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In halt 

Demographische Entwicklung 
in Rheinland-Pfalz 

Datenerhebung in der Schulstatistik 
@SchuLE.rlp - ein Pilotprojekt mit Java
und XML-Technologien 

Eigentumswohnungen 

Kurzbeitrage 

An hang 

Nach den Kernaussagen einer kOrzlich fertiggestellten Studie des 
Statistischen Landesamtes wOrden nach Modellrechnungen im 
Jahr 2050 in Rheinland-Pfalz voraussichtlich 1 Mill. weniger Men
schen Ieben. Die BevOikerung bestonde aus sehr viel weniger 
jungen und wesentlich mehr Menschen. 40 von heute 100 

blieben in einem halben Jahrhundert leer. 
Die Gesellschaft wOrde ein Drittel weniger aufwei
sen. Dabei wOrden sich die Strukturen in den Kreisen und in den 
StMten aller Voraussicht nach sehr unterschiedlich entwickeln. 

12 Der Pilotversuch zur Datenerhebung mit dem Ziel , Schuldaten in 
einem einheitlichen, plausiblen Datenformat zu erhalten, wurde 
mit Beginn des Schuljahres 2002/2003 begonnen. Der Beitrag 
gibt Einblick in technische Aspekte der Entwicklungsarbeit. 

18 Durch das Gesetz Ober das Wohnungseigentum und das Dauer
wohnrecht wurde im Jahr 1951 die Form der Eigentumswohnung 
geschaffen. Diese Art des Wohnbesitzes war und ist in Rheinland
Pfalz seltener als in manch anderen zu finden. 
ZurOckzufOhren ist diese Tatsache auf den hohen Anteil an Ein
und Zweifamilienhausern im Land. 

24 Streuung betrieblicher Durchschnittsverdienste - Eine Untersu
chung auf Grundlage der laufenden Verdiensterhebung -

1 * Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

10* Daten zur Konjunktur Deutschland/Rheinland-Pfalz 

12* Neuerscheinungen im Dezember 

Ab der vorliegenden Ausgabe 1/2003 der Statistischen Monatshefte erscheint anstelle der bislang im Anhang ver6ffentlich
ten Seiten ,Ausgewii.hlte Bev61kerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland" ein Oberblick an ausgewii.hlten Konjunktur
daten fur Deutschland und Rheinland-Pfalz. Dieser Oberblick enthii.lt auch den aktuellen Preisindex der Lebenshaltung fur 
Deutschland. Die bisherige Ver6ffentlichung unter kurz + aktuell entfii.llt. Hier find en sich kunftig ausfuhrlichere lnformationen 
zur Preisentwicklung in Rheinland-Pfalz. 
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Neue Veroffentlichung zur demographischen Entwicklung 

Rheinland-Pfalz 2050 
Zeitreihen, Strukturdaten, Analysen 

I. Bevolkerungsentwicklung und -struktur 

Rheinland-Pfalz 2050 

Zeitreihen, Strukturdaten, Analysen 

I. Bevolkerungsentwicklung und -struktur 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

In der uber 300 Seiten umfassenden Studie werden die demo
graphischen Folgen verschiedener Zukunftsszenarien beschrieben. 
Es werden zehn Basisvarianten fUr die demographische Entwick
lung berechnet- eine ,Ausgangsvariante" und neun Alternativen. Zu 
den Parametern Geburtenrate, Lebenserwartung und Wanderungs
saldo wurden Annahmen getroffen, auf deren Basis die Entwicklung 
der Bevolkerungszahl und der Altersaufbau bis zum Jahr 2050 
errechnet werden. Die Modellrechnungen sind dabei bis auf die 
Ebene der Landkreise und kreisfreien Stadte regionalisiert. 

Der Ausgangsvariante liegen folgende Annahmen zugrunde: (1) 
Die Geburtenrate bleibt mit 1,4 Kindern je Frau konstant, (2) die Le
benserwartung nimmt urn etwa zwei Jahre zu, (3) entsprechend der 
Annaherung von Zu- und Fortzugen uber die Landesgrenze in den 
zuruckliegenden Jahren und des europaischen Bevolkerungsruck
gangs sinkt der Wanderungsuberschuss kontinuierlich bis 2016 auf 
null; danach wird ein ausgeglichener Wanderungssaldo unterstellt. 

Die weiteren neun Basisvarianten gehen von alternativen Annah
men aus. Bei der Geburtenrate reicht die Bandbreite der Annahmen 
von 1,2 bis 2,1 Kinder je Frau. Hinsichtlich der Lebensdauer sind Mo
dellrechnungen mit einer unveranderten Lebenserwartung und einer 
Zunahme der Lebenserwartung urn vier bzw. sechs Jahre durchge
fuhrt worden. Die Auswirkungen der Wanderungen auf Bevolke
rungszahl und -struktur sind alternativ anhand langfristig positiver 
(+ 5 000, +10 000) bzw. negativer Verlaufe (-5 000) des Wande
rungssaldos dargestellt. 

Mehr uber dieses Thema auf Seite 1. 

In Mainz gibt es die meisten Eigentumswohnungen vor der Stadt Ludwigshafen (8 800) und dem Kreis 
Mainz-Bingen (8 500). Am Ende der Skala liegen der 
Landkreis Cochem-Zell und die Stadt Zweibrucken mit 
etwas weniger als 500 Wohnungen. 

Neben dem Bau oder Erwerb von Wohngebauden 
sind Eigentumswohnungen eine andere Form der Ver
mogensbildung. Diese seit dem Jahr 1951 mogliche Va
riante fand anfangs relativ geringen Zuspruch. lm Jahr 
1968 wurden auf Landesebene 12 000 Wohnungen die
ser Art gezahlt, 20 Jahre spater waren es 68 000 und 
Ende 2001 rund 133 000. Heute sind in sechs von zehn 
Gemeinden Eigentumswohnungen vorhanden. Die beim 
Zensus 1987 ermittelte Verteilung der Eigentumswoh
nungen belief sich auf 54% in den kreisfreien Stadten 
und 46% in den Landkreisen. Durch die starke Bauta
tigkeit zu Anfang und Mitte der 90er Jahre entstanden 
in den Landkreisen viele Mehrfamilienhauser und damit 
auch Eigentumswohnungen. Die Relation zwischen 
Stadten und Kreisen hat sich bis zum Jahr 2001 genau 
umgekehrt. 

Die meisten Eigentumswohnungen gibt es in Rhein
hessen und der Pfalz. An der Spitze der Verwaltungs
bezirke steht die Stadt Mainz mit rund 13 700 Einheiten 
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Mehr uber dieses Thema auf Seite 18. 

Deutlicher Ruckgang bei Neuzulassungen von Kraft
fahrzeugen 

Die Konsumzuruckhaltung trifft offenbar auch die 
Kraftfahrzeugbranche. Von Januar bis November 2002 
wurden rund 177 800 neue Fahrzeuge zugelassen, 6,5% 
weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. 

Sogar urn 13,4% niedriger als im Vorjahr liegt die Zahl 
der Neuzulassungen von Lastkraftwagen; bei Zugma
schinen gab es einen Ruckgang von 6%. 154 3000 neue 
Pkw wurden in den ersten elf Monaten zugelassen, das 
waren 5,9% weniger als vor einem Jahr. Rund 10 500 
neue Kraftrader bedeuten einen Ruckgang von gut 
8,5%. 
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Bei den Besitzumschreibungen, die Ruckschlusse 
aut den Absatz von Gebrauchtwagen zulassen, tiel der 
ROckgang mit 5,1% moderater aus. Rund 338 552 Pkw 
wurden umgeschrieben, rund 18 000 oder 5,1% weni
ger als vor einem Jahr. Bei den Lastkrattwagen gab es 
einen ROckgang urn 6,8%, bei den Krattradern urn 4%. 

Das Minus bei den Neuzulassungen liegt deutlich 
Ober dem Bundesdurchschnitt von 3,8%, wahrend die 
Besitzumschreibungen mit -5,8% in ganz Deutschland 
starker zuruckgegangen sind als in Rheinland-Pfalz. 

Neuzulassungen und Besitzumschreibungen 
von Kraffahrzeugen 

Neuzulassungen Besitzumschreibungen 

Januar-September Veran- Januar-September 
Fahrzeugart 

2001 2002 de rung 2001 2002 

Anzahl % Anzahl 

Rheinland-Pfalz 

Kraftfahrzeuge 190173 177768 -6,5 407 326 386 591 
darunler 
Kraftrader 11 475 10499 -8,5 25 053 24053 
Pkw 163 978 154 336 -5,9 356 610 338 552 
Laslkraftwagen 10236 8869 -13,4 14 221 13252 
Zugmaschinen 2264 2 128 -6,0 5 719 5806 

Deutschland 

Kraftfahrzeuge 3 638 273 3 501134 -3,8 7 657 977 7 216 314 
darunter 
Kraftrader 224 275 204 506 -8,8 433 763 421 388 
Pkw 3109 544 3 024 402 -2,7 6740411 6 347 280 
Laslkraflwagen 211 088 190 092 -9,9 293 624 273 828 
Zugmaschinen 47 123 46 013 -2,4 87 683 85 094 

lndustrie investierte im Jahr 2001 mehr als 
2,5 Mrd. Euro 

Veran-
de rung 

% 

-5,1 

-4,0 
-5,1 
-6,8 
1,5 

-5,8 

-2,9 
-5.8 
-6,7 
-3,0 

Die Betriebe des rheinland-ptalzischen verarbeiten
den Gewerbes einschlieBiich Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden investierten im Jahr 2001 mehr 
als 2,5 Mrd. Euro in Maschinen, Anlagen, Grundstucke 
und Bauten. Das lnvestitionsvolumen lag damit urn 2,3% 
(-60 Mill. Euro) unter dem Vorjahresergebnis. 

12% weniger als im Jahr 2000 hat die chemische ln
dustrie investiert. Sie bleibt mit Ausgaben im Gesamt
wert von 768 Mill. Euro aber wichtigster Investor, getolgt 
vom Fahrzeugbau mit 283 Mill. Euro. In diesem Wirt
schattszweig haben die lnvestitionen urn gut 39% zuge
legt. Aut Position drei tolgte mit lnvestitionen in Hohe von 
282 Mill. Euro (+1,2%) der Wirtschaftszweig Ernah
rungsgewerbe und Tabakverarbeitung. Diese drei Bran
chen tatigten mit insgesamt 1,3 Mrd. Euro nahezu 53% 
aller lnvestitionen im verarbeitenden Gewerbe. 

Pro Beschaftigten wurden knapp 8 400 Euro inves
tiert. Auch hier lag die chemische lndustrie mit rund 
12 600 Euro mit an der Spitze ; lediglich der Wirt-

schattszweig Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden investierte mehr. lm Ernahrungsgewerbe und der 
Tabakverarbeitung wurden knapp 11 600 Euro je Be
schaftigten tor lnvestitionen ausgegeben, im Papier-, 
Verlags- und Druckgewerbe 10 000. 

So viel Rotwein gab es noch nie 

Der Herbst 2002 bescherte den Winzern in Rhein
land-Pfalz eine Rekordernte an Trauben fur Rotweine. 
Den endgultigen Ertragsschatzungen der Weinbaube
richterstatter des Statistischen Landesamtes zutolge 
konnten fast 1,9 Mill. hi aus roten Rebsorten gekeltert 
werden, das waren fast 30% mehr als im Vorjahr. Zu
sammen mit dem nach wie vor dominierenden WeiB
most (5,3 Mill. hi, +18,6%) ergibt sich eine Gesamternte 
an Weinmost von 7,2 Mill. hi. Diese deutliche Zunahme 
der Erntemenge gegenuber den ersten Schatzungen im 
Sommer ist aut die tor die Rebenentwicklung gunstige 
Witte rung im Herbst zuruckzutohren. In den letzten zehn 
Jahren wurde nur einmal, und zwar 1999, mit 8 Mill. hi 
mehr gelesen. 

Auch die QualiUit des Lesegutes konnte 2002 erneut 
zutrieden stellen. Besonders die Mostgewichte der wei
Ben Rebsorten (Landesdurchschnitt 79 Grad Ochsle) 
deuten aut ein hohes Qualitatsniveau hin : Fast 70% der 
WeiBmoste haben die Voraussetzungen, zu einem Qua
litatswein mit Pradikat ausgebaut zu werden. Bei Mas
ten aus roten Rebsorten hingegen liegt der Anteil mit 
26% deutlich niedriger. Dies zeigt sich auch beim Ver
gleich der beiden Leitsorten Riesling und Dorntelder. 
Wahrend Rieslingmoste Oberwiegend (83%) im Pradi
katsweinbereich angesiedelt sind, eignen sich nur 15% 
der 2002er Dorntelderpartien dator. 

Zahl der Verkehrstoten bis November hoher als im 
gesamten Jahr 2001 

Bei StraBenverkehrsuntallen in Rheinland-Pfalz sind 
bis Ende November mehr Menschen getotet worden als 
im gesamten Jahr 2001 . Von Januar bis November sind 
328 Menschen urns Leben gekommen, im ganzen Jahr 
2001 waren es 316. Bis Ende November waren im ver
gangenen Jahr 295 Verkehrstote zu beklagen. 

Rund 113 400 Karambolagen registrierten die Poli
zeidienststellen, 2 000 weniger als von Januar bis No
vember vorigen Jahres. 4 600 Untallbeteiligte wurden 
schwer verletzt, 150 weniger als in den ersten elf Mo
naten des vergangenen Jahres; die Zahl der Leichtver
letzten lag mit 18 200 etwa so hoch wie im vorigen Jahr. 

Bei 10 900 Verkehrsuntallen wurden im November 31 
Menschen getotet, 339 erlitten schwere, 1 531 leichte 
Verletzungen. 

Statistische Monatshette Rheinland-Pfalz 1/2003 
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Demographische Entwicklung in Rheinland-Pfalz 
Die amt/iche Statistik ist kein Selbstzweck. Vielmehr stellt sie lnformationen zur Verfugung, die es der Politik ermog

lichen, verantwortliche Aussagen tar uns, tar unsere Kinder und Kindeskinder zu formulieren und umzusetzen. Vor die
sem Hintergrund hat das Statistische Landesamt in einer Studie mit dem Titel , Rheinland-Pfalz 2050- Zeitreihen, Struk
turdaten, Analysen" verschiedene Model/rechnungen zur Bevolkerungsentwicklung und -struktur in den nachsten 
Jahrzehnten veroffentlicht. Diesen ersten Teil eines Werkes, dem zwei weitere Bande folgen sol/en, haben lnnenminis
ter Walter Zuber und der Prasident des Statistischen Landesamtes, Klaus Maxeiner, kurzlich der Offentlichkeit vorgestellt. 
Die Folgebande werden sich mit den unmittelbaren Auswirkungen der demographischen Entwicklung, auch auf regio
naler Ebene, (Band II) und den mittelbaren Auswirkungen tar Wirtschaft und Gesellschaft (Band Ill) beschaftigen. 

Zu den Parametern Geburtenrate, Lebenserwartung und Zuwanderungssaldo werden in der Studie Annahmen ge
troffen, auf deren Basis die Entwicklung der Bevolkerungszahl und der Altersaufbau bis zum Jahr 2050 errechnet wer
den. Die Modellrechnungen sind dabei bis auf die Ebene der Landkreise und kreisfreien Stadte heruntergebrochen. 
Rheinland-Pfalz legt dam it als erstes Bundesland ein regionalisiertes System mit zehn Basisvarianten tar die demogra
phische Entwicklung seiner Bevolkerung vor. 

Methode 

Die Modellrechnungen der Studie zeigen, wie sich die 
Bevolkerung unter verschiedenen Annahmen zu den 
EinflussgroBen, Geburten, Sterbefalle und Wanderun
gen entwickelt. lnsgesamt werden in der Studie zehn 
verschiedene Basisvarianten aufgezeigt. 

Der ersten so genannten ,Ausgangsvariante" liegen 
folgende, wenig spektakulare Annahmen zugrunde : 

- Die Geburtenrate bleibt mit 1,4 Kindem je Frau kon
stant. 

- Die Lebenserwartung nimmt urn etwa zwei Jahre zu. 

- Entsprechend der Annaherung von Zu- und Fortzu-
gen uber die Landesgrenze in den zuruckliegenden 
Jahren und dem europaweiten Bevolkerungsruck
gang sinkt der Wanderungsuberschuss kontinuier
lich bis 2016 auf null. Danach wird ein ausgegliche
ner Wanderungssaldo unterstellt. 

Die weiteren neun Basisvarianten gehen von alterna
tiven Annahmen aus. Bei den Alternativen zur Gebur
tenrate reicht die Bandbreite der Annahmen von 1,2 bis 
2,1 Kinder je Frau. Hinsichtlich der Lebensdauer wur
den Modellrechnungen mit einer unveranderten Le
benserwartung und einer Zunahme der Lebenserwar
tung urn vier bzw. sechs Jahre durchgefuhrt. Die 
Auswirkungen der Wanderungen auf Bevolkerungszahl 
und -struktur werden alternativ an hand langfristig posi
tiver (+5 000, + 10 000) bzw. negativer Verlaufe (-5 000) 
des Wanderungssaldos dargestellt. 

Ziel der Untersuchung ist es zu zeigen, welche Ent
wicklungen sich unter diesen zehn verschiedenen An
nahmenbundeln ergeben. 
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Die Ergebnisse der Untersuchungen sind grundsatz
lich nicht als , Prognosen" zu verstehen, sondern als 
, Modellrechnungen" angelegt, die bestimmte Szena
rien, so genannte ,Wenn-Dann-Aussagen" (bei alterna
tiven Annahmen) enthalten. Beispiel: Wen n die Gebur
tenrate in den nachsten Jahrzehnten konstant bleibt, 
dan n wird sich die Zahl der Kindergarten kinder in der 
einen oder anderen Stadt fast halbieren (so z. B. in : 
Neustadt, Trier, Landau) . 

NatQrlich gibt es eine Vielzahl weiterer Variations
und Kombinationsmoglichkeiten bei der Festlegung der 
Annahmen. 

Urn zu allen denkbaren weiteren Varianten Bevolke
rungsszenarien ermitteln zu konnen, wird das Statis
tische Landesamt eine so genannte ,Wenn-Dann
Maschine" entwickeln, die bei unterschiedlichen 
politischen, gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen 
Ansatzen, durch entsprechendes Einrichten der ,Stell
schrauben" Geburtenrate, Lebenserwartung und Wan
derungssaldo, die jeweilige Bevolkerungsentwicklung 
aufzeigt. 

Bevolkerungsentwicklung 

Projektionen der Vereinten Nationen zeigen, dass die 
Weltbevolkerung in den nachsten 50 Jahren kontinuier
lich weiter anwachsen wird. Die Weltbevolkerung liegt 
heute bei uber 6 Mrd. Menschen. Bei Konstanz der heu
tigen Fruchtbarkeitsziffern wQrde sie sich in den nach
sten 50 Jahren erneut mehr als verdoppeln (auf 13 Mrd. 
ansteigen). Selbst bei unterstellten Ruckgangen der 
Geburtenrate ist eine Weltbevolkerung von 9 bis 10 Mrd. 
zu erwarten. Wie weltweit, so war auch in den letzten 
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1) Modellrechnung mit kontanter Geburtenrate (1 ,4), steigender Lebenserwar
tung (urn zwei Jahre) und langfristig ausgeglichenem Wanderungssaldo. 

Rheinland-Pfalz: 1 Million weniger 

Sta1istisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

200 Jahren im Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz ein 
permanenter Anstieg der Bevolkerungszahlen zu ver
zeichnen. lm Landesgebiet Rheinland-Pfalz von 1,2 Mill. 
um 1800 auf Ober 4 Mill. heute (1900: 2,4 Mill., 1950: 
3 Mill.). 

Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes 
tor Deutschland zeigen, dass in den Folgejahren selbst 
unter rundum optimistischen Annahmen eine perma
nente Bevolkerungsabnahme zu verzeichnen sein wird. 

Legt man der Modellrechnung fOr Rheinland-Pfalz zu
nachst die Annahmen der beschriebenen Ausgangsva
riante zugrunde zeigt sich, dass die Bevolkerung von 
derzeit Ober 4 Mill. auf 3 Mill. bis 2050 c. p. schrumpfen 
wOrd e. 

Unter den Annahmen der Ausgangsvariante wOrden 
die kreisfreien Stadte und Landkreise zwischen der ge
ringsten Abnahme im Landkreis Alzey-Worms (- 15%) 
und der groBten Abnahme in Pirmasens (-42%) 
schwanken (Durchschnitt -25%). 

Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 

Die Darstellung der Bevolkerung nach Alter und Ge
schlecht als Balkendiagramm tohrte in der Vergangen
heit zu dem klassischen Bild der Bevolkerungspyra
mide, wie sie tor das Jahr 1900 Obertragen auf das 
heutige Landesgebiet abgebildet ist. Diese Bevolke
rungspyramide wurde dann aber bis zum Jahr 2000 zu 
einem Baum. Hier wird der Geburtenausfall der Welt
kriege, der Babyboom mit aufkommendem Wirtschafts
wunder, schlieBiich der Pillenknick Oberdeutlich und 
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damit auch die Anzahl der potenziellen MOtter erkenn
bar. Dieser Baum schrumpft schon sehr deutlich, wenn 
man nur 50 Jahre weiter geht. Ein extremes Bild ergabe 
sich in 100 Jahren. 

Jede Geburtenrate unter zwei fOhrt langfristig zu ei
ner aussterbenden Bevolkerung. Die Geburtenrate in 
Rheinland-Pfalz liegt bei 1 ,4. 

Wanderungen/Wanderungssaldo 

Wegen des allgemeinen BevolkerungsrOckgangs in 
Deutschland und in Europa wurde in der Ausgangsva
riante der Modellrechnungen fOr Rheinland-Pfalz lang
fristig erst einmal eine ausgegl ichene Wanderungsbi 
lanz unterstellt. Bei den weiteren Basisvarianten sind 
dann positive und negative Wanderungssalden berOck
sichtigt. 

Die in Diskussion stehende Einwanderungspolitik ladt 
zum Mitdenken ein und zur Entwicklung verschiedener 
Wanderungsmodelle. Jedes Land, jede Kommune kann 
daher ihre Wanderungserwartungen und Integrations
kraft einbringen. (Derzeitiger Auslanderanteil : Koblenz 
knapp 10%, Mainz fast 20%, Frankfurt beinahe jeder 
Vierte). Daneben wird jedes Bundesland, jede Stadt die 
eigenen lntentionen und Erwartungen zu , Binnenwan
derungsgewinnen" in die Waagschale werfen. Die Mo
dellrechnung in der Ausgangsvariante verhalt sich hier 
neutral mit der Annahme, dass sich Binnenwande
rungsgewinne und -verluste die Waage halten. 

