose " Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

143 665 154664 152215 145933 144362 154 915 155 723 150289 149000 
Frauen 
Manner 

darunter 
Bauberufe 
industrielte u. handwerkt. Berufe 

• Arbeitslosenquote 2131 
* Frauen 
• Manner 

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

darunter 
Bauberufe 
industrielle u. handwerkt. Berufe 

BAUT ATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

Baugenehmigungen fiir 
Wohngebaude 

• Wohngebaude (Neubau) 
insgesamt 

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

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck 
Unternehmen 
private Haushalte 

Wohnungen in Wohngebauden 
• Umbauter Raum 
• Wohnfiache 

Wohnraume 
* Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke 

Baugenehmigungen fiir 
Nichtwohngebaude 

• Nichtwohngebaude (Neubau) 
insgesamt 

davon 
6ffentl . Bauherren und Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck 
Unternehmen 
private Haushalte 

Wohnungen in Nichtwohngebauden 
* Umbauter Raum 
• Nutzfiache 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebaude) 

• Wohnungen (Neubau u. BaumaB-
nahmen an bestehenden 

Gebauden) 
• Wohnraume (einschlieBt. Kuchen) 

Anzahl 
Anzahl 

% 
% 
% 
% 
% 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

1 OOOm' 
1 000 m' 
Anzahl 

Milt. EUR 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

1 OOOm' 
1 OOOm' 

Milt. EUR 

Anzahl 
Anzahl 

63014 66055 67190 64281 63476 67771 69139 66394 65784 
80 651 88 609 85 025 81 652 80 886 87 144 86 584 83 895 83 216 

7 723 
41 323 

8,0 
7,5 
8,3 

17,1 
7,9 

7 897 
31 083 

579 
6172 

2002 

8 181 
44 796 

8,5 
7,8 
9,2 

17,7 
8,1 

9 170 
27 293 

473 
5473 

Durchschnitt 

802 

768 
35 

3 
96 

703 
1 084 

783 
141 

6 159 

176 

139 

15 
11 6 

8 
33 

778 
119 

82 

1 239 
7147 

988 

949 
39 

1 
125 
862 

1 322 
952 
172 

7 525 

217 

128 

15 
106 

6 
16 

66 1 
98 

67 

1 491 
8 660 

6 766 
42 883 

8,4 
7,9 
8 ,8 

16,5 
9,0 

7 335 
29 961 

577 
6 555 

6 507 
40 987 

8,1 
7,6 
8,5 

16,3 
7,7 

8 350 
26 307 

537 
6 543 

2003 
Juli Aug . 

855 

817 
38 

1 
133 
721 

1 265 
880 
158 

6 855 

202 

161 

14 
139 

8 
19 

740 
11 0 

77 

1 450 
7 963 

603 

575 
28 

71 
532 
844 
604 
110 

4 696 

138 

119 

14 
98 

7 
11 

532 
86 

55 

969 
5 515 

6 543 
40 518 

8,0 
7,5 
8,4 

16,5 
7,1 

7 614 
19 327 

423 
5 580 

Sept. 

930 

882 
48 

108 
822 

1 278 
90 1 
164 

7 278 

206 

159 

19 
131 

9 
9 

825 
127 

88 

1 476 
8 412 

7 264 
43 565 

8,6 
8 ,0 
9 ,1 

17,2 
9 ,4 

6 349 
21 240 

268 
4 566 

Juni 

649 

606 
43 

6 
62 

58 1 
885 
618 
114 

5 016 

142 

144 

19 
110 

15 
6 

731 
107 

55 

1134 
6 196 

7 101 
43 505 

8,6 
8,1 
9,0 

17,0 
9,7 

4 970 
22 495 

318 
4 644 

6 965 
42 093 

8,3 
7,8 
8,8 

17,0 
8,7 

5 303 
20 168 

307 
4 753 

2004 
Juli Aua. 

665 

621 
44 

1 
100 
564 
946 
637 
11 8 

5 195 

144 

183 

22 
141 
20 
25 

829 
130 

84 

1150 
6 252 

647 

603 
44 

94 
553 
927 
629 
11 5 

5 066 

143 

139 

22 
104 

13 
10 

1 087 
148 

90 

1 071 
5 953 

7 026 
41 868 

8,2 
7 ,7 
8 ,7 

17,1 
8 ,1 

5 439 
14 975 

305 
4 211 

seDi. 

682 

644 
38 

1 
106 
575 

1 240 
753 
137 

5 926 

166 

134 

9 
121 

4 
21 

484 
72 

34 

1 409 
6 921 

1) Quelte: Bundesagentur fiir Arbeit , Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland.- 2) Ergebnisse ab Januar 2004 nach geandertem Verfahren (Data Ware-
house-L6sung) und ohne Tei lnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaf1nahmen. - 3) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivilen Erwerbs-
personen. - 4) Einschliel>lich Wohnheime. 
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LANDWIRTSCHAFT Einheit 2002 2003 2004 
Durchschnitt Juli Aug . Sept. Juni Juli Aug . Sept. 

