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der rechtlichen Legitimation. Dies beschrankt sich nicht nur auf 
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offentlichungen der amtlichen Statistik berOhrt rechtliche Grund
satze. 

31 Der rheinland-pfalzische AuBenhandel mit den zehn EU-Beitritts
landern Zypern, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lett
land, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik und Slowenien 
ist von 1995 bis 2001 Oberdurchschnittlich gewachsen. Die wich
tigsten Handelspartner aus diesen kOnftigen EU-Mitgliedstaaten 
sind die Tschechische Republik, Polen und Ungarn, die in den ers
ten zehn Monaten des Jahres 2002 unter den 17 bzw. 13 bedeu
tendsten Export- und lmportmarkten von Rheinland-Pfalz waren. 
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AuBenhandel mit den zehn EU-Beitrittslandern seit 
1995 verdoppelt 

Der rheinland-pfalzische AuBenhandel mit den zehn 
EU-Beitrittslandern, die nach umfassender Bewertung 
des Europaischen Rates die politischen und okonomi
schen Kriterien zum Beitritt in die Europaische Union er
tollen, hat sich seit 1995 mehr als verdoppelt. Zwar ist 
der Anteil dieser Lander am gesamten AuBenhandel 
von Rheinland-Pfalz noch vergleichsweise gering, doch 
das Handelspotenzial dOrfte bei we item noch nicht aus
geschOpft sein. So wickelte Rheinland-Pfalz im Jahr 
2001 erst rund 1,7 Mrd. Euro bzw. 6,5% seiner Exporte 
und 1,4 Mrd. Euro bzw. 7,7% seiner lmporte mit diesen 
Landern ab, wohingegen der AuBenhandel mit den EU
Landern (EU-15) im gleichen Zeitraum ein Ausfuhrvolu
men von 14,9 Mrd. Euro und ein Einfuhrvolumen von 
11 ,1 Mrd. Euro umfasste. 2001 kOndigte sich allerdings 
gegenOber 2000 sowohl bei den Exporten (-9,3%) als 
auch den lmporten (-9,5%) ein ROckgang des rhein
land-pfalzischen Warenaustausches mit den EU-Be
trittslandern an. In den ersten zehn Monaten des Jahres 
2002 legten die Warenlieferungen in die zehn Bei
trittslander jedoch Wieder ZU (+1,7%), wahrend die 1m
porte aus diesen Landern - wenn auch nicht mehr so 
kraftig- weiter schrumpften (-1 ,7%). 

Wichtigste Handelspartner unter den zehn Beitritts
landern sind die Tschechische Republik, Polen und Un
garn. In diese Lander wurden 2001 Waren im Wert von 
mehr als 1,3 Mrd. Euro ausgefOhrt. Die Einfuhr aus den 
genannten Land ern belief sich auf gut 1,2 Mrd. Euro. 
Dies entspricht einem Anteil von mehr als 80% (Ausfuhr) 
bzw. 90% (Einfuhr) des AuBenhandels mit den EU-Bei
trittslandern . lm Warenverkehr mit den einzelnen Lan
dern dieser Gruppe zeigte sich 2001 gegenOber dem 
Vorjahr jedoch ein sehr uneinheitliches Bild mit zum Teil 
spektakularen Zuwachsen (Siowakei, Tschechische Re
publik) einerseits und empfindlichen EinbuBen (Ungarn) 
andererseits. 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 25. 

Ein Zehntel der deutschen Baumobstflache wird von 
rheinland-pfcilzischen Betrieben bewirtschaftet 

Rund ein Zehntel der deutschen Baumobstflache von 
etwa 48 100 ha entfiel im Jahr 2002 auf Rheinland-Pfalz 
(4 900 ha). Nur in Baden-WOrttemberg (15 300 ha) und 
Niedersachsen (7 600 ha) wird mehr Obst angebaut. 
Der Marktobstbau stellt hohe Anforderungen an die 
klimatischen Verhaltnisse. Er konzentriert sich daher 
auch auf wenige Standorte im Land. Fast die Halfte der 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 2/2003 

kurz + aktuen 
....... ,.;: 
, .... ,. 

"'r 

Baumobstflache befindet sich im Landkreis Mainz-Bin
gen und in der Gemarkung der Stadt Mainz. Weitere 
Standorte sind noch die Landkreise Bad DOrkheim und 
Mayen-Koblenz einschlieBiich der Stadt Koblenz. 

lm Obstbau hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre 
die Zahl der erfassten Betriebe auf nur noch gut 1 700 
reduziert. Die Baumobstflache verringerte sich aller
dings nur um rund ein FOnftel auf knapp 4 900 ha, so 
dass heute ein Betrieb durchschnittlich 2,8 ha Baum
obstflache bewirtschaftet. lm Gegensatz dazu nahm die 
Baumzahl deutlich zu. Diese Entwicklung ist vor allem 
auf neuere Anbaumethoden zurOckzufOhren, die sich 
durch eine wesentlich dichtere Pflanzung der Baume 
auszeichnen. Die hOchsten Pflanzdichten weisen Apfel 
(1 700 Baume je Hektar) und Birnen (1 200 Baume) auf. 
Dann folgen Pfirsiche und Aprikosen (580 Baume) vor 
Pflaumen und Zwetschen ( 480 Baume) und den Sau
erkirschen (470 Baume). lnfolge des ·strukturwandels 
hat sich die Flachenverteilung zugunsten der groBeren 
Betriebe verschoben. Die 240 Betriebe mit 5 ha und 
mehr Anbauflache bewirtschaften heute 63% der ge
samten Anbauflache. Vor dreiBig Jahren waren es nur 
22%. 

Lange Zeit waren in Rheinland-Pfalz Sauerkirschen 
die fOhrende Obstart. Sie wurden jedoch 1992 von 
den Apfeln abgelost. Aktuell werden nur noch auf gut 
1 100 ha Sauerkirschen angebaut. Apfel wachsen da
gegen auf Ober 1 800 ha. Die dritte wichtige Obstart 
sind Pflaumen und Zwetschen, die mittlerweile auf rund 
980 ha erzeugt werden. Dem Verbraucher steht heute 
eine Vielzahl an verschiedenen Apfelsorten und Reife
gruppen zur VerfOgung. Das Sortenspektrum bei Apfeln 
wird derzeit von Jonagold mit knapp 16% vor Elstar 
(15%) Braeburn (9,1%) und Gala (6,9%) angefOhrt. 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 30. 

Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz 2002 uber
durchschnittlich gestiegen 

Das Bruttoinlandsprodukt, die Summe der im Land 
produzierten Waren und Dienstleistungen, ist im Jahr 
2002 gegenOber dem Vorjahr real, das heiBt von Preis
einfiOssen bereinigt, um 1% gestiegen. Den vorlaufigen 
Berechnungen des Arbeitskreises ,Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Lander" zufolge verlief die Ent
wicklung in Rheinland-Pfalz damit gOnstiger als im 
Bundesdurchschnitt (+0,2%). In jeweiligen Preisen lag 
die Zuwachsrate in Rheinland-Pfalz mit +2,7% ebenfalls 
hoher als in Deutschland (+2%). Der Wert der im ver-
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gangenen Jahr in Rheinland-Pfalz erstellten wirtschaft
lichen Leistung betrug somit knapp 94 Mrd. Euro. 

Nachdem im ersten Halbjahr die Wachstumsrate in 
Rheinland-Pfalz preisbereinigt nur 0,3% betragen hatte, 
war demnach im Jahresverlauf eine leichte konjunktu
relle Belebung zu verzeichnen. Dazu hat vor allem eine 
Erholung im verarbeitenden Gewerbe in Verbindung mit 
der regen Exportkonjunktur beigetragen. Wahrend die 
reale Bruttowertschopfung im verarbeitenden Gewerbe 
hierzulande um 1,3% stieg, war fOr die alten Bun
deslander im Schnitt ein ROckgang um 0,8% festzustel
len. Das Baugewerbe entwickelte sich zwar weiterhin 
rOckltiufig, dies war in Rheinland-Pfalz jedoch deutlich 
weniger ausgepragt als im Obrigen Bundesgebiet. Mit 
Ausnahme des Handels war in den Dienstleistungsbe
reichen wiederum ein wirtschaftliches Wachstum zu 
vermerken. 

63 Seiteneinsteiger lernen fUrs Lehramt 

GroBter Bedarf in den Fachern Musik und Mathematik 

An den rheinland-pfalzischen Studienseminaren be
reiteten sich zum Stichtag Anfang Oktober vergangenen 
Jahres insgesamt 63 so genannte Seiteneinsteiger mit 
einer padagogischen Zusatzausbildung auf den Leh
rerberuf vor - 42 Mtinner und 21 Frauen. 

27 von ihnen waren an einem Studienseminar fOr das 
Lehramt an Realschulen und 14 an einem Seminar fOr 
das Lehramt an berufsbildenden Schulen. Jeweils elf 
bereiteten sich auf das Lehramt an Grund- und Haupt
schulen bzw. Gymnasien vor. Die meisten Seiteneinstei
ger (21) werden fOr den Musikunterricht ausgebildet, 14 
fOr Mathematik und jeweils elf fOr Deutsch und Eng Iisch. 

An Realschulen ist der Bedarf an Musiklehrern offen
sichtlich besonders groB. 17 Kandidaten belegten hier 
das Unterrichtsfach Musik. An den Studienseminaren 
fOr das Lehramt an Grund- und Hauptschulen bereite
ten sich mehr als die Halfte der Seiteneinsteiger Oeweils 
sechs) auf einen ,regularen" Einsatz in den Fachern 
Deutsch bzw. Englisch vor. Mit jeweils vier Belegungen 
standen die Facher Bildende Kunst und Musik beim 
Lehramt an Gymnasien an der Spitze. An berufsbilden
den Schulen mangelte es offenbar besonders an Lehr
kraften in lnformatik und Metalltechnik. Diese Facher 
wurden von jeweils sieben Personen belegt. 

Der Bedarf an Lehrkraften kann seit geraumer Zeit in 
bestimmten Fachern bzw. Facherkombinationen nicht 
mit voll ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern abge
deckt werden. Daher werden seit dem Schuljahr 
2001/02 in Rheinland-Pfalz Akademiker, die keine bzw. 

eine bislang nicht abgeschlossene Lehrerausbildung 
haben, fOr bestimmte Bedarfsfacher im Schuldienst 
weiterqualifiziert. Diese so genannten Seiteneinsteiger 
werden auf Grundlage bestimmter SchiOsselqualifika
tionen ausgewahlt und erteilen als Angestellte sofort ak
tiv Unterricht. Ein Viertel ihrer Arbeitszeit verwenden sie 
fOr die berufsbegleitende Ausbildung an einem der 23 
Studienseminare. Diese Zusatzausbildung ermoglicht 
ihnen nach erfolgreich abgelegter PrOfung die Aner
kennung als regulare Lehrkraft und die Obernahme in 
ein unbefristetes Beamtenverhaltnis. lm Rahmen der 
Ausbildung werden sie mit Theorie und Praxis der Er
ziehung und des Unterrichts allgemein sowie fOr ihre je
weiligen Unterrichtsfacher vertraut gemacht. 

Wie geht's weiter nach der vierten Klasse? 

Neue Schulformen gewinnen an Bedeutung -
Gymnasialanteile unverandert 

lm Jahr 2002 wechselten von den rund 45 000 
Absolventen der Grundschulen gut 31% auf die Orien
tierungsstufe eines Gymnasiums. Damit hat sich im 
Zehnjahresvergleich der Anteil derjenigen, die eine 
Gymnasiallaufbahn beginnen, kaum verandert. Knapp 
22% gingen auf die Orientierungsstufe einer Realschule 
Ober. Auch hier hat es in den vergangenen zehn Jahren 
nahezu keine Veranderung gegeben. 

Mehr als 16% der Viertklassler wahlten im Jahr 2002 
eine Hauptschule. Dieser Anteil hat sich damit im Be
trachtungszeitraum halbiert. Die Tendenz relativiert sich 
allerdings, wenn man berOcksichtigt, dass in den ver
gangenen Jahren etliche Hauptschulen in regionale 
Schulen und duale Oberschulen umgewandelt wurden. 
Diese neuen Schulformen, die neben dem Hauptschul
auch einen qualifizierten Sekundarabschluss (Mittlere 
Reife) ermoglichen, nahmen in den vergangenen Jah
ren zunehmend mehr FOnftklassler auf. lm Jahr 2002 
wechselten 14% nach der Grundschule in eine der 83 
regionalen Schulen sowie fast 3% in die Eingangs
klasse einer der 13 dualen Oberschulen. 