Altersgruppen im Land sowie in kreisfreien Stadten 
und Landkreisen 

Wenn man einen Blick auf die Veranderungen der 
wichtigsten Altersgruppen in den Jahren 2000 bis 2050 
wirft, dann zeigt sich ein bedeutender Unterschied zwi
schen der Entwicklung der Ober 60-Jahrigen, deren An
zahl bis zum Jahr 2030 permanent ansteigt (, Aitenberg
Gipfel"; von da an geht allerdings c. p. auch deren 
Anzahl zuruck) und den jOngeren Bevolkerungsgrup
pen, also den 20- bis 60-Jahrigen und den unter 20-
Jahrigen, die schon ab dem Jahr 2000 einen stetigen 
BevolkerungsrOckgang verzeichnen. Mit anderen War
ten, immer weniger Erwerbsfahige mOssen immer mehr 
Nichterwerbstatige ernahren. Das wird sehr deutlich, 
wenn man die Ober 60-Jahrigen auf jeweils 100 Perso
n en im Alter zwischen 20 und 60 Jahren bezieht. Dieser 
so genannte ,Aitenquotient" liegt heute bei etwa 45 und 
wird sich bis zum Jahr 2050 (mit einem Wert von ca. 70) 
um 60% erhohen (siehe Abbildungen auf Seite 5). 

Aile Auswirkungen der Bevolkerungsentwicklung be
treffen die Kommunen stets unmittelbar und zuallererst. 
Der Bund oder das Land hat ja keine eigenen BOrger 
auBer jenen, die in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier 
und Bad Ems wohnen. 

Die Frage ist nicht, ob es im Land insgesamt zuviel 
oder zuwenig Kindergartenplatze, zuviel oder zuwenig 
Schulen, zuviel Wohnungen, zuwenig Altenheime usw. 
gibt, sondern wie sich die jeweilige Bedarfslage konkret 
in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier und Bad Ems 
entwickelt. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 1/2003 



Entwicklung der Bevolkerung in den Kreisen 

Veranderung der Gesamtbevblkerung 2000 bis 20501) 

Bevolkerungsabnahme 

0 unter 20% 

0 20 bis unter 25% 

0 25 bis unter 30% 

• 30% und mehr 

GroBte Abnahme: 
Geringste Abnahme: 
Landesdurchschnitt: 

Stadt Pirmasens (- 42%) 
Landkreis Alzey-Worms (- 15%) 
-25% 

1) Modell rechnung mit kontanter Geburtenrate (1 ,4), steigender Lebenserwartung (um zwei Jahre) und langfristig ausgeglichenem Wanderungssaldo. 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Bev61kerung in Rheinland-Pfalz 1900-2100 nach Alter und Geschlecht 

Alter in Jahren 

40 000 30 000 20 000 10 000 10 000 20 000 30 000 40 000 

1900: 2,3 Millionen1l 
Viele JOngere -Wenig Altere 

Alter in Jahren 

40 000 30 000 20 000 10 000 10 000 20 000 30 000 40 000 

2050: 3 Millionen2l 
Weniger Junge -Viele Altere 

Alter in Jahren 

40 000 30 000 20 000 1 0 000 10 000 20 000 30 000 40 000 

2000: 4 Millionen 
,Pi llenknick" ab 1965 - Alternde Bevolkerung 

(FrauenOberschuss) 

Alter in Jahren 

Manner 

MB.nner
uber- 
schuss 

40 000 30 000 20 000 10 000 

Frauen 

Frauen
- uber

schuss 

10 000 20 000 30 000 40 000 

2100: 1 ,4 Mill ionen2l 
Wenig Junge - Wenig Altere 

1) lm heutigen Landesgebiet. - 2) Modellrechnung mit konstanter Geburtenrate (1 ,4), steigender Lebenserwartung (urn zwei Jahre) und langfristig 
ausgeglichenem Wanderungssaldo. 

Statistisches Landesamt Rhein land-Pfalz 
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Modellrechnung der Bev61kerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz 2000-2050 
nach Altersgruppen 1 > 

Ohne Wanderungsuberschuss2
> 
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1) Modellrechnung mit kontanter Geburtenrate (1,4), steigender Lebenserwartung (urn zwei 
Jahre) und langfristig ausgeglichenem Wanderungssaldo.- 2) Ab 2015. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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1) Modellrechnung mit kontanter Geburtenrate (1,4) , steigender Lebenserwar
tung (urn zwei Jahre) und langfristig ausgeglichenem Wanderungssaldo. 

Auf 100 Erwerbsfahige zwischen 20 und 60 Jahren kommen 
- im Jahr 2000: 45 
- im Jahr 2050: 71 
altere Menschen Ober 60 Jahre (Zunahme: 60%) 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Fur die Statistiker ist die Konsequenz daraus, dass 
vertiett an , regionalisierten" Analysen gearbeitet wird 
mit dem Ziel , die Auswirkungen auf die kommunale 
Ebene aufzuzeigen. 

Nachstehend werden die wichtigen Altersgruppen 
kurz beleuchtet: 

1. Kindergartenkinder 

Die Kindergartenbevolkerung trifft es logischerweise 
am ersten. Sie wird sich im Laufe der nachsten 50 Jahre 
c. p. in manchen Stadten und Kreisen halbieren, im 
Durchschnitt urn 43% abnehmen. Also, unter den in der 
Ausgangsvariante gesetzten Annahmen - einer etwa 
gleich bleibenden Fruchtbarkeitsziffer und einer ausge
glichenen Wanderungsbilanz - , wurden dann anstelle 
der jetzt vorhandenen 125 000 Kindergartenkinder nur 
noch 72 000 einen Kindergartenplatz benotigen. In Neu
stadt z. B. statt 1 800 nur noch 900 oder statt 26 Kin
dergarten waren nur noch 13 in dieser Stadt erforder
lich, wobei die politischen Fragen, welche Kindergarten 
geschlossen werden und/oder welche halb leer stehen, 
wie man mit den Fixkosten bzw. den Mobilitatsproble
men umgeht, dann jene Herausforderungen sind, die 
sich als wahrhattig keine einfache Aufgabe den Kom
munen stellen. 

Unter den kreisfreien Stadten und den Landkreisen 
gibt es beachtliche Unterschiede, von der gr6Bten Ab
nahme im Landkreis Sudwestpfalz (-52%) bis zur ge
ringsten Abnahme im Landkreis Neuwied (-34%); aber 
selbst hier ware jeder dritte Kindergartenplatz frei! 

2. Grundschuler 

Die gleiche Problematik tritt mit einer kleinen zeit
lichen Verzogerung bei den Grundschulern ein, wobei 
auch hier die Gesamtzahl von derzeit 180 000 auf 
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Entwicklung der Kindergartenkinder in den Kreisen 

Veranderung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter (3 bis 6 Jahre) 
2000 bis 20501

> 

Abnahme Kindergartenkinder 

0 unter 35% 
0 35 bis unter 40% 
0 40 bis unter 45% 
• 45% und mehr 

GroBte Abnahme: 
Geringste Abnahme: 
Landesdurchschnitt: 

Landkreis SOdwestpfalz (- 52%) 
Landkreis Neuwied (- 34%) 
-43% 

1) Modellrechnung mit kontanter Geburtenrate {1,4), steigender Lebenserwartung {urn zwei Jahre) und langfristig ausgeglichenem Wanderungssaldo. 
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100 000 sinkt. Urn es zu ubersetzen, was die Schu
len anbetritft, so gibt es derzeit 1 000 Grundschulen 
im Land, dann c. p. - gleiche Klassenstarke mit 22 
Schulern unterstellt - waren nur noch 550 Grundschu
len notig. 

3. Erwerbsfahige 

Die Zahl derjenigen, die sich uberwiegend am Er
werbsleben beteiligen und beteiligen konnen - dies 
sind gegenwartig die 20- bis 60-Jahrigen - wird sich in 
ca. zehn Jahren verstarkt und permanent nach unten 
bewegen ; 2050 wird sie ein Drittel unter den derzeitigen 
Werten liegen. Geht man von den derzeit zur Erstellung 
des Bruttoinlandsprodukts erforderlichen Arbeitsplat
zen (1 ,8 Mill.) aus, dann wurde sich - ceteris paribus -
ein Arbeitskraftemangel dem Grunde nach abzeichnen. 
Die dies betreffend schwierige Analyse muss natorlich 
differenziert vorgenommen werden ; sie muss Annah
men setzen bezuglich der Produktivitat, bezuglich der 
erwarteten Exportchancen sowie insbesondere bezug
lich der abnehmenden lnlandsnachfrage und des ge
anderten Konsumverhaltens, z. B. der anderen Bedarfe 
alterer Menschen. Ein weites Feld. 

Die regionalen Unterschiede der EinbuBen des Ar
beitspotentials liegen zwischen 44% (Stadt Pirmasens) 
und 24% (Landkreis Daun). 

4. Altere Menschen 

Die Zahl alterer Mensch en, die grundsatzlich fur eine 
Betreuung, beispielsweise in Pflegeheimen, in Frage 
kommt, sei hier mit jenen, die uber 75 Jahre alt sind, 
charakterisiert. Zu dieser Altersgruppe gehoren heute 

rund 300 000 Burgerinnen und Burger, abhangig von 
den gesetzten Annahmen ist ein Anstieg dieser Bevol
kerungsgruppe bis zum Jahr 2050 urn fast 50% zu er
warten. 

Die regionale Schwankungsbreite wird bei den alte
ren Menschen am auffalligsten. Wahrend sich ihre Zahl 
im Landkreis Germersheim mehr als verdoppelt, erwar
tet Zweibrucken nur eine Zunahme urn knapp 10%, in
dessen Pirmasens sogar mit einer Abnahme urn uber 
10% rechnen kann. 

Dies gilt - wie die vorstehend beschriebenen Ent
wicklungen - stets unter den in der Ausgangsvariante 
gesetzten Annahmen (Geburtenrate 1 ,4/Lebenserwar
tung +2 Jahre/Wanderungssaldo ausgeglichen) , also 
ohne Berucksichtigung von politischen Aktivitaten mit 
erfolgreichem ,Drehen" an diesen drei entscheidenden 
,Stellschrauben". 

Basisvarianten auf einen Blick 

Abhangig von den in der nachstehenden Obersicht 
zusammengestellten Annahmen zu Geburtenrate, Le
benserwartung und Wanderungssaldo werden sich 
unterschiedliche Bevolkerungsszenarien ergeben. Eine 
Bevolkerungsabnahme zwischen 3 und 30%, ein Er
werbsfahigen-Minus zwischen 14 und 40%, eine Alten
zunahme zwischen 30 und 90%. 

Die politische Bewertung, in welchem MaBe es gelin
gen kann, die so genannten ,Stellschrauben" zu beein
flussen bzw. dazu, ob man diese uberhaupt verandern 
sollte, wird sicher kontrovers diskutiert werden. 

Basisvarianten der Bevolkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz 

Bevolkerung 1> Kindergartenkinder2> 
Erwerbstatige Altere 

(20 bis 60 Jahre)3> (Ober 75 Jahre)•> 
Modellvarianten 

Veranderung bis 2050 

Anzah l % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Ausgangsvariante - 1018000 -25 - 53 000 -43 - 722 000 -33 + 143 000 +46 
Konstante Geburtenrate (1 ,4) 
Steigende Lebenserwartung (um 2 Jahre) 
Ausgeglichener Wanderungssaldo (ab 2016) 

Basisvarianten zur Geburtenrate5> 

Geburtenrate 1 ,2 ab 2004 - 1 237 000 -31 - 68 000 -54 -833 000 -38 + 139 000 + 45 
Geburtenrate 1 ,8 ab 2004 - 535 000 -13 - 17 000 - 14 -490 000 -22 + 149 000 + 49 
Geburtenrate 2,1 ab 2004 - 133 000 -3 + 15 000 + 12 -305 000 - 14 + 155000 +50 

Basisvarianten zur Lebenserwartung5> 

Lebenserwartung konstant - 1 086 000 - 27 -53 000 -43 -726 000 - 33 + 92 000 + 30 
Lebenserwartung plus 4 Jahre - 938 000 -23 -53 000 -43 -718 000 -33 + 205 000 + 67 
Lebenserwartung plus 6 Jahre - 839 000 -21 - 53 000 - 43 - 71 3 000 -33 + 286 000 + 93 

Basisvarianten zum Wanderungssaldo5> 

Wanderungssaldo plus 5 000 - 801 000 -20 -47 000 - 37 -587 000 -27 + 151 000 +49 
Wanderungssaldo plus 1 0 000 - 534 000 - 13 -39 000 -31 - 426 000 -20 + 164 000 +53 
Wanderungssaldo minus 5 000 - 1 251 000 - 31 -61 000 -48 -867 000 -40 + 134 000 + 44 

1) Bevolkerung 2000: 4 034 557. - 2) Kindergartenkinder 2000: 125 216. - 3) Erwerbsfahige 2000: 2 179 950.- 4) Altere 2000: 306 655. - 5) lm Obrigen wie Ausgangsvariante. 

Maximum: Bevblkerungsabnahme uber 30% - Kindergartenkinder-Abnahme uber 50% 
Minimum: Bevblkerungsabnahme 3% - Kindergartenkinder-Zunahme 12% 
Maximum: Erwerbsfahigen-Abnahme 40% - Altenzunahme uber 90% 
Minimum: Erwerbsfahigen-Abnahme 14% - Altenzunahme 30% 
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Entwicklung der Erwerbsfahigen in den Kreisen 

Veranderung der Zahl der Erwerbsfahigen im Alter von 20 bis 60 Jahren 
2000 bis 20501> 

Abnahme Erwerbsfii.hige 

D unter 30% 
D 30 bis unter 35% 
D 35 bis unter 40% 
• 40% und mehr 

Gr6Bte Abnahme: 
Geringste Abnahme: 
Landesdurchschnitt: 

Stadt Pirmasens (- 44%) 
Landkreis Daun (- 24%) 
-33% 

1) Modellrechnung mit kontanter Geburtenrate (1 ,4) , steigender Lebenserwartung (urn zwei Jahre) und langfristig ausgeglichenem Wanderungssaldo. 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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D 

D 
D 
D • 

Entwicklung der Alteren in den Kreisen 

Veranderung der Zahl der Alteren (75 Jahre und alter) 
2000 bis 20501) 

Abnahme 

Zunahme 

unter 25% 
25 bis unter 50% 
50 bis unter75% 
75% und mehr 

Gr6Bte Zunahme: 
Geringste Zunahme: 
Abnahme: 
Landesdurchschnitt: 

Landkreis Germersheim (+ 1 08%) 
Stadt Zweibrucken (+9%) 
Stadt Pirmasens (-13%) 
+46% 

1) Modellrechnung mit kontanter Geburtenrate (1 ,4), steigender Lebenserwartung (urn zwei Jahre) und langfristig ausgeglichenem Wanderungssaldo. 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Kernaussagen der Studie unter Aspekten der Landes
und Regionalplanung 11 

Nach den Kernaussagen der Veroffentlichung wer
den im Jahr 2050 in Rheinland-Pfalz voraussichtlich 
1 Mill. weniger Menschen Ieben, in der Welt hingegen 
nach der ungunstigsten Variante 7 Mrd. mehr. Wir wer
den sehr viel weniger Junge und viel mehr Altere in un
serer Gesellschaft haben. Ein GroBteil der Kindergar
tenplatze von heute bleibt in einem halben Jahrhundert 
leer. Die Zahl der Grundschuler nahert sich der Halbie
rung und in tonfzig Jahren stehen ein Drittel weniger Er
werbsfahige zur Verfi.igung. Nachdenklich stimmt, wie 
unterschiedlich sich in diesem Rahmen Kreise und 
Stadte entwickeln werden. 

Aus Sicht der Landes- und Regionalplanung sind ein 
paar Aspekte der Studie beispielhaft herauszustellen, 
die in den kommenden Jahren verstarkt Beachtung fin
den mussen. Die Veranderung der Alters- und Famili
enstruktur hat Auswirkungen auf die Haushalte und die 
damit einhergehende Siedlungstatigkeit. Der Woh
nungsmarkt wird Leerstande verzeichnen und die ln
frastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen - also 
Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Altenheime -
erfahren Verschiebungen in der Auslastung, urn nur drei 
Bereiche zu nennen. 

Hauptbetroffene der steigenden kommunalen Kon
kurrenz urn erwerbstatige Einwohner und Unterneh
mensansiedlungen werden voraussichtlich die Kern
stadte in den verdichteten und hoch verdichteten 
Raumen sein. Die zuruckgehende und alternde Bevol
kerung wird die kommunale Konkurrenz urn Einwohner 
und Unternehmensansiedlungen voraussichtlich weiter 
erhohen. 

Gemeinden im Umland von Kernstadten in den ver
dichteten und hoch verdichteten Raumen entwickeln 
sich zu attraktiven Wohn- und Arbeitsstandorten ; sie 
bieten Wohnbauland und Gewerbegrundstocke mit gu
ter Verkehrsanbindung . Dieser so genannte Postsubur
banisierungs-Prozess wird durch zunehmende Mobilitat 
und Standortunabhangigkeit verstarkt. Eine weiter 
starke finanzielle Belastung der Kernstadte durch die 
Vorhaltung zentraler Einrichtungen ist zu erwarten. 
Gleichzeitig ist mit einem Ruckgang kommunaler Steu
ereinnahmen zu rechnen. Die Beteiligung an der Ein
kommensteuer kann dies nur begrenzt kompensieren. 

Wanderungsgewinne durch die Osterweiterung der 
EU und Regelungen eines Einwanderungsgesetzes, die 
sich zunachst in den Kernstadten konzentrieren, wer
den den Prozess von Alterung und Schrumpfung in den 
Kernstadten nur verzogern. Auch die Beitrittsstaaten 
sind den gleichen Tendenzen der Bevolkerungsent
wicklung ausgesetzt. AuBerdem gleichen sich auch Zu
gewanderte den herrschenden Lebensformen an, so 
dass mit wachsendem Einkommen eingewanderte Fa
milien ebenfalls die Umlandgemeinden als Wohnstand
orte bevorzugen konnten. Die Lasten der Integration 
wOrden zunachst die Kernstadte tragen, die spateren 

1) Statement von Staatsminister Zuber der Pressekonferenz , Demographi
sche Entwicklung in Rheinland-Pfalz" am 12. Dezember 2002 in Mainz. 
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Einnahmen konnten die Gemeinden in den verdichteten 
Raumen und in den landlichen Raumen mit Verdich
tungsansatzen verbuchen. Umfang und Geschwindig
keit dieses Prozesses sind neben der Wirtschaftsent
wicklung auch von der Preisgestaltung tor die 
PKW-Nutzung abhangig . 

In dunn besiedelten land lichen Raumen zeichnet sich 
eine Gefahrdung der wirtschaftlichen Tragfahigkeit von 
Einrichtungen der offentlichen Daseinsvorsorge (Kin
dergarten, Schulen, Krankenhauser ... ) ab. 

Neben den Kernstadten werden voraussichtlich die 
dunn besiedelten landlichen Raume im kommunalen 
Wettbewerb urn Einwohner und Arbeitsplatze zusatzli
che Schwierigkeiten haben. Zuruckgehende Bevolke
rungsdichten erfordern hier neue Oberlegungen zur 
Auslastung und Wirtschaftlichkeit von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge. Dieser Prozess wird verstarkt durch 
die einerseits zunehmende Privatisierung von Berei
chen offentlicher Daseinsvorsorge und die auf EU-Mi
nisterratsebene vereinbarte Liberalisierung der Markte 
sowie andererseits durch die Verschlechterung der 
kommunalen Haushaltslage. 

Die gleichwertige Versorgung in allen Teilraumen des 
Landes kann dam it nicht mehr wie bisher sichergestellt 
werden. Sie erfordert neue Madelle und Organisations
formen, urn Chancengleichheit und den erforderlichen 
offentlichen Beitrag zur Sicherung der allgemeinen Le
bensqualitat zu gewahrleisten. 

Zweifellos wird die demographische Entwicklung 
noch mehr zu einem der Schwerpunkte in der politi
schen Diskussion in den kommenden Jahren werden. 
Aile Politikfelder werden davon betroffen sein : Neben 
der Landes- und Regionalplanung die sozialen Siche
rungssysteme, die Bildungs- und Weiterbildungspolitik, 
die Beschaftigungspolitik, die Finanzpolitik, die Famili
enpolitik, die Zuwanderungspolitik usw. 

Ausblick 

Die rheinland-pfalzischen Statistiker konnen und 
wollen im Rahmen eines ,Volkswirtschaftlichen Control
lings" Basisdaten zu diesem schwierigen Steuerungs
prozess beitragen. 

Nach dem vorgelegten Band I ist die Weiterentwick
lung regionalisierter Analysen ein Hauptarbeitsfeld tor 
die nachsten Jahre. lm Mittelpunkt werden hierbei ver
tiefte Schuler-, Haushalte-, Wohnungsbedarfs- und Er
werbspersonenprojektionen stehen ; dies als Grundlage 
der von der Landesregierung initiierten Untersuchun
gen zu unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der 
Bevolkerungsentwicklung. 

Die ,unmittelbaren" Auswirkungen (als Band II ge
plant) sind recht gut zu beschreiben. Wenn die Zahl der 
Kindergartenkinder abnimmt, wenn die Zahl der Grund
schuler sinkt, dann sind die unmittelbaren Auswirkun
gen in Bezug auf die benotigten Kindergarten und 
Schulen offensichtlich. Ebenso werden Beziehungen 
zwischen der Anzahl der Haushalte und dem kunftigen 
Wohnungsbedarf abgeleitet werden konnen. Auch hin
sichtlich der Nachfrage bei Gewerbebetrieben - Fri-
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seuren, Backern, Gaststatten etc. - ist eine unmittelbare 
Wirkung durch eine urn etwa 1 Mill. Menschen kleinere 
Bev61kerung verstandlich. In umgekehrter Weise wer
den mehr Altenheimplatze und Krankenhausbetten 
durch die zunehmend alter werdende Bev<>lkerung 
nachgefragt. 

Die Beschreibung der ,mittelbaren" Auswirkungen 
(als Band Ill vorgesehen) erfordert Erkenntnisse zur 
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und damit 
besonders auch zur Einschatzung der Exportchancen, 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 1/2003 

zur Erwerbsbeteiligung von Frauen und alteren Men
schen, zur Einkommensentwicklung, zur Steuerent
wicklung und zur Entwicklung der offentlichen Haus
halte allgemein. Wegen der lnterdependenzen dieser 
Untersuchungsgegenstande ist hierzu eine intensive 
Forschungsarbeit aufzunehmen, die in engem Zu
sammenwirken mit allen politisch Zustandigen in Staat, 
Kommunen und Gesellschaft, namentlich auch mit 
der Landesplanung, mit der Zukunftsinitiative Rhein
land-Pfalz (ZIRP) und mit der Wissenschaft- interdiszi
plinar - erfolgen muss. 0 
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Datenerhebung in der Schulstatistik 
@SchuLE.rlp- ein Pilotprojekt mit Java- und XML-Technologien 

@SchuLE.rlp steht tor Automatischer Transfer von 
Schuler und Lehrerdaten in Rheinland-Pfalz und star
tete als Pilotversuch zum Erfassen und Obermitteln 
von Daten fUr die amtliche Schulstatistik mit dem Be
ginn des Schuljahres 2002/2003. Ziel des Projektes 
@SchuLE.rlp ist es, Schuldaten in einem einheitlichen, 
plausiblen Datenformat zu erhalten. 