• Schlachtmengen (ohne Geflugel) '' t 10 434 10 393 9 867 9 399 10 962 10 526 10 000 10 114 10 578 
darunter 

Rinder (ohne Kalber) t 2 801 2 693 2 324 2 212 2 757 2 302 2178 2 242 2 570 
Kalber t 22 18 12 13 19 14 13 14 15 . Schweine t 7 511 7 595 7 460 7 104 8 110 8126 7 731 7 770 7 914 

* Eiererzeugung 2
' 1 000 10 321 9 621 9 382 9 096 9 082 9 492 9 082 9 213 9 404 

Milcherzeugung (Anlieferung 
rheinland-pfalzischer Erzeuger 
an Molkereien) t 62 988 64 148 67 079 62 904 61 216 65 277 65 787 63 441 61 229 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

Verarbeitendes Gewerbe 
sowie Bergbau und 
Gewinnung von Steinen 
und Erden 3

' 

• Betriebe Anzahl 2 384 2 260 2 261 2 260 2 258 2193 2196 2 188 2179 
• Beschaftigte ' ' Anzahl 296 590 288 559 287 820 289 119 289 169 280 945 281 370 282 41 1 282 329 
• darunter Arbeiter/-innen " Anzahl 186 727 180 77 1 181 089 181 739 181 327 175 378 176165 176 524 176 132 
• Geleistete Arbeitsstunden '' 1 000 h 36 381 37 392 33 443 37 448 36 22 1 36 066 33 658 36427 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 892 889 848 828 845 915 847 826 828 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 464 455 441 431 444 475 435 430 429 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 429 434 407 397 401 439 413 396 398 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 5183 5 230 5 299 4 574 5 381 5 776 5 507 5 198 5 789 

davon 
Vorleistungsguterproduzenten 

und Energie '' Mill. EUR 2 748 2 779 2 845 2 372 2 795 3 096 2 954 2 766 3130 
lnvestitionsgUterproduzenten Mill. EUR 1 362 1 366 1 368 1160 1 461 1 598 1 496 1 384 1 518 
Gebrauchsguterproduzenten Mill. EUR 116 116 94 104 126 113 102 104 126 
Verbrauchsguterproduzenten Mill. EUR 956 968 992 937 1 000 969 955 944 1 015 

darunter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen Mill. EUR 1 590 1 666 1 629 1 357 1 557 1 784 1 676 1 580 1 799 
Fahrzeugbau Mill. EUR 710 751 741 631 835 905 826 767 854 

darunter 
Auslandsumsatz Mill. EUR 2 263 2 348 2 315 1 916 2 302 2 657 2 528 2 340 2 632 
Exportquote '' % 43,7 44,9 43,7 41 ,9 42,8 46,0 45,9 45,0 45,5 

Index des Auftragseingangs im 
verarbeitenden Gewerbe 
(Volumenindex) 2000=100 99,5 99,6 102,6 89 ,3 100,1 109,8 110,5 99,1 106,1 

davon 
Vorleistungsguterproduzenten 2000=100 98,5 99 ,1 104,0 86,5 98,6 110,4 109,9 96,4 108,8 
lnvestitionsguterproduzenten 2000=100 99,6 100,5 101 ,9 94,6 100,2 110,4 114,2 104,1 100,5 
Gebrauchsguterproduzenten 2000=100 89,2 89,1 84,9 74,1 88,0 107,0 92,5 91 ,9 95,0 
VerbrauchsgUterproduzenten 2000=100 109,4 103,1 102,8 91 ,9 113,4 104,1 106,5 99,3 115,4 

darunter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen 2000=100 102,6 102,3 106,9 88,2 100,0 116,3 118,7 99,4 115,1 
Fahrzeugbau 2000=100 97,8 105,2 107,5 109,1 105,5 111,4 122,5 114,4 101 ,7 

Energie- und Wasser-
versorgung 

• Betriebe " Anzahl 86 87 87 87 87 86 86 85 85 
• Beschaftigte J)-4) Anzahl 10 936 10 660 10 516 10 559 10 643 10 416 10 281 10 309 10 381 
• Geleistete Arbe itsstunden 3' 1 000 h 1 394 1 363 1 420 1 223 1 416 1 344 1 328 1196 1 366 
• Bruttolohn- und gehaltsumme 3' Mill. EUR 34 34 32 31 31 32 31 29 29 

Stromerzeugung in offentlichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen 91 . Bruttostromerzeugung Mill. kWh 542 640 558 419 622 526 555 573 848 

Nettostromerzeugung Mill. kWh 530 624 546 403 603 514 541 553 627 

1) Aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und auslandischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe. Pferde, Ziegen); einschHef11ich Schlachtfetten, jedoch ohne 
lnnereien. - 2) Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Unternehmen mit mindestens 3 000 einschlieBiich Junghennen-, Bruch- und Knickeiern.-
3) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 4) EinschtleBiich der tatigen lnhaber. - 5) Einschlief11ich der gewerblich Auszubilden-
den. - 6) Bis 2002 geleistete Arbeiterstunden, ab 2003 geleistete Arbeitsstunden atler Lohn- und Gehaltsempfanger. - 7) Ohne Energie- und Wasserversorgung. -
8) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - 9) Kraftwerke mit mehr als 1 MW Kraftwerksleistung. 
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Ba u g e wer be Einheil 2002 2003 2004 
Durchschnitl Juli Aug. Sept. Juni Juli Aua. sect 