Knapp 9% der Grundschulabsolventen und dam it ein 
etwas geringerer Anteil als 1992 setzten ihre Schullauf
bahn an einer der 23 schulartObergreifend gefOhrten 
Orientierungsstufen fort, an denen die Bildungsgange 
von zwei oder drei Schularten (Hauptschule und/oder 
Realschule und/oder Gymnasium) zusammengefasst 
sind. Rund 5% der Viertklassler wechselten auf eine 
ebenfalls bildungsgangObergreifend eingerichtete 
Orientierungsstufe der 18 integrierten Gesamtschulen 
im Land. Zehn Jahre zuvor hatten sich knapp 3% fOr 
diese Schulform entschieden. 
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Urheberrechte an Veroffentlichungen der amtlichen Statistik? 

Die statistischen Amter des Bundes und der Lander 
haben ein gemeinsames Marketingkonzept entwickelt. 
Ziel ist die zeitgemaBe und kundenorientierte Vermark
tung statistischer Produkte und Dienstleistungen. Die 
erarbeitete Marketing-Strategie soli sowohl den ge
setzlichen Auftrag der Veroffentlichung von Bundes
und Landesstatistiken ertOIIen als auch die statistischen 
lnformationen optimal an die verschiedenen Nutzer
und Kundengruppen vermitteln. Zu diesem Zweck sind 
die inhaltlichen Angebote der amtlichen Statistik in drei 
Segmente untergliedert. Sie beinhalten die , informatio
nelle Grundversorgung" als kostenloses Grundangebot 
fOr aile interessierten Personen, die , nachfrage- und 
zielgruppenorientierten Standardangebote", fOr die 
Marktpreise verlangt werden, und die , kundenspezifi 
sche Aufbereitung nach individuellen BedOrtnissen", die 
entsprechend dem ertorderlichen Aufwand vergOtet 
werden muss.1> 

Die Unterscheidung von kostenloser Weitergabe von 
statistischen lnformationen bis zur Forderung der amt
lichen Statistik" bei der lnanspruchnahme bestimmter 
Leistungen aufgrund eines eigenen Verwertungsrechts 
adaquate AnsprOche geltend machen zu konnen, be
dart der rechtlichen Legitimation. Der Ansatzpunkt tor 
die PrOfung ist das von der Vertassung geschOtzte und 
im Urhebergesetz (UrhG) naher geregelte Urheberper
sonlichkeitsrecht an geistigen Werken sowie das da
raus abzuleitende Verwertungsrecht. Dieses Grund
recht gilt jedoch nicht ausnahmslos. So versagt § 5 
UrhG bei bestimmten amtlichen Werken den urheber
rechtlichen Schutz. Die Auffassungen, inwieweit hiervon 
die amtliche Statistik betroffen ist, wurden bereits im 
Vorteld der Erstellung des Marketingkonzeptes intern 
erortert. Gerade aber vor dem Hintergrund anhaltender 
Diskussionen Ober die Anforderungen an die amtliche 
Statistik und der sich daraus ergebenden Folgen ist ihr 
Auftrag in einem demokratischen Staat, der sich auch 
im Marketingkonzept widerspiegeln sollte, zu bedenken 
und herauszustellen. Es wird untersucht, ob und in wel
chem Umfang Veroffentlichungen der amtlichen Statis
tik von dem Urheberrechtsausschluss betroffen sind. 

1) Marketingkonzept der statistischen Amter des Bundes und der LAnder, Vereinbarun
gen und Leitlinien. Stand August 2002. S. 3 ft . 

2) BVerfG. NJW 1979, S. 2029 ft. und 1999, S. 414ft. (414); BVerfGE 31, 229ft. (240 f.) 
und 79, 29ft. (40f.); Papier, Hans-JOrgen, in : Maunz, Theodor, DOrig, Gunter (Hrsg.), 
Grundgesetz, Kommentar, Bd. 2, 39. Ueferung, Art. 14, Rn. 195. 
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Verfassungsrechtliche Grundlagen des Urheberrechts 

Das Urheberrecht steht hinsichtlich seines vermo
genswerten Teils unter dem Eigentumsschutz des Arti 
kels 14 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG). Die 
Eigentumsgarantie zeichnet sich durch ihre PrivatnOtz
lichkeit und die grundsatzliche VertOgungsbefugnis 
Ober den Eigentumsgegenstand aus. Diese vertas
sungsrechtliche Vorgabe hat der Gesetzgeber bei der 
Ausgestaltung von lnhalt und Grenzen des Urheber
rechts (Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 GG) zu beachten. 
Folglich ist grundsatzlich das vermogenswerte Ergeb
nis der schopferischen Leistung dem Urheber zuzuord
nen. Der Urheber soli Ober sein Werk im Rahmen seiner 
Lebensgestaltung eigenverantwortlich vertOgen kon
nen. Allerdings muss dem Urheber nicht jede Verwer
tungsmoglichkeit eingeraumt werden . Es reicht ange
sichts der Natur der Sache und der sozialen Bedeutung 
des Urheberrechts aus, wenn der Urheber sein Werk in 
angemessenem Umfang verwerten kann. Die durch Ar
tikel 14 Absatz 2 GG bestehende Allgemeinwohlbin
dung lasst zudem keinen unbedingten Vorrang des 
lndividualinteresses zu. Seide Aspekte sind unter Be
achtung des Verha.ltnismaBigkeitsgrundsatzes und des 
Gleichheitsgebots in ein ausgewogenes Verhaltnis zu 
bringen, wobei das Gemeinwohlinteresse nicht nur der 
Grund fOr einen Eingriff in das Urheberrecht ist, sondern 
auch seine Grenze darstellt. Dementsprechend dart das 
Verwertungsrecht des Urhebers nicht durch jede Ge
meinwohlerwagung eingeschrankt werden. Auch erho
hen sich die Anforderungen an das Allgemeinwohl, je 
umfassender in das Urheberrecht eingegriffen wird. Bei 
einem Entzug der Verwertungsmoglichkeit ist deshalb 
ein gesteigertes offentliches Interesse zu fordern.2l 

Ausschluss des Urheberrechtsschutzes nach § 5 des 
Urhebergesetzes (UrhG) 

Einen solchen Ausschluss des Urheberrechtes be
stimmt § 5 UrhG. In seinem Absatz 1 wird festgelegt, 
dass Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Be
kanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich 
vertasste Leitsatze zu Entscheidungen keinen urheber
rechtlichen Schutz genieBen. Nach § 5 Absatz 2 UrhG 
gilt das Gleiche auch fOr amtliche Werke, die im amt
lichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme verof
fentlicht werden. Bei der ErtOIIung der vorgenannten 
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Bedingungen entsteht an amtlichen Werken kein Urhe
berpersonlichkeitsrecht. Es fehlt an der schutzwOrdigen 
personlichen Beziehung zwischen dem Werk und sei
nem Schopfer. Das nach § 2 UrhG an sich schutzfahige 
amtliche Werk dart deshalb von jedermann - bis auf d ie 
in § 5 Absatz 2 UrhG genannten Einschrankungen des 
Verbots, Anderungen vorzunehmen, bzw. der Forde
rung, die Quelle anzugeben - frei genutzt werden.3l 

Der vollstandige Ausschluss des Urheberrechts
schutzes rechtfertigt sich zum einen aufgrund des feh
lenden oder nachrangigen Verwertungsinteresses der 
Schopfer amtlicher Werke. Da dieser Personenkreis in 
der Regel dem offentlichen Dienstrecht untersteht, hat 
er die Ergebnisse der Arbeit dem Dienstherrn zur Ver
fOgung zu stellen. Zum anderen besteht ein hohes of
fentliches Interesse an einer moglichst breiten Verwer
tung amtlicher Werke. Diese Zielsetzung soli durch 
bestehende Urheberrechte nicht eingeschrankt wer
den.4l lm Einzelnen : Die freie VerfOgbarkeit und Ver
wertbarkeit von Normentexten leiten sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip ab. Die in Artikel 84 Absatz 1 GG 
angeordnete VerkOndung von Rechtsnormen sichert 
ihre einfache und ungehinderte Moglichkeit der Kennt
nisnahme und gewahrleistet die Verbindlichkeit des 
Normtextes. Die Bevolkerung kann sich durch die Pu
blizierung Ober ihre Rechte und Pflichten umfassend in
formieren . Damit ist die Gefahr staatlicher WillkOr auf
grund der Unkenntnis der BOrgerinnen und BOrger Ober 
die Rechtslage abgewendet. 

lm Rahmen der generalklauselartigen Bestimmung 
des § 5 Absatz 2 UrhG ist in jedem Einzelfall eingehend 
darzulegen, ob die intendierte weite Verbreitung im ge
steigerten offentlichen Interesse liegt.5) 

Urheberrechtliche Einordnung von Veroffentlichungen 
der amtlichen Statistik 

1. Fallen Veroffentlichungen der amtlichen Statistik in 
den Schutzbereich des Urheberrechtes? 

Der Schutzbereich des Urheberrechtes umfasst aile 
Sprachwerke oder Darstellungen wissenschaftlicher 
oder technischer Art (Zeichnungen, Plane, Karten, 
Skizzen, Tabellen oder plastische Darstellungen), die 
aufgrund einer personlichen, geistigen Schopfung her-

3) Fromm. Friedrich, Nordemann, Karl, Urheberrechl, Kommentar, 9. Aufl., Stuttgart, Ber
lin, KOin 1998, § 5, Rn. 2,8; Katzenberger, Paul, in: Stricker, Gerhard (Hrsg.), Urheber
recht, Kommentar, Munchen 1987, § 5, Rn. 2; von Gamm, Otto F., Urheberrechtsgesetz, 
Kommentar, Munchen 1968, § 5, Rn. 1; BGH, NJW 1999, S. 2898 fl. (2900). 

4) BVerfG, NUW 1999, S. 414 fl. (414); Bundestags-Drucksache IV/270, S. 39. 

5) BVerfG, NJW 1999, S. 414 fl. (414 f.); BVerfGE 65, S. 288 fl. (291); LOcke, JOrg, in: 
Sachs, Michael (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Munchen 1999, Art. 82, Rn. 1. 

6) BGH, GAUR 1982, S. 37 fl. (39) und 1987, S. 166 f. (166). 

7) Katzenberger, in: Stricker, a. a. 0., § 5, Rn. 31; ders., Die Frage des urheberrechtlichen 
Schutzes amtlicher Werke, GAUR 1972, S. 686 fl. (688). 

8) V9n Ungern-Sternberg, Joachim, Werke privater Urheber als amtliche Werke, GAUR 
1977, S. 766 fl. (!70, Anm. 32). 

9) Von Gamm, Urheberrechtsgesetz, Kommenlar, Munchen 1968, § 5, Rn. 5. 

10) Eine Analogie von § 5 Abs. 1 UrhG ist aufgrund des Ausnahmecharaklers der Vor
schrift ausgeschlossen, so: BGH, GAUR 1984, S. 117 fl.(119); Katzenberger, in: Stricker, 
a. a. 0., § 5, Rn. 18, BGHZ 116, 136 If. (145, 147); BGH, GAUR 1982, S. 37 fl. (40); BGH, 
LM § 5 UrhG Nr. 6. 
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vorgebracht werden (§ 2 Absatz 2 i. V. m. Absatz 1 Nr. 1 
und 7 UrhG) . Dem Werk muss folglich eine bestimmte 
Gedankenfuhrung und -formung zugrunde liegen. Dies 
kann fOr die von der amtlichen Statistik herausgegebe
nen Tabellen, Auswertungen und Analysen zweifelsfrei 
bejaht werden. Die erhobenen Daten werden in den Ta
bellen nach bestimmten Kategorien eingeteilt und an
geordnet. Den Auswertungen und Analysen liegt eine 
eigenstandige sprachliche und inhaltliche Konzeption 
zugrunde.6l 

2. Sind Veroffentlichungen der amtlichen Statistik Be
kanntmachungen? (Ausschluss des Urheberrechtes 
nach § 5 Absatz 1 UrhG) 

Die vom Urheberrecht schutzfahigen amtlichen Statis
tiken sind dann fOr jedermann frei verfOgbar, wenn d ie 
in § 2 Absatz 2 Nr. 1 c sowie 3 des Landesstatistikge
setzes vorgesehenen Veroffentlichungen von Bundes
und Landesstatistiken bzw. der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen Bekanntmachungen i. S . v. § 5 Ab
satz 1 UrhG darstellen. Das wird von der herrschenden 
Meinung mit unterschiedlichen BegrOndungen abge
lehnt. 