Dies war in den vergangenen Jahren anders : Die Da
ten wurden von den rhein land-pUilzischen Schulen in 
Form von Erhebungsbogen in einem starren, vorgege
benen Satzaufbau entweder im ASCII-Datenformat oder 
als Excei-Datei dem Statistischen Landesamt uber
mittelt. 

Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf dem tech
nischen Aspekt der neuen Anwendung. 

Ziele des Projekts 

Beim lnitiieren des Projektes waren Projektziele hin
sichtlich der Anforderungen an die zu erstellende Soft
ware zu definieren und Ziele aus DV-technischer Sicht 
festzulegen : 

Die zu erstellende Software sollte folgende Anforde
rungen erfullen : 

- einheitliche Datenschnittstelle, 

- Betriebssystemunabhangigkeit, 

- selbsterklarende Installation sowie moglichst gerin-
ger Administrationsaufwand in den Schulen, 

- Gewahrleistung der Sicherheit der Daten und des 
Datenschutzes, 

- geringer Erfassungsaufwand, 

keine Softwarekosten fUr die Schulen. 

Aus DV-technischer Sicht waren als Ziele 

- der Aufbau einer objektorientierten Entwicklungsum
gebung, 

- geringe Bindungen an Betriebssysteme und Herstel
ler und 

- der Einstieg in die objektorientierte Software-Ent
wicklung mit dem vorhandenen Personal 

fUr die Entwicklungsarbeit maBgeblich. 

Anforderungen an die zu erstellende Software 

1. Einheitliche Datenschnittstelle 

Die Daten, welche die Schulen jedes Jahr an das 
Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz ubermitteln, 
sollen ab dem Schuljahr 2003/2004 landesweit uber 
ein einheitliches Datenformat geliefert werden. Diese 
Daten werden aus unterschiedlichen technischen 
Quellen erzeugt: Sie konnen mittels des neuen Pro-

1) Siehe hierzu: http://www.w3.org/ XML 

2) Siehe hierzu: http://www.w3.org/XMU Schema.html 
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grammes @SchuLE.rlp erfasst oder mit Hilfe eines 
kommerziellen Schulverwaltungsprogrammes erstellt 
werden . 

Erhebungsbogen, ASCII-Schnittstelle und Excel
Formate sollen nicht mehr unterstotzt werden. Aus 
diesem Grund wurde fruhzeitig Kontakt zu den 
Schulaufsichtsbehorden, dem Ministerium fU r Bil
dung, Frauen und Jugend (MBFJ) und der Aufsichts
und Dienstleistungsdirektion (ADD, Trier) sowie den 
Herstellern von Schulverwaltungsprogrammen auf
genommen, urn eine einheitliche Datenschnittstelle 
zu definieren. 

Technische Grundlage sollte hier die Extensible Mar
kup Language (XML)1) sein, welche mittlerweile als 
Standard fUr Datenaustauschformate anzusehen ist. 
Dieses Format fUr die Obermittlung der Daten der 
amtlichen Schulstatistik durchzusetzen, erforderte ei
nige Oberzeugungsarbeit. Der Vorteil von XML liegt 
darin, dass es gut lesbar ist (keine Binarcodes), 
starke Unterstotzung bei den fuhrenden Software
herstellern (Microsoft, Oracle, IBM, Sun und Apache) 
erfahrt und vom World Wide Web Consortium (W3C) 
als unabhangigem Gremium standardisiert ist. Viele 
neue Standard- und Open Source Softwarepro
dukte, welche in Zukunft auch fUr das Statistische 
Landesamt von Interesse sein konnten, basieren 
ebenfalls auf XML. Ein weiterer, entscheidender Vor
teil ist die Moglichkeit der OberprOfung des XML-Da
tenformates mit XML-Schema2). Hiermit kann jede 
XML-Datei zweistufig wie folgt auf formale GOitigkeit 
geprOft werden : 

1. Stufe : PrOfung auf syntaktische Korrektheit 
(= wellformed) 

2. Stufe : OberprOfung auf Typen, Wertebereiche, 
Feldanordnungen entsprechend dem defi
nierten XML-Schema (=valid) 

Durch das Zusammenspiel von XML und XML
Schema wird eine sehr gute Datenqualitat der zu 
liefernden Schuldaten erwartet. Ein Nachteil von 
XML-Daten ist der wesentlich groBere Plattenspei
cherbedarf gegenOber herkommlichen Datenforma
ten. Durch moderne Komprimierungsprogramme 
lasst sich dieser Nachteil jedoch minimieren. 

2. Betriebssystemunabhangigkeit 

Das Programm zur Erfassung der Daten in den Schu
len muss betriebssystemunabhangig sein, da in den 
rund 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz mit den unter
schiedlichsten Hardware-Gegebenheiten gerechnet 
werden muss. Als plattformunabhangige Program
miersprache ist die objektorientierte Sprache Java 
mittlerweile stark verbreitet. Die Entscheidung zu 
Java erforderte im Statistischen Landesamt die Ein
richtung einer neuen Softwareentwicklungsumge
bung und eine Schulung der beteiligten Projektmit
arbeiterinnen und -mitarbeiter. 
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3. Installation 

Die Installation und die Bedienung der Anwendung 
muss moglichst einfach zu handhaben sein. Das Sta
tistische Landesamt ist personell nicht in der Lage 
eine grof3ere Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern fur die Betreuung eines einzelnen Verfahrens 
in den gut 1 600 Schulen zu binden. Ebenso muss 
eine Installation der Software in den Schulen von 
EDV-unerfahrenem Personal durchfUhrbar sein. Hier 
bot sich das Produkt Java Web Start3l an, das in der 
Java Runtime Environment (JRE) ab der Version 1.4.0 
enthalten ist. Die JRE ist die technische Grundlage 
des gesamten Programmpaketes und muss auf den 
Rechnern in den Schulen installiert sein. 

Um Java Web Start zu nutzen, wird die Anwendung 
@SchuLE.rlp serverseitig vom Statistischen Landes
amt auf einem mit dem Internet verbundenen Web
server als Java Archiv (.jar-Datei) abgelegt. Die An
passungen fur Java Web Start auf diesem Rechner 
sind minimal. Der Klient, also der Bearbeiter in der 
Schule, ruft uber ein Browserprogramm (z. B. den 

3) Siehe hierzu : http://java.sun.com/products/javawebstart 

Internet Explorer von Microsoft) und das Internet eine 
vom Statistischen Landesamt zur Verfugung gestellte 
HTML-Seite auf. Durch einen einfachen Mausklick 
auf eine Schaltflache oder ein Bild auf dieser Seite 
wird automatisch Java Web Start gestartet und die 
Anwendung @SchuLE.rlp auf dem PC in der Schule 
in einem speziellen Arbeitsbereich, dem so genann
ten Cache von Java Web Start, installiert. 

Bei jedem weiteren Aufruf des Programmes ist keine 
lnternetverbindung mehr erforderlich. Besteht jedoch 
zum Zeitpunkt eines erneuten Programmstarts eine 
lnternetverbindung, erfolgt ein automatischer Ver
sionsabgleich der Software @SchuLE.rlp. Existiert 
auf dem Webserver eine neuere Version als in der 
Schule, wird eine automatische Aktualisierung der 
Software, vorgenommen, ansonsten wird das Pro
gramm aus dem Arbeitsbereich des PCs gestartet. 
Dieser Versionsabgleich benotigt wenig Zeit und ba
siert auf dem Java Network Launching Protocol 
(JNLP). Durch diesen Mechanismus wird ohne ln
stallationsaufwand eine aktuelle Softwareversion der 
Anwendung in den Schulen gewahrleistet. Ein teurer 
Versand von Disketten oder CDs und ein manuelles 
lnstallieren von neuen Versionen in den Schulen ent
fallt. 

Statistisches Landesamt 

ACHTUNG 
Diese Software wird im Schuljahr 2002/2003 nur von den Pilotschulen 
benotigt! 

Vor dem ersten Start Installation der technischen Grundlagen (Java I XML) 

lnformatlonen zu @SchuLE.rlp( txt) 
Kurzanleitunq zu 1'CVSchuLErlp ( pdf) 

@S:ch 11LE.rlp rr.s Rhcinl..aJp..tr"'fili 
" "1:-' Fun ld:lonen 

• ' ¥ . . - . :,__ 
J ,_,. '> 

;,.....___ ,-

, " ! 

,' •' I / 
- l ' t'IJ.IIr::.t l " 

@SchuLE.rlp starten 

Kontakt. Hinweise . Anregungen und Fehlermeldungen 
schule@stati sti k. rip . de 
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4. Datensicherheit und Datenschutz 

Die Applikation @SchuLE.rlp soli neben der Erfas
sungs- und Datenubermittlungsfunktionalitat in den 
Schulen im Statistischen Landesamt als Auskunfts
und Plausibilierungstool genutzt werden. Hierfur ist 
es zur Programmierung der Anwendung wesentlich 
einfacher, wenn die Datenhaltung in den Schulen 
und im Statistischen Landesamt auf gleicher techni
scher Grundlage realisiert wird. Die von den Schulen 
eingehenden Daten werden im Statistischen Lan
desamt nach der Plausibilisierung und zur weiteren 
Verarbeitung in eine relationale Datenbank {Oracle) 
eingelagert. Eine Oracle-Datenbank in den Schulen 
kam nicht in Frage, da dies den Projektzielen 

- keine Softwarekosten fOr die Schulen und 

- selbsterklarende Installation sowie moglichst ge-
ringer Administrationsaufwand in den Schulen 

widersprach. Die Entscheidung tiel letztendlich auf 
hsqldb4l eine relationale Open Source Datenbank, 
welche sich bereits in einigen Projekten der Apache 
Group bewahrt hatte. Aus den Javaprogrammen 
kann mit der genormten Java Database Connectivity
Schnittstelle {JDBC-API) auf diese Datenbank per
formant zugegriffen werden. Diese auf Java basie
rende Datenbank lasst sich in die Anwendung 
vollstandig integrieren, so dass keine Administra
tionsaufgaben in den Schulen zur Wartung der Da
tenbank entstehen. 

5. Geringer Erfassungsaufwand 

In den Schulen werden Daten nicht nur fOr die amtli
che Schulstatistik, sondern auch fOr die Schulauf
sichtsbehorden {MBFJ, ADD) erhoben. Ein grundle
gendes Konzept der neuen Anwendung beruht auf 
der Tatsache, dass fur jeden Schuler und Lehrer an
onymisierte Datensatze bestehen. Das bisherige 
Verfahren verarbeitet von Lehrern Einzeldaten, 
jedoch von Schulern Summen auf Klassenbasis. 
Diese Umstellung erfordert im ersten Jahr mehr Er
fassungsaufwand, ermoglicht jedoch softwareseitig 
ein weitestgehend automatisiertes Generieren der 
benotigten Daten in den Folgejahren, wodurch der 
Erfassungsaufwand in den Schulen stark vermindert 
wird. Des weiteren ist mittelfristig eine einheitliche 
Datenschnittstelle fOr das Ministerium fOr Bildung, 
Frauen und Jugend (MBFJ) , die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD, Trier) und das Statis
tische Landesamt auf Basis von XML geplant. Da
durch wird von den Schulen nur noch eine einheitli
che Datenbasis fOr aile BehOrden benotigt. Das 
Verteilen der Daten an die unterschiedlichen Dienst
stellen geschieht dann auf Serverseite, unter Beach
tung des Datenschutzes, in einem eigenstandigen 
Prozess. 

4) Siehe hierzu: http ://hsqldb.sourceforge.net 
5) Siehe hierzu: http ://xml.apache.org/xerces-j / index.html 
6) Siehe hierzu: http ://www.altova.com 
7) Siehe hierzu: http ://borland.com/jbuilder/ index.html 
8) Siehe hierzu: http://www.textpad.com 
9) Siehe hierzu : http://java.sun.com/j2se 

10) Siehe hierzu: http://xml.apache.org/xerces-j 
11) Siehe hierzu: http ://jdom.org 
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6. Keine Softwarekosten fOr die Schulen 

Die fOr den Ablaut der Anwendung in den Schulen 
benotigte Software ist frei erhaltlich und es sind keine 
Lizenzgebuhren zu bezahlen. Vorausetzung hierfur 
war die bewusste Entscheidung fOr frei erhaltliche, 
standardisierte Technologien. Java wird von Sun Mi
crosystem bereitgestellt, XML ist im weitesten Sinne 
nur eine Besch rei bung eines Datenformates, dessen 
Nutzung jedem freigestellt ist. Die benotigten Java
Bibliotheken fur eine XML-Verarbeitung sind Open 
Source Produkte der Apache Group und dort unter 
der Produktbezeichnung Xerces5l erhaltlich . Die Da
tenbanksoftware hsqldb ist ebenfalls eine Open 
Source Software (OSS) und untersti.itzt den Stan
dard JDBC und somit auch die Standard Query 
Language {SOL) fur relationale Datenbanken. 

DV-technische Ziele 

1. Aufbau einer objektorientierten Entwicklungsumge
bung 

Fur die Entwicklung der neuen Anwendung bzw. den 
Einsatz der neuen Technologien musste im Sta
tistischen Landesamt eine neue Entwicklungsumge
bung eingerichtet und die Projektmitarbeiter mussten 
entsprechend geschult werden. Da es sich bei 
@SchuLE.rlp urn ein Pilotprojekt handelt, sollen 
durch das Projekt auch Ruckschlusse auf die Taug
lichkeit der eingesetzten Entwicklungstools gewon
nen werden. 

Fur das Erstellen von XML-Schemata hat sich das 
Tool XML Spy Version 4 von Altova6l bewahrt. Mit die
sem Tool kann auf sehr einfache Weise ein XML
Schema mit einem Grafikeditor erstellt werden. Die 
Dokumentation der erstellten Schemata kann in 
HTML erzeugt werden. In diesem Format wurde sie 
auch den Herstellern von Schulverwaltungsprogram
men zur Verfugung gestellt. 

Ursprunglich sollte fur die Programmierung der Java
Programme ein modernes RAD-Tool (Rapid Applica
tion Development), JBuilder 5 Professional von Bor
land eingesetzt werden.7) Die Handhabung dieses 
Tools war nicht sehr einfach und benutzerfreundlich. 
Genutzt wurde der JBuilder letztlich nur zum Erzeu
gen der graphischen Oberflachen, wo er unbestritten 
sehr hilfreich war, ansonsten einigte sich die Projekt
gruppe darauf, mit dem Editor Textpad 4.58) die Ja
vaprogramme zu erstellen. Hieraus ergab sich, dass 
die Professional-Version des JBuilders fOr dieses 
Projekt uberdimensioniert war. Die wesentlich kos
tengunstigere Standard-Version des JBuilders ware 
ausreichend gewesen. 

Zum Obersetzen, Ausfi.ihren und Testen der Java
Programme wurde die Java 2 Standard Edition 
{J2SE) von Sun Microsystem9l in der Version 
1.4.0 _ 01 benotigt. 

Fur das komfortable Verarbeiten von XML-Dateien in 
Java-Programmen wurde aus dem Internet die Open 
Source Software Xerces der Apache Group10l und 
JDOM11l heruntergeladen. 

Eine mit Java Mitteln selbst erstellte Versionsverwal
tung hat sich im Einsatz bewahrt, soli aber im nach
sten Projekt durch die Projektverwaltungssoftware 
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Concurrent Versions System (CVS) 12l, ebenfalls 
Open Source Software, abgelost werden. Diese Pro
jektverwaltungssoftware soli auch in der Verbund
programmierung der Statistischen Amter eingesetzt 
werden. 

Ein auf Basis des UNIX-Kommandos make eigenent
wickeltes Build-Tool zum Zusammenstellen aller 
Softwarekomponenten soli ebenfalls durch ein Open 
Source Produkt, Ant13l, ersetzt werden. Ant ist ein 
plattformubergreifendes Tool und wird uber XML-Da
teien gesteuert. 

Die Software @SchuLE.rlp kann mit jeder relationa
len Datenbank, die einen JDBC-Treiber zur Verfu
gung stellt zusammenarbeiten. In der Anwendung 
wird nur Standard SQL verwendet. Lediglich an einer 
Stelle im gesamten Programmpaket traten kleine 
Unterschiede zwischen den benutzen Datenbanken, 
Oracle und hsqldb, auf. 

2. Geringe Bindungen an Betriebssysteme und Her
steller 

Durch die Berucksichtigung und Einhaltung von 
Standardtechnologien ist die neue Entwicklungsum
gebung weitgehend unabhangig von Herstellern und 
Betriebssystemen. Dadurch ist es jederzeit moglich, 
einzelne Teile dieser Umgebung mit relativ wenig Ar
beitsaufwand auszutauschen oder zu erweitern . 

3. Einstieg in die objektorientierte Softwareentwicklung 
durch das verfugbare Personal 

Start des Projektes war im August 2001 . Der Pilotver
such an ausgesuchten Schulen fing mit Beginn des 
Schuljahres 2002/2003 am 19. August 2002 an. Die 
Pilotschulen wurden regelmaBig informiert und in die 
Entwicklung mit eingebunden. Ebenso wurde Kon
takt zu den Herstellern von Schulverwaltungspro
grammen gehalten. Das Kernprojektteam sollte aus 4 
Softwareentwicklern bestehen. Neben der Fach- und 

12) Siehe hierzu : http ://jaKarta.apache.org/ant 
13) Siehe hierzu : http ://www.cvshome.org 

priva te Tab l eSetModel tableModel •null ; 

DV-Analyse wurde im September 2001 mit der Aus
bildung begonnen. In wochentlich stattfindenden, je
weils ca. zweistundigen Vortragen wurden die The
men Objektorientierung, Java und XML angerissen. 
lm November 2001 erfolgte eine vierwochige Block
ausbildung mit den Ausbildungseinheiten : 

- Java Grundkonzepte 
- Java Workshop (Java, Swing und JDBC) 
- Java und XML 
- Java und XML Workshop, erweitere Konzepte 

Neben Java und XML wurden in dieser Blockausbil
dung Schwerpunkte auf objektorientierte Konzepte 
gelegt. 

Projektverlauf 

Ein erstes organisatorisches Problem war, durch Um
schichtung von Arbeitsablaufen, die Projektmitglieder 
von bisherigen Aufgaben zu befreien. Dies fUhrte dazu, 
das ein Projektmitglied erst im Februar 2002 die Arbeit 
fUr das Projekt aufnehmen konnte und ein weiterer vor
gesehener Mitarbeiter nicht dem Projekt zur Verfugung 
stand. Dieser Umstand wurde durch einen vom Statisti
schen Landesamt neu eingestellten Mitarbeiter, der 
durch seine Ausbildung direkt ins Projektteam aufge
nommen werden konnte, gemildert. 

Eine deutliche Entlastung der Entwickler wurde durch 
die starke Projekteinbindung von Mitarbeitern des 
Fachbereiches erzielt. Neben Beratung und Losung von 
fachlichen Problemen, erledigten diese Mitarbeiter viele 
organisatorische Aufgaben, wie beispielsweise das Or
ganisieren von Treffen mit den Pilotschulen und Her
stellern von Schulverwaltungsprogrammen, Erstellen 
von Protokollen, Absprachen mit den Schulaufsichtsbe
horden, usw. 

Ein Wunsch des Projektteams war es, dass die Ar
beitsplatze wahrend der Projektphase raumlich nahe, 
am Besten in einem Zimmer, eingerichtet wurden. Durch 
die anfangliche Reduzierung der Gruppe auf drei Mit
arbeiter, konnten diese in einem Arbeitszimmer unter
gebracht werden . Damit war der lnformationsfluss 
innerhalb des Teams optimal gewahrleistet. Verstand-

private Tab l ePopupMenu popupMenu • new TablePo pupMenu () ; 
private Tab l eSetListener tableSetListener; 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

private i nt co l s ; 
pr1va te boo l ean quickEd itSwitc hc false ; 

/ ** 
* TableSetVlew(TableSet tableSet) : alle Spalten sichtbar und editierbar 
* / 

publ ic TableSetView (TableSet tableSet ) { 
1 f (TEST ) Debugger . debug ( "-> TableSetV1ew (tableSet=" + tableSet . getMetaData () . getTableName ( 0 
tableModel =new Tab l eSetModel (tableSet ) ; 
in it () ; 
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nisfragen und programmiertechnische Schwierigkeiten 
konnten so zeitnah innerhalb der Gruppe ausdiskutiert 
werden. 

Durch die Zusammensetzung der Projektgruppe mit 
IT-Fachpersonal aus heterogenen DV-Teilgebieten, Host 
und strukturierte Programmierung auf der einen, sowie 
Java und Objektorientierung auf der anderen Seite, er
gaben sich anfangs Verstandigungsschwierigkeiten. 
Die Einarbeitung in die neuen Technologien erfolgte 
aber erstaunlich schnell. Eine 3-schichtige Architektur 
mit einer Trennung von Oberflachenverarbeitung, Da
tenhaltung und fachlichen Anforderungen wurde wei
testgehend eingehalten. Viel Wert wurde auf eine so 
weit wie mogliche (bzw. sinnvolle) Verallgemeinerung 
der fachlichen Problemstellungen gelegt, so dass allge
mein gOitige Klassen erzeugt wurden, welche in Folge
projekten wieder verwendet werden konnen. Durch 
diese Vorgehensweise konnten sichtbare Ergebnisse 
fOr den Fachbereich nicht sehr schnell vorgelegt wer
den. Diese Anfangsinvestition zahlte sich jedoch im wei
teren Projektverlauf durch eine gesteigerte Produktivitat 
aus. Allerdings offneten sich hierdurch des ofteren Fal
len fOr Neueinsteiger der objektorientierten Program
mierung, wie : 

- eine starke Kopplung der einzelnen Objekte, da teil
weise eine klare Trennung der Zustandigkeiten der 
einzelnen Klassen fehlte 

- strukturierte, statt objektorientierte Programmierung 
mit Java 

Diese Probleme wurden erkannt und gemeinsam be
hoben. Fertig gestellte Funktionalitaten wurden dem 
Fachbereich zum Test im Intranet des Statistischen 
Landesamtes Ober Java Web Start bereit gestellt, um so 
Erfahrungen mit Java Web Start zu sammeln. Schwie
rigkeiten ergaben sich bei Java Web Start im Zu
sammenspiel mit der Software Internet Information 
Server (liS) von Microsoft, die als Webserver eingesetzt 
wurde, und fOr den Zugriff auf Ressource-Dateien (z. B. 
Bilder fOr den Bildschirmaufbau) . 