B auhauptgewerbe 
(Vorberei tende Baustellen-
arbeiten, Hoch- und Tief -
bau) '' 

• Beschattigle Anzahl 42 573 39 526 39 695 40 028 40 018 38 361 38 634 38 895 38 872 
• Geleislele Arbeitsstunden 1 000 h 4 142 3 967 4 845 3 821 4 711 4 305 4 263 3 707 4 542 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 1 579 1 568 2 020 1453 1 855 1 789 1 758 1 479 1 867 . gewerblicher Bau '1 1 000 h 1 083 995 1 088 954 1 142 993 1 028 918 1 045 . offentlicher und Stral>enbau 1 000 h 1 480 1 404 1 737 1 414 1 714 1 524 1477 1 310 1 630 
darunter Stral>enbau 1 000 h 676 639 807 643 801 743 719 607 757 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 95 90 95 92 92 89 88 89 87 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 71 67 72 70 71 65 66 68 66 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 24 23 23 22 22 24 22 21 21 
• Baugewerbl icher Umsatz 

(ohne Umsatzsleuer) Mill. EUR 344 332 392 328 369 355 370 356 369 
davon . Wohnungsbau Mill. EUR 107 106 131 97 11 9 114 122 123 11 8 . gewerblicher Bau 31 Mill. EUR 101 92 100 87 105 92 94 87 88 . offenllicher und Slral>enbau Mill. EUR 136 133 161 143 146 150 154 146 163 

darunler Stra l>enbau Mill. EUR 62 56 68 61 62 64 64 57 73 

Ausbaugewerbe/ 
Bauinsta llation und sons- 2002 2003 2004 
tiges Ausbaugewerbe ' '" Durchschnitl 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 

Betriebe ' 1 Anzahl 386 368 369 370 368 365 331 33 1 334 
• Beschaftigte Anzahl 13 214 12 338 12143 12 333 12 495 12 381 11 569 11 497 11 999 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 3 923 3 677 3 536 3 643 3 813 3 715 3446 3 467 3 681 

Brutlolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 87 80 75 81 80 86 73 75 78 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 61 57 53 57 58 62 52 54 56 . Bruttogehallsumme Mill. EUR 26 23 22 23 22 24 21 22 22 
• Baugewerblicher Umsatz 

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

HANDEL 
2002 2003 2004 

G roBh andel ' ' ' Durchschnitl Juli AUQ. Sept Juni Juli Aua. Seal. 

• Beschaftigle 2000=1 00 91,0 86,5 87 ,0 87 ,6 87 ,4 84,2 84,4 84,9 84,8 
darunler Teilzei lbeschaftigte 2000=100 95,8 91,5 93,6 96,4 95,8 95,7 97 ,4 99,1 97,9 

* Umsatz nominal 'l 2000=100 93,6 94,6 98,6 87 ,0 102,0 97,2 95,6 93,5 103,4 
* Umsatz real &J 2000=100 92,6 92,2 96 ,8 84 ,9 99,3 92,6 91,1 88,2 98,3 

Einzelhandel • '1 

• Beschaftigle 2000=100 101,4 100,6 99 ,9 99,9 100,2 99,9 100,3 100,4 100,0 
darunter Teilzeilbeschaftigle 2000=100 103,8 105,0 104,9 104,4 104,9 106,0 107,2 106,8 106,1 

"' Umsatz nominal e) 2000=100 100,3 101,3 102,0 96,0 99,6 100,6 103,3 96 ,7 99,3 
"' Umsatz real a1 2000=100 98,8 99,7 100,6 94,9 98,3 98,8 101 ,6 95,2 98,0 

Kfz-Handel u. Tankstellen '"' 

• Beschaftigle 2000=100 100,6 101,0 101,1 101,3 102,0 102,1 103,0 104 ,0 104,8 
darunler Tei lzeilbeschaftigle 2000=100 101,8 103,0 103,8 105,1 104,9 11 2,8 11 4,2 11 3,4 114,5 

'* Umsatz nominal 81 2000=100 101 ,6 103,9 11 2,9 95 ,0 104,2 110,2 105,2 97 ,7 103,6 
• Umsatz real ' 1 2000=100 100,1 101,5 11 0,2 92,6 101,4 106,3 101,4 94.3 100,2 

GASTGEWERBE P 

• Beschaftigte 2000=100 99,8 99,8 103,1 104,3 104,1 103,2 103,8 104 ,9 104,3 
darunler Teilzeitbeschaftigle 2000=100 100,6 103,5 107,9 109,6 109,6 111 ,5 111 ,7 11 3,3 111 ,2 