Katzenberger stOtzt sich bei seiner Ablehnung for
mal auf den Begriff der , Bekanntmachung ". Die amtli
che Statistik gebe ihre Ergebnisse , nur" bekannt, habe 
aber von Gesetzes wegen nicht den Auftrag, sie in Form 
einer , Bekanntmachung" herauszugebenJl Von Un
gern-Sternberg sieht es als erforderlich an, dass die 
Behorde mit einer Bekanntmachung eine administrative 
Zweckbestimmung, also eine allgemeine Regelungsan
ordnung fOr Einzelfalle, verfolgt.8l Dies treffe bei Verof
fentlichungen der amtlichen Statistiken nicht zu. In die 
gleiche Richtung zielt von Gamm, wenn er die Be
kanntmachungen als verbindliche Regelungen, Gestal
tungen oder Feststellungen fOr einen Einzelfall ansieht.9l 

Hiervon Oberzeugt insbesondere letztere BegrOn
dung. Nach der Intention des Gesetzes sollen aile ver
offentlichten AuBerungen der Rechtsprechung und Ver
waltung vom Urheberrecht ausgeschlossen sein, die 
verbindiich regeln, was rechtens ist. Dies trifft bei den 
Ergebnissen der amtlichen Statistik nicht zu. lhre Fest
stellungen zeigen moglicherweise Steuerungsbedarfe 
bei der Gesetzgebung oder der Verwaltung auf, be
grOnden aber weder unmittelbar noch mittelbar indivi
duelle Rechtspositionen oder treffen rechtliche Fest
stellungen.10l 

Demnach ist aufgrund § 5 Absatz 1 UrhG ein Urhe
berrechtssausschluss nicht zu rechtfertigen. 

3. Besteht ein gesteigertes offentliches Interesse an der 
Verbreitung amtlicher Statistiken? (Ausschluss des 
Urheberrechtes nach § 5 Absatz 2 UrhG) 

An den Veroffentlichungen der amtlichen Statistik 
wOrde dann kein Urheberrecht bestehen, wenn sie auf
grund eines gesteigerten offentlichen lnteresses im 
Sinne des§ 5 Absatz 2 UrhG eine weite Verbreitung er
fahren sollen. 

Dazu mOssen die Publikationen der amtlichen Statis
tik als , amtliche Werke" anzusehen sein. Bei , amtlichen 
Werken" tragt eine Behorde mit Verwaltungskompetenz 
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und Hoheitsbefugnissen die Verantwortung fOr den In
halt der Veroffentlichung. Dies au Bert sich in einer eige
nen Willenserklarung des Amtes und verleiht dadurch 
der Veroffentlichung den Charakter einer hoheitlichen 
Erklarung. FOr diese Feststellung werden unterschiedli
che lndizien, etwa die Art und Weise des Zustandekom
mens, das auBere Erscheinungsbild oder die inhaltliche 
Bedeutung des Werks, herangezogen.11l 

Bereits der Begriff der , amtlichen Statistik" zeigt 
deutlich, dass die von ihr herausgegebenen Tabellen, 
Auswertungen und Analysen hoheitlichen Charakter 
haben. So gehort es zu den Aufgaben des Statistischen 
Landesamtes, Bundes- und Landesstatistiken auszu
werten und zu allgemeinen Zwecken zu veroffentlichen 
(§ 2 Absatz 2 Nr. 1 c LStatG) . Die dazu erforderlichen 
Einzeldaten werden zumeist aufgrund einer gesetzlich 
verankerten Auskunftspflicht (§ 15 Absatz 1 BStatG) er
hoben. Befugt, die AuskOnfte einzuholen, sind lediglich 
Bedienstete des offentlichen Dienstes oder von der Be
horde besonders verpflichtete Personen. Auch wenn die 
Veroffentlichungen der amtlichen Statistik keine Ver
waltungsaktqualitat besitzen, so weisen die aufgefOhr
ten Anhaltspunkte eindeutig auf die Verantwortl ichkeit 
des Amtes fOr die seinerseits herausgegebenen Publi
kationen hin. 

lm Rahmen der PrOfung des § 5 Abs. 2 UrhG kommt 
es nun entscheidend darauf an, ob das amtliche Werk 
, im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnis
nahme" veroffentlich wird. 

Hinsichtlich der Auslegung dieses in der Norm ver
wendeten unbestimmten Rechtsbegriffs besteht Unei
nigkeit. Die Auslegungen reichen von einer engen Be
grenzung des Anwendungsbereichs und damit einem 
kleinen Kreis von urheberrechtsfreien Werken 
(Bundesgerichtshof, Katzenberger) bis hin zu einer 
groBzOgigeren Freigabe der Verwertung durch amtliche 
Stellen (Nordemann, von Ungern- Sternberg) . 

Der Bundesgerichtshof12) bejaht das ,amtliche 
Interesse" in seiner Entscheidung ,lm Rhythmus der 
Jahrhunderte", wenn dieses sich unmittelbar auf die 
Veroffentlichung des Werkes selbst erstreckt und durch 
diese die Aufgaben und Obliegenheiten des Amtes un
mittelbar gefordert werden. Erhalt das , amtliche lnte-

11) BGHZ 116. 136 fl. (145, 147); BGH, GRUR 1982, S. 37. fl. (40); BGH LM § 5 UrhG 
Nr. 6. 

12) BGH, GRUR 1972, S. 713 fl. (714). 

13) Von Gamm, a. a. 0 ., § 5, Rn. 8. 

14) Katzenberger, GRUR 1972, S. 686 fl. (690); von Ungern- Sternberg, GRUR 19n, 
S. 766 ff. (n1). 

15) Er beruH sich dabei insbesondere auf die Entstehungsgeschichte von § 5 Absatz 2 
UrhG. In der Stadtplan-Entscheidung (GRUR 1965, S. 45 ff. (46)) forderte der Bundes
gerichtshof fOr den Urheberrechtsausschluss der Vorgangerregelung ein unmittelbares 
und d ringendes Offentl iches Interesse. Da nach der GesetzesbegrOndung fOr§ 5 Absatz 
2 UrhG an dem Zweck der abzuiOsenden VorschriH nichts geandert werden sollte, halt 
Katzenberger die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs we iter fOr anwendbar (Kat
zenberger, GRUR 1972, S. 686 fl. (691 f.) ; ders, in : Stricker, a. a. 0 ., § 5, Rn. 40 ff. Der Ar
gumentation wird insoweit nicht gefolgt, als zur damaligen Rechtslage innerdienstliche 
SchriftstOcke im Gegensatz zu § 5 Absatz 2 UrhG nicht dem Urheberrechtsschutz unter
lagen und deshalb eine davon abweichende Rechtslage eingetreten ist (von Ungern
Sternberg, GRUR 19n, S. 766 fl. (771)). 

16) Von Ungern-Sternberg, GRUR 19n, S. 766 fl. (n1). 

17) Nordemann. in: Fromm/ Nordemann, a. a. 0 ., § 5 Rn. 4. 

18) Von Ungern-Sternberg, GRUR 19n, S. 766 ff. (772). 

19) BGH, GRUR 1984, S. 117 ff. (119); Katzenberger, in : Stricker, a. a. 0 ., § 5, Rn. 42. 
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resse" erst in weiteren erhofften Wirkungen der Verof
fentlichung seine Bestimmung, wird das Urheberrecht 
nicht ausgeschlossen. Demzufolge ist grundsatzlich nur 
eine Publikation vom Urheberrecht ausgeschlossen, de
ren Veroffentlichung zum unmittelbaren, amtlichen Auf
gabenbereich gehort.13l Der Bundesgerichtshof erfahrt 
a us nachstehenden Grunden Widerspruch : 

Publikationen dienen keinem Selbstzweck, sondern 
sollen zur Kenntnis genommen werden. Damit erhalten 
sie eine zusatzliche Zwecksetzung. 

lm Obrigen werden die Aufgaben und Obliegenheiten 
einer Behorde nur dann durch eine Veroffentlichung un
mittelbar unterstOtzt, wenn das Publizieren von Rechts 
wegen vorgeschrieben wird. Dies tohrt angesichts der 
Aufzahlung des § 5 Absatz 1 UrhG aber nur zu einem 
sehr begrenzten Anwendungsbereich von § 5 Absatz 2 
UrhG.14l 

Katzenberger15l sieht einen Urheberrechtsaus
schluss allein aufgrund eines dringenden, unabweisba
ren amtlichen lnteresses an der Veroffentlichung als 
gerechtfertigt an. Dies treffe zu, wenn die Veroffentli
chungen zumindest rechtserhebliche lnformationen 
beinhalten. Dies zeigt sich beispielsweise an einer 
Karte, die vor Gefahrdungen an Leib und Leben warnt. 
Werden bloBe lnformationen mitgeteilt, konne die Be
horde auch angesichts moglicher normativer Verande
rungen und Anpassungen nicht an einer unbegrenzten 
Weiterverbreitung ihrer Schriften interessiert sein. Viel
mehr mOsse sie in diesen Fallen ihr Urheberrecht gel
tend machen kbnnen. Dies ware der Fall, wenn eine 
Karte nur zur bloBen Orientierung dient. Der Auslegung 
Katzenbergers wird unter dem Hinweis auf eine feh
lende StOtze im Wortlaut der Vorschrift nicht gefolgt.16l 

Nach Nordemann sollen auch Veroffentlichungen 
mit informellem Charakter aufgrund des Sozialstaats
gebots eine moglichst weite Verbreitung finden.17l 

Von Ungern - Sternberg 18l will die Abgrenzung am 
Begriff der ,allgemeinen Kenntnisnahme" vornehmen. 
Nach seiner Auffassung sind die Veroffentlichungen tor 
jedermann frei zuganglich, wenn aus amtlicher Sicht ein 
groBes Interesse an der ungehinderten Weitergabe der 
Werksverbffentlichung besteht. Anderenfalls werde der 
Zweck der Publikation beeintrachtigt. 

Verfassungsrechtliche Einordnung des § 5 UrhG von 
entscheidender Bedeutung 

Entscheidend fOr die Auslegung von § 5 Absatz 2 
UrhG ist die verfassungsrechtliche Einordnung der Vor
schrift. Eingangs ist darauf hingewiesen worden, dass 
das in Artikel 14 GG verbOrgte Verwertungsrecht geisti
ger Schbpfungen angesichts des massiven Eingriffs ei
nes Urheberrechtsausschlusses nur aufgrund beson
derer GemeinwohlgrOnde ausgeschlossen werden dart. 
Die Sicherstellung einer moglichst weiten Verbreitung 
amtlicher Verbffentlichungen rechtfertigt den in § 5 
Absatz 2 UrhG bestimmten Urheberrechtsausschluss. 
Die ErfOIIung dieses Tatbestandsmerkmals ist fOr jeden 
Einzelfall zu prOfen. Die Art und Bedeutung der Verof
fentlichung bieten fOr diese PrOfung eine wichtige Ent
scheidungshilfe.19l FOhren insbesondere diese beiden 
Kriterien zu der Erkenntnis, dass die Verbffentlichung 
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fOr die Verwirklichung verfassungsrechtlicher Positio
nen der Burgerinnen und BOrger unabdingbar ist, 
liegt ein Urheberrechtsausschluss nahe. Auch die von 
Hoheitstragern herausgegebenen ,bloBen lnformatio
nen" konnen unabdingbare Voraussetzung fur die Um
setzung verfassungsrechtlicher Positionen der Staats
burger sein. Die Auslegung lasst sich auch auf § 5 
Absatz 1 UrhG stutzen. Die dort enumerativ aufgefOhr
ten Veroffentlichungsgegenstande genieBen keinen Ur
heberrechtsschutz, da ihr lnhalt aufgrund des Rechts
staatsgebots uneingeschrankt von der Bevolkerung zur 
Kenntnis genommen werden soli. 