Diese konnten jedoch schnell durch Parameterein
stellungen bzw. Umprogrammierung behoben werden. 
Ein weiteres schwer wiegendes Problem, welches bis 
heute nicht behoben werden konnte und erst im Pilot
versuch auftrat, war ein Fehlverhalten von Java Web 
Start mit Internet Information Server und der Firewall
software (Checkpoint Firewall 1/Application Firewall) 
beim Provider des Statistischen Landesamtes, dem Da
ten- und lnformationszentrum Rheinland-Pfalz (DIZ). 
Eine Umgehung des Problems war kurzfristig nur durch 
die Nutzung eines anderen Rechners zu erreichen. Das 
Landesmedienzentrum (LMZ) stellte kurzfristig einen 
Rechner mit der Betriebssystemsoftware LINUX und ei
nem Apache Webserver zur VerfOgung. 

Um die Qualtitat der zu liefernden XML-Daten zu er
hohen, wurde den Herstellern von Schulverwaltungs
programmen ein von der Projektgruppe erstelltes Vali
dierungsprogramm zur VerfOgung gestellt. Mit Hilfe 
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dieses Programmes konnten die Softwarehauser eine 
syntaktische PrOfung ihrer Schnittstellendaten auf Ba
sis der vom Statistischen Landesamt vorgegebenen 
XML-Schema Beschreibungen vornehmen. 

Die Daten aus den Schulen sollten gemaB des ur
sprOnglichen Konzeptes Ober eine lnternetverbindung 
mit Hypertext Transport Protocol (http) auf den Bil
dungsserver des Landes Rheinland-Pfalz Obertragen 
werden. Voraussetzung hierfOr ware eine Erweiterung 
der Webserver-Software fOr eine Java-Servlet Verar
beitung auf dem Rechner des Landesmedienzentrums. 
Wegen Zeitdrucks musste diese Konzeption auf File 
Transfer Protocol (ftp) umgestellt werden. Dies erwies 
sich im Pilotversuch als ungOnstig, da dieses Protokoll 
teilweise durch die in den Schulen eingesetzte Firewall
software nicht unterstOtzt wird. FOr den Flacheneinsatz 
der Applikation im kommenden Schuljahr wird auf das 
ursprOngliche Konzept zurOckgegriffen. 

Fazit 

Bei Projektstart waren im Statistischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz nur geringe praktische Kenntnisse Ober 
Java und XML vorhanden. Die Projektmitglieder kann
ten relationale Datenbanken, SQL und unter anderem 
die Programmiersprache C. Die Kenntnis dieser Pro
grammiersprache erleichterte den Einstieg in Java, da 
C und Java von der Syntax her ahnlich sind. Die be
kannten Konzepte der Datenkapselung kommen Teilen 
der objektorientierten Programmierung nahe. Trotzdem 
war die Umstellung von der strukturierten zur objekto
rientierten Programmierung nicht ganz einfach. Unbe
dingt erforderlich war es, dass die beteiligten Mitarbei
ter von ihren bisherigen Aufgaben befreit wurden. lm 
Projekt wurde bewusst auf weitergehende Technolo
gien, wie zum Beispiel Enterprise Java Beans (EJB) und 
die Java 2 Enterprise Edition (J2EE) verzichtet, um eine 
,Oberfrachtung" mit neuen Technologien zu verhindern. 
Aus diesem Grund wurde auch auf eine Analyse mit der 
Unified Modelling Language (UML) verzichtet. lm Pro
jektverlauf zeigte es sich allerdings, dass dies zum Ver
standnis der Zusammenhange der einzelnen Klassen 
und Objekte sehr hilfreich gewesen ware. Deshalb soli 
im nachsten Projekt ein entsprechendes UML-Tool ein
gesetzt werden . Die Entwicklungsumgebung hat sich 
mit den oben aufgefOhrten Einschrankungen bewahrt 
und zeigte, dass auch Open Source Produkte eine Al
ternative zu proprietaren Entwicklungstools bieten. Aile 
Mitarbeiter waren sehr motiviert und haben sich im Pro
jektverlauf eine gute Wissensbasis fOr weitergehende 
Projekte in diesen Technologien aufgebaut. Lobenswert 
war die Zusammenarbeit mit einigen Pilotschulen, die, 
trotz Mehraufwand fOr die Ermittlung der Daten, sehr en
gagiert mit dem Statistischen Landesamt zusammenar
beiteten und Anregungen sowie Verbesserungsvor
schlage fOr den Flacheneinsatz von @SchuLE.rlp ab 
dem kommenden Schuljahr einbrachten. 

Stefan Stahlhofen 
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Eigentumswohnungen 
Zu den GrundbedOrfnissen der Menschen zahlt ne

ben der Ernahrung und der Bekleidung das Wohnen. Es 
kennzeichnet einen abgeschlossenen Lebensbereich, 
den der Einzelne fur sich und seine Familie anstrebt. 
Dabei wird die Art des Wohnens und der Grad der Un
abhangigkeit von der Wohnform bestimmt, die in zwei 
Marktbereiche aufgegliedert werden kann : den Markt 
fUr Wohneigentum und den Mietwohnungsmarkt. 

Hohe Eigentumsquote in Rheinland-Pfalz 

In weiten Kreisen der Bevolkerung sind die , eigenen 
vier Wande" ein erstrebenswertes Ziel. Auch wenn es 
aus verschiedenen Grunden nicht immer realisierbar ist, 
dOrften neben den nur schwer messbaren Argumenten 
der Lebensfreude und Geborgenheit sachlich kalkulier
bare Vorteile den Ausschlag geben. Das Eigentum wird 
als krisensichere und inflationsgeschutzte Geldanlage 
angesehen, wobei der Besitzer von Wohneigentum die 
Miete quasi in die eigene Tasche zahlt. Schutz vor Mie
terhbhungen und Kundigungen sowie der Aspekt der 
Altersvorsorge sind weitere GrOnde. AuBerdem stellt 
das Wohneigentum ein Vermogenspolster dar, auf das 
im Notfall zurOckgegriffen werden kann. 

Die Wohneigentumsquote - hierunter wird der Anteil 
der von ihren Eigentumern selbst bewohnten Wohnun
gen an der Gesamtzahl aller bewohnten Wohnungen 
verstanden -war in Rheinland-Pfalz immer relativ hoch. 
Schon im Jahr 1950 lag sie bei 54,4%. Der ROckgang 
auf 47,8% im Jahr 1961 war auf die starke Bautatigkeit 
jener Jahre im Mietwohnungsbau zuruckzufUhren, wo
durch die Wohnungsnot der Nachkriegszeit verringert 
oder beseitigt werden sollte. In den Folgejahren nahm 
die Quote wieder zu und erreichte 1987- dem Jahr der 
letzten Gebaude- und Wohnungszahlung - einen Wert 
von 52,2%. Das aktuell verfugbare Ergebnis stammt aus 
dem Jahr 1998, als bei der Mikrozensus Zusatzerhe
bung im Rahmen einer Stich probe ein Wert von 55% er
mittelt wurde. Damit liegt Rheinland-Pfalz nach dem 
Saarland (58, 1 %) an zweiter Stelle aller Bundeslander 
und deutlich Ober dem Wert fUr Deutschland bzw. dem 
des frOheren Bundesgebietes mit 40,9 bzw. 43,1%. 

Ein- und Zweifamilienhauser iiberwiegen 

Die hohe Eigentumsquote in Rheinland-Pfalz ist 
hauptsachlich auf den graBen Bestand an Ein- und 
Zweifamilienhausern, die zumeist von den Besitzern 
selbst bewohnt werden, zuruckzutuhren. Auf diese bei
den Gebaudetypen kamen Anfang letzten Jahres im 
Landesdurchschnitt Anteile von 69 bzw. knapp 21 %. 
Hierbei zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede 
zwischen den kreisfreien Stadten und den Landkreisen. 
So uberschreiten mit Ausnahme des Rhein-Lahn-Krei
ses sowie der Kreise Mayen-Koblenz und Kaiserslau
tern aile anderen Landkreise den Landeswert. lm 
Durchschnitt aller Landkreise entfallt auf Einfamilien
hauser eine Quote von 72%. Mit einem Wert von je 79% 
errechnet sich das hochste Ergebnis in den Kreisen 
Daun und Bitburg-Prum ; kaum niedriger sind die Einfa
milienhaus-Quoten in den Landkreisen Cochem-Zell 
und SOdliche WeinstraBe Oe 77%) sowie Bernkastei
Wittlich (76%). 
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Bei einem Landervergleich nimmt Rheinland-Pfalz bei 
dem Anteil der Wohngebaude mit nur einer Wohnung 
Rang drei ein. Nur in Schleswig-Holstein und in Bran
denburg war die Quote mit 75 bzw. 70% etwas hoher. 
Dagegen hat das Land nach dem Saarland (10%) mit 
knapp 11% den geringsten Anteil an Gebauden mit drei 
und mehr Wohnungen. 

Die Eigentumsquote wird aber nicht nur durch Ein
und Zweifamilienhauser bestimmt, sondern auch durch 
Eigentumswohnungen. 

Das Stockwerkseigentum - Vorlaufer der Eigentums
wohnung 

Vielen Haushalten ist es aus den verschiedensten 
Grunden nicht moglich, ein eigenes Haus zu erwerben. 
Daher bestand seit jeher ein dringendes BedOrfnis, 
auch fOr Mehrfamilienhauser eine Rechtsform zu schaf
fen, die dem Bewohner die Moglichkeit gibt, ein Eigen
tumsrecht an der Wohnung zu erwerben. Schon im 
Mittelalter hatte sich infolge der Enge der umfriedeten 
Stadte das Stockwerkseigentum entwickelt. Es verlor 
spater an Bedeutung, hielt sich in den suddeutschen 
Landern - besonders in Baden und WOrttemberg, zum 
Teil auch in Bayern - bis in das 19. Jahrhundert hinein. 
lnsgesamt waren die gesetzlichen Vorschriften vor al
lem hinsichtlich der gemeinschaftlich benutzten Ge
baudeteile unzulanglich und lieBen auch eine Wieder
holte Teilung des Stockwerkseigentums zu. Diese 
Hauser fielen in Misskredit und wurden auch , Streit
hauser" genannt. Aus diesem Grund hat das am 1. Ja
nuar 1900 in Kraft getretene BOrgerliche Gesetzbuch 
das Stockwerkseigentum zwar nicht abgeschafft, aber 
die BegrOndung neuen Stockwerkseigentums ausge
schlossen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland 
die Idee des Stockwerkseigentums wieder aufgegriffen. 
Durch die umfangreichen Kriegszerstorungen und die 
bestehende Kapitalnot der Grundstucksbesitzer war 
der Wiederaufbau oft nur mit finanzieller Beteiligung der 
kOnftigen Bewohner realisierbar. FOr wieder aufgebaute 
und neu errichtete Gebaude wurden Baukostenzu
schOsse verlangt, denen jedoch kein gesicherter 
Gegenwert gegenOber stand. Diese Situation wurde kri
tisiert und gleichzeitig gefordert, eine Rechtsgrundlage 
zu schaffen, die regelt, dass die zum Aufbau des Ge
baudes beisteuernden Wohnungssuchenden auch Ei
gentum an der neu geschaffenen Wohnung erwerben 
konnten. Dieser Sachverhalt tuhrte zur Schaffung des 
Gesetzes Ober das Wohnungseigentum und das Dauer
wohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz - WEG) vom 
15. Marz 1951 (BGBI. I, S.175). 

Nach dem Gesetz kann an Wohnungen ,Wohneigen
tum" und an anderen Raumen - z. B. Geschaftsrau
men - ein ,Teileigentum" begrOndet werden . Die Be
grundung erfolgt durch Einigung oder Eigentumsteilung 
und bedarf der Eintragung im Grundbuch. An der 
Wohnung bzw. an den sonstigen Raumen entsteht ein 
Sondereigentum und an den gemeinschaftlichen Ge
baudeteilen ein Miteigentum nach Bruchteilen. Die Ge
meinschaft der Wohnungseigentumer ist grundsatzlich 
unloslich. Nur unter erschwerten Voraussetzungen 
kann ein Eigentumer aus der Gemeinschaft entfernt 
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werden, wenn er gegen die aus ihr erwachsenen Pflich
ten verstoBt. Hier liegt der wesentliche Unterschied zu 
dem fruheren Stockwerkseigentum, das diese Moglich
keit nicht kannte. 

Eigentumswohnungen erstmals 1968 erfasst 

In der ersten Zeit nach lnkrafttreten des Wohnungs
eigentumsgesetzes bestand eine gewisse Zuruckhal
tung gegenuber Eigentumswohnungen. lm Laufe der 
Jahre gewann diese Wohnform aber immer mehr Be
achtung. 

In den Erlauterungen der Wohnungszahlungen 1956 
und 1961 wurde erstmals der Begriff der Eigentums
wohnung erwahnt. Ein eigener Nachweis dieser Woh
nungen erfolgte nicht; ihre Zahl floss in die der Eigen
tomerwohnungen ein. Hierunter sind die Wohnungen zu 
verstehen, die vom Eigentomer des Gebaudes oder der 
Wohnung selbst bewohnt werden. 

Erste Ergebnisse Ober Eigentumswohnungen lieferte 
die Gebaude- und Wohnungszahlung vom Oktober 
1968. Auf Landesebene wurden 12 351 Wohnungen er
mittelt, von denen 11 600 bewohnt waren . Das waren 
1% aller bewohnten Wohnungen . 

lm Rahmen der Gebaude- und Wohnungszahlung 
1987 erfasste die amtliche Statistik zum zweiten Mal die 
Eigentumswohnungen. In dem 20-jahrigen Zeitraum seit 
1968 war ihre Zahl von gut 12 300 auf 68 100 gestiegen, 
dies bedeutete eine Ober dem Bundesdurchschnitt lie
gende Zunahme urn mehr als 450%. An der Gesamtzahl 
der Wohnungen gemessen, belief sich der Anteil der Ei
gentumswohnungen auf 4,5%. Zum Zeitpunkt der Erhe
bung waren davon 62 600 bewohnt; dies waren 4,3% 
aller belegten Wohnungen. 

Auch bei den wohnungsstatistischen Erhebungen 
der 90er Jahre wurden die Eigentumswohnungen er
fragt. Nach den Ergebnissen der 1 %-Gebaude- und 
Wohnungsstichprobe vom September 1993 gab es in 
Rheinland-Pfalz 90 200 bewohnte Einheiten ; das waren 
5,9% des Gesamtbestandes. Bei der Mikrozensus-Zu
satzerhebung im April 1998 hatte sich der entspre
chende Anteil auf 7,4% erhoht. 

Die Annahme, dass Eigentumswohnungen vielfach 
als Kapitalanlage erworben wurden, wird durch die Sta
tistik bestatigt. Von den 1998 in Rheinland-Pfalz vor
handenen und auch tatsachlich belegten 120 000 
Eigentumswohnungen wurden nur 56 900 (47,4%) von 
ihren Eigentomern selbst bewohnt, der Rest von 63 100 
(52,6%) war vermietet. 

Seit 1987 fast 65 700 neue Eigentumswohnungen 

Neben der Einbeziehung der Eigentumswohnungen 
in die Totalerhebungen der Jahre 1968 und 1987 sowie 
in die folgenden Stichprobenerhebungen wurde dieses 
Merkmal wegen der im Zeitablauf steigenden Bedeu
tung der Eigentumswohnungen auch in den Katalog 
des ab 1979 gultigen Zweiten Gesetzes Ober die Durch
tohrung von Statistiken der Bautatigkeit und die Fort
schreibung des Gebaudebestandes (2. BauStatG) vom 
27. Juli 1978 (BGBI. I, 8 .1118), mit dem die Entwick
lung im Genehmigungs- und Fertigstellungsbereich er
fasst wird, einbezogen. Die entsprechenden Daten kon-

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 1/2003 

Eigentumswohnungen 1987 und 2001 
nach Verwaltungsbezirken 

Anteil am 

Be stand Be stand Wohnungsbestand 

Verwaltungsbezirk 1987 1> 20012) insgesamt 

1987 ') 200Fl 

Anzahl % 

Kreisfreie Stadt 
Koblenz 3 639 4 746 7,1 8,5 

Landkreise 
Ahrweiler 2 555 4 164 5,4 7,2 
Altenkirchen (Ww.) 438 1 148 0,9 2,0 
Bad Kreuznach 2 309 4 741 4,0 6,7 
Birkenfeld 635 1 497 1,8 3,6 
Cochem-Zell 135 474 0,6 1,6 
Mayen-Koblenz 2 540 4 517 3,4 4,9 
Neuwied 2 371 3 952 3,6 5,0 
Rhein-Hunsruck-Kreis 655 1 220 1,8 2,7 
Rhein-Lahn-Kreis 1 573 3 295 3,3 5,7 
Westerwaldkreis 1 046 2 997 1,6 3,6 

Kreisfreie Stadt 
Trier 3836 6 033 8,4 11 ,8 

Landkreise 
Bernkastei-Wittl ich 814 1 226 1,9 2,4 
Bitburg-Prum 304 574 0,9 1,4 
Daun 312 737 1,3 2,5 
Trier-Saarburg 466 1 441 1,0 2,6 

Kreisfreie Stadte 
Frankenthal (Pfalz) 3 245 4 727 16,3 20,7 
Kaiserslautern 4 696 6093 9,6 11 ,5 
Landau i. d. Pfalz 2 404 4299 15,2 21,8 
Ludwigshafen a. Rhein 4 953 8 819 6,9 11 ,0 
Mainz 7 619 13 764 8,8 14,1 
Neustadt a. d. Weinstr. 1 636 2 889 7,3 10,9 
Pirmasens 757 1 097 3,3 4,4 
Speyer 2 534 4 385 12,9 18,5 
Worms 1 169 4014 3,6 10,5 
Zweibrucken 339 474 2,2 2,7 

Landkreise 
Alzey-Worms 1 093 3 480 2,9 6,8 
Bad Durkheim 2 136 5 810 4,4 9,5 
Donnersbergkreis 763 1 750 2,9 5,2 
Germersheim 2 712 6 073 6,8 11,7 
Kaiserslautern 676 1 467 1.6 2,8 
Kusel 349 718 1,2 2,0 
Sudliche WeinstraBe 1 469 3 682 3,9 7,8 
Ludwigshafen 3464 8154 6,7 12,3 
Mainz-Bingen 2 117 8 503 3,3 10,0 
Sudwestpfalz 403 869 1,0 1,9 

Rheinland-Pfalz 68 162 133 829 4,5 7,3 
kreisfreie Stadte 36 827 61 340 8,1 12,0 
Landkreise 31 335 72 489 2,9 5,5 

1) Stand 25. Mai. - 2) Stand 31 . Dezember. errechnet ohne Abgange von Eigentums
wohnungen der Jahre 1987 bis 2001 . 

nen dam it ab dem Jahr 1983 nachgewiesen und mit ge
wissen Einschrankungen (z. B. keine Erfassung der aus 
dem Bestand abgegangenen Wohnungen) auch tor Be
standsfortschreibungen auf regionaler Ebene benutzt 
werden. 

Der 15-jahrige Beobachtungszeitraum von 1987 bis 
2001 zeigt den Wandel im Wohnungsbau. Ende der BOer 
Jahre ging die Zahl der fertig gestellten Wohnungen 
merklich zuruck. Durch verschiedene weltpolitische Er
eignisse- Vereinigung Deutsch lands, Liberalisierung im 
Ostblock, Krieg auf dem Balkan, Zunahme der Zuwan
derung - kam es Anfang der 90er Jahre zu einer Bele
bung der Bautatigkeit. Die Genehmigungszahlen er-
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reichten lange nicht mehr gekannte GroBenordnungen 
und fi.ihrten 1994 und 1995 zu Baufertigstellungen von 
jeweils mehr als 30 000 Neubauwohnungen. Danach 
ebbte der Bauboom stetig ab ; im Jahr 2001 wurden nur 
noch knapp 15 500 Wohnungen bezugsfertig gemeldet. 
lnsgesamt konnten in den 15 Jahren in Rheinland-Pfalz 
300 000 Neubauwohnungen dem Markt zugefi.ihrt wer
den. 

Die Entwicklung der allgemeinen Baukonjunktur be
einflusste auch die Entwicklung bei den Eigentums
wohnungen. Wurden im Jahr 1989 nur 1 500 Eigen
tumswohnungen in Rheinland-Pfalz fertig gestellt, so 
waren es in den Boomjahren 1994, 1995 und 1996, in 
denen viele Mehrfamil ienhausern gebaut wurden, je
weils zwischen 7 000 und 9 000 Einheiten. Danach wa
ren die Zahlen ri.icklaufig; im Jahr 2001 zahlte man 
knapp 2 800 neue Eigentumswohnungen. lm gesamten 
Zeitraum von 1987 bis 2001 wurden landesweit fast 
65 700 Eigentumswohnungen fertig gestellt. Die Quote 
an den Wohnungsfertigstellungen insgesamt lag in die
sen 15 Jahren bei 21 ,9%. In Jahren schwacher Baukon
junktur sank sie auf 10,4% ab (1989); in der starksten 
Bauphase 1995 und 1996 erreichten die Quoten fast 
30%. 

Ausgehend von der Bestandserhebung im Rahmen 
des Zensus 1987 errechnen sich aus diesen Verande
rungen zum Stand Ende 2001 insgesamt 133 800 Ei 
gentumswohnungen in Rheinland-Pfalz. In Relation zum 
gesamten Wohnungsbestand von 1 836 600 Wohnun
gen ergibt dies eine Quote von 7,3%, das heiBt fast jede 
vierzehnte Wohnung hat den Status einer Eigentums
wohnung. 

Mehr Eigentumswohnungen in den Landkreisen 

Der Bau von Eigentumswohnungen hat sich in den 
zuruckliegenden 15 Jahren allerdings raumlich unter
schiedlich entwickelt. 

Belegten die Ergebnisse der Gebaude- und Woh
nungszahlung 1987 noch die allgemeine Auffassung, 
dass Eigentumswohnungen Oberwiegend in Stadten 
anzutreffen sind (damals befanden sich 54% der Ei
gentumswohnungen in den kreisfreien Stadten und 
46% in den Landkreisen) , so ist zwischenzeitlich eine 
andere Situation eingetreten : Von 1987 bis 2001 ent
standen mehr Eigentumswohnungen in den Landkrei
sen (41 154) als in den kreisfreien Stadten (24 513), 
wodurch sich die Relation zwischen den beiden Ge
bietseinheiten umgekehrt hat. Trotzdem ist der Anteil der 
Eigentumswohnungen am jeweiligen Gesamtwoh
nungsbestand, in den kreisfreien Stadten mit 12% heute 
immer noch hoher als in den Landkreisen, in denen 
2001 nur 5,5% aller Wohnungen zu den Eigentumswoh
nungen gehorten. Bei der Zahlung 1987 lagen die An
teile mit 8,1 bzw. 2,9% noch deutlich niedriger. 