• Umsatz nominal 81 2000=1 00 100,0 99,4 107,0 11 2,3 112,5 99 ,5 101,7 102,9 107,1 
"' Umsatz real aJ 2000=100 94,6 93,2 99,9 104,7 105,3 92 ,8 94,1 95 ,1 99,4 

1) Nach der Totalerhebung hochgerechnete Ergebnisse; tei lweise vorliiufi9e Werte. - 2) der Ultigen lnhaber. - 3) landwirt-
schaftlicher Bauten sowie Unternehmen der Bahn und Post. - 4) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr BescMftigten.- 5) Ein-

Vermietung von Baumaschinen und -geraten mit Bedienungspersonal. - 6) Am Ende des Berichtsvierteljahres. - 7) Handels-
vermittlung. - 8) Ohne Umsatzsteuer. - 9) Ohne Reparatur von Gebrauchsgotern. - 1 0) Sowie lnstandhaltung und Reparatur von Kfz. 
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Einhei t 2002 2003 2004 
TOURISMUS ' ' Durchschnitt Juli Aug. Sept. Juni Juli Aug . 

• GasteankGnfte 1 000 554 561 768 738 777 734 781 746 798 
• darunter von Auslandsgasten 1 000 120 123 227 198 148 156 227 206 154 
• GasteGbernachtungen 1 000 1 654 1 657 2 450 2 508 2 238 2 004 2 364 2 505 2 219 
• darunter von Auslandsgasten 1 000 367 375 838 718 423 432 754 754 420 

VERKEHR 
2002 2003 2004 

StraBenverkehrsunfalle Durchschnitt Juni Juli Aug . Mai Juni Jul i Aug . 

• Unfalle mit Personenschaden 
und Sachschaden '' Anzahl 10 279 10 305 10 180 10 563 9 984 10 503 10 286 10 366 9 884 . darunter Unfalle mit Personen-

schaden Anzahl 1 548 1 540 1 856 1 892 1 768 1 713 1 732 1 743 1 631 
• Getotete Personen Anzahl 30 30 31 32 41 24 27 31 37 

darunter 
Pkw-lnsassen Anzahl 18 17 14 23 21 13 15 15 19 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 6 6 7 4 14 8 7 10 12 
Radfahrer Anzahl 2 2 4 3 2 2 3 3 1 

Anzahl 4 3 2 2 2 . 2 3 
• Verletzte Personen Anzahl 2 043 2 042 2 464 2 510 2 317 2 214 2 287 2 248 2149 

dar. schwer verletzte Personen Anzahl 406 409 502 531 545 473 468 476 480 
darunter 

Pkw-lnsassen Anzahl 202 203 213 226 230 219 207 213 239 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 90 95 158 162 175 133 121 136 124 
Radfahrer Anzahl 49 51 79 92 9 1 73 73 77 77 

Anzahl 44 40 34 29 30 34 45 34 22 

Kraftfahrzeuge 

• Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 15 836 13 931 15145 15 775 11 973 14 452 16 479 14 277 11164 

darunter 
Kraftrader Anzahl 889 898 1 325 1111 928 1 338 1 613 986 765 
Personenkraftwagen '1 Anzahl 13 776 11 897 12 702 13 437 10 025 11 940 13 536 12 181 9 542 . Lastkraftwagen Anzahl 803 741 731 804 766 732 852 675 607 
Zugmaschinen Anzahl 197 196 223 226 167 255 304 265 172 

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

Beforderte Personen 
im Linienverkehr 1 000 71 535 70 036 

Personenkilometer ' 1 Mill. 623 654 

Binnenschifffahrt 2002 2003 2004 
Durchschnitt Juni Juli Aug. Mai Juni Jul i 

• GGterempfang 1 000 t 1 239 1125 1 253 1 217 1 013 1146 1 241 1 237 1148 
• GGterversand 1 000 t 785 756 728 825 648 811 847 827 757 

AUSSENHANDEL '' 
Ausfuhr (Spezialhandel) 

• lnsgesamt Mill. EUR 2 213 2 362 2 354 2 388 2 303 2 753 2 711 2 680 2 588 
darunter 

Goter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 152 154 156 162 156 196 175 154 149 . GGter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 2 06 1 2 094 2 083 2 109 2 044 2 413 2 396 2 386 2 308 . Rohstoffe Mill. EUR 18 18 20 21 21 103 16 27 16 . Halbwaren Mill. EUR 78 78 75 87 64 91 90 92 93 . Fertigwaren Mill. EUR 1 965 1 997 1 988 2 001 1 959 2 219 2 291 2 267 2 199 . Vorerzeugnisse Mill. EUR 609 661 624 670 675 680 729 676 651 . Enderzeugnisse Mill. EUR 1 356 1 337 1 365 1 331 1 284 1 539 1 562 1 591 1 548 