Wesentlicher Aspekt: amtliche Statistik als Teil des 
Demokratieprinzips 

1. Bedeutung des Demokratieprinzips 

Die Demokratie ist eine wesentliche Grundentschei
dung sowohl der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 
20 Absatz 1 GG) als auch von Rheinland-Pfalz (Artikel 
74 Absatz 1 LV20l). Mit diesem Verfassungsgebot wer
den die Grundlage und die Grundstrukturen fOr die Be
grundung, die Rechtfertigung und die unmittelbare Aus
Obung staatlicher Herrschaft gelegt. Artikel 20 Absatz 2 
Satz 1 GG und Artikel 74 Absatz 2 LV konkretisieren das 
Demokratieprinzip. So ist allein das Volk Trager der 
Staatsgewalt. Aile staatlichen Entscheidungen und die 
diese begrundenden und umsetzenden Organe mus
sen auf den Souveran, das Volk, zuruckzufuhren sein. 
lm Bundesgebiet und in Rheinland-Pfalz erfolgt die 
Ausubung staatlicher Gewalt durch das Volk in allge
meinen, unmittelbaren, freien, geheimen und gleichen 
Wahlen. Erganzend zur Herrschaftsausubung des Par
laments steht den rheinland-pfalzischen Staatsburgern 
(Art. 75 Abs. 1 LV) daruber hinaus das Recht zu, im 
Wege eines Volksentscheids Gesetzgebung (Artikel107 
Nr. 1 LV) und damit unmittelbare Staatsgewalt selbst 
auszuuben. 

Mit dem soeben beschriebenen Demokratieprinzip 
als Richtschnur fOr die Ordnung des politischen Pro
zesses, in dem staatliche Gewalt begrundet und ver
wirklicht wird, entscheiden sich die Verfassungen gegen 
eine ldentitat von Regierenden und Regierten; denn die 
Staatsburger konnen nicht aile Entscheidungen des 
Staatswesens selbst treffen . Die fehlende ldentitat gilt 
auch im Rahmen der unmittelbaren Gesetzgebungs
tatigkeit des Volkes, da sich beim Volksentscheid die 
Mehrheit der Abstimmenden letztendlich gegenuber der 
Minderheit durchsetzt. Dies beruht auf dem Fehlen ab
soluter Wahrheit in einer sakularisierten Welt, das die 
Bildung eines einheitlichen Volkswillens als Vorausset
zung fOr die Selbstregierung des Volkes ausschlieBt. 
Die Demokratie lebt vielmehr von unterschiedlichen 
Meinungen, lnteressen und Wertvorstellungen. Diese 
Pluralitat muss zu gesellschaftlichen Konflikten fOhren, 
die aber unter gleichberechtigten Partnern in einem 
freien und offenen, also in einem demokratischen Pro
zess auszutragen sind. 

20) LV steht fur Landesvertassung Rheinland-Pfalz. 
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Das gilt insbesondere fOr die Entstehung und Aus
Obung staatlicher Gewalt. Staatliche Gewalt kann nur 
sinnvoll durchgefuhrt werden, wenn sie auf einen ein
heitlichen politischen Willen zuruckzufuhren ist. An
gesichts des Bekenntnisses zu der freiheitlich demo
kratischen Grundordnung ist die Herstellung einer 
politischen Einheit- wie bereits festgestellt wurde - nur 
durch einen freien und offenen Willensbildungsprozess, 
an dem das gesamte Volk gleichberechtigt beteiligt ist, 
moglich. Jedermann wirkt ungeachtet seiner person
lichen Bedingungen an der politischen Willensbildung 
mit und besitzt die Chance, durch die gewahlten Organe 
oder im Rahmen der Volksgesetzgebung seine Vorstel
lungen und Ziele fur die Ausubung staatlicher Herr
schaft umzusetzen. 

Zu diesem Zweck wahlt das Volk entsprechend den 
demokratischen Erfordernissen das Parlament. Da die 
Willensbildung von unten nach oben erfolgt, also sich 
vom Volk zum Staat entwickelt, haben der Wahlakt und 
die Oberlegungen der Burgerinnen und Burger dazu in 
einem freien und offenen Prozess, ohne staatliche Ein
flussnahme, stattzufinden. Die demokratische Ordnung 
sichert dadurch angesichts der Plural itat der Auffas
sungen und lnteressen auch den Minderheiten die 
Chance, ihre Vorstellungen mehrheitsfahig werden zu 
lassen. Das demokratische Verfahren mit seinen festen 
Regeln schafft die Grundlage fOr die Formung der poli
tischen Willensbildung und fOhrt zur Transparenz der 
Entscheidungen, Verantwortlichkeiten und ihrer Reali
sierung. SchlieBiich begrenzt die zeitlich und an die Ver
fassung gebundene Obertragung von Verantwortung 
die Ausubung von Macht und balanciert die staatlichen 
Gewalten aus. 

Die Staatswillensbildung und damit die Einfluss
nahme auf die Ausubung von Staatsgewalt erschopft 
sich nicht in dem Wahlvorgang und der unmittelbaren 
Gesetzgebungstatigkeit des Volkes durch einen Volks
entscheid. Daneben ist jederzeit die von der Staatswil
lensbildung zu trennende politische Willensbildung und 
Einflussnahme auf die staatliche Herrschaftsausubung 
moglich und notwendig. Die Willensbildung zwischen 
der Bevolkerung und den Staatsorganen vollzieht sich 
dabei in standiger Wechselwirkung. So werden wah
rend der Wahlperiode die Entscheidungen der ge
wahlten Organe kontrolliert und kritisiert. Die offentliche 
Meinung flieBt in die staatliche Willensbildung ein. Kon
stituierend dafur ist die in Artikel 5 GG geschOtzte Mei
nungsfreiheit. Sie bewirkt, dass die Burgerinnen und 
Burger ihre Auffassungen frei von staatlichen Sanktio
nen auBern konnen. Mit der Koalitions- und Versamm
lungsfreiheit ist zudem die Vorformung der offentlichen 
Meinung durch Parteien, Verbande und andere lnteres
sengruppen gewahrleistet, urn mit ausreichender Reso
nanz auf die Entscheidungen des Staates Einfluss neh
men zu konnen. Dies ist auch im Rahmen moderner 
Gesellschaften moglich. Gesehen werden muss sicher
lich, dass aufgrund der Daseinsvorsorge viele staatliche 
Aufgaben vorprogrammiert sind. Zudem sind in heuti
ger Zeit einmal getroffene Planungen unumkehrbar; zu
mal supranationale Entscheidungen in zunehmendem 
MaBe nationalstaatliches Handeln ablosen. Weiterhin 
fOhren technische Entwicklungen fOr den Einzelnen zu 
kaum Oberschaubaren Zusammenhangen. Dem ist ent
gegenzuhalten, dass auch ein rechtsstaatlich handeln-
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der Staat nur mit der Unterstotzung des Volkes existie
ren kann und somit der demokratischen Legitimierung 
bedarf. Des Weiteren gibt es noch eine Vielzahl von Pro
blemen, deren Losung der Mitwirkung aller zuganglich 
ist und damit Bestand hat. Letztendlich verhindert De
mokratie die Monopolisierung durch moderne Technik 
und entzieht damit ihrer freiheitseinschrankenden Wir
kung den Grund. Auf die Meinungsbildung des Volkes 
wirken auch die von den staatlichen Organen veranlas
sten politischen Entscheidungen und MaBnahmen so
wie die zugrunde liegenden Begrundungen, erganzt 
durch die politischen Absichtserklarungen und lnfor
mationen, ein. Diese staatlichen Aussagen werden vom 
Volk aufgenommen und bei der Meinungsbildung be
rucksichtigt.21l 

2. lnformationsfreiheit als Bestandteil der demokrati
schen Willensbildung 

Voraussetzung fUr die Bildung der offentlichen Mei
nung ist der mundige und informierte Staatsburger. Die 
Beteiligung an der Wahl und der politischen Willensbil
dung ist nur moglich, wenn die Bevolkerung uber die zu 
entscheidenden Fragen ein sachgerechtes Urteil fallen 
kann, die AmtsfUhrung transparent ist, die Einsicht in of
fentliche Zustande gegeben ist und die Auseinander
setzung der Meinungen offentlich stattfindet. Dadurch 
werden die Wechselwirkungen in der Politik und ihre 
Bedeutung fUr die individuelle Existenz erkennbar, 
durch die Wahrnehmung anderer Meinungen werden 
Vorurteile abgebaut und dam it eine treiheitliche Gesell
schatt ermoglicht. 

Fur die Existenz sowie das Funktionieren der treiheit
lich demokratischen Grundordnung ist deshalb das 
Recht des Einzelnen, aus allgemein zuganglichen lnfor
mationsquellen umfassende und objektive Erkenntnisse 
fUr ein verantwortliches Handeln zu erhalten, schlecht
hin konstituierend. Die lnformationstreiheit als wesent
licher Bestandteil des Grundrechts auf freie Meinungs
auBerung und -verbreitung (Artikel 5 Absatz 1 GG) 
sichert den Anspruch der Burgerinnen und Burger, von 
staatlichen Eingriffen ungehindert aut aile lntormations
quellen zuzugreiten, die zur Veroffentlichung an einen 
unbestimmten Personenkreis ausgerichtet sind . Der 
Staat hat sich tolglich sowohl jeder Eintlussnahme aut 
die treien Kommunikationsprozesse zu enthalten als 
auch sie sicherzustellen. Damit ist fUr jeden Burger die 
Grundlage geschaffen, sich seine Meinung zu bilden 
und als gleichberechtigter Partner bei der Willensbil
dung zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ent
scheidungen teilzunehmen.22l 

21) Hesse, Konrad, GrundzOge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
20. Aufl., Heidelberg 1999, Rn. 127-165; Kloepfer, Michael, Offentliche Meinung und Wil
lensbildung des Volkes, in: Isensee, Josef, Kirchhof, Paul, (Hrsg.), Handbuch des Staats
rechts, Bd. 2, Heidelberg 1987, § 35; Badura, Peter, Volkssouveranitat, in: lsensee/Kirch
hof, a. a. 0., Bd.1, § 23; Herzog, in: Maunz/DOrig, a. a. 0 ., § 20, Rn. 1-53. 
22) Bethge, Herbert, in : Sachs, a. a. 0., Art. 5, Rn. 51-57; Herzog, in: Maunz/DOrig, 
a. a. 0 ., Art 5, Rn. 82-89, BVerfGE 27, 71 fl. (79 fl.), E 90, 27 fl. (31 f.). 
23) BVerfGE 65, 1 fl. (47). 
24) Zum Ganzen: Zypries, Brigitte, Politik und Statistik, Allgemeines Statistisches Archiv 
85, S. 141 -150; Wingen, Max, Herausforderungen der amtlichen Statislik durch den ge
sellschaftlichen Wandel, Allgemeines Statistisches Archiv 73, S. 16-41 ; ders., Amtliche 
Sta1istik auf dem PrOfstand, Jahrbuch fOr NationaiOkonomie und Statistik 1987, S. 650-
655; FOrst, Gerhard, 100 Jahre Reichs- und Bundesstatistik. 
25) BVerfGE 57, 1 If (8) ; BVerfG, NJW 2002, S. 2621 fl. (2624). 
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3. Amtliche Statistik als Bestandteil der lntormations
treiheit 