Die zahlenmaBig meisten Eigentumswohnungen 
(6 386) entstanden seit 1987 im Kreis Mainz-Bingen. In 
der Spitzengruppe befinden sich noch die Stadt Mainz 
(6 145), der Landkreis Mainz und die Stadt Ludwigs
hafen (4 690 bzw. 3 866) sowie die Kreise Bad Di.irkheim 
und Germersheim (3 674 bzw. 3 361) . Die wenigsten Ei
gentumswohnungen wurden in der Stadt Zweibri.icken 
(135) und im Landkreis Bitburg-Prum (270) gebaut. 

20 

Fertig gestellte Wohnungen und Eigentumswohnungen 
im Wohnbau 1l 1987-2001 

Darunter 

Wohnungen Anteil an 
Verwaltungsbezirk insgesamt Eigentums-

Wohnungen 
wohnungen 

insgesamt 

Anzahl % 

Kreisfreie Stadt 
Koblenz 5 551 1 107 19,9 

Landkreise 
Ahrweiler 10612 1 609 15,2 
Altenkirchen (Ww.) 9 495 710 7,5 
Bad Kreuznach 11 296 2 432 21,5 
Birkenfeld 5069 862 17,0 
Cochem-Zell 4 745 339 7,1 
Mayen-Koblenz 17 060 1 977 11 ,6 
Neuwied 12 929 1 581 12,2 
Rhein-HunsrOck-Kreis 7 527 565 7,5 
Rhein-Lahn-Kreis 9 363 1 722 18,4 
Westerwaldkreis 17 289 1 951 11 ,3 

Kreisfreie Stadt 
Trier 6 855 2 197 32,0 

Landkreise 
Bernkastei-Wittlich 6 976 412 5,9 
Bitburg-PrOm 5 925 270 4,6 
Daun 5 189 425 8,2 
Trier-Saarburg 9 488 975 10,3 

Kreisfreie Stii.dte 
Frankenthal (Pfalz) 3218 1 482 46,1 
Kaiserslautern 5 757 1 397 24,3 
Landau i. d. Pfalz 3 609 1 895 52,5 
Ludwigshafen a. Rhein 9 134 3 866 42,3 
Mainz 13 913 6 145 44,2 
Neustadt a. d. Weinstr. 3 886 1 253 32,2 
Pirmasens 11 70 340 29,1 
Speyer 3 921 1 851 47,2 
Worms 6 057 2 845 47,0 
ZweibrOcken 1 533 135 8,8 

Landkreise 
Alzey-Worms 12476 2 387 19,1 
Bad DOrkheim 10 957 3 674 33,5 
Donnersbergkreis 6 375 987 15,5 
Germersheim 10 964 3 361 30,7 
Kaiserslautern 9 894 791 8,0 
Kusel 5 187 369 7,1 
SOdliche WeinstraBe 8 548 2 213 25,9 
Ludwigshafen 13484 4 690 34,8 
Mainz-Bingen 18 267 6 386 35,0 
SOdwestpfalz 6 286 466 7,4 

Rheinland-Pfalz 300 005 65 667 21,9 
kreisfreie Stii.dte 64 604 24 513 37,9 
Landkreise 235 401 41 154 17,5 

1) Errichtung neuer Gebaude. 

Mit dieser Entwicklung erhohte sich im Landkreis 
Mainz-Bingen der Anteil der Eigentumswohnungen am 
gesamten Wohnungsbestand zwar auf 10%, dennoch 
weisen die Landkreise Ludwigshafen und Germersheim 
mit 12,3 bzw. 11,7% weiterhin die hochsten Anteilswerte 
unter den Landkreisen auf. Bei den kreisfreien Stadten 
konnten die hohen Fertigstellungszahlen der zuri.icklie
genden Jahre in Mainz und Ludwigshafen die Anteile 
der Eigentumswohnungen zwar auf 14,1 bzw. 11 % er
hohen, aber die Stadt Landau, in der gut jede fi.infte 
Wohnung eine Eigentumswohnung ist, nicht vom Spit
zenplatz verdrangen. Auch die Stadte Frankenthal und 
Speyer liegen mit Quoten von 20,7 und 18,5% vor den 
beiden groBten Stadten des Landes. 
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Eigentumswohnungen je 1000 Einwohner 2001 nach Verwaltungsbezirken 
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Eigentumswohnungen in immer mehr Gemeinden 
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Die zunehmende Bedeutung der Eigentumswohnun
gen in den Landkreisen schlagt sich auch in der Tatsa
che nieder, dass in immer mehr Gemeinden diese neue 
Form des Wohneigentums anzutretfen ist. 

Nach den Ergebnissen der Gebaude- und Woh
nungszahlung 1987 gab es in jeder Zweiten der knapp 
2 300 Landkreisgemeinden von Rheinland-Pfalz Eigen
tumswohnungen. Je nach Lage und raumlicher Struk
tur des Kreises variierte der Anteil sehr stark. In stadt
nahen Bereichen waren die Werte hoher als in landlich 
gepragten Gebieten. Das beste Beispiel hierfur ist der 
Landkreis Ludwigshafen : In jeder der 25 zum Landkreis 
gehorenden Gemeinden wurden 1987 Eigentumswoh
nungen ermittelt. Das GegenstOck ist der Landkreis Bit
burg-PrOm mit seinen 236, zumeist sehr kleinen, Orts
gemeinden : Hier waren nur in einem Viertel aller 
Gemeinden Eigentumswohnungen vorhanden. Durch 
die teilweise rege Bautatigkeit - insbesondere zu Be
ginn der 90er Jahre- hat sich zwischen 1987 und 2001 
die Zahl der Gemeinden mit Eigentumswohnungen wei
ter erhoht. Sie stieg von 1 141 urn 248 auf jetzt 1 389, 
das heiBt in sechs von zehn Gemeinden sind inzwi-
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schen Eigentumswohnungen vorhanden. Dies kann als 
lndiz dator gelten, dass auch in kleineren Gemeinden 
Eigentumswohnungen haufiger als neue Form des 
Wohneigentums Beachtung finden. 

Trotz dieser Entwicklung sind hinsichtlich der Bedeu
tung von Eigentumswohnungen fur den Wohnungs
markt weiterhin betrachtliche Unterschiede zwischen 
Stadt und Land, aber auch in sehr hohem MaB zwi
schen den verschiedenen Landkreisen vorhanden. Dies 
zeigt eine Betrachtung der Relation zwischen Eigen
tumswohnungen und Einwohnerzahl. So kommen im 
Landkreis Bitburg-Prum auf 1 000 Einwohner nur sechs 
Eigentumswohnungen. Ahnlich niedrige Werte errech
nen sich fur die Landkreise Cochem Zell, Sudwestpfalz, 
Altenkirchen und Kusel. Dagegen nehmen die in der 
Nahe groBerer Stadte liegenden Landkreise Ludwigs
hafen mit 55 Eigentumswohnungen je 1 000 Einwohner 
und Germersheim (49) die Spitzenposition innerhalb 
der Landkreise ein und liegen damit noch deutlich vor 
den kreisfreien Stadten Koblenz, Pirmasens und Zwei
brucken. 

Diplom-Volkswirt lngo Hawliczek 
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Streuung betrieblicher Durchschnittsverdienste 
- Eine Untersuchung auf Grundlage der laufenden Verdiensterhebung -

Der folgende Beitrag wurde wahrend eines Praktikums im Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz von Dirk Zeitz, 
Student der Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, erstellt. 

Die laufende Verdiensterhebung (LVE) ermittelt vier
teljahrlich die durchschnittlichen Bruttomonatsver
dienste der vollzeitbeschaftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im produzierenden Gewerbe, Handel, 
Kredit- und Versicherungsgewerbe. Das Ziel der lau
fenden Verdiensterhebung ist es, die Entwicklung der 
effektiven Verdienste im Zeitablauf darzustellen. Die Er
hebung erfolgt auf Betriebsebene als geschichtete 
Stich probe. Es wird das so genannte Summenverfahren 
angewendet, das heiBt die Betriebe melden nicht den 
individuellen Verdienst eines Arbeitnehmers, sondern 
Obermitteln die Verdienstsummen von Arbeitnehmer
gruppen, die nach Beschaftigungsart, Leistungsgruppe 
und Geschlecht bestimmt sind sowie die Anzahl der Be
schaftigten in den einzelnen Arbeitnehmergruppen. Die 
Angaben eines Betriebes werden mit schichtspezifi
schen Faktoren hochgerechnet. Aus den erfragten An
gaben lassen sich die durchschnittlichen Bruttomo
natsverdienste von Beschaftigtengruppen fOr jeden 
erfassten Betrieb berechnen. Diese GroBen werden hier 
als betriebliche Durchschnittsverdienste bezeichnet. 

Methodik der Untersuchung 

lm Folgenden sollen Verteilungen und Streuungen 
dieser betrieblichen Durchschnittsverdienste exempla
risch fOr den Erhebungsmonat April 2001 untersucht 
werden. Hierbei wird nach Beschaftigungsart und Ge
schlecht differenziert, um auf Besonderheiten bei ein
zelnen Beschaftigtengruppen eingehen zu konnen. FOr 
die Berechnungen und die Analyse wurden aus dem 
vorliegenden Datenmaterial Streuungstabellen der be
trieblichen Durchschnittsverdienste erstellt. Hierzu sind 
Bruttomonatsverdienstklassen mit einer ursprOnglichen 
Breite von 100 DM bzw. 51 ,13 Euro gebildet worden . Je
der Stichprobenbetrieb wurde entsprechend der be
rechneten betrieblichen Durchschnittsverdienste einer 
Klasse zugeordnet. Die Kopfzahl einer von einem Be
trieb gemeldeten Bescha.ftigtengruppe wurde mit dem 
Hochrechnungsfaktor fOr die Stichprobenschicht, der 

der Betrieb angehort, hochgerechnet und nach MaB
gabe des ermittelten Durchschnittsverdienstes der ent
sprechenden Bruttomonatsverdienstklasse zugeordnet. 
Durch Aggregation der so gewonnenen Daten ergaben 
sich Streuungstabellen fOr Arbeitnehmer insgesamt so
wie fOr Angestellte und fOr Arbeiterinnen bzw. Arbeiter. 

Es sei ausdrOcklich darauf hingewiesen, dass keine 
personelle Verteilung, das heiBt keine Verteilung von in
dividuellen Verdiensten einzelner Beschaftigter, son
dern eine mit Bescha.ftigtenzahlen gewichtete Verteilung 
betrieblicher Durchschnittsverdienste dargestellt wird. 
Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt 
zu beachten. Die Untersuchung kann jedoch zeigen, 
welche Verteilungen und Streuungen betrieblicher 
Durchschnittsverdienste hinter den veroffentlichten Er
gebnissen der laufenden Verdiensterhebung stehen. 

HierfOr werden zunachst die Streuungen der durch
schnittlichen Verdienste auf Bruttomonatsverdienstklas
sen dargestellt. Danach sollen die Verteilungen der Ver
dienste mittels Lorenzkurve analysiert werden, urn 
Aussagen Ober Verdienstunterschiede bei einzelnen 
Bescha.ftigtengruppen machen zu konnen. Dabei ist zu 
beachten, dass sich die Angaben fOr Arbeitnehmer aus 
den Angaben fOr Angestellte und fOr Arbeiter ergeben. 

GroBe Unterschiede in der Hohe der Verdienste, aber 
auch bei der Streuung 

Die monatl ichen Verdienste der einzelnen Beschaf
tigtengruppen weichen erheblich voneinander ab. Ar
beiterinnen verdienten mit durchschnittlich 1 815 Euro 
am wenigsten . Ober den hbchsten Verdienst (3 367 
Euro) verfOgten mannliche Angestellte. Wenn man die 
betriebliche Verteilung betrachtet, die solchen Durch
schnittswerten zugrunde liegt, dann tallt auf, dass die 
Anteile der Beschaftigten, die weniger verdienten als 
den durchschnittl ichen Bruttomonatsverdienst bei allen 
Beschaftigtengruppen Ober 50% liegen. In der Einzel
betrachtung reichen die Anteile von 50,6% fOr die 

Kennziffern der Verteilung betrieblicher Durchschnittsverdienste der Vollzeitbeschaftigten im April 2001 

Ins- Angestellte Arbeiter/-innen 
Kennziffer Einheit 

gesamt 
Frauen Manner 

zusammen Frauen Manner zusammen Frauen Manner 

Durchschnittlicher 
Bruttomonatsverdienst EUR 2 710 2 246 2 859 2 995 2 370 3 367 2419 1 815 2494 
Median 2 539 2178 2 661 2 782 2 284 3 350 2 394 1 737 2452 
Unterer Quarti lswert 2 136 1 812 2 261 2 260 1 947 2 650 2 053 1 509 2 153 
Oberer Quartilswert 3 081 2 553 3 169 3 709 2 625 3 834 2 745 2 013 2 787 
Quartilsabstand 945 741 908 1 449 678 1 234 692 504 634 
Relativer Quartilsabstand % 34,9 33,0 31,8 48,4 28,6 36,7 28,6 27,8 25,4 
Anteil der Vollzei tbeschaftigten, 
deren Verdienst unter dem jeweiligen 
Durchschnitt lag 60,2 54,9 61 ,3 56,6 60,2 50,6 52,1 56,7 53,9 

nachrichtl ich: 
Vollzeitbeschaftigte (hochgerechnet) Anzahl 346 061 83 962 262 099 174 744 65 242 109 502 171 317 18 720 152 597 
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mannlichen Angestellten bis zu 61 ,3% tor die mann
lichen Arbeitnehmer. Das bedeutet, es liegt eine mehr 
oder weniger deutliche, jedoch bei allen Beschaftigten
gruppen ersichtlich rechtsschiefe Auspragung der 
Streuungen der betrieblichen Durchschnittsverdienste 
vor. 

Eine weitere Kennziffer ist der relative Quartilsab
stand, der als MaB tor die Streuung der betrieblichen 
Durchschnittsverdienste der Beschaftigten urn den 
durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst aller Be
schaftigten in allen Betrieben zu verstehen ist und die 
Streuungsbreite angibt. Er stellt die Differenz zwischen 
dem Verdienst, der von 25% der Beschaftigten erreicht 
wird und dem Verdienst, den 75% der Beschaftigten er
reichen, im Verhaltnis zum durchschnittlichen Verdienst 
dar. Die Streuungsbreite ist bei mannlichen Arbeitern 
mit 25,4% am geringsten, bei Angestellten insgesamt ist 
die Streuungsbreite mit 48,4% am gr6Bten. In diesen 
Werten spiegeln sich die unterschiedlichen Streuungen 
der Verdienste uber Bruttomonatsverdienstklassen 
innerhalb der einzelnen Beschaftigtengruppen wider. Es 
gilt, je groBer die Streuung urn das arithmetische Mittel, 
desto geringer ist die Aussagekraft des arithmetischen 
Mittels. 

Die Anteile der einzelnen Beschaftigtengruppen an 
den jeweiligen Verdienstklassen konnen auch unmittel
bar analysiert werden. Hierfur wurden die ursprung
lichen Verdienstklassen zu einer Breite von 1 000 DM 
bzw. 511,29 Euro zusammengefasst. lnnerhalb der 
Beschaftigtengruppe mit dem hochsten Prozentsatz 
unterdurchschnittlich Verdienender, den mannlichen 
Arbeitnehmern, sind erwartungsgemaB die unteren Ver
dienstklassen deutlich starker besetzt als die oberen. In 
der Verdienstklasse, die den Durchschnittswert bein
haltet und in der unmittelbar darunter liegenden Ver
dienstklasse zusammen (2 045 Euro bis 3 068 Euro) 
zeigt sich mit 55,9% eine Konzentration der Verdienste. 
Die hoheren Klassen betrieblicher Durchschnittsver
dienste sind zunehmend dunner besetzt. 

Die Arbeitnehmer untergliedern sich in Angestellte 
und Arbeiterinnen bzw. Arbeiter. Wenn man diese bei 
den Untergruppen fur die mann lichen Arbeitnehmer be
trachtet, dann fallt auf, dass hier die Anteilswerte der 
Beschaftigten, deren Verdienst unter dem jeweiligen 
Durchschnittsverdienst liegt, deutlich kleiner sind, als 
dies fur die Manner zusammen der Fall ist. 

Bei den mannlichen Arbeitnehmern insgesamt ver
dienen 61,3% weniger als der Durchschnitt, tor die 
mannlichen Angestellten belauft sich dieser Prozentsatz 
jedoch nur auf 50,6% und tor die Arbeiter auf 53,9%. Er
klarbar wird dieser scheinbare Widerspruch durch ei
nen Blick auf die jeweiligen Anteile der Beschaftigten in 
den Bruttomonatsverdienstklassen. Die Anteile mann
licher Angestellter an den oberen Verdienstklassen sind 
bedeutend groBer als die entsprechenden Anteile der 
Arbeiter, so dass beim Ergebnis tor aile mannlichen Ar
beitnehmer die hohen Anteile von Arbeitern mit gerin
gen Verdiensten tor das groBe Gewicht unterer Ver
dienstklassen am Gesamtergebnis ursachlich sind. 
Wahrend die Verdienste bei Angestellten annahernd 
normalverteilt sind, liegt bei Arbeitern eine eindeutig 
rechtsschiefe Verteilung der Verdienste vor. Zudem tragt 
das geringere Verdienstniveau der Arbeiter (2 494 Euro) 
zu diesem Gesamtergebnis bei. 

Verteilung der Verdienste 

Ob bei den Beschaftigtengruppen, bei denen hohe 
Anteile der Beschaftigten den durchschnittlichen Ver
dienst nicht erreichen, auch eine ungleichere Verteilung 
der Verdienste vorliegt, soli mit Hilfe der Lorenzkurve 
analysiert werden. Die Lorenzkurve gibt an, wie vie I Pro
zent der Beschaftigten uber wie viel Prozent der Ver
dienstsumme verfugen. Wenn aile Beschaftigten das 
Gleiche verdienten, dann entsprache die Lorenzkurve in 
einem Diagramm, auf dessen einer Achse die Beschaf
tigten und auf dessen anderer Achse die Verdienst
summe abgebildet sind, einer Gerade aus dem Ur
sprung bzw. bei einer Darstellung in Prozentwerten der 

Verteilung der betrieblichen Durchschnittsverdienste der Vollzeitbeschaftigten im April 2001 
nach Verdienstklassen und Beschaftigtengruppen 

Angestellte Arbeiter/·innen 
Bruttomonats· lnsgesamt Frauen Manner 

verdienstklassen 
Frauen 

in Euro 
zusammen Manner zusammen Frauen Manner 

% 

0 - 1 023 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 o.o 0,1 0,6 0, 1 
1 023 1 534 2,9 9,3 0,9 2,0 4,2 0,7 3,9 27,0 1,0 
1 534 2 045 17.4 31,6 12,8 14,1 26,3 6,8 20,7 50,0 17,1 
2 045 2 556 30,6 33,9 29,6 22,3 38,0 12,9 39,1 19,7 41,5 
2 556 3 068 23.4 14.4 26,3 20,0 17,8 21,3 26,8 2,6 29,8 
3 068 3 579 10,7 7,1 11 ,8 12,5 9,1 14,5 8,8 0,1 9,9 
3 579 4 090 7,8 1,6 9,7 14,9 2,0 22,6 0,5 o.o 0,5 
4 090 - 4 602 3,3 0,9 4,0 6.4 1,1 9,5 0,1 o.o 0,1 
4 602 5 11 3 3,0 0,7 3,7 5,9 0,9 8,9 o.o 0,0 0,0 
5 11 3 - 5 624 0,6 0,2 0,7 1,2 0,2 1,7 0,0 0,0 0,0 
5 624 6 136 0,2 0,0 0,2 0.4 0,0 0,6 o.o 0,0 0,0 
6 136 6 647 0,1 0,0 0.2 0,3 o.o 0.4 o.o o.o o.o 
6647 - 7158 o.o o.o 0,0 0,1 o.o 0,1 o.o 0,0 0,0 
7 158 7 669 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,1 0,0 o.o 0,0 
7 669 81 81 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 

nachrichtlich: 
Durchschnittlicher Brutto· 
monatsverdienst in Euro 2 710 2 246 2 859 2 995 2 370 3367 2 419 1 815 2 494 
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Verteilung der Bruttomonatsverdienstsumme auf Beschaftigte1l im April 2001 

Angestellte Arbeiter/-innen 
Anteil der lnsgesamt Frauen Manner 

Beschaft igten 
zusammen Frauen Manner zusammen Frauen Manner in °/o 

Anteil der Bruttomonatsverdienstsumme in % 

20 13,0 13,5 13,5 
40 29,5 30,3 30,0 
60 48,3 49,7 48,8 
80 70,1 71,5 70,5 

nachrichtlich: 
Gini-Koeffizient (%) 15,6 14,0 14,9 

1) 

Winkelhalbierenden. Je ungleicher die Verteilung, desto 
weiter biegt sich die Lorenzkurve von der Ursprungsge
raden weg. 

Somit bietet die Lorenzkurve einen erweiterten Blick 
auf die Verteilung der Daten. Geht es bei den Nichter
reichungsquoten von Durchschnittsverdiensten ledig
lich urn die Anzahl der Beschaftigten ohne zu berOck
sichtigen wie viel der Verdienst unter dem Durchschnitt 
liegt, so werden mit der Lorenzkurve neben der Vertei
lung der Verdienste auch die Verdienstunterschiede 
innerhalb der Beschaftigtengruppen betrachtet. Der aus 
den Angaben zur Lorenzkurve und der Gleichvertei
lungsgeraden berechenbare Gini-Koeffizient gibt die re
lative Abweichung der jeweiligen Lorenzkurve zur per
fekten Gleichverteilung an. Die Ergebnisse zeigen, dass 
ein hoherer Anteil Beschaftigter, der weniger als den 
Durchschnitt verdient nicht notwendigerweise eine un
gleichere Verteilung der Verdienste bedeuten muss. FOr 
Angestellte insgesamt ergibt sich beispielsweise ein 
Gini-Koeffizient von 23,3%, bei einem Anteil derer, die 
weniger als den durchschnittlichen Verdienst erhalten 
von 56,6%. FOr die Gruppe der mannlichen Arbeitneh
mer weist der Gini-Koeffizient mit einem Wert von 14,9% 
eine gr6Bere Gleichverteilung aus, jedoch erreichen hier 
61,3% der Beschaftigten den durchschnittlichen Ver
dienst nicht. Zur Erklarung dieses Sachverhaltes sollte 
berOcksichtigt werden, dass nicht nur die Streuung der 
Verdienste urn den durchschnittlichen Verdienst, son
dern auch Streuungsbreite und Verdiensthohe betrach
tet werden mOssen. Zum Beispiel reichen die Verdiens
te der Angestellten bis zu einer Hohe von 8 161 Euro, 
die der Arbeiter nur bis zu einem Spitzenwert von 4 602 
Euro. 