1) Betriebe ab 9 Betten; Campingplatzen (Touristik-Camping). - 2) Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sons-
tiger Sachschaden unter Alkoholeinwirkung. - 3) Fahrzeuge zur Personenbeforderung mit h6chstens 8 Sitzplatzen 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 2003 2004 
noch AUSSENHANDEL ' I Einheit Durchschnitt Juni Juli AuQ. Mai Juni Juli Au a. 
Ausfuhr (Spezialhandel) 

davon nach . Europa Mill. EUR 1 645 1 759 1 804 1 830 1 606 2 005 1 972 1 972 1 817 . darunter in EU-Uinder 21 Mill. EUR 1 331 1 417 1 426 1 451 1 276 1 783 1 734 1 751 1 624 
Belgien Mill. EUR 146 140 133 132 127 138 11 9 109 123 
Luxemburg Mill. EUR 29 28 28 29 27 26 38 34 30 
Dane mark Mill. EUR 32 32 32 31 35 27 34 27 33 
Finnland Mill. EUR 17 19 18 15 17 17 22 20 21 
Frankreich Mill. EUR 296 319 33 1 350 258 345 372 373 345 
Griechenland Mill. EUR 23 22 22 19 25 29 39 20 20 
Gror..britannien Mill. EUR 177 188 182 183 192 203 230 226 228 
lrland Mill. EUR 9 11 10 9 9 13 12 14 10 
ltalien Mi ll. EUR 182 187 20 1 194 129 192 216 209 155 
Niederlande Mill. EUR 134 147 144 162 145 234 137 140 149 
Osterreich Mil l. EUR 98 107 108 113 116 125 118 131 135 
Schweden Mill. EUR 37 43 38 42 45 50 42 53 46 
Spanien Mill. EUR 130 155 156 154 134 159 175 181 140 
Portugal Mill. EUR 19 19 22 17 15 15 17 21 15 . Afrika Mill. EUR 47 50 55 50 45 56 69 73 72 . Amerika Mill. EUR 24 1 260 245 233 337 339 306 295 293 

darunter nach USA und Kanada Mill. EUR 180 201 174 163 275 261 219 212 219 . Asien Mill. EUR 260 271 228 251 291 329 341 317 378 
darunter nach Japan Mill . EUR 44 50 36 52 69 44 52 48 51 
Australien, Ozeanien und 

ubrigen Gebieten Mill . EUR 18 21 21 24 23 24 22 22 27 

Einfuhr (General handel) 
• lnsgesamt Mi ll. EUR 1 473 1 56 1 1 513 1 534 1 393 1 566 1 756 1 688 1 578 

darunter . Guter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 147 147 147 130 139 185 180 155 158 . Guter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 1 326 1 278 1 230 1 268 11 31 1 229 1 403 1 367 1 270 
davon . Rohstofte Mi ll. EUR 41 36 42 41 43 50 50 28 50 . Halbwaren Mill. EUR 176 161 146 191 138 140 201 206 205 . Fertigwaren Mill. EUR 1 109 1 080 1 042 1 036 950 1 039 1 152 1 133 1 0 15 

davon . Vorerzeugnisse Mill. EUR 275 266 265 264 247 264 295 352 295 . Enderzeu9nisse Mill. EUR 834 814 777 77 1 703 775 857 78 1 720 
* davon aus . Europa Mill. EUR 1 164 1 248 1 242 1 261 11 25 1 253 1 398 1 373 1 267 . darunter aus EU-Landern 21 Mill. EUR 941 1 020 1 026 1 021 916 1126 1 266 1 257 11 39 

Belgien Mill. EUR 147 175 185 183 180 181 193 192 228 
Luxemburg Mi ll. EUR 27 24 24 25 21 22 29 26 37 
Danemark Mi ll. EUR 33 32 24 40 28 36 34 28 26 
Finnland Mill. EUR 7 7 5 5 4 6 5 8 8 
Frankreich Mill. EUR 217 243 243 243 197 283 283 277 186 
Griechenland Mill. EUR 3 3 2 3 3 5 2 2 4 
Gror..britannien Mill. EUR 68 65 53 70 58 58 68 71 59 
lrland Mill. EUR 12 21 25 21 13 11 14 25 9 
lta lien Mill . EUR 104 107 105 11 6 102 94 102 11 7 116 
Niederlande Mill. EUR 168 184 195 160 191 170 243 222 214 
Osterreich Mill. EUR 46 45 46 44 38 46 52 51 48 
Schweden Mill. EUR 31 32 35 30 10 48 41 29 26 
Spanien Mill. EUR 59 71 76 68 60 69 85 67 75 
Portugal Mill. EUR 18 13 11 12 10 10 8 19 6 . Afrika Mill. EUR 29 24 15 21 14 21 42 29 35 . Amerika Mill. EUR 126 138 115 114 104 124 144 108 104 

darunter aus USA und Kanada Mill. EUR 106 111 98 75 86 99 119 79 77 
Asien Mill. EUR 148 147 133 135 143 164 162 172 167 
darunter aus Japan Mill. EUR 31 31 36 26 31 25 30 33 29 . Australien, Ozeanien und 

ubrigen Gebieten Mill. EUR 6 4 8 4 7 4 9 7 6 

GEWERBEANZEIGEN 3
> 2002 2003 2004 

Durchschnitt Juli Auq . Seot. Juni Juli Aua. Seat. 