Die amtliche Statistik - aut die neben dem Parlament 
und der Regierung aile Burgerinnen und Burger, Ge
werkschatten, Arbeitgeber, Verbande, Parteien und die 
Wissenschatt zugreifen- halt die notwendigen lntorma
tionen bereit, urn den treien und offenen Willensbil
dungsprozess und die Durchsetzung der beschriebe
nen demokratischen Rechte zu ermoglichen. Dieser 
Anspruch ergibt sich aus der Autgabe und dem lnhalt 
der amtlichen Statistik. Das statistische Programm spie
gelt mit dem lneinandergreiten der Einzelstatistiken die 
wirtschattliche und soziale Lebenswirklichkeit des Lan
des und der Regionen wider und stellt damit die er
forderlichen lntormationen fUr politisches Handeln zur 
Verfugung. Sie bietet daher eine wesentliche lnfor
mationsgrundlage fUr politische Entscheidungen. Wie 
bereits das Bundesverfassungsgericht23l in seinem 
Volkszahlungsurteil ausfUhrte, kann an dem Sozial
staatsprinzip orientierte staatliche Politik vor dem 
Hintergrund einer Ausdehnung staatlicher Regelungen 
auf vielen Gebieten des sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens nur erfolgen, wenn die wirtschaftlichen, okolo
gischen und sozialen Zusammenhange erfasst werden . 
Urn den Auttrag des sozialen Rechtsstaats in einer kom
plexen lndustriegesellschatt mit einem rasanten Struk
turwandel zu erfullen, bedarf es umtassender, kontinu
ierlicher sowie lautend aktualisierter lntormationen. Erst 
dann konnen die notwendigen MaBnahmen der Da
seinsvorsorge verantwortungsvoll getroffen werden. 
Weiterhin weist die amtliche Statistik als Instrument der 
Problemerkennung aut soziale und okonomische Defi
zite hin. Diese auszugleichen und fUr eine gerechte So
zialordnung zu sorgen, ergibt sich aus dem verfas
sungsrechtlichen Auttrag des Sozialstaatsprinzips. 
Zudem lasst sich mit dem Datenmaterial die Wirksam
keit politischer MaBnahmen uberprufen. Die Ergebnisse 
der amtlichen Statistik bieten damit eine Kontrollmog
lichkeit der Regierungspolitik. Aile am Willensbildungs
prozess Beteiligten, seien es die Regierung oder das 
Parlament, seien es die Bevolkerung, die unterschied
lichen gesellschattlichen lnteressenvertretungen oder 
andere Organisationen, sind fur die Planung und 
Gestaltung des Landes, fUr die Meinungsbildung an
lasslich von Wahlen, fUr die Kontrolle der gesetzgeberi
schen MaBnahmen sowie fUr die Vorbereitung unmittel
barer Gesetzgebungstatigkeit durch das Volk aut diese 
Daten angewiesen . Die amtliche Statistik ist damit als 
wichtiger Bestandteil der lnformationstreiheit ein unab
dingbares Instrument fur die Ausubung demokratischer 
Rechte. Konsequenterweise hat der Gesetzgeber durch 
die Veroffentlichungsverpflichtung die lntormationen fUr 
jedermann zuganglich gemacht.24l 

Die amtliche Statistik kann ihre Aufgabe in einem de
mokratischen Staat nur dann erfullen, wenn ihre lnfor
mationen der Sachgerechtigkeit entsprechen.25l Diese 
zentrale Forderung jedes staatlichen Handelns wird bei 
der amtlichen Statistik vom Gesetz verptlichtend vorge
schrieben. So sind die Statistiken nach den Grundsat
zen der Neutralitat, der Objektivitat und der wissen
schaftlichen Unabhangigkeit (§ 1 Satz 2 BStatG) zu 
erheben, zu sammeln, autzubereiten, darzustellen und 
zu analysieren. Die daraus gewonnenen Auskuntte ge
wahrleisten die erforderliche Basis fUr die Teilnahme an 
der Willensbildung in Staat und Gesellschatt. 
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Urheberrechtsausschluss bei Veroffentlichungen der 
amtlichen Statistik gerechtfertigt 

Der beschriebene lnhalt und die Bedeutung der amt
lichen Statistik fOr die demokratische Meinungsbildung 
fOhren bei den daraus entstehenden Veroffentlichungen 
grundsatzlich zu einem Ausschluss des Urheberper
son I ich ke itsrechts. 

Entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag beinhalten 
die Veroffentlichungen lnformationen als Grundlage fOr 
politische Entscheidungen, als Instrument fOr d ie Er
kenntnis wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Defizite 
oder als Quelle fOr die OberprOfung politischer Hand
lungen. Die AuskOnfte sollen jedermann zuganglich 
sein, damit die demokratisch verfassten Rechte unge
hindert geltend gemacht werden konnen. Ein die freie 
Verwertbarkeit der statistischen Information en hindern
des Urheberrecht wOrde die Teilhabe an der Meinungs
und Willensbildung erheblich beeintrachtigen und 
demnach dem Auftrag der amtlichen Statistik wider
sprechen, welche die Daten nicht zum Selbstzweck, 
sondern fOr zukOnftige Entscheidungen, die fOr den de
mokratischen Willensbildungsprozess erforderlich sind, 
erhebt und bekannt gibt. Zu dem lnformationsangebot 
gehoren nicht nur die in Tabellen gefassten Daten. ln
begriffen sind auch die dazu ergehenden erlauternden 
und analysierenden Darstellungen. Die Zahlen mOssen 
von der amtlichen Statistik in eine systematische und 
die Zusammenhange erklarende Darstellung gebracht 
werden. Dies hat sowohl neutral und objektiv als auch 
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- soweit die Sachgerechtigkeit darunter nicht leidet -
allgemein verstandlich zu erfolgen. Bestehen mehrere 
Auslegungsmoglichkeiten, obliegt es der amtlichen Sta
tistik, diese auch darzulegen. Das Gleiche gilt bei der 
Analyse des statistischen Materials. 

Das von den statistischen Amtern konzipierte Marke
ting konzept berOcksichtigt im Rahmen der , informatio
nellen Grundversorgung" den ungehinderten und damit 
kostenlosen Zugriff auf lnformationen der amtlichen 
Statistik, die fOr die demokratische Willensbildung be
notigt werden. Erstellt bzw. erteilt hingegen die amtliche 
Statistik Ober die von ihr zu veroffentlichenden lnforma
tionen hinaus , kundenspezifische Aufbereitungen oder 
Beratungen", dienen sie allein privaten lnteressen. Die 
amtliche Statistik mag diese Auftrage erfOIIen, sie liegen 
aber auBerhalb der die politische Willensbildung be
treffenden lnformationsverpflichtung der statistischen 
Amter. Deshalb konnen sich die statistischen Amter auf 
das Urheberpersonlichkeitsrecht an den erstellten Er
gebnissen berufen und dOrfen eine entsprechende 
VergOtung fOr die erbrachten Leistungen fordern. Pro
blematisch erscheint, ob fOr die nachfrage- und ziel
gruppenorientierten Standardangebote Marktpreise 
verlangt werden konnen. 1st das Angebot statistischer 
lnformationen oder die Nachfrage nach den Ergebnis
sen der amtlichen Statistik wesentlicher Bestandteil der 
lnformationsfreiheit und dam it fOr die politische Willens
bildung notwendig, entsteht fOr die Erhebung von 
Marktpreisen kein Raum. 

Dr. Stephan Danzer 
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AuBenhandel mit den zehn EU-Beitrittslandern 
Die bisher groBte geplante Erweiterung der Europa

ischen Union (EU), die insgesamt dreizehn Bewerber
staaten 1l eine Beitrittsperspektive eroffnet hat, ist nun
mehr fOr zehn Kandidaten in greifbare Nahe geruckt: lm 
Oktober 2002 stellte der Europaische Rat in seiner um
fassenden Bewertung fest, dass , die Union den Ergeb
nissen und Empfehlungen der Kommission zustimmt, 
die besagen, dass Zypern, die Tschechische Republik, 
Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slo
wakische Republik und Slowenien die politischen Krite
rien erfullen und in der Lage sein werden, ab dem Be
ginn des Jahres 2004 die wirtschaftlichen Kriterien zu 
erfullen und die mit der Mitgliedschaft in der Europa
ischen Union verbundenen Pflichten wahrzunehmen."2l 

Damit konnen diese zehn Lander - so auch die Erwa
gung des Europaischen Parlaments - das Ziel eines 

1) Die Bewerberliste umfasst neben den in dem Beitrag genannten zehn Beitrittskandi
daten noch Bulgarien, Rumanien und die TOrkeL 

2) Europaischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, BrOssel, 24. und 25. Oktober 
2002, S. 1; zu den Ergebnissen und Empfehlungen siehe im Einzelnen: Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften: Auf dem Weg zur erweiterten Union - Strategiepapier 
und Bericht der Europa.ischen Kommission Ober die Fortschritte jedes Bewerberlandes 
auf dem Weg zum Beitritt, BrOssel, 9.10.2002. 

3) Vgl. Europaisches Parlament: Fortschritte der Bewerberlander auf dem Weg zum Bei
tritt - EntschlieBung zu den Fortschritten jedes Bewerberlandes auf dem Weg zum Bei
tritt, in : Angenommene Texte- Sitzung vom 20.11 .2002 (vorlaufige Ausgabe). S. 1. 

4) Quelle : Eurostat (Stand : 1.1.2001). 

EU-Beitritts im Jahr 2004 erreichen, sofern die Ver
handlungen erfolgreich abgeschlossen werden und sie 
ihren Reformkurs beibehalten.3l 

Mit der anstehenden Erweiterung um Polen, die 
Tschechische Republik, Ungarn, die drei baltischen 
Lander Estland, Lettland und Litauen, Slowenien, die 
Slowakische Republik sowie die Mittelmeerinseln Malta 
und Zypern wird die Bevolkerung der EU um rund 
75 Mill. auf mehr als 450 Mill. Einwohner steigen.4l Da
mit wird die EU zum groBten einheitlichen Markt der Welt 
mit - so hofft man - positiven Effekten tor Wachstum 
und Beschaftigung. 

Der AuBenhandel Deutschlands mit den zehn EU
Beitrittskandidaten, fOr die in der folgenden Darstellung 
durchgangig der Begriff , Beitrittslander" verwendet 
wird, hat sich - zu lesen in einer Pressemitteilung des 
Statistischen Bundesamtes vom 14. Oktober 2002 - im 
ersten Halbjahr 2002 dynamischer entwickelt als der 
deutsche AuBenhandel insgesamt. Auch Rheinland
Pfalz profitiert schon heute vom erheblich gestiegenen 
Handel mit den Beitrittslandern. So haben sich sowohl 
die Einfuhren aus diesen Landern als auch die Ausfuh
ren dorthin seit 1995 mehr als verdoppelt. Dagegen ist 
der AuBenhandel mit den EU-Landern (EU-15) in dieser 
Zeit nur um rund ein Sechstel gewachsen. Zwar ist der 
Anteil der zehn Beitrittslander am gesamten Au Ben han-

Rheinland-ptalzischer AuBenhandel insgesamt sowie mit den EU-Landern (EU-15) und den EU-Beitrittslandern 1995-2001 

Uindergruppe 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Bestimmungs- bzw. 

Herkunftsland 1 000 EUR 

Ausfuhr 

lnsgesamt 20 225 876 19 619 808 21 41 2 941 21 908 870 22 467 901 24 526 061 25 646 475 

darunter 
EU-Lander (EU-15) 12 638 079 11 672 457 11 988158 12 389 523 13213575 14 108 830 14 858 263 

EU-Beitrittslander 824 303 975 459 1 388 940 1 784 805 1 857 092 1 830 265 1 659 863 
Malta 8 733 9 073 10 022 11 265 10 022 13654 13 574 
Est land 6104 81 11 13003 19 054 8 312 15425 19774 
Lettland 12 069 8 721 13 774 22 713 18 089 25119 29 269 
Litauen 14 815 20448 42 628 39180 26 715 26092 51 623 
Polen 283 809 299 693 396 491 487 078 484 366 518176 515 737 
Tschechische Republik 178 321 222 621 288 462 358 049 364 087 412 517 430 044 
Slowakei 41 205 46 747 58120 74 865 59 508 75161 104 876 
Ungarn 206 994 291 640 479 517 659 533 771 625 639 626 398 008 
Slowenien 64 363 60 173 79 479 102 935 105 828 94159 87 541 
Zypern 7 890 8 232 7 444 10133 8 540 10336 9417 

Einfuhr 

lnsgesamt 14 701 213 14 203 061 14 578 503 16 256 205 15 616 658 18 303 300 17 762 972 

darunter 
EU-Lander (EU-15) 9 493 557 9 409 855 9 299 892 10 342 780 9 701 021 11 580 065 11 071461 

EU-Beitrittslander 646 575 658 040 893 216 1 122 297 1 338 204 1 510 024 1 366 636 
Malta 590 1 257 1167 1 798 2135 2 606 3 217 
Estland 1843 5 089 2 819 2 526 3 764 3929 5 803 
Lettland 2 588 2189 4 934 5468 5 310 8125 8 967 
Litauen 6534 8 287 12 729 16459 12 624 7 914 8 335 
Polen 165 705 164 978 196 458 224 639 259 096 360 087 356 394 
Tschechische Republik 155 513 156 891 220 662 275 164 295 609 409 862 469 622 
Slowakei 44860 35 763 40732 54 226 58 319 59698 54 721 
Ungarn 217 964 243 985 372 251 496 077 651 340 608 590 421 457 
Slowenien 46558 37962 38 891 42 338 47 428 46 565 36 387 
Zypern 4420 1 640 2 571 3 604 2 580 2 648 1 733 
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Entwicklung des rheinland-pfalzischen AuBenhandels mit den EU-Beitrittslandern 2001 
und von Januar bis Oktober 2002 
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del noch relativ gering - im Jahr 2001 wickelte Rhein
land-Pfalz mit diesen Landern 6,5% seiner Exporte bzw. 
7,7% seiner lmporte ab -, doch das Handelspotenzial 
durfte bei weitem noch nicht ausgesch6pft sein. 