Fazit 

Die Auswertung der Daten aus der laufenden Ver
diensterhebung fOr den Berichtsmonat April 2001 ergab 
zusammengefasst folgende Ergebnisse: 

- Es bestehen groBe Unterschiede zwischen den Be
schaftigtengruppen hinsichtlich Hohe und Streuung 
der Verdienste. Aile durchschnittlichen Bruttomo
natsverdienste sind rechtsschief verteilt. Die Ur
sachen fOr die Unterschiede konnen durch die 
Verteilung der Verdienste auf Bruttomonatsverdienst
klassen und die Streuungsbreite erklart werden. 

24 

12,2 
27,9 
46,6 
70,0 

23,3 

14,0 12,5 14,3 14,3 15,1 
31,1 28,9 32,1 32,2 33,0 
50,3 48,9 52,2 51,8 52,9 
71,8 71,5 74,4 73,8 75,0 

13,1 15,3 10,8 11,2 9,6 

- Frauen verdienen weniger als Manner, Angestellte 
mehr als Arbeiter bzw. Arbeiterinnen. Ursachen hier
fOr sind : Der Frauenanteil in den unteren Verdienst
klassen ist h6her und die Verdienste streuen in einem 
kleineren nach oben begrenzten Interval!. (FOr Frauen 
wurden keine Verdienste oberhalb von 6 136 Euro er
mittelt.) Bei Arbeitern bzw. Arbeiterinnen sind samtli
che Verdienstklassen oberhalb von 4 602 Euro un
besetzt. Die Anteile von Frauen und Mannern an den 
Leistungsgruppen bestatigen die Feststellung. Die 
Frauenanteile in oberen Leistungsgruppen sind ahn
lich gering wie in den oberen Verdienstklassen. 

- Die Streuung der Verdienste urn den durchschnitt
lichen Verdienst ist bei den Arbeiterinnen und Arbei
tern aufgrund der kleineren Verdienstunterschiede 
relativ gering. Bei Angestellten insgesamt liegt mit 
48,4% der hochste Wert fOr den relativen Quartilsab
stand vor. HierfOr ursachlich sind die graBen Anteile 
weiblicher Angestellten an den unteren Verdienst
klassen und die geringere Streuungsbreite der Ver
dienste der Frauen im Vergleich zu den mannlichen 
Angestellten . 

- Die Angaben Ober Anteile von Beschaftigten, die we
niger verdienen als den durchschnittlichen Verdienst 
sagt noch nichts EndgOitiges Ober eine ungleiche 
Verteilung der Verdienste aus. HierfOr wird die Lo
renzkurve genutzt, urn darzustellen, Ober wie vie I Pro
zent der Gesamtverdienste ein bestimmter Anteil der 
Beschaftigten verfOgt. Die Verdienste der Arbeiter 
sind gleicher verteilt als die Verdienste der Ange
stellten, wobei die Verdienste von Arbeiterinnen un
gleicher als die Verdienste von Arbeitern verteilt sind, 
bei weiblichen Angestellten jedoch liegt eine hohere 
Tendenz zur Gleichverteilung vor als bei mannlichen 
Angestellten. Durch die verschiedenen Gewichte der 
Verdienstklassen am Gesamtergebnis kommt es bei 
der Betrachtung der Arbeitnehmer insgesamt zu ei
ner gleicheren Verteilung der Verdienste als bei An
gestellten. Die Verdienste der Arbeitnehmerinnen 
sind gleicher verteilt als die der mannlichen Arbeit
nehmer. Es besteht kein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen ungleicher Verteilung der Verdienste und 
hohen Anteilen Beschaftigter, deren Verdienst unter 
dem Durchschnitt liegt. 

Dirk Zeitz 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Der Zahlenspiegel fOr Rheinland-Pfalz dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse Oberwiegend monatlicher Statistiken. Es werden dabei die 
letzten aktuell vorliegenden vier Monate sowie drei der verg leichbaren Vorjahresmonate nachgewiesen. Bei vierteljahrlich vorliegenden Ergeb-
nissen werden die jeweils aktuellsten sieben Quartale veroffentlicht. 

Die mit einem Stern • gekennzeichneten Merkmale wei sen aile Bundeslander in ihrem Zahlenspiegel nach. Oavon nicht veroffentlicht werden 
in Rheinland-Pfalz die hier zu Lande unbedeutende GefiOgelfleischerzeugung und der Preisindex fOr Wohngebaude, der fOr Rheinland-Pfalz 
nicht gesondert berechnet wird. 

BEVOLKERUNG 
2000 2001 2002 

Einheit Ourchschnitt Jan. Febr. Marz Dez. Jan. Febr. Marz 

• Bevolkerung am Monatsende 1 000 4 035') 4 049') 4 034 4 034 4 037 4 049 4 049 4 049 4 048 
darunter Auslander 2l 1 000 302 ' ) 308 ' ) 303 304 305 308 309 310 311 

NatUrliche Bevolkerungs-
bewegung 3l 

• EheschlieBungen 4l Anzahl 1 844 1 717 597 749 1 210 2 481 547 1 306 1 158 
• Lebendgeborene 5l Anzahl 3152 2 982 3 004 2 750 2 942 2 873 2 273 2 636 2 741 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 9,4 8,9 8,8 8,9 8,6 8,4 6,6 8,5 8,0 
* Gestorbene (ohne Totgeborene) 6l Anzahl 3 507 3 519 3 879 3 361 3 728 3 722 3 797 3 418 3 640 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 10,5 10,5 11 ,3 10,9 10,9 10,8 11 ,0 11 ,0 10,6 
• darunter im 1. Lebensjahr 

Gestorbene 6l Anzahl 16 13 14 10 15 12 9 14 8 
je 1 000 Lebendgeborene 7l Anzahl 5,1 4,3 4,7 3,6 5,1 4,2 4,0 5,3 2,9 

• Oberschuss der Geborenen (+) 
bzw. Gestorbenen (-) Anzahl - 355 - 537 - 875 - 611 -786 - 849 -1 524 - 782 - 899 

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

Wanderungen 

• ZuzOge Ober die Landesgrenze Anzahl 9 081 9 375 9 376 7 290 8 920 7 678 9 060 7 620 8 017 
• darunter aus dem Ausland Anzahl 2 717 2 919 3190 2 296 2 984 1 899 2 903 2 383 2 567 
• FortzOge Ober die Landesgrenze Anzahl 8 411 7 629 8 785 6 533 4 650 6 473 7 827 6 804 7 447 
• darunter in das Ausland Anzahl 2 139 1 816 2 009 1 568 1 711 1 599 1 707 1 469 1 585 
• Wanderungsgewinn (+) 

bzw. -verlust (-) Anzahl 671 1 746 591 757 4 270 1 205 1 233 816 570 
• lnnerhalb des Landes 

Umgezogene B) Anzahl 13 496 13 180 12 692 10 714 12 394 14 088 12 037 10 920 11 241 

ERWERBSTATIGKEIT 

1998 1999 2000 2001 
Beschaftigte 30.6. 31. 3. 30.6. 30. 9. 31 . 12. 31 . 3. 30. 6. 30.9. 

• Sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigte am Arbeitsort 9l 1 000 1 159 1 175 1 188 1 191 1 215 1 199 1 192 1 194 1 215 . Frauen 1 000 500 507 518 518 530 527 526 525 535 . Auslander/-innen 1 000 79 75 75 77 80 76 77 78 78 . Teilzeitbeschaftigte 1 000 172 170 180 184 186 188 190 193 194 . darunter Frauen 1 000 156 153 160 162 164 165 167 169 170 

davon nach Wirtschaftsgliederung . Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 1 000 13 14 13 14 14 12 13 13 14 . produzierendes Gewerbe 
ohne Baugewerbe 1 000 367 360 362 361 366 362 361 358 360 . Baugewerbe 1 000 94 93 91 92 95 90 87 88 91 . Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr 1 000 256 264 265 268 273 268 265 268 275 . Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienstleistungen 1 000 120 127 132 134 138 136 137 138 142 . offentl. und private Dienstleister 1 000 309 317 325 322 329 329 329 329 332 

1) Statt Monatsdurchschnitt: Bev61kerung am 31. Dezember. - 2) Quelle: Bev61kerungsfortschreibung. EinbOrgerungen k6nnen erst zum Jahresende 
berOcksichtigt werden. - 3) 2002 vorlaufige Ergebnisse. - 4) Nach dem Ereignisort. - 5) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 6) Nach derWohngemeinde 
des Verstorbenen. - 7) Unter BerOcksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Mona ten. - 8) Ohne innerhalb der Gemeinde Umge
zogene. - 9) lnsgesamt einschlieBiich Personen "ohne Angabe" zur Wirtschaftsgliederung. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 
Arbeitsmarkt Einheit 

Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug. Sept. Okt. Nov. 

• Arbeitslose Anzahl 138 337 134 801 129 485 130 221 134 044 140 698 138 112 138 421 143136 . Frauen Anzahl 63 800 61 894 60 858 60 859 61 648 63 306 61 792 61 832 63 145 
Miinner Anzahl 74 537 72 907 68 627 69 362 72 396 77 392 76 320 76 589 79 991 

darunter 
Bauberufe Anzahl 6 745 7 009 5 715 5 865 6 456 6 465 6 398 6 516 7 063 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 38 827 37 562 35 494 35 827 37 427 39 649 39 056 38 990 40 657 

• Arbeitslosenquote l) % 8,1 7,6 7,2 7,3 7,5 7,8 7,6 7,7 7,9 . Frauen % 8,3 7,6 7,4 7,4 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5 . MMner % 7,9 7,6 7,1 7,2 7,5 8,0 7,9 7,9 8,3 . Ausliinder/-innen % 16,0 15,7 15,1 15,4 16,3 16,2 16,1 16,4 17,3 . Jungere unter 25 Jahren % 7,8 7,3 7,0 6,7 6,9 8,1 7,6 7,1 7,3 
• Kurzarbeiter/- innen Anzahl 2 446 3 296 2 643 3 685 5 448 4 820 7 658 8 537 7 894 
• Gemeldete Stellen Anzahl 31 146 32 008 31 871 24 700 23 343 33 331 30 243 23 248 21 885 

darunter 
Bauberufe Anzahl 898 654 617 549 473 680 621 531 453 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 6 741 7 162 7 421 6 956 6 538 6 564 6 399 5 680 5 097 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

Baugenehmigungen fiir 2000 2001 2002 

Wohngebaude Durchschnitt Aug. Sept. Okt. Juli Aug. Sept. Okt. 

• Wohngebiiude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 903 757 866 660 713 883 619 771 743 

• davon mit ... 
1 oder 2 Wohnungen Anzahl 844 718 823 625 669 857 585 737 713 
3 und mehr Wohnungen 2l Anzahl 59 40 43 35 44 26 34 34 30 

davon 
6ffentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 3 3 - - - 1 3 1 1 
Unternehmen Anzahl 164 102 85 60 107 98 48 133 80 
private Haushalte Anzahl 735 653 781 600 606 784 568 637 662 

Wohnungen in Wohngebiiuden Anzahl 1 382 1 065 1 195 921 1 009 1 137 825 1 143 932 
• Umbauter Raum 1 000 m3 949 768 851 666 708 848 615 774 671 
• Wohntlache 1 000 m2 170 137 152 120 130 153 109 142 123 

Wohnriiume Anzahl 7 387 5 948 6 693 5189 5 620 6 716 4 841 6 182 5 342 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 214 173 193 151 160 193 136 171 152 

Baugenehmigungen fiir 
Nichtwohngebaude 

• Nichtwohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 184 161 154 151 181 153 122 146 145 

davon 
6ffentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 20 18 18 22 13 22 16 16 13 
Unternehmen Anzahl 158 137 133 121 158 124 103 121 123 
private Haushalte Anzahl 6 6 3 8 10 7 3 9 9 

Wohnungen in Nichtwohngebauden Anzahl 42 31 14 20 14 72 11 8 11 
• Umbauter Raum 1 000 m3 988 1 051 842 815 1 327 625 485 1 159 1 251 
• Nutztlache 1 000 m2 151 148 117 118 155 106 73 152 157 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 101 95 67 82 69 72 49 125 11 0 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebaude) 

• Wohnungen (Neubau u. BaumaB-
nahmen an bestehenden 

Gebauden) Anzahl 1 576 1 227 1 355 1 059 1 144 1 340 956 1 222 1 029 
• Wohnraume (einschlieBI. Kuchen) Anzahl 8 500 6 929 7 718 6138 6 491 7 954 5 793 7 078 6102 

1) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivilen Erwerbspersonen. · 2) Einschliel31ich Wohnheime. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 
LANDWIRTSCHAFT Einheit 

Durchschnitt Aug. Sept. Okt. Juli Aug. Sept. Okt. 

• Schlachtmengen (ohne GefiOgel) 11 I 11 571 10 934 11103 10 931 11 806 9 838 9 320 10 154 11 305 
darunter . Rinder (ohne Killber) I 2 749 2 678 2 916 3 044 3 138 2 298 2 592 2 549 3 436 . Kalber I 24 25 25 20 29 12 19 17 25 . Schweine I 8 672 8 099 8 038 7 754 8 513 7 450 6 615 7 508 7 744 

• Eiererzeugung 21 1 000 13 631 13 029 13 012 13 442 14 447 9 980 10 267 10165 10 391 

Milcherzeugung (Anlieferung 
rheinland-pfalzischer Erzeuger 
an Molkereien) I 62 033 62 436 63399 60116 61 430 65 994 63 426 60 005 60 474 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

Verarbeitendes Gewerbe 
sowie Bergbau und 
Gewinnung von Steinen 
und Erden 3l 

• Betriebe Anzahl 2 308 2 390 2 398 2 390 2 390 2 380 2 375 2 374 2 373 
• Beschaftigte 41 Anzahl 303 460 301 466 303 267 302 652 301 562 296 502 297 687 297 327 295 916 
• darunter Arbeiter/-innen51 Anzahl 193 426 192 058 193 385 192 411 191 818 187 049 187 579 186 726 185 492 
• Geleistete Arbeiterstunden 1 000 h 25 658 25 172 25 537 24 878 26 267 24 459 23 633 24 495 25 374 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 885 900 853 835 862 870 838 841 855 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 466 472 461 441 466 458 441 439 455 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 419 429 393 394 396 411 398 402 400 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer} Mill. EUR 5 106 5 160 5 087 5 053 5 363 5 402 4 960 5 339 5 389 

davon 
VorleistungsgOterproduzenten Mill. EUR 2 973 2 893 2 781 2 772 2 973 3 053 2 791 3 012 3 013 
lnvestitionsgOterproduzenten Mill. EUR 1 149 1 226 1 192 1 230 1 283 1 312 1 117 1 288 1 290 
GebrauchsgOterproduzenten Mill. EUR 105 111 121 120 126 104 91 104 108 
VerbrauchsgOterproduzenten Mill. EUR 879 930 993 932 981 933 961 934 979 

darunter . Auslandsumsatz Mill. EUR 2 072 2 176 2 056 2 096 2 233 2 403 2 115 2 292 2 328 
Exportquote 61 % 40,6 42,2 40,4 41 ,5 41,6 44,5 42,7 42,9 43,2 

Stromerzeugung 
(industrielle Eigenerzeugung} Mill. kWh 137 129 99 109 122 105 104 120 132 

2000 2001 2002 

Durchschnitt 1.Quartal 2.Quartal 3. Quartal 4.Quartal 1. Quartal 2.Quartal 3.Quartal 

Energieverbrauch 1 000 GJ 53 842 50 639 55 849 49 852 45 867 50 989 53 609 44 449 46 475 
Kohleverbrauch 1 000 GJ 2 007 1 604 1 788 1 675 1 531 1 424 1 076 1 092 1 253 
Gasverbrauch 7l 1 000 GJ 36 253 34 390 38 881 33 822 29 958 34 900 37 458 28 685 30 340 
HeizOiverbrauch 1 000 GJ 2 569 1 985 2 338 1 750 1 580 2 271 2 290 1 724 1 540 
Stromverbrauch 1 000 GJ 13 012 12 660 12 842 12 606 12 798 12 394 12 786 12 949 13 342 

Energie- und Wasser- 2000 2001 2002 
versorgung Durchschnitt Aug. Sept. Okt. Juli Aug. Sept. Okt. 

• Betriebe 31 Anzahl 86 86 87 87 87 85 85 85 85 
• Beschaftigte 31 41 Anzahl 12 389 10 855 10 826 10 821 10 769 10 841 10 961 11 008 10 975 
• darunter Arbeiter/-innen51 Anzahl 5 945 4 823 4 81 2 4 817 4 792 4 698 4 778 4 798 4 778 
• Geleistete Arbeiterstunden 31 1 000 h 751 607 620 600 633 1 398 1 351 1 410 1 457 

Bruttolohn- und gehaltsumme 31 Mill . EUR 39 33 30 30 39 33 31 31 40 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 16 12 11 12 15 13 12 12 15 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 23 20 19 19 24 20 19 19 25 
Stromerzeugung in Offentlichen 

Energieversorgungsunter-
nehmen 81 . Bruttostromerzeugung Mill. kWh 555 600 525 513 644 515 266 376 618 

Nettostromerzeugung Mill. kWh 537 585 513 500 632 504 258 361 606 
Gasaufkommen Mill . kWh 5 774 5 971 3 875 4 545 5 228 4 005 3 465 4 408 5 994 

1} Aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und auslandischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen} ; einschlieBiich Schlachtfetten, jedoch ohne ln
nereien. - 2} Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Unternehmen mit mindestens 3 000 Haltungsplatzen; einschlieBiich Junghennen-, Bruch- und Knickeiern. - 3} Betriebe von 
Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten . - 4} EinschlieBiich der tatigen lnhaber. - 5} EinschlieBiich der gewerblich Auszubildenden. - 6} Anteil des 
Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - 7} 1m 3 = 35,169 MJ = 9,769 kWh ( Brennwert =oberer Heizwert}. - 8} Kraftwerke mit mehr als 1 MW Kraftwerksleistung. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 
Baugewerbe Einheit Durchschnitt Aug. Sept. Okt. Juli Aug. Sept. Okt. 
Bauhauptgewerbe 

(Vorbereitende Baustellen-
arbeiten, Hoch- und Tief-
bau) l) 

• Beschaftigte 21 Anzahl 46 850 44 678 45 485 44 984 44 753 43 054 43 150 42 629 42 322 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 989 4 494 5 231 4 877 5 218 4 594 4 502 4 703 4 680 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 2192 1 805 2 001 1 885 2 028 1 814 1 706 1 727 1 715 . gewerblicher Bau 31 1 000 h 1 241 1154 1 341 1 252 1 313 1 153 1 098 1 169 1 218 . offentlicher und StraBenbau 1 000 h 1 556 1 535 1 889 1 740 1 877 1 627 1 698 1 807 1 747 
darunter StraBenbau 1 000 h 723 695 881 812 894 744 822 861 819 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Miii.EUR 102 98 105 96 101 102 100 96 98 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 78 74 81 73 79 78 77 73 75 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 24 24 25 23 22 24 24 23 23 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 370 352 397 372 407 411 369 378 392 
davon . Wohnungsbau Mill. EUR 124 110 115 113 120 125 123 114 118 . gewerblicher Bau 31 Mill. EUR 112 103 115 107 118 121 90 117 113 . offentl icher und StraBenbau Mill. EUR 134 140 167 151 170 165 155 147 161 

darunter StraBenbau Mill. EUR 58 63 74 71 84 75 76 70 77 

Ausbaugewerbe 2000 2001 2002 
(Bauinstallation und 

2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal sonstiges Baugewerbe) 41 Durchschnitt 1. Quartal 

Betriebe 51 Anzahl 402 394 398 394 393 392 388 390 386 
• Beschaftigte 21 51 Anzahl 14 308 13 850 14 068 13 754 13 869 13 707 13 411 13 228 13 395 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 398 4 194 4 212 4 126 4 262 4176 3 866 3 971 4 017 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 91 89 86 88 87 97 83 86 87 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 64 63 61 62 62 69 58 60 62 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 27 26 26 26 25 28 24 26 25 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 309 290 230 270 284 377 229 269 289 

HANDEL 
2000 2001 2002 

GroBhandel P Durchschnitt Aug. Sept. Okt. Juli Sept. Okt. 

• Beschaftigte 2000=100 97,0 97,5 98,9 99,5 97,9 94,3 94,8 95,1 95,0 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 98,3 100,5 102,2 106,0 102,1 102,5 102,2 103,1 102,9 

• Umsatz nominal 61 2000=100 115,1 99,6 106,3 103,8 111 ,6 100,5 95,6 100,5 106,8 
• Umsatz real 61 2000=100 113,2 98,6 103,9 101 ,7 111 ,0 99,9 94,4 98,3 105,7 

Einzelhandel P 

• Beschll.ftigte 2000=100 100,5 101,9 101 ,8 102,2 102,7 101,4 101 ,8 102,0 102,3 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,5 101 ,8 101 ,6 101,5 102,4 103,9 104,1 104,1 104,6 

• Umsatz nominal 6' 2000=100 100,5 102,3 100,7 99,4 102,1 101 ,1 99,3 97,2 103,5 
• Umsatz real 61 2000=100 100,2 100,7 98,7 97,1 100,1 99,4 97,8 95,4 101 ,7 

Kfz-Handel und Tankstellen P 

• Beschaftigte 2000=100 99,9 98,9 98,5 100,1 100,4 101 ,5 102,9 103,6 104,0 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,1 100,7 101 ,2 101 ,5 102,9 107,6 107,4 107,0 111 ,2 

• Umsatz nominal 51 2000=100 99,3 101 ,0 95,5 95,3 101 ,8 107,2 95,1 98,7 109,6 
• Umsatz real 61 2000=100 98,9 99,3 93,6 93,2 99,6 103,9 92,3 95,6 106,3 

GASTGEWERBE P 

• Beschll.ftigte 2000=100 100,3 100,6 107,7 106,0 105,0 103,8 103,9 104,7 104,6 
darunterTei lzeitbeschaftigte 2000=100 100,3 99,8 109,3 105,1 104,0 106,0 105,5 106,6 106,7 

• Umsatz nominal 51 2000=100 100,5 102,8 112,7 115,8 114,0 109,3 111 ,3 115,5 108,9 
• Umsatz real 61 2000=100 100,5 101 ,1 107,9 113,8 111 ,8 100,7 102,9 109,6 103,2 

1) Nach der Totalerhebung hochgerechnet. - 2) EinschlieBiich der tatigen lnhaber. - 3) EinschlieBiich landwirtschaftlicher Bauten sowie Unternehmen der Bahn und 
Post. - 4) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 5) Am Ende des Berichtsvierteljahres. - 6) Ohne Umsatzsteuer. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 

TOURISMUS 11 Einheit 
Durchschnitt AuQ. Sept. Okt. Juli AuQ. Sept. Okt. 