• Gewerbeanmeldungen Anzahl 3 065 3 278 3 467 2 909 3 491 3 604 3 722 3 726 3 898 
• Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 630 2 658 2 779 2 078 2 569 2 570 2 700 2 481 2 619 

1) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezialhandel und General handel ist eine Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebnisse nicht vertretbar. -
2) Ab Januar 2004 einschliel>lich der im Mai 2004 beigetretenen Lander. - 3) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 
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INSOLVENZEN Einheit 2002 2003 2004 
Durchschnitt Juli Aug . Sept. Juni Juli Aug. Sept. 

• lnsgesamt Anzahl 344 399 454 385 408 438 419 380 557 
davon . Unternehmen Anzahl 125 129 149 152 137 135 103 121 156 . Verbraucher Anzahl 106 155 176 132 162 173 193 172 242 

ehemals selbststandig Tatige Anzahl 74 100 115 91 91 115 109 79 138 . sonstige natUrliche Personen, '1 

Nachlasse Anzahl 39 16 14 10 18 15 14 8 21 
• Voraussichtliche Forderungen Mill. EUR 133 121 92 99 261 11 2 116 160 123 

HANDWERK '! 2002 2003 2004 
Durchschnitt 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.0uartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 

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

PREISE 2002 2003 2004 
Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug . Sept. Okt. Nov. 

• Verbraucherpreisindex 2000=100 103,4 104,3 104,3 104,2 104,1 106,5 106,1 106,3 105,9 

VERDIENSTE 61 2002 2003 2004 
Durchschnitt Jan. Aoril 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 . MMner EUR 2 537 2 602 2 514 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 ,11 
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 im 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 82 1 2 774 2 780 2 832 2858 2 848 2 872 2 885 . technische Angestellte EUR 3 798 3 909 3 83 1 3 856 3 917 3 970 4 020 4 028 4 012 
Manner EUR 3 882 3 99 1 3 912 3 939 3 999 4 052 4 104 4 110 4 091 
Frauen EUR 3 014 3 136 3 071 3 076 3144 3194 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 87 1 2 857 2 871 . Manner EUR 2 982 3 068 2 996 3 021 3 047 3142 3 164 3139 3 162 . Frauen EUR 2 303 2 393 2 350 2 343 2 367 2 461 2 476 2 474 2 475 . kaufmannische Angestellte 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 06 1 3 081 3105 3 215 3 246 3 223 3 242 
Frauen EUR 2 308 2401 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 3140 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 einmal igen Zahlungen wie 13 
Monatsgehalt, Gratifikationen, Jahresabschlusspramien u.A. sowie Spesenersatz, Trennungsentschadigungen, AusiOsungen usw. 
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GELD UNO KREDIT 'l Einheit 2002 I 2003 2004 
Durchschnitt 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 

Kredite an Nichtbanken Miii.EUR 112 680 11 2 290 11 5 671 112 720 108 375 11 2 393 11 2 230 11 2 953 
kurzfristige Kredite 

(bis 1 Jahr) Mill. EUR 13 677 13 598 15 970 13 155 12 693 12 574 12 674 12 524 
mittelfristige Kredite 

(uber 1 bis 5 Jahre) Mill. EUR 10 931 10 550 10 601 10 407 10 490 10 702 10 424 9 987 .. . 
langfristige Kredite 

{uber 5 Jahre) Mill. EUR 88 072 88142 89 100 89 158 85 192 8911 7 89 132 90 442 ... 
Kredite an inl8ndische 

Nichtbanken Mill. EUR 106124 106 069 109 284 106 612 102 136 106 242 106 093 106 903 ... 
davon an 

Unternehmen und 
Privatpersonen Mil l. EUR 93 39 1 92 487 93 830 93 847 89 272 92 997 93 207 93 794 

iiffentliche Haushalte Mill. EUR 12 734 13 582 15 454 12 765 12 864 13 245 12 886 13 109 
Kredite an auslandische 

Nichtbanken Mill. EUR 6 556 6 221 6 387 6 108 6 239 6 151 6 137 6 050 

Einlagen u. aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. EUR 80 199 84 173 82 328 83 542 83 980 86 842 86 538 87 046 ... 

Sichteinlagen Mill. EUR 20 241 22 733 21 523 22 590 22 38 1 24 439 23 574 24 394 ... 
Termineinlagen Mill. EUR 24 329 25 982 25 136 25 576 26 445 26 769 27 559 27 485 ... 
Sparbriefe Mill. EUR 5 581 5 215 5 373 5 226 5 132 5 130 5 044 5 061 ... 
Spareinlagen Mil l. EUR 30 049 30 243 30 296 30 150 30 022 30 504 30 361 30 106 ... 
Einlagen von inlandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 77 570 81 610 79 774 80 754 81 484 84 429 83 882 84 093 ... 
davon von 

Unternehmen und Privat-
person en Mill. EUR 75 384 79 251 77 756 78 360 79 023 81 863 82 012 82 095 ... 

iiffentlichen Haushalten Mill. EUR 2 186 2 360 2 018 2 394 2 461 2 566 1 870 1 998 ... 
Einlagen von auslandischen 

Nichtbanken Mill . EUR 2 629 2 563 2 554 2 788 2 496 2 413 2 656 2 953 ... 