AuBenhandel mit den Beitrittslandern seit 1995 mehr 
als verdoppelt 

Der Hohepunkt bei der Ausfuhr in die EU-Beitritts
lander wurde 1999 mit rund 1,9 Mrd. Euro erreicht, wozu 
im Wesentlichen die Ausfuhren nach Ungarn, Polen, in 
die Tschechische Republik und nach Slowenien beige
tragen haben. Bezogen auf den Zeitraum von 1995 bis 
2001 konnten die Ausfuhren in die einzelnen Beitritts
lander Steigerungsraten zwischen 19% (Zypern) und 
248% (Litauen) vorweisen. Von der absoluten Steige
rung her lag die Tschechische Republik mit einem Plus 
von etwas mehr als 250 Mill. Euro (+141,2%) dabei an 
erster Stelle. 

Auf der Einfuhrseite des rheinland-pfalzischen Au
Benhandels mit den Beitrittslandern gab es von 1995 bis 
2001 ebenfalls kraftige Zuwachsraten zwischen 22% 
(Siowakei) und 445% (Malta). Demgegenuber gingen 
die Warenlieferungen aus Zypern und Slowenien um 
60,8% bzw. 21,8% zuruck. Der Hohepunkt bei den lm
porten insgesamt aus den EU-Beitrittslandern fiel mit 
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1,5 Mrd. Euro in das Jahr 2000. Vom Einfuhrvolumen her 
trat hier wiederum die Tschechische Republik hervor, 
die ihre Warenlieferungen gegenuber 1995 um 314 Mill. 
Euro steigern konnte. Danach folgten mit groBerem Ab
stand Ungarn (+203,5 Mill. Euro) und Polen (+190,7 Mill. 
Euro). 

Bemerkenswert sind beim Handel mit Ungarn auffal
lige Export- und lmportspitzen. 1999 verzeichnete die
ses Land mit 651 ,3 Mill. Euro den hochsten, bislang von 
keinem anderen EU-Beitrittsland erreichten Wert fOr 
Warenlieferungen nach Rheinland-Pfalz. Dies gilt im 
Obrigen auch tor die rheinland-pfalzischen Exporte 
nach Ungarn, die sich 1999 mit 771 ,6 Mill. Euro ebenfalls 
auf bislang unerreichtem Niveau befanden. Der in den 
folgenden Jahren beobachtete starke Ruckgang des 
Warenverkehrs mit Ungarn wurde von verschiedenen 
WerksschlieBungen in diesem Land begleitet. 

Ab 2000 i.iberdurchschnittlicher Ri.ickgang des AuBen
handels mit den EU-Beitrittslandern 

2000 und 2001 haben sich, im Gegensatz zu den 
Jahren davor, die Warenlieferungen in die zehn Bei
trittslander verglichen mit der Entwicklung der Ausfuhr 
in die EU-Ui.nder (EU-15) nicht gerade als Stutze fOr 
den rheinland-pfalzischen Export erwiesen : Bereits im 
Jahr 2000 kundigten sich gegenuber 1999 bei den Ex-
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porten in die Beitrittslander mit -1,4% erste Zeichen fOr 
einen ROckgang an. DemgegenOber wuchsen die rhein
land-pfalzischen Warenlieferungen in die EU-Lander 
(EU-15) mit +6,8% noch kraftig. lm Jahr darauf waren 
die Geschafte mit den zehn EU-Beitrittslandern gegen
Ober 2000 mit -9,3% schon stark rOcklaufig , wahrend 
die Exporte in die EU-Lander (EU-15) nochmals spur
bar urn 5,3% anstiegen. 

Die lmporte aus den EU-Beitrittslandern vermitteln 
ebenfalls den Eindruck, dass der Handel mit diesen 
Landern derzeit keine Wachstumsimpulse fOr die rhein
land-pfalzische Wirtschaft bringt. Die Einfuhren aus die
sen Landern sind im Jahr 2000 gegenOber 1999 zwar 
noch urn 12,8% gewachsen, nahmen 2001 gegenOber 
2000 aber bereits urn 9,5% ab. Dies gilt allerdings ana
log auch fOr die Einfuhren aus den Uindern der EU-15, 
die von 1999 bis 2000 mit +19,4% noch eine zweistel
lige Zuwachsrate aufwiesen, von 2000 bis 2001 aber mit 
einem ROckgang urn 4,4% merklich zurOckfielen. 

Die fOr den Zeitraum Januar bis Oktober 2002 vorlie
genden AuBenhandelszahlen sind noch vorlaufig und 
daher nur mit Vorbehalt zu betrachten. Danach haben 
sich in den ersten zehn Monaten des Jahres 2002 die 
rheinland-pfalzischen Ausfuhren in die Beitrittslander 
tendenziell gleichlaufend mit den EU-Landern (EU-15) 
und durchaus positiv entwickelt. Wahrend die Waren
lieferungen an die EU-Lander (EU-15) urn 3,7% zuleg
ten, stieg der rheinland-pfalzische Export in die zehn 
Beitrittslander im selben Zeitraum Ieicht urn 1,7% auf 
1,4 Mrd. Euro. 

Auch die Einfuhren zeigen fOr diesen Zeitraum bei 
beiden Landergruppen eine gleichgerichtete Entwick
lung. Allerdings waren sie im Gegensatz zu den Aus
fuhren rOcklaufig. Die lmporte aus den EU-Landern 
(EU-15) gingen mit -0,7% nur geringfOgig zurOck; der 
Import aus den zehn Beitrittslandern tiel demgegenOber 
urn 1,7% auf nahezu 1,1 Mrd. Euro. 

Entwicklung des AuBenhandels mit den einzelnen Bei
trittslandern uneinheitlich 

Die Entwicklung des rheinland-pfalzischen AuBen
handels mit den einzelnen Beitrittslandern ist allerdings 
recht uneinheitlich. Zu den Landern, fOr die 2001 gegen
Ober dem Vorjahr zum Teil kraftige Zuwachsraten bei 
der Einfuhr von Waren aus Rheinland-Pfalz verzeichnet 
werden konnten, gehoren Litauen (+97,8%), die Slowa
kei (+39,5%), Estland (+28,2%), Lettland (+ 16,5%) und 
die Tschechische Republik (+4,2%). Hierbei konnten die 
Warenlieferungen in die Slowakei mit einem Plus von 
29,7 Mill. Euro auBerdem die hochste absolute Zu
nahme vorweisen, gefolgt von der Tschechischen Re
publik mit + 17,5 Mill. Euro. FOr die negative Gesamtent
wicklung (-9,3%) gab aber letztlich der Einbruch der 
Ausfuhren nach Ungarn mit einem absoluten ROckgang 
urn 241,6 Mill. Euro (-37,8%) den Ausschlag. 

Betrachtet man den jOngsten Zeitraum (Januar bis 
Oktober 2002), mit einer positiven Entwicklung der 
Ausfuhren in die zehn EU-Beitrittslander, so haben 
hierzu insbesondere die Exporte nach Polen mit 
+10,2% (+44,5 Mill. Euro) -die im Vergleichszeitraum 
2001/2000 noch von einem ROckgang urn 0,5% ge
kennzeichnet waren - sowie die Exporte in die Tsche
chische Republik mit +5,6% (+20,1 Mill. Euro) beigetra
gen. In den Geschaftsbeziehungen mit Ungarn hat sich 
die Situation jedoch noch nicht zum Besseren gewen
det. Hier gingen die Warenlieferungen erneut urn 17,5% 
(-59,6 Mill. Euro) zurOck. 

Bei ihren Warenlieferungen nach Rheinland-Pfalz tra
ten 2001 vier Lander mit zweistelligen Wachstumsraten 
gegenOber dem Vorjahr hervor, und zwar Estland 
(+47,7%) , Malta (+23,4%), die Tschechische Republik 
(+14,6%) und Lettland (+10,4%). Absolut betrachtet 
konnte von diesen Landern jedoch nur die Tschechi
sche Republik mit einer wesentlichen Steigerung urn 
59,8 Mill. Euro aufwarten. DemgegenOber wiesen im 
Vergleich zu 2000 die lmporte aus Zypern (-34,6%), Un-

Entwicklung des rheinland-pfalzischen AuBenhandels insgesamt sowie mit den EU-Landern und den 
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Rang der EU-Beitrittslander als Handelspartner von Rheinland-Pfalz im Zeitraum Januar bis Oktober 20021) 

Ausfuhr 

Ausfuhr Rangfolge als 
Bestimmungsland 

(1 000 EUR) 
Handelspartner von 

Rheinland-Pfalz 

Polen 482 362 10 
Tschechische Republik 375 843 13 
Ungarn 280 259 17 
Slowakei 97 967 36 
Slowenien 72 236 44 
Litauen 40 748 52 
Lettland 27 679 59 
Estland 21 069 64 
Malta 9 693 81 
Zypern 8 092 85 

1) Vorlauflges Ergebnts. 

garn (-30,7%) und Slowenien (-21,9%) hohe Abnahme
raten auf, wobei die Einfuhren aus Ungarn von der ab
soluten Hohe her am starksten eingebrochen sind, und 
zwar um 187,1 Mill. Euro gegenuber 2000. 

Die aktuelle Entwicklung der Einfuhren nach Rhein
land-Pfalz in den ersten zehn Monaten des Jahres 2002 
zeigte fUr Estland eine sehr hohe Steigerungsrate 
(+296%). bei einer absoluten Zunahme von 14,6 Mill. 
Euro. Eine geringfi.igig hohere absolute Ausweitung der 
Warenlieferungen verzeichnete die Slowakei mit 14,8 
Mill. Euro (+34,1 %). Die Einfuhren aus den EU-Beitritts
landern insgesamt fielen gegenuber dem entsprechen
den Vorjahreszeitraum jedoch um 1,7% bzw. 19,7 Mill. 
Euro zuruck. An diesem Ruckgang waren erneut vor al
lem die Einfuhren aus Ungarn mit Abnahmen um 14,6% 
bzw. 53,2 Mill. Euro am starksten beteiligt. 

Die wichtigsten Handelspartner von Rheinland-Pfalz 
aus der Riege der Beitrittslander sind Polen, die Tsche
chische Republik und Ungarn. Sie befanden sich in den 
ersten zehn Monaten dieses Jahres unter den zwanzig 
wichtigsten Exportlandern des Landes Rheinland-Pfalz. 
Auf diese drei Lander entfielen im Jahr 2001 etwas mehr 
als 80% der gesamten Ausfuhr in die zehn Beitrittslan-

Einfuhr 

Einfuhr Rangfolge als 
Herkunftsland 

(1 000 EUR) 
Handelspartner von 

Rheinland-Pfalz 

Tschechische Republik 376 427 11 
Ungarn 310 688 12 
Polen 309 804 13 
Slowakei 58 077 33 
Slowenien 36866 38 
Estland 19 535 52 
Lettland 7 984 62 
Litauen 6 896 64 
Malta 2 827 82 
Zypern 1 003 97 

der. In der anderen Handelsrichtung waren im selben 
Zeitraum ebenfalls die Tschechische Republik, Polen 
und Ungarn die wichtigsten Handelspartner des Landes 
Rheinland-Pfalz. Von der Rangfolge her lagen sie hier 
sogar unter den ersten fi.infzehn. Auf sie entfielen im 
Jahr 2001 zusammengenommen 91,1% der rheinland
pfalzischen Einfuhren aus den zehn Beitrittslandern. 