* Gasteankuntte 1 000 541 515 677 744 686 583 634 728 686 
* darunter von Auslandsgasten 1 000 113 104 155 125 114 149 149 121 110 
* Gasteubernachtungen 1 000 1 596 1 535 2110 2 111 2 050 2 000 2 043 2 056 1 991 
* darunter von Auslandsgasten 1 000 324 299 511 340 322 516 506 336 314 

VERKEHR 

StraBenverkehrsunfiille 2000 2001 2002 

Durchschnitt Juli Aug. Sept. Juni Juli Aug. Sept. 
* Unfalle mit Personenschaden 

und Sachschaden 2l Anzahl 10 384 10 535 9 773 10 882 10 615 10103 9 894 10 443 10 647 . darunter Untalle mit Personen-
schaden Anzahl 1 578 1 558 1 669 1 918 1 643 1 840 1 687 1 857 1 877 

* Get6tete Personen Anzahl 30 26 27 30 35 39 34 27 33 
darunter 

Pkw-lnsassen Anzahl 17 15 14 16 26 20 26 12 17 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 6 5 10 8 5 13 6 11 9 
Radfahrer Anzahl 2 1 3 2 - 2 - - 2 
FuBganger Anzahl 3 3 - 3 3 3 2 2 4 

* Verletzte Personen Anzahl 2 095 2 075 2 220 2 533 2 186 2 382 2 189 2 489 2 378 
darunter schwer verletzte Personen Anzahl 458 424 461 547 456 538 446 550 488 

darunter 
Pkw-lnsassen Anzahl 253 229 189 271 262 209 217 248 210 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 93 88 140 146 89 173 116 138 140 
Radfahrer Anzahl 44 45 88 83 45 82 65 99 64 
FuBganger Anzahl 46 44 26 36 35 47 30 35 48 

Kraftfahrzeuge 

* Zulassungen fabrikneuer 
Kraft1ahrzeuge Anzahl 17 744 16 807 15 638 15 409 15 666 18 450 16 300 14 576 15 864 

darunter 
Krattrader Anzahl 1 109 975 1 246 1 065 534 1 366 1 143 873 528 . Personenkrattwagen 31 Anzahl 15 265 14 525 13 197 13 138 13 893 15 800 13 996 12 619 14118 . Lastkrattwagen Anzahl 980 917 791 882 872 862 741 775 894 
Zugmaschinen Anzahl 219 200 204 176 191 233 190 164 174 

Offentlicher StraBen- 2000 2001 2002 

personenverkehr Durchschnitt 1.Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4.Quartal 1 Quartal 2.Quartal 3.Quartal 

Beforderte Personen 1 000 69 962 70 711 73 617 71 499 63 562 74166 75 930 72 587 64 244 
darunter im allgemeinen 

Linienverkehr 1 000 65 530 66 331 69 335 66 914 59 366 69 710 72 345 68 273 60 305 
Personenkilometer 4l Mill. 1 011 1 045 917 1 065 1 110 1 089 878 1 026 1 040 

2000 2001 2002 
Binnenschifffahrt Durchschnitt Juli Aug. Sept. Juni Juli Aug. Sept. 

* Guteremptang 1 000 t 1 335 1 278 1 483 1 356 1 267 1 206 1 379 1 363 1 170 
* Guterversand 1 000 t 825 806 857 858 813 820 827 810 800 

AUSSENHANDEL s) 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

* lnsgesamt Mill. EUR 2 044 2 137 2 260 2 088 1 963 2 324 2 245 2 066 2 181 
davon . GUier der Ernahrungswirtschatt Mill . EUR 101 135 143 144 132 150 155 139 146 . GOter der gewerbl. Wirtschatt Mill. EUR 1 942 2 003 2 117 1 944 1 831 2 174 2 090 1 927 2 036 . Rohstoffe Mill. EUR 19 16 14 14 13 17 15 17 16 . Halbwaren Mill. EUR 74 83 83 79 68 91 66 65 78 . Fertigwaren Mill. EUR 1 849 1 904 2 019 1 851 1 750 2 066 2 009 1 846 1 941 . Vorerzeugnisse Mill. EUR 607 599 647 645 564 718 619 636 616 . Enderzeugnisse Mill . EUR 1 243 1 305 1 372 1 206 1 185 1 348 1 390 1 210 1 325 

1) Betriebe ab 9 Betten. - 2) Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschaden unter Alkoholeinwirkung. - 3) Fahr
zeuge zur Personenbef6rderung mit h6chstens 8 Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz. - 4) Verkehrsleistung, berechnet aus Anzahl der Fahrgaste und Fahrt
weiten. - 5) Bei der Summation bzw. Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebnisse ist darauf zu achten, dass die Einfuhr nach dem Konzept des Generalhan
dels und die Ausfuhr nach dem Konzept des Spezialhandels abgegrenzt wird. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

noch AUSSENHANDEL 1l Einheit 
2000 2001 2002 

Ausfuhr (Spezialhandel) Durchschnitt Juli Aug . Sept. Juni Juli Aug. Sept. 

davon nach 
* Europa Mill. EUR 1 495 1 549 1 653 1 473 1 409 1 760 1 648 1 488 1 523 
* darunter in EU-Lander Mill. EUR 1 022 1 404 1 313 1 147 1 113 1 604 1 479 1 339 1 374 

Belgien Mill. EUR 132 140 148 132 128 150 125 156 136 
Luxemburg Mill. EUR 21 26 24 26 19 24 21 24 21 
Danemark Mill. EUR 30 31 36 31 27 38 27 31 28 
Finn land Mill. EUR 13 16 16 19 15 19 16 19 23 
Frankreich Miii.EUR 280 292 315 277 256 328 300 251 272 
Griechenland Mill. EUR 18 19 19 20 21 30 27 17 19 
Grollbritannien Mill. EUR 152 152 179 155 131 174 191 157 161 
lrland Mill. EUR 9 10 8 9 11 9 7 9 8 
ltalien Mill. EUR 162 167 179 116 162 212 200 127 173 
Niederlande Mill. EUR 115 118 120 112 96 144 140 117 118 
Osterreich Mill. EUR 87 94 94 85 83 99 87 94 90 
Schweden Mill. EUR 36 34 32 30 34 38 30 31 33 
Spanien Mill. EUR 101 119 126 117 107 141 145 106 118 
Portugal Mill. EUR 19 20 17 20 23 23 17 20 18 

* Afrika Mill. EUR 38 49 55 47 48 44 53 40 63 
* Am erika Mill. EUR 240 249 252 265 234 235 254 244 284 

darunter nach USA und Kanada Mill. EUR 174 179 176 191 167 180 188 183 217 
* Asien Mill. EUR 255 274 278 286 255 262 269 271 293 

darunter nach Japan Mill. EUR 50 53 53 65 58 43 52 49 50 
* Australien, Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 14 16 21 16 17 23 20 23 19 

Einfuhr (Generalhandel) 

* lnsgesamt Mill. EUR 1 525 1 480 1 516 1 310 1 301 1 305 1 507 1 383 1 394 
davon 

* GOter der Ernahrungswirtschaft Miii.EUR 132 136 118 109 130 144 129 130 121 
* GOter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 1 393 1 345 1 398 1 201 1 171 1 161 1 378 1 254 1 273 

davon 
* Rohstoffe Mill. EUR 24 34 52 19 23 22 45 53 40 
* Halbwaren Mill. EUR 242 197 217 212 209 152 221 164 175 
* Fertigwaren Mill . EUR 1 128 1113 1 129 969 940 988 1 112 1 036 1 058 

davon 
* Vorerzeugnisse Mill. EUR 285 285 295 244 226 210 343 284 251 
* Enderzeugnisse Mill. EUR 843 828 834 725 714 778 769 753 807 
* davon aus 
* Europa Mill . EUR 1 208 1132 1 166 956 988 1 022 1 195 1 090 1 113 
* darunter aus EU-Landern Mill. EUR 798 1 093 944 752 820 932 1 204 1 018 1 053 

Belgien Mill. EUR 145 146 118 125 152 104 223 151 138 
Luxemburg Mill. EUR 22 24 25 20 16 21 21 18 23 
Danemark Mill. EUR 31 36 63 31 30 35 25 7 54 
Finnland Mill. EUR 8 6 6 5 5 10 7 5 4 
Frankreich Mill. EUR 213 192 212 136 202 192 181 187 213 
Griechenland Mill. EUR 1 3 3 2 2 2 2 2 3 
Grollbritannien Mill. EUR 63 75 71 73 57 62 59 70 52 
lrland Mill. EUR 12 11 26 8 7 17 12 11 7 
ltalien Mill . EUR 99 99 102 77 77 104 97 93 83 
Niederlande Mill. EUR 209 179 166 174 141 122 182 183 164 
Osterreich Mill. EUR 43 46 63 26 40 42 33 45 41 
Schweden Mill. EUR 35 26 18 16 37 22 40 16 47 
Spanien Mill. EUR 69 62 53 45 38 64 63 48 48 
Portugal Mill . EUR 17 19 20 16 17 12 16 15 16 

* Afrika Mill. EUR 30 34 42 34 21 32 34 23 28 
* Amerika Mill . EUR 122 152 138 160 132 111 115 106 111 

darunter aus USA und Kanada Mill. EUR 102 125 100 137 93 95 96 93 80 
* Asien Mill. EUR 160 157 166 156 153 134 157 158 137 

darunter aus Japan Mill. EUR 37 32 32 34 26 24 35 36 30 
* Australien, Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 4 4 5 3 7 7 6 6 5 

2000 2001 2002 
GEWERBEANZEIGEN 21 

Durchschnitt ALJit Sept. Okt. Juli ALJit Sept. Okt. 

* Gewerbeanmeldungen Anzahl 3150 3106 3116 2 867 3 011 3 154 3 001 2 945 2 975 
* Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 653 2 626 2 416 2 268 2 577 2 569 2 349 2 320 2 510 

1) Bei der Summation bzw. Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebnisse ist darauf zu achten, dass die Einfuhr nach dem Konzept des Generalhandels und die 
Ausfuhr nach dem Konzept des Spezialhandels abgegrenzt wird. - 2) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 
INSOLVENZEN Einheit 

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

Beantragte lnsolvenzverfahren Anzahl 145 184 189 192 189 387 383 362 ... 
davon 

Unternehmen einschlieBiich 
Kleingewerbe Anzahl 91 107 109 109 107 117 142 116 ... 

natorliche Personen als Ge-
sellschafter u.A., Nachlasse 1l Anzahl 15 15 10 12 8 124 121 127 ... 

Verbraucher Anzahl 39 62 70 71 74 146 120 119 ... 
Voraussichtliche Forderungen Mill. EUR 54 69 51 87 66 138 277 130 ... 

2000 2001 2002 

HANDWERK 2
> Durchschnitt 1.Quartal 2. Quartal 3.Quartal 4. Quartal 1.Quartal 2. Quartal 3. Quartal 

• Beschaftigte Jl 1998=100 94,2 90,6 90,6 89,5 90,9 89,7 87,8 86,7 87,3 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 1998=100 103,3 102,3 93,9 100,9 102,5 112,0 86,7 97,0 93,6 

2000 2001 2002 
PREISE Durchschnitt Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 

• Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte 1995=100 106,8 109,3 109,4 109,2 109,3 110,9 110,8 110,3 110,5 

VERDIENSTE 4
> 

2000' 2001 ' 2002 

Durchschnitt Apri l Juli Okt. Jan. April Jul i Okt. 

• Bruttomonatsverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe EUR 2 393 2 415 2 419 2 438 2 425 2 359 2 459 2 484 2 500 . Manner EUR 2 466 2 487 2 494 2 511 2 497 2 424 2 532 2 555 2 574 . Frauen EUR 1 797 1 821 1 815 1 830 1 823 1 824 1 839 1 870 1 861 

• Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe 
Gewerbe EUR 14,39 14,60 14,57 14,62 14,65 14,79 14,89 15,05 15,13 . Manner EUR 14,79 15,01 14,98 15,01 15,05 15,23 15,29 15,45 15,53 

darunter 
Facharbeiter EUR 15,83 16,12 16,09 16,17 16,18 16,35 16,35 16,56 16,64 
angelernte Arbeiter EUR 14,23 14,41 14,36 14,44 14,44 14,55 14,63 14,80 14,82 
Hilfsarbeiter EUR 12,01 12,13 12,21 12,08 12,12 12,25 12,42 12,54 12,58 . Frauen EUR 11 ,03 11 ,23 11 ,18 11 ,28 11,27 11,26 11 ,39 11 ,54 11 ,57 

darunter Hilfsarbeiterinnen EUR 10,44 10,55 10,53 10,61 10,53 10,48 10,57 10,72 10,73 
Bezahlte Wochenarbeitszeit h 38,3 38,0 38,2 38,4 38,1 36,7 38,0 38,0 38,0 

Arbeiter h 38,4 38,1 38,3 38,5 38,2 36,6 38,1 38,1 38,1 
Arbeiterinnen h 37,5 37,3 37,4 37,3 37,2 37,3 37,1 37,3 37,0 

• Bruttomonatsverdienste der 
Angestellten im produzie-
renden Gewerbe EUR 3 383 3 475 3 466 3 483 3 487 3 512 3 549 3 586 3 601 . Manner EUR 3 660 3 751 3 742 3 761 3 764 3 788 3 827 3 864 3 877 . Frauen EUR 2 603 2 684 2 671 2 691 2 699 2 719 2 752 2 787 2 806 . kaufmannische Angestellte EUR 3 097 3 181 3 174 3180 3197 3 229 3 264 3 291 3 315 

Manner EUR 3 576 3 660 3 655 3 653 3 680 3 728 3 767 3 783 3 806 
Frauen EUR 2 545 2 628 2 616 2 638 2 643 2 660 2 690 2 723 2 741 . technische Angestellte EUR 3 615 3 708 3 696 3 722 3 717 3 732 3 772 3 817 3 826 
Manner EUR 3 699 3 794 3 782 3 811 3 803 3 816 3 855 3 902 3 910 
Frauen EUR 2 825 2 894 2 882 2 893 2 909 2 943 2 988 3 027 3 050 

• Bruttomonatsverdienste der Ange-
stellten in Handel ; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
GebrauchsgOtern ; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 497 2 592 2 564 2 599 2 617 2 675 2 656 2 698 2 702 . Manner EUR 2 778 2 882 2 865 2 881 2 907 2 976 2 949 2 993 2 996 . Frauen EUR 2 154 2 232 2 199 2 241 2 255 2 292 2 279 2 310 2 319 . kaufmannische Angestellte EUR 2 502 2 603 2 573 2 610 2 630 2 690 2 674 2 709 2 713 

Manner EUR 2 832 2 952 2 932 2 952 2 981 3 054 3 038 3 070 3 069 
Frauen EUR 2 159 2 239 2 204 2 248 2 262 2 300 2 283 2 313 2 329 

• Bruttomonatsverdienste aller Ange-
stellten im produzierenden Ge-
werbe; in Handel ; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und Ge-
brauchsgOtern ; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 932 3 030 3 010 3 039 3 052 3100 3112 3 152 3 165 

1) Ab Dezember 2001 einschlieBiich ehemals selbstandig Tatige. - 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 3) Am Ende eines Berichtsvierteljahres. -
4) Zum Bruttoverdienst gehiiren aile vom Arbeitgeber laufend gezahlten Betriige, nicht die einmaligen Zahlungen wie 13. Monatsgehalt, Gratifikationen , 
Jahresabschlusspriimien u. A. sowie Spesenersatz, Trennungsentschiidigungen, Ausliisungen usw. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

GELD UNO KREDIT 11 2000 2001 2002 
Einheit 

Durchschnitt 31 . 3. 30.6. 30. 9. 31. 12. 31 .3. 30. 6. 30. 9. 

Kredite an Nichtbanken Mill. EUR 103 350 109 195 107 120 108 504 109 861 111 294 111 559 112 021 113 379 
kurzfristige Kredite 

(bis 1 Jahr) Mil l. EUR 13 581 14 273 14 412 14 066 14 238 14374 13 955 13 606 13 620 
mittelfristige Kredite 

(Ober 1 bis 5 Jahre) Mill . EUR 10 011 10 565 10 296 10 623 10 501 10839 11 135 10 828 10 887 
langfristige Kred ite 

(Ober 5 Jahre) Mill. EUR 79 758 84 358 82 412 83 815 85 122 86 081 86 469 87 587 88 872 
Kredite an inlandische 

Nichtbanken Mill . EUR 97 596 102 591 100 636 101 804 103 559 104 365 104 767 105 554 106 865 
davon an 

Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. EUR 87 502 90 728 89 506 90 364 91 278 91 765 91 869 92 932 94 218 

offentliche Haushalte Mill . EUR 10 094 11 863 11 130 11 440 12 281 12 600 12 898 12 622 12 647 
Kredite an auslandische 

Nichtbanken Mill . EUR 5 755 6 604 6 484 6 700 6 302 6 929 6 792 6 467 6 514 

Einlagen u. aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. EUR 74 619 77 100 74 935 76 244 76 977 80 242 79 143 79 554 79 752 

Sichteinlagen Mill. EUR 15 940 17 886 16 296 17 273 18188 19 788 19 459 19 838 201 86 
Termineinlagen Mill. EUR 22 169 23 500 22 861 23 435 23 514 24188 23 786 24 253 24 306 
Sparbriefe Mil l. EUR 5 424 5 568 5 452 5 585 5 648 5 587 5 526 5 578 5 564 
Spareinlagen Mill. EUR 31 086 30146 30 326 29 951 29 627 30 679 30 372 29 885 29 696 
Einlagen von inlandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 71 840 73 842 71 923 72 846 73 688 76 910 76 549 76 880 77 115 
davon von 

Unternehmen und Privat-
personen Mill. EUR 68 435 71 627 69 790 70 508 71 504 74 704 74 476 74 564 74 968 

offentlichen Haushalten Mill. EUR 3 405 2 215 2 133 2 338 2 184 2 206 2 073 2 316 2 147 
Einlagen von auslandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 2 779 3 258 3 012 3 398 3 289 3 332 2 594 2 674 2 637 

STEUERN 
2000 2001 2002 

Durchschnitt Sept. Okt. Nov. All[ Sept. Okt. Nov. 

Aufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 2 248 2176 2 449 1 761 2 323 2 049 2 172 1 792 2 183 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 830 770 834 441 874 661 894 428 753 

Lohnsteuer Mill. EUR 622 609 425 438 820 838 445 446 802 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mill. EUR 110 119 - - 382 352 - - 347 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 32 20 263 6 - 36 - 39 267 -40 - 45 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 45 71 36 19 24 17 14 23 8 
Zinsabschlag Mill. EUR 26 33 11 14 50 - 12 9 13 29 

Einnahmen aus der 
Zinsabschlagzerlegung Mill. EUR 11 12 - - 34 - 23 - - 16 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 104 38 99 -36 16 - 143 160 - 15 - 41 
Einnahmen aus der 

Korperschaftsteuer-
zerlegung Mill. EUR 7 1 - - 44 - 159 - - - 15 

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 418 1 406 1 615 1 320 1 448 1 388 1 277 1 364 1 430 
Umsatzsteuer Mill. EUR 381 368 385 386 382 383 382 375 382 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 1 037 1 038 1 229 934 1 066 1 006 895 989 1 048 

Zelle Mill. EUR 107 104 115 96 106 98 95 102 94 

Bundessteuern Mill. EUR 141 137 139 138 118 129 107 101 89 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill. EUR 97 95 89 101 102 97 55 73 63 

Solidaritatszusch lag Mill. EUR 37 35 44 32 9 24 45 21 18 

1) Die Angaben umfassen die in Rheinland-Pfalz gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berichtenden Kreditinstitute (ohne Lan· 
deszentralbank). 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 
noch STEUERN Einheit 

Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug. Sept. Okt. Nov. 

Landessteuern Mill. EUR 67 74 73 73 65 80 73 74 70 

Vermogensteuer Mill. EUR 3 1 2 2 - 1 1 1 2 1 

Erbschaftsteuer Mill. EUR 10 12 10 10 8 10 11 10 6 
Grunderwerbsteuer 1) Mill. EUR 7 7 7 7 7 18 16 18 14 

Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 31 37 34 38 32 31 30 32 28 

Rennwett- und Lotteriesteuer Mill. EUR 11 11 12 13 15 15 8 10 17 

Feuerschutzsteuer Mill. EUR 1 1 3 0 0 0 3 0 0 

Biersteuer Mil l. EUR 4 3 4 3 3 4 4 3 3 

2000 2001 2002 

Durchschnitt 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4.Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 

Gemeindesteuern Mill. EUR 426 373 319 376 432 366 341 364 395 

Grundsteuer A Mill. EUR 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

Grundsteuer B Mill. EUR 90 92 91 94 102 83 88 102 104 

Gewerbesteuer (brutto) Mill. EUR 294 238 193 234 287 238 218 234 274 

Grunderwerbsteuer 
(Gemeindeanteil) Mill. EUR 30 30 23 33 30 35 23 12 3 

sonstige Gemeindesteuern Mill. EUR 8 8 7 11 8 6 7 11 8 

Steuerverteilung 

Steuereinnahmen der Ge-
meinden u. Gemeindeverb. Mill. EUR 642 583 430 587 630 683 485 553 595 

Gewerbesteuer (netto) 2l Mill. EUR 228 177 155 190 228 135 191 170 225 

Anteil an der Lohnsteuer und 
veranlagten Einkommensteuer Mill. EUR 253 241 132 227 227 379 155 227 220 

Anteil an der Umsatzsteuer Mill. EUR 28 29 17 27 30 42 17 27 30 

2000 2001 2002 

Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug . Sept. Okt. Nov. 