STEUERN 2002 2003 2004 
Durchschnit Auo. Sept. Okt. Juli AuQ. Sept. Okt. 

Aufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 2 053 2 084 1 970 2 099 1 931 1 784 1 857 2 219 1 885 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 712 733 702 839 465 440 449 864 472 

Lohnsteuer Mill. EUR 615 636 823 466 466 494 457 426 431 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mill. EUR 120 121 355 - 341 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 16 5 - 33 278 - 45 - 69 - 34 267 - 45 
Kapi talertragsteuer Mill. EUR 46 36 26 13 11 30 11 7 147 
Zinsabschlag Mill. EUR 25 23 44 8 11 10 9 7 12 

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

Kiirperschaftsteuer Mill. EUR 11 33 159 74 22 - 25 6 158 - 72 
Einnahmen aus der 

Kiirperschaftsteuer-
zerlegung Mill. EUR - 30 - 10 - 88 - 22 

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 340 1 351 1 269 1 260 1 466 1 344 1 408 1 355 1 41 3 
Umsatzsteuer Mill. EUR 369 354 310 370 348 352 418 370 370 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 971 997 959 890 111 8 992 990 985 1 043 

Zolle Mill. EUR 92 96 100 107 111 117 125 132 123 

Bundessteuern Mill. EUR 111 108 77 11 2 114 95 83 90 216 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill. EUR 70 66 48 63 84 64 52 39 185 

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

1) Die Angaben umfassen die in Rheinland-Pfalz gelegenen Niederlassungen der zur monatl ichen Bilanzstatistik berichtenden Kreditinstitute (ohne Landes-
zentralbank). 
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Zah lenspiegel 

noch STEUERN Einheit zooz 1 2003 2004 
Durchschnitt AuQ. Sept. Okt. Juli Aug . Sept. Okt. 

Landessteuern Mill. EUR 74 77 71 72 76 81 75 76 70 
Vermogensteuer Mill. EUR 1 1 1 1 0 1 0 1 - 3 
Erbschaftsteuer Mill. EUR 9 10 7 11 9 8 10 9 13 
Grunderwerbsteuer Mill. EUR 13 15 14 16 16 15 16 15 15 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 34 33 29 30 30 36 35 32 29 
Rennwett- und Lotteriesteuer Mill. EUR 12 13 17 7 17 17 9 11 13 
Feuerschutzsteuer Mill. EUR 1 1 0 3 0 0 0 4 0 
Biersteuer Mill. EUR 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

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

Gemei ndesteuern Mill. EUR 366 350 303 382 376 34 1 355 447 367 
Grundsteuer A Mill. EUR 4 5 4 5 6 3 4 5 5 
Grundsteuer B Mill. EUR 95 97 89 103 108 88 91 107 107 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. EUR 248 240 201 261 254 243 251 323 245 
sonstige Gemeindesteuern 11 Mill. EUR 18 10 8 12 8 6 8 13 9 

Steuerverteilung 

Steuereinnahmen der Ge-
meinden u. Gemeindeverb. Mill. EUR 574 546 414 551 558 663 468 609 546 

Gewerbesteuer (netto) ' 1 Mill. EUR 185 160 154 202 169 113 227 262 173 
Anteil an der Lohnsteuer und 

veranlagten Einkommensteuer Mill. EUR 242 247 145 200 239 405 127 191 222 
Anteil an der Umsatzsteuer Mill. EUR 29 29 13 28 28 47 11 31 29 

2002 2003 2004 
Durchschnitt Au a. Seot. Okt. Jul i Aug . Sept. Okt. 

Steuereinnahmen 
des Landes Mill. EUR 560 577 504 587 465 481 616 603 483 

Landessteuern Mill. EUR 74 77 71 72 76 81 75 76 70 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 252 263 232 310 139 131 294 327 155 
Lohnsteuer Mill. EUR 211 220 299 148 148 159 288 131 133 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 7 2 14 11 8 - 19 - 29 - 14 113 - 19 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 19 14 6 3 - 6 8 -0 -0 72 
Zinsabschlag Mill. EUR 11 10 19 4 5 4 28 3 5 
Korperschaftsteuer Mill. EUR 4 17 79 37 11 12 - 8 79 - 36 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 219 220 194 206 202 218 244 201 219 

Umsatzsteuer Mill. EUR 157 155 126 146 144 160 191 132 168 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 62 65 69 59 57 59 52 68 51 