EU-Beitrittskandidaten im Vergleich 

Zwischen den einzelnen EU-Beitrittslandern gibt es 
nicht nur hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Leistungs
kraft, sondern insbesondere auch in Bezug auf die ln
tensitat ihrer Handelsbeziehungen zu Rheinland-Pfalz 
und auf die jeweiligen Warenstrukturen erhebliche 
Unterschiede. Diese sollen im Folgenden kurz geschil
dert werden, wobei die Daten zu Flache, Bevolkerung 
und Bevolkerungsdichte der zehn Beitrittslander den 
regelmaBigen Berichten der Kommission der Europa
ischen Gemeinschaften uber die Fortschritte jedes Be
werberlandes auf dem Weg zum Beitritt entnommen 
wurden. Sie werden vom Statistischen Amt der Europa
ischen Gemeinschaften (Eurostat) auf Basis nationaler 
Quellen zusammengestellt. Dies gilt auch fUr die Daten 

Rheinland-pfalzischer AuBenhandel mit den EU-Beitrittslandern 2001 
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zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) , zur lnflationsrate, zu 
den Erwerbsquoten und zur Arbeitslosigkeit, die der 
Vollstandigkeit halber in der Tabelle aufgefuhrt sind, 
ohne dass in diesem Beitrag naher darauf eingegangen 
werden soli. 

Tschechische Republik 

Tschechien, das zur Spitzengruppe der Lander ge
h6rt, die 2004 in die EU aufgenommen werden sollen, 
ist ein Land mit einer Flache von 78 866 km2 und 10,2 
Mill. Einwohnern. Von den zehn Beitrittslandern ist es 
- gemessen an der Summe der Aus- und Einfuhren im 
Jahr 2001 (899,7 Mill. Euro) - der wichtigste Handels
partner von Rheinland-Pfalz. 

Beim rheinland-ptalzischen Warenaustausch mit 
Tschechien wurde 2001 der h6chste Wert mit dem Ver
kauf von Lastkraftwagen und Spezialfahrzeugen (34,5 
Mill. Euro) erzielt, gefolgt von Waren aus Kunststoffen 
(31,7 Mill. Euro), Kunststoffen in Form von Vorerzeug
nissen (29,3 Mill. Euro) und Fahrgestellen, Karosserien, 
Motoren sowie Teilen und Zubehor fUr Kraftfahrzeuge 
(28,1 Mill. Euro) . Weitere wichtige Warenarten reichen 
von Geraten zur Elektrizitatserzeugung und -verteilung 
(23,4 Mill. Euro) uber elektrotechnische Erzeugnisse 
(20,2 Mill. Euro) bis hin zu pharmazeutischen Erzeug
nissen (17,6 Mill. Euro) und Eisen-, Blech- und Metall
waren (15,6 Mill. Euro). 

Die Warenbezuge aus der Tschechischen Republik, 
die 2001 allein mehr als ein Drittel der rheinland-ptalzi
schen Einfuhren aus den zehn Beitrittslandern aus
machten, sind schwerpunktmaBig auf Enderzeugnisse 
ausgerichtet. Sie betreffen insbesondere die Warenar
ten Fahrgestelle, Karosserien, Motoren sowie Teile und 
Zubehor fur Kraftfahrzeuge (72,8 Mill. Euro) , Gerate zur 
Elektrizitatserzeugung und -verteilung (56,8 Mill. Euro) , 
Eisen-, Blech- und Metallwaren (48,7 Mill. Euro), sons
tige Maschinen (36,6 Mill. Euro) und Schuhe (25,6 Mill. 
Euro). An Fahrgestellen, Karosserien, Motoren sowie 
Teilen und Zubehor fur Kraftfahrzeuge verkaufte Tsche
chien, das auch als das unbestrittene Zentrum der 
Automobilindustrie in Mittel- und Osteuropa bezeichnet 
wird, damit mehr als zweieinhalb mal so viel an Rhein
land-Pfalz, wie von Rheinland-Pfalz dorthin exportiert 
wurde. 

Polen 

Polen ist bei einer Flache von 312 685 km2 mit rund 
124 Einwohnern je Quadratkilometer vergleichsweise 
weniger dicht besiedelt. lnsgesamt Ieben hier 38,6 Mill. 
Mensch en . Auf Polen entfielen 2001 aile in 31,1% der 
Ausfuhren ; damit ist dieses Land unter den zehn Bei
trittslandern der wichtigste Abnehmer von rheinland
pfalzischen Waren. 

Unter den Vorerzeugnissen wies die Ausfuhr von 
Kunststoffen mit 37,9 Mill. Euro den h6chsten Wert auf, 
gefolgt von Sperrholz, Span- und Faserplatten, Furnier
blattern und dergleichen mit 20,6 Mill. Euro. Bei den 
Enderzeugnissen tiel vor allem die Ausfuhr von Waren 
aus Kunststoffen (50,6 Mill. Euro), Eisen-, Blech- und 
Metallwaren (39,9 Mill. Euro), Lastkraftwagen und Spe
zialfahrzeugen (33,2 Mill. Euro) sowie pharmazeuti
schen Erzeugnissen (30,3 Mill. Euro) ins Gewicht. 
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Die Einfuhr von Waren aus Polen konzentrierte sich 
schwerpunktmaBig auf Fahrgestelle, Karosserien, Mo
toren sowie Teile und Zubehor fUr Kraftfahrzeuge (53,1 
Mill. Euro) . Mit gr6Berem Abstand folgten Eisen-, Blech
und Metallwaren (44,2 Mill. Euro) , Mabel (31,4 Mill. 
Euro), Schuhe (17,8 Mill. Euro) sowie Lastkraftwagen 
und Spezialfahrzeuge (16,8 Mill. Euro) . Die Lieferung 
von polnischen Waren aus dem Bereich der Ernah
rungswirtschaft - hierzu gehoren lebende Tiere, Nah
rungsmittel tierischen und pflanzlichen Ursprungs 
sowie Genussmittel - spielt dagegen nur eine unterge
ordnete Rolle, denn der Anteil der Ernahrungswirtschaft 
an den Warenlieferungen insgesamt macht gerade 3,1% 
a us. 

Ungarn 

Ungarn umfasst 93 030 km2. Die Bevolkerungsdichte 
in dem Land, mit 10,2 Mill. Menschen lag 2001 bei 110 
Einwohnern je Quadratkilometer. Der AuBenhandel mit 
Ungarn, das mit einem Gesamtvolumen von 819,5 Mill. 
Euro (Ein- und Ausfuhr) an dritter Stelle nach der 
Tschechischen Republik und Polen rangiert, ist gegen
uber 2000 mit Ein- und Ausfuhrausfallen von mehr als 
30% stark zuruckgegangen. 

Oberdurchschnittliche Bedeutung haben die rhein
land-ptalzischen Lieferungen von Buro- und Datenver
arbeitungsmaschinen, die allerdings in 2001 mit 144,1 
Mill. Euro nur noch weit weniger als die Halfte des Vor
jahreswertes ausmachten. Gut etabliert hat sich auch 
die Ausfuhr der Warenarten Lastkraftwagen und Spe
zialfahrzeuge (21 ,2 Mill. Euro) , Waren aus Kunststoffen 
(16,4 Mill. Euro) und Kunststoffe in Form von Vorer
zeugnissen (13,5 Mill. Euro). 

In Bezug auf den Import von Waren ist bemerkens
wert, dass das Weinland Rheinland-Pfalz im Jahr 2001 
ungarischen Wein im Wert von immerhin 13,6 Mill. Euro 
eingetuhrt hat. Sehr stark nachgefragt waren auf rhein
land-pfalzischer Seite auch Buro- und Datenverarbei
tungsmaschinen, deren Einfuhrwert in 2001 bei 151 ,9 
Mill. Euro lag. Allerdings ist auch dieser Wert gegenuber 
dem Vorjahr urn mehr als die Halfte gefallen. An zweiter 
und dritter Stelle stand die Einfuhr von Schuh en (61 Mill. 
Euro) sowie von Eisen-, Blech- und Metallwaren (21 ,6 
Mill. Euro). Die lmportstruktur wird daruber hinaus noch 
von mess-, steuerungs- und regelungstechnischen Er
zeugnissen bzw. Fahrgestellen, Karosserien, Motoren 
sowie Teilen und Zubehor fur Kraftfahrzeuge bestimmt, 
deren Einfuhrwerte bei 21 ,6 bzw. 19,6 Mill. Euro lagen. 

Slowakei 

Die Slowakei ist mit einer Flache von 49 035 km2 und 
5,4 Mill. Einwohnern nur etwa halb so groB wie Ungarn, 
weist aber mit 110 Einwohnern je Quadratkilometer die
sel be Bevolkerungsdichte auf. Mit einem AuBenhan
delsvolumen von 159,6 Mill. Euro (Ein- und Ausfuhr) 
rangierte die Slowakei 2001 zwar an vierter Stelle unter 
den zehn Beitrittslandern, ihr AuBenhandelsvolumen lag 
aber urn mehr als 650 Mill. Euro unter demjenigen des 
an dritter Stelle platzierten Ungarn. 

Die Ausfuhr in die Slowakei wurde 2001 von drei Wa
rengruppen dominiert, und zwar von Lastkraftwagen 
und Spezialfahrzeugen (12,6 Mill. Euro), pharmazeuti-
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Ausgewahlte sozio6konomische Kennziffern der EU-Beitrittslander 2001 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Be-
je Ein-

Be- volke- je Ein-
wohner in 

Inflations-
Arbeits-

Flache in jeweiligen Erwerbs- losen-
volkerung rungs- jeweil igen 

wohner in 
Preisen in rate3> quote•> quote•> 

Beitri ttsland dichte jeweiligen 
Preisen 

Preisen1> 
Kaufkraft-
standards 
(KKS) ' I21 

1 000 km2 Einwohner 
Mrd. EUR EUR % 

je km2 

Malta 395 316 1 250 4,0 10300 12 600 2,5 P 58,0 6,5 
Estland 1 364 45 227 30 6,2 4500 9 800 5,6 69,9 12,4 
Lettland 2 355 64 589 36 8,5 3600 7700 2,5 68,0 13,1 
Litauen 3 481 65 300 53 13,4 3800 8 700 1,3 70,4 16,5 
Polen 38 641 312 685 124 196,7 5 100 9 200 5,3 66,1 18,4 
Tschechische Republik 10 224 78 866 130 63,3 6200 13 300 4,5 70,7 8,0 
Slowakei 5 380 49 035 110 22,8 4 200 111 00 12,3 51 70,4 19,4 
Ungarn 10 190 P 93 030 110 58,0 5 700 11 900 9,1 59,7 5,7 
Slowenien 1 992 20 273 98 20,9 10 500 16000 8,6 67,5 5,7 
Zypern 762 P 9 251 82 10,2 15 100 18 500 2,0 70,8 4,0 

1) Die Zahlen wurden an hand der Bevolkerungsdaten aus den VolkswirtschaNiichen Gesamtrechnungen errechnet. Diese konnen von den Werten abweichen, die in den Bevolke
rungsstatistiken verwendet werden. - 2) Kaufkraltparitaten sind solche Umrechnungsfaktoren , die Wirtschaftsindikatoren von nationalen WAhrungen in eine kGnstliche gemeinsame 
WAhrung konvertieren, Kaufkraltstandards (KKS) genannt, die die Kaufkralt der verschiedenen Landeswahrungen vergleichbar macht. - 3) Verbraucherpreisindex. - 4) Arbeits
krafteerhebung. - 5) Angabe fur 2000. 