Steuereinnahmen 
des Landes Mill. EUR 605 573 581 452 612 522 664 451 566 

Landessteuern Mill. EUR 67 74 73 73 65 80 73 74 70 

Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. EUR 312 281 314 137 326 210 343 131 266 

Lohnsteuer Mill. EUR 220 214 136 141 303 306 140 140 291 

veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 13 8 112 2 - 15 - 16 113 - 17 - 19 

Kapitalertragsteuer Mill. EUR 19 30 15 8 9 0 5 9 2 

Zinsabschlag Mill. EUR 12 14 5 6 22 - 5 4 6 13 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 49 15 48 - 20 7 - 74 81 - 7 - 21 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 209 203 194 195 216 228 249 202 218 

Umsatzsteuer Mill. EUR 146 137 133 147 146 151 186 148 150 

Einfuhrumsatzsteuer Mill . EUR 63 65 61 48 70 78 63 54 68 

Anteil an der Gewerbe-
steuerumlage Mill. EUR 5 5 0 17 2 1 - 18 5 

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

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) Mill. EUR 8 7 0 20 2 1 - 18 5 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform Mill . EUR 2 1 0 4 0 0 - 4 1 

Steuereinnahmen 
des Bundes Mill. EUR 1 239 1 560 1 697 1 451 1 732 1 596 1 564 1 468 1 641 

Bundessteuern Mill. EUR 141 137 139 138 118 129 107 101 89 

Antei l an den Steuern vom 
Einkommen Mill. EUR 364 336 365 186 375 271 393 183 318 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 729 1 082 1 193 1110 1 237 1 194 1 064 1 166 1 229 

Antei l an der Gewerbesteuer-
umlage Mill. EUR 5 5 0 17 2 1 - 18 5 

1) Bis 2001 nur der Landesanteil. - 2) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Daten zur Konjunktur Deutschland I Rheinland-Pfalz 

Beschaftigte 11 Land Einheit Sept. 02 
Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 
Okt. 02 

Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 

Sozialversicherungspflichtig BeschaftigteP 

am Arbe itsort 21 D 1 000 27 789 0,8 -1 ,5 27 704 -0,3 - 1,7 
ALP 1 000 1 208 0,3 -0,6 1 205 -0,2 -0,8 

darunter 
verarbeitendes Gewerbe D 1 000 7 162 0,4 -2,7 7 130 -0,5 -2,9 

ALP 1 000 339 -0,0 -2,2 336 -0,7 -2,4 
Handel, Verkehr, Dienstleistungen D 1 000 17 994 0,9 -0,2 17 965 -0,2 -0,4 

ALP 1 000 754 0,4 0,7 755 0,1 0,5 

Arbeitsmarkt 11 
Okt. 02 

Veranderung in Ofo'l zum 
Nov. 02 

Veranderung in Ofo'l zum 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

') bei Arbei1slosenquolen Veranderung in Prozentpunkten 

Arbeitslose D Anzahl 3 929 754 -0,3 5,5 4 025 842 2,4 6,3 
ALP Anzahl 138 421 0,2 6,3 143 136 3,4 6,8 

Arbeitslosenquote 31 D % 9,4 -0,1 0,4 9,7 0,3 0,5 
ALP % 6,9 0,0 0,4 7,1 0,2 0,4 

Arbeitslosenquote 41 D % 10,5 0,0 0,5 10,7 0,2 0,6 
ALP % 7,7 0,1 0,4 7,9 0,2 0,4 

Jungere unter 25 Jahre D % 9,0 -0,9 0,4 9,1 0,1 0,5 
ALP % 7,1 -0,5 0,4 7,3 0,2 0,4 

Gemeldete Stellen D Anzahl 377 637 -10,1 -14,7 343 903 -8,9 -15,6 
ALP Anzahl 23 248 -23,1 -5,9 21 885 -5,9 -6,2 

Baugenehmigungen Veranderung in % zum Veranderung in % zum 
(Wohn- und Nichtwohngebiiude) Sept. 02 

Vormonat VJ-Monat 
Okt. 02 

Vormonat VJ-Monat 

Gebaude (Neubau) D Anzahl 14 474 -6,2 -8,1 14 810 2,3 -12,4 
ALP Anzahl 917 23,8 13,1 888 -3,2 -0,7 

Wohnungen (Neubau und BaumaBnahmen D Anzahl 20 409 -6,1 -7,4 20 449 0,2 - 15,5 
an bestehenden Gebauden) ALP Anzahl 1 222 27,8 15,4 1 029 -15,8 - 10,1 

Verarbeitendes Gewerbe 51 

Beschaltigte D 1 000 6 215 -0,1 -3,3 6187 -0,5 -3,3 
ALP I 000 297 -0,1 -1,8 296 -0,5 - 1,9 

Geleistete Arbeiterstunden D 1 000 496 519 7,1 -2,7 516 800 4,1 -4,6 
ALP 1 000 24 495 3,6 - 1,5 25 374 3,6 -3,4 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) D Miii.EUA 117 417 13,4 2,1 117 572 0,1 0,2 
RLP Miii . EUA 5 339 7,6 5,6 5 389 0,9 0,5 

Auftragseingang (Volumenindex) D 1995= 100 124,7 9,9 6,4 126,9 1,8 4,3 
ALP 1995= 100 109,8 6,8 9,5 117,7 7,1 9,3 

Bauhauptgewerbe 
(Vorbereitende Baustellen-
arbeiten, Hoch-und Tiefbau) 

Beschaftigte D 1 000 893 -0,2 -7,8 884 -1,0 -7,8 
RLP 1 000 43 -1 ,2 -5,2 42 -0,7 -5,4 

Geleistete Arbeitsstunden D 1 000 97 597 9,4 -4,7 98 675 1,1 -10,9 
ALP 1 000 4 703 4,5 -3,6 4 680 -0,5 -1 0,3 

Baugewerbl icher Umsatz D Miii.EUA 7 895 3,7 -3,7 8 295 5,1 -5,5 
(ohne Umsatzsteuer) ALP Miii.EUA 378 2,4 1,6 392 3,7 -3,7 

Handel und Gastgewerbe PI 

Einzelhandel (ohne Kfz-Handel 
und Tankstellen) 

Beschaftigte D 2000=100 98,4 0,2 -1,9 98,3 -0,1 -2,5 
RLP 2000=100 102,0 0,2 -0,2 102,3 0,3 -0,4 

Umsatz nominal (ohne Umsatzsteuer) D 2000=100 96,3 0,0 -1,1 103,9 7,9 -0,5 
RLP 2000= 100 97,2 -2,1 -2,2 103,5 6,5 1,4 

1) Quelle : Bundesanstalt fu r Arbeit. - 2) AmEnde des Berichtsmonats (geschat.z1). - 3) Arbeitslose in Prozent aller zivi len Erwerbspersonen. - 4) Ar
beitslose in Prozent der abhangigen zivi len Erwerbspersonen. - 5) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschiiftigten. 
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Daten zur Konjunktur Deutschland I Rheinland-Pfalz 

noch Handel und Gastgewerbe PI Land Einheit 

GroBhandel (ohne Kfz-Handel) 
BescMftigte D 2000=100 

ALP 2000=100 
Umsatz nominal (ohne Umsatzsteuer) D 2000=100 

ALP 2000=100 
Gastgewerbe 
BescMftigte D 2000=100 

ALP 2000=100 
Umsatz nominal (ohne Umsatzsteuer) D 2000=100 

ALP 2000=100 

Preise 

Preisindex fOr die Lebenshaltung D 1995=100 
aller privaten Haushalte ALP 1995=100 

Gewerbeanzeigen und 

lnsolvenzen 

Gewerbeanmeldungen D Anzahl 
ALP Anzahl 

Gewerbeabmeldungen D Anzahl 
RLP Anzahl 

Unternehmensinsolvenzen D Anzahl 
ALP Anzahl 

• Deutschland 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte '1 

Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

0,5 

0 

-0,5 

-1 ,0 

-1 ,5 

-2,0 

1,0 
0,5 

0 
-0,5 
-1 ,0 
-1 ,5 
-2,0 
-2 ,5 

20 

10 

0 

-10 

-20 

2002 

F M A M A S 0 N D 

Arbeitslosenquote 21 
Veranderung zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten 

2001 2002 

I I 11. 1D111llll 1 
... i nll I I I I' 

I I I I u I • 
• I 

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

Gemeldete Stellen 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 

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

Veriinderung in % zum Veriinderung in % zum 
Sept. 02 

Vormonat VJ-Monat 
Okt. 02 

Vormonat VJ-Monat 

95,1 0,2 -2,8 95,1 0,0 -2,4 
95,1 0,3 -4,4 95,0 -0,1 -3,0 
96,9 2,4 0,2 101 ,6 4,9 -2,1 

100,5 5,1 -3,2 106,8 6,3 -4,3 

100,9 -0,5 -3,4 99,7 -1,2 -3,2 
104,7 0,8 -1 ,2 104,6 -0,1 -0,4 
105,9 1,1 -3,0 99,5 -6,0 -7,9 
115,5 3,8 -0,3 108,9 -5,7 -4,5 

Okt. 02 
Veriinderung in % zum 

Nov. 02 
Veriinderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

111,1 0,0 1,3 110,7 -0,4 1,1 
110,8 -0,1 1,3 110,3 -0,5 1,0 

Veriinderung in % zum Veriinderung in % zum 
Aug. 02 

Vormonat VJ-Monat 
Sept. 02 

Vormonat VJ-Monat 

56 832 -4,2 -4,9 ... ... ... 

3 001 -4,9 -3,7 2 945 -1,9 2,7 
47 858 -7,1 -5,2 .. . ... ... 
2 349 -8,6 -2,8 2 320 -1,2 2,3 
3 310 0,2 25,0 3 233 -2,3 26,8 

142 21 ,4 30,3 116 - 18,3 6,4 

• Rheinland-Pfalz 

Auflragseingang (Volumenindex) im verarbeitenden Gewerbe 
Verfmderung zum Vorjahresmonat in% 

15 

10 
5 

0 

2002 

-5 ,---.....-.- - ---
-10 1---_.....,_ _______________ 4 
-15 L_ ___________________ _j 

F M A M A S 0 N D 

Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2001 2002 
20 .-----------+----------, 
15 
10 
5 

-5 1---------'L_--11 it-"'-=.lf"--tl l---"------1 
-10 l---------
-15 c_ _________ L_ _________ 

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

Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 

Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

20 ____ 

10 

0 

-1 0 

-20 t-----------HI-----------1 
-30 L_ ________ _l_ ________ __j 

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

1) Am Ende des Berichtsmonats (geschiltzt) . - 2) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivi len Erwerbspersonen. 
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Neuerscheinungen im Dezember 

Statistische Berichte 

Bevolkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, 
Erwerbstatigkeit 

Bevolkerung der Gemeinden am 31 . Dezember 2001 
Bestellnr.: A1033 200122 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Bodennutzung landwirtschattlicher Betriebe 2002 
- Endgultiges Ergebnis der Bodennutzungs
haupterhebung 
Bestellnr.: C1023 200200 

Viehbestande landwirtschaftlicher Betriebe 
am 3. Mai 2002 
- Endgultiges Ergebnis der Viehzahlung 
Bestellnr. : C3023 200200 

Weinbestande am 31 . Juli 2002 
Bestellnr. : C4023 200200 

GroBenstruktur landwirtschaftlicher Betriebe 2002 
Bestellnr.: C4033 200201 

Produzierendes Gewerbe, Handwerk 

Bauhauptgewerbe im September 2002 
(Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) 
Bestellnr.: E2023 200209 

Stromabsatz und Erlose 2001 
Bestellnr.: E4053 200100 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

Baugenehmigungen im Oktober 2002 
Bestellnr.: F2033 200210 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Gaste und Obernachtungen im Fremdenverkehr im 
September 2002 
Bestellnr.: G4023 200209 

12* 

Urn welt 

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden 
Stoffen 1999 
Bestellnr.: 04023 199901 

Sonstige Veroffentlichungen 

Rheinland-Pfalz 2050 - Zeitreihen, Strukturdaten, 
Analysen 
I. Bevolkerungsentwicklung und -struktur 
Bestellnr. : A 1016 200201 

Gemeinschaftsveroffentlichungen der statistischen 
Amter des Bundes und der Lander 

CD-ROM Hochschulstatistische Kennzahlen 
- Teil A: Monetare Kennzahlen 1999/2000 
Bestellnr.: 83015 200000 

Verzeichnis der Krankenhauser und Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland -
Krankenhausverzeichnis - (Ausgabe 2002) 
Bestellnr. : A4015 200201 
(Auch auf CD-ROM erhaltlich- Bestellnr.: A4015 
200201C) 

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

Telefon : 02603 71-2450 
Telefax : 02603 71-3150 
E-Mail : vertrieb@statistik.rlp.de 

Unter der lnternetadresse www.statistik.rlp.de des 
Statistischen Landesamtes sind die Veroffentli
chungen der letzten acht Wochen und das wo
chentlich aktualisierte Verzeichnis aller Veroffent
lichungen abrufbar. 
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Pflegebedurftige: binnen zwei Jahren Zunahme um 7% 

Ende 2001 wurden mehr als 45 700 Personen nach 
dem Pflegeversicherungsgesetz ambulant oder statio
nar versorgt. Damit ist die Zahl der PflegebedOrftigen 
gegenOber der ersten Erhebung im Jahr 1999 um 2 800 
oder knapp 7% gestiegen. 

lm stationaren Bereich wurden in 395 Pflegeheimen 
rund 27 400 PflegebedOrftige versorgt (1999: 25 300). 
Knapp 20% gehorten der hochsten Pflegestufe an, gut 
43% waren in Pflegestufe II und rund ein Drittel in 
Stufe I. Noch keiner Pflegestufe zugeordnet waren gut 
3% der PflegebedOrftigen. 

Die stationaren Einrichtungen beschaftigten knapp 
23 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gut 6% mehr 
als 1999. Fast 48% waren teilzeitbeschaftigt. 

Rund 18 300 PflegebedOrftige wurden zu Hause be
treut. 45% der Leistungsempfanger waren der Pflege
stufe I, 40% der Pflegestufe II, 15% der Pflegestufe Ill zu
geordnet. Den Angeh6rigen standen 380 ambulante 
Pflegedienste zur Seite, die insgesamt 7 900 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter beschaftigten. Hier hat es 
gegenOber dem Jahr 1999 keine Veranderung gegeben. 
Fast zwei Drittel des Personals der Pflegedienste waren 
Teilzeitkrafte. 

65% aller in Heimen oder von Pflegediensten betreu
ten Personen waren 75 Jahre und alter, gut 28% zwi
schen 65 und 75 Jahre alt. Ober 6% der pflegebedOrfti
gen Personen waren jOnger als 65 Jahre, darunter 
waren 116 Kinder unter 15 Jahren. 

Starke Zunahme der lnsolvenzen durch 
Rechtsanderung 

Von Januar bis September 2002 entschieden die 
rheinland-pfalzischen Gerichte Ober insgesamt 3 015 
lnsolvenzantrage. Das waren 1 397 oder gut 86% mehr 
als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

Dieser starke Anstieg ist im Wesentlichen auf eine 
Anderung des lnsolvenzrechts zurOckzufOhren: Um 
auch mittellosen Schuldnern ein lnsolvenzverfahren zu 
ermoglichen, besteht seit Dezember 2001 bei natOr
lichen Personen die Moglichkeit, die Verfahrenskosten 
zu stunden. Zudem wurde die Dauer der "Wohlverhal
tensphase" von sieben auf sechs Jahre verringert. 
Diese Erleichterung gilt fOr Verbraucher, aber auch fOr 
ehemals selbstandig Tatige sowie fOr Kleinunterneh
men. Durch diese Reform des lnsolvenzrechts ist ein 
Vergleich der aktuellen Zahlen mit den Vorjahreswerten 
beeintrachtigt. Lediglich die Zahlen fOr den Bereich der 
Kapital- und Personengesellschaften konnen mit denen 
des Vorjahres verglichen werden. 
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Die Zahl der von Oberschuldung oder Zahlungsunfa
higkeit betroffenen Unternehmen (einschlieBiich Klein
gewerbe) stieg in den ersten drei Quartalen 2002 um 
knapp 22% auf 1 153. FOr die Personen- und Kapital
gesellschaften ergab sich ein Anstieg von knapp 20%. 
Besonders zahlreich waren die lnsolvenzantrage in den 
Bereichen Baugewerbe (319), Handel (233) sowie 
GrundstOckswesen, Vermietung und Unternehmens
dienstleistungen (211). lm verarbeitenden Gewerbe wa
ren 142 Unternehmen betroffen. lm Bereich Verkehr und 
NachrichtenObermittlung und im Gastgewerbe wurden 
92 bzw. 81 Verfahren registriert. 

Aufgrund der Gesetzesanderung nahm vor allem die 
Zahl der Obrigen Schuldner sehr stark zu; sie stieg auf 
insgesamt 1 862 Faile gegenOber 672 im entsprechen
den Vorjahreszeitraum. Dabei nutzten 891 Privatperso
nen die Moglichkeit der Entschuldung durch ein Ver
braucherinsolvenzverfahren. 279 Verfahren wurden von 
natOrlichen Personen (beispielsweise personlich haf
tende Gesellschafter insolventer Personengesellschaf
ten) beantragt, 109 Verfahren betrafen Nachlasse. Die 
gr6Bten Auswirkungen der Rechtsanderung zeigten 
sich bei den ehemals selbstandigen Personen, die je 
nach Oberschaubarkeit ihrer Vermogensverhaltnisse 
ein Regel- oder Verbraucherinsolvenzverfahren durch
laufen. lnsgesamt wurden hier 583 Verfahren registriert. 

Die ermittelten often en Forderungen lag en mit 1,24 
Mrd. Euro gut doppelt so hoch wie im Vorjahreszei
traum. Der GroBteil der GlaubigeransprOche (rund 75%) 
wurde gegenOber Unternehmen geltend gemacht. 

Knapp drei Viertel der Verfahren konnten eroffnet 
werden ; 661 Antrage wurden mangels Masse abge
lehnt, in 97 Fallen wurde ein Schuldenbereinigungsplan 
angenommen. Der hohe Anteil eroffneter Verfahren ist 
auf die Moglichkeit der Stundung der Gerichtskosten 
zurOckzufOhren : Wahrend im Vorjahreszeitraum noch 
rund jeder sechste Verbraucherantrag nicht zum Ver
fahren zugelassen werden konnte, lag die Ablehnungs
quote in den ersten drei Quartalen 2002 lediglich bei 
knapp 3%. 

Die Gaste blieben nicht so lange wie im Vorjahr 

Die rheinland-ptalzischen Tourismusbetriebe konn
ten im Zeitraum von Januar bis Oktober 2002 mehr als 
6 Mill. Gaste begrOBen. Dam it wurde das gute Ergebnis 
des Vorjahreszeitraums nur knapp verfehlt. Bei einer 
durchschnittlichen Verweildauer von 3,1 Tagen (Januar 
bis Oktober 2001: 32 Tage) konnten die Beherber
gungsbetriebe 18,8 Mill. Obernachtungen verbuchen. 
Das waren 2,8% weniger als in den ersten zehn Mona
ten des Jahres 2001. 
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Die Preisentwicklung im Dezember 

lm Dezember ist der Preisindex tor die Lebenshaltung 
in Rheinland-Pfalz gegenuber dem vorigen Jahr (De
zember 2001) im Durchschnitt urn 1,1% gestiegen. lm 
Vergleich zum Vormonat (November 2002) stiegen die 
Preise im Durchschnitt urn 0,2%. Seit dem Basisjahr 
1995 hat sich die Gesamtlebenshaltung durchschnitt
lich urn 10,5% verteuert. 

Betrachtet man die Preisindizes tor ganze Goter- und 
Dienstleistungsgruppen, so ergeben sich im Vergleich 
zum Dezember vorigen Jahres die hochsten Preisstei
gerungen mit 3,6% im Beherbergungs- und Gaststat
tengewerbe, mit 3,5% bei Verkehr sowie mit 3,3% bei al
koholischen Getranken und Tabakwaren. Verbilligt 
haben sich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getranke 
(-1,1%) sowie Bekleidung und Schuhe (-1,3%). Die 
Preise fur Freizeit, Unterhaltung und Kultur sind insge
samt moderat urn 0,6% gestiegen ; einzelne Produkte der 
Unterhaltungselektronik waren jedoch durchaus billiger 
im Vergleich zum Vorjahr: Die Preise tor Fernseh- und Vi
deogerate lagen im Dezember urn 4,8% unter denen 
des Vorjahresmonats, Foto- und Filmausrustungen wa
ren im Durchschnitt urn 4,6% billiger, Computer sogar 
urn fast 20%. Spiele, Spielzeug und Hobbywaren waren 
vorWeihnachten urn 1,1% teurer als im Dezember 2001. 

Der Preisindex der Lebenshaltung - Hintergrund 

- Ermittelt werden die Preise jeweils in der Mitte des Mo
nats. 17 Preisbeobachter notieren in 1 800 Geschliften, 
Restaurants und Betrieben in Rheinland-Pfalz die 
Preise fOr 750 Waren und Dienstleistungen. Daraus er-
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Preisindex fUr die Lebenshaltung 
privater Haushalte in Rheinland-Pfalz nach 

Guter- und Dienstleistungsgruppen 

Guter- und Dienstleistungsgruppen Dezember 
Veriinderung gegenuber 

bzw. Lebenshaltung insgesamt 2002 November Dezember 
2002 2001 

GOter- und Dienstleistungsgruppen 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 105,9 0,4 -1 ,1 

Alkoholische Getriinke 
und Tabakwaren 113,7 -0,1 3,3 

Bekleidung und Schuhe 102,7 -1 ,0 -1 ,3 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. 113,8 0,4 1,2 
Miibel, Hausrat und 
laufende lnstandhaltung 102,8 -

Gesundheitspflege 112,8 0,4 -
Verkehr 119,9 0,2 3,5 
Nachrichtenubermittlung 82,3 -0,1 0,6 
Freizeit, Unterhaltung, Kultur 106,7 0,6 0,6 
Bildungswesen 126,9 1,1 
Beherbergungs- und Gaststiitten-
dienstleistungen 110,5 0,3 3,6 

Andere Waren und Dienstleistungen 112,4 - 2,1 

Gesamtlebenshaltung 

Preisindex tor die Lebenshaltung I 110,5 I + 0,2 I + 1,1 

Preisindex fur die Lebenshaltung in Rheinland-Pfalz 
Januar 2002 bis Dezember 2002 

1995=100 
2002 2003 

112 --geben sich rund 16 000 Einzelpreise. 11 o 
__. "'-

- GroBstadte werden in die Preisbeobachtung ebenso 
einbezogen wie Gemeinden in 11indlichen Regionen. In 
Rheinland-Pfalz sind die Beobachter in folgenden Or
ten aktiv : Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Kaiser
slautern, Pirmasens, Landau, ldar- Oberstein, Alzey, 
Diez und Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

- Die Preisver1inderungen der einzelnen KonsumgOter 
werden gem1iB dem Ausgabenanteil, der diesen GO
tern und Dienstleistungen im Budget der privaten 
Haushalte zukommt, im Preisindex berOcksichtigt. Die 
Daten Ober HOhe und Struktur der privaten Ausgaben 
werden aus der monatlichen Statistik der laufenden 
Wirtschaftsrechnungen und der aile fOnt Jahre stattfin
denden Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ge
wonnen. 

- Der Preisindex fOr die Lebenshaltung insgesamt misst 
die durchschnittliche Preisver1inderung aller Waren 
und Dienstleistungen, fOr die private Haushalte Geld 
ausgeben. Er wird daher auch zur Messung der allge
meinen Geldentwertung verwendet. 
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Verii.nderung gegenOber dem Vorjahresmonat in % 
2002 2003 
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Zeichenerklarungen und Abki.irzungen 

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die Hillfte von 1 in der 
letzten ausgewiesenen Stelle 

nichts vorhanden (genau Null) 

Zahl unbekannt oder geheim zu halten 

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage 
nicht sinnvoll 

Zahl tall! spiller an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrilnkt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlilufig 

berichtigt 

s geschiltzt 

Bei Abgrenzung von Gr6Benklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausfOhrlichen 
Besch rei bung wie ,von 50 bis unter 1 00" die Kurzform ,50-1 00" verwendet. 

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt. 
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