Anteil an der Gewerbe-
steuerumlage Mill. EUR 6 8 3 0 23 16 1 - 13 

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

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

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

Steuereinnahmen 
des Bundes Mill. EUR 1103 1 116 1 011 1111 1 079 939 1102 1113 1107 

Bundessteuern Mill. EUR 111 108 77 112 114 95 83 90 216 
Antei l an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 307 317 288 363 200 187 350 379 206 
Anteil an den Steuern vom 

Umsatz Mill. EUR 678 683 643 636 743 640 667 644 673 
Anteil an der Gewerbesteuer-

umlage Mill. EUR 6 8 3 0 23 16 1 13 

1) Einschlief>lich Restabwicklung der Grunderwerbsteuer.- 2) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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November 

STATISTISCHE BERICHTE 

Bevolkerung, Gesundheitswesen, 
Gebiet, Erwerbstatigkeit 

Bevblkerung der Gemeinden am 
31. Dezember 2003 
Bestellnr.: A1033 200322 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigte in Rheinland-Pfalz am 
31. Dezember 2003 (vorlaufige 
Ergebnisse) 
Bestellnr.: A6013 200344 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 

Bodennutzung landwirtschaftlicher 
Betriebe 2003 - Endgultiges 
Ergebnis der Bodennutzungs-
haupterhebung 
Bestellnr.: C1023 200300 

Wachstumstand und Ernte von 
Feldfruchten und Grunland Anfang 
Oktober 2004 
Bestellnr.: C2013 200403 

Wachstumstand der Reben Ende 
September 2004 (Berichtszeitraum 
25. August- 24. September) 
Bestel lnr.: C2063 200403 

Gr6Benstruktur landwirtschaftlicher 
Betriebe und Forstbetriebe 2003 
Bestellnr.: C4033 200301 

Weinbestande am 31 . Jul i 2004 
Bestellnr.: C4023 200400 

Produzierendes Gewerbe, 
Handwerk 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden im August 2004 
Bestellnr. : E1 023 200408 

Index des Auftragseingangs fUr das 
verarbe itende Gewerbe im 
September 2004 
Bestellnr.: E1033 200409 

Elektrizitats- und Warmeerzeugung 
der Kraftwerke der allgemeinen 
Versorgung im September 2004 
Bestellnr.: E4023 200409 

Stromerzeugungsanlagen der 
Betriebe im verarbeitenden 
Gewerbe 2002 
Bestellnr.: E4073 200200 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

Baugenehmigungen im Septem-
ber2004 
Bestellnr.: F2033 200409 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Aus- und Einfuhr im August 2004 
Bestellnr.: G3023 200408 

Neuerscheinungen 

Gaste und Ubernachtungen im 
Fremdenverkehr im August 2004 
Bestellnr. : G4023 200408 

Umsatz und Beschaftigte im 
Einzelhandel und im Gastgewerbe 
im September 2004 
Bestellnr.: G1023 200409 

Verkehr 

Zulassungen und Besitzum-
schreibungen von Kraftfahrzeugen 
sowie Fahrerlaubnisprufungen 2003 
Bestellnr.: H1043 200300 

Luftverkehr 2003 
Bestellnr.: H3013 200300 

Unternehmen der Binnenschiff-
fahrt 2002 
Bestellnr.: H2033 200200 

StraBenverkehrsunfalle im 
September 2004 
Bestelln r.: H1023 200409 

Sozialleistungen 

Sozialhilfe 2003 - Laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt, Empfanger/ 
-innen am 31. Dezember 2003 
Bestellnr.: K1023 200300 

Sozialhilfe 2003 - Empfangerinnen 
und Empfanger von Hilfe in 
besonderen Lebenslagen 
Bestel lnr. : K1033 200300 
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Neuerscheinungen 

Offentliche Finanzen, Personal, 
Steuern 

Gewerbesteuer 1998 
Bestellnr.: L4133 199801 

Preise und Preisindizes 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-
Pfalz und Deutsch land im Oktober 
2004 
Bestellnr.: M1013 200410 

Lehne und Gehalter, Arbeitskosten 

Verdienste und Arbeitszeiten im 
produzierenden Gewerbe, Handel, 
Kredit- und Versicherungsgewerbe 
im Juli 2004 
Bestellnr. : N1013 200443 

Umwelt 

Besonders Oberwachungsbedurftige 
Abfalle 2002 
Bestellnr.: 02113 200200 

Querschnittsveroffentlichungen 

Daten zur Konjunktur im August 
2004 
Bestellnr.: Z1013 200408 

552 

SONSTIGE 
VEROFFENTLICHUNGEN 

Band 389- Der Umsatz und seine 
Besteuerung 2002 
Bestellnr.: L4202 200200 

• Die Veri:iffentlichungen ki:innen beim Statistischen L.andesamt, Vertrieb der Ver-
i:iffentlichungen, 56128 Bad Ems, bestellt werden. 

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

Unter der lnternetadresse www.statistik.rlp.de sind die Neuerscheinungen der 
letzten acht Wochen und das wi:ichentlich aktualisierte Verzeichnis aller Veri:if-
fentli chungen abrufbar. 
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