Quelle: Kommission der Europaischen Gemeinschaften: RegelmaBige Berichte 2002 Gber die Fortschritte jedes Bewerberlandes auf dem Weg zum Beitritt, KOM (2002) 700 endgul
tig, BrGssel, 9.10.2002, (SEK (2002) 1400-141 2). 

schen Erzeugnissen (10,2 Mill. Euro) und chemischen 
Enderzeugnissen (9 Mill. Euro) . Diese Warenarten zu
sammen machten bereits nahezu ein Drittel der gesam
ten Ausfuhr rheinland-pUilzischer Produkte in die Slo
wakei aus. 

Bei den lmporten standen Eisen-, Blech- und Metall
waren (5 Mill. Euro) , Schuhe (4,8 Mill. Euro) , mess-, 
steuerungs- und regelungstechnische Erzeugnisse (4,3 
Mill. Euro) und Mabel (4,3 Mill. Euro) an vorderster 
Stelle. Diese vier Warenarten stellten etwas mehr als ein 
Drittel der gesamten Lieferungen von Waren aus der 
Slowakei an Rheinland-Pfalz. 

Slowenien 

Slowenien ist mit einer Flache von 20 273 km2 und ei
ner Bevalkerung von 2 Mill. Menschen das kleinste 
Land unter den mittelosteuropaischen EU-Beitritts
landern. Die Bevalkerungsdichte lag 2001 bei 98 Ein
wohnern je Quadratkilometer. Die Nachfrage nach aus
landischen Waren spielt eine groBe Rolle tor die 
slowenische Wirtschaft : Allein 87,5 Mill. Euro des rhein
land-pfalzischen AuBenhandelsvolumens mit Slowe
nien von insgesamt 123,9 Mill. Euro entfallen auf die 
Ausfuhr dorthin und nur 36,4 Mill. Euro auf die Einfuhr 
aus diesem Land. 

Die Warenlieferungen von Rheinland-Pfalz nach Slo
wenien stotzen sich vor allem auf Lastkraftwagen und 
Spezialfahrzeuge (11 ,2 Mill. Euro), Kunststoffe in Form 
von Vorerzeugnissen (8,9 Mill. Euro) und elektrotechni
sche Erzeugnisse (7,4 Mill. Euro). Der Schwerpunkt der 
Einfuhren lag 2001 bei Schuhen (6 Mill. Euro), Eisen-, 
Blech- und Metallwaren (3,6 Mill. Euro) sowie Glaswa
ren (2,6 Mill. Euro) , womit bereits gut ein Drittel der Ein
fuhren von Slowenien nach Rheinland-Pfalz abgedeckt 
wurde. 

5) Vgl. Europaisches Parlament: Fortschritte der Bewerberlander auf dem Weg zum Bei
tritt - EntschlieBung zu den Fortschritten jedes Bewerberlandes auf dem Weg zum Bei
tritt, in : Angenommene Texte- Sitzung vom 20.11.2002 (vorlaufige Ausgabe), S. 8. 
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Utauen, Lettland und Estland 

Litauen - das mit 3,5 Mill. Einwohnern und 65 300 
km2 graBte Land der drei Staaten des Baltikums -
bezog 2001 aus Rheinland-Pfalz schwerpunktmaBig 
Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge im Wert von 19,9 
Mill. Euro, aber auch Waren aus Kunststoffen (4,2 Mill. 
Euro) und Kunststoffe in Form von Vorerzeugnissen (3,7 
Mill. Euro) . Bei Lettland (Fiache : 64 589 km2, Einwohner: 
2,4 Mill.) und Estland (Fiache: 45 227 km2, Einwohner: 
1,4 Mill.) dominierten hingegen Farben, Lacke und Kitte 
mit 7,2 Mill. Euro gefolgt von Lastkraftwagen und Spe
zialfahrzeugen (3,3 Mill. Euro) . Die WarenbezOge aus 
diesen drei Landern wurden bestimmt durch DOngemit
tel (Litauen), Schuhe (Litauen und Lettland), Holzwaren 
ohne Mabel (Lettland und Estland) und Luftfahrzeuge 
(Lettland) im Gesamtwert von 10,1 Mill. Euro. 

Malta und Zypern 

Die Mittelmeerinseln Zypern - das Europaische Par
lament hofft, dass ein wieder vereintes Zypern als 
einheitlicher souveraner Staat der EU beitreten wird5l 

- und Malta umfassen eine Flache von 9 251 bzw. 
316 km2. Auf ihnen Ieben insgesamt 1,2 Mill. Menschen, 
davon 800 000 auf Zypern und 400 000 auf Malta. Die 
rheinland-pfalzischen Ausfuhren in diese Beitrittslander 
wurden im Wesentlichen von Papierwaren und pharma
zeutischen Erzeugnissen (Zypern) sowie Kunststoffen in 
Form von Vorerzeugnissen und Blech aus Eisen oder 
Stahl (Malta) im Gesamtvolumen von 8,9 Mill. Euro do
miniert. Die Warenlieferungen aus Zypern und Malta 
nach Rheinland-Pfalz setzten sich 2001 insbesondere 
aus Fahrgestellen, Karosserien, Motoren sowie Teilen 
und Zubehar fOr Kraftfahrzeuge (Zypern) sowie Kaut
schukwaren (Malta) zusammen. Der Einfuhrwert fOr 
diese Produkte lag bei 2,9 Mill. Euro. 

Diplom-Okonom Peter Lubbers 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 2/2003 



Struktur des Obstanbaus in Rheinland-Pfalz 
Seit 1972 wird aile fOnf Jahre der Anbau von Baum

obst in Deutschland statistisch erfasst. Die jOngste Er
hebung dieser Art fand im ersten Halbjahr 2002 statt ; 
die Ergebnisse wurden im Herbst 2002 im Statistischen 
Bericht ,Obstanbauerhebung - Flachen der Obst
anlagen und Obstbaumbestande" (Bestellnummer: 
C 1103) zum Teil bis auf Gemeindeebene veroffentlicht. 
Die im Gesetz Ober Agrarstatistiken geregelte Erhebung 
erfOIIt zugleich die Anforderungen der Europaischen 
Union, die sich aus der Richtlinie 2001/109/EG des Eu
ropaischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezem
ber 2001 Ober die von den Mitgliedstaaten durchzufOh
renden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des 
Produktionspotenzials bestimmter Baumobstanlagen 
ergeben. 

Erhebungseinheiten fOr die Baumobsterhebung 2002 
waren Betriebe, die Baumobst fOr den Markt auf Fla
chen von mindestens 30 a angebaut haben. Bei Ver
gleichen mit frOheren Erhebungen ist zu beachten, dass 
fOr die Erhebungen von 1977 bis 1997 die untere Erfas
sungsgrenze bei 15 a lag. 1972 waren Bewirtschafter 
sogar schon ab 10 a auskunftspflichtig. Durch die An
hebung der unteren Erfassungsgrenzen fiel eine gro
Bere Zahl an Einheiten aus der Erhebung. Der hierauf 
beruhende ROckgang der Flachen war jedoch gering. 
Einen Anhaltspunkt hierfOr bietet die Flachenabnahme 
von rund 200 ha seit 1997 in der Gruppe der Betriebe 
mit weniger als 0,5 ha Baumobstflache. 

Erhebungsmerkmale der Baumobsterhebung sind 
die Obstarten und Sorten, die Anbausysteme, die 
Pflanz- bzw. Umveredlungszeitpunkte sowie der Ver
wendungszweck des Obstes jeweils nach der Flache 
und der Zahl der Baume. Aufgrund einer bundesweiten 
Vereinbarung werden fOr folgende Obstarten Daten er
hoben : Apfel, Birnen, Sauer- und SOBkirschen, Pflau
men und Zwetschen, Mirabellen und Renekloden, Pfir-

Verkaufsanbau von Baumobst 2002 nach Bundeslandern 
und Obstarten 

Darunter 

lnsge· SOB- Sauer· Pilau· 

Land samt Apfel Birnen kir· kir· men und 
Zwet· 

schen schen schen 

ha 

Baden·WOrttemberg 15 335 10027 786 2 078 284 1 935 
Bayern 3076 1 197 324 701 156 636 
Brandenburg 2 806 1 484 42 725 354 181 
Hamburg 1104 997 42 39 11 15 
Hessen 546 317 31 103 58 28 
Mecklenburg· 
Vorpommern 1 705 1 365 29 104 130 76 
Niedersachsen 7 587 6612 243 448 69 207 
Nordrhein-Westfalen 2 376 1877 154 25 142 159 
Rheinland-Pfalz 4 858 1 823 256 416 1 133 984 
Saarland 109 93 7 2 1 3 
Sachsen 3 946 2 694 102 178 883 75 
Sachsen-Anhalt 1 747 1 087 34 281 233 86 
Schleswig-Holstein 651 516 12 34 71 17 
Thuringen 2 247 1130 29 231 671 118 

Deutsch land 1l 48093 31 219 2 090 5 366 4197 4519 

1) Ohne Berlin und Bremen. 
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siche, Aprikosen und WalnOsse. Strauchbeerenobst 
oder andere nur vereinzelt in Deutschland angebaute 
Obstarten wie z. B. Holunder, Kiwis oder Feigen werden 
nicht einbezogen. Auf der Basis der ermittelten Baum
zahlen und Anbauflachen werden in Verbindung mit den 
Ergebnissen der Ernte- und Betriebsberichterstattung 
die fOr den Markt erzeugten Obstmengen geschatzt. 
DarOber hinaus ermoglichen die Obstanbauerhebun
gen z. B. die Veranderungen in der Zusammensetzung 
des Sortenspektrums und der Pflanzdichten im Markt
obstbau aufzuzeigen. 

Rheinland-Pfalz ein bundesweit bedeutender Obst
standort 

Neben dem Wein- und GemOsebau gehort Rhein
land-Pfalz auch im Obstbau zu den wichtigeren Erzeu
gungsstandorten in Deutschland. lmmerhin ein Zehntel 
der deutschen Anbauflache von knapp 48 100 ha ent
fallt auf Rheinland-Pfalz. AuBer in Baden-WOrttemberg 
mit fast einem Drittel der Obstanbauflachen wird nur 
noch in Niedersachsen mehr Obst als in Rheinland
Pfalz angebaut. Eine gewisse Bedeutung haben noch 
Sachsen und Bayern. 

Betrachtet man die einzelnen Obstarten, so domi
nierte 2002 Baden-WOrttemberg hinsichtlich der Flache 
bei allen Obstarten auBer im Anbau von Sauerkirschen. 
Bei Sauerkirschen bestimmen dagegen Rheinland
Pfalz (27%) und Sachsen (21 %) den deutschen Anbau. 
Wahrend Rheinland-Pfalz schon immer der wichtigste 
Standort fOr Sauerkirschen war, hat sich Sachsen erst 
in den letzten zehn Jahren zu einem der bedeutenden 
Erzeugerlander fOr diese Obstart entwickelt. 1992 
verfOgte Sachsen-Anhalt mit 980 ha noch Ober eine 
deutlich gr6Bere Anbauflache fOr Sauerkirschen als 
Sachsen (542 ha) . Bei SOBkirschen haben Baden-WOrt
temberg (39%), Brandenburg (14%), Bayern (13%) und 
Niedersachsen (8%) einen gr6Beren Anteil an der deut
schen Anbauflache als Rheinland-Pfalz. Anbauflachen 
fOr Apfel, auf die in Deutschland fast zwei Drittel der er
fassten Baumobstflachen entfallen, liegen dagegen 
Oberwiegend in Baden-WOrttemberg (32%) und Nie
dersachsen (21 %). Birnen sind in Baden-WOrttemberg 
(38%) und daneben noch in Bayern (16%) von Bedeu
tung. Es folgt dann aber schon Rheinland-Pfalz vor 
Niedersachsen. Rheinland-Pfalz ist im Obrigen ein be
deutender Standort fOr Pflaumen und Zwetschen (22%). 
Nur in Baden-WOrttemberg wird diese Obstart auf einer 
gr6Beren Flache angebaut (43%). 

Deutlicher Strukturwandel bei den Obstbaubetrieben 

Wie in der gesamten Landwirtschaft vollzog sich auch 
im Obstbau ein deutlicher Wandel in der Betriebsstruk
tur. lnnerhalb der letzten 30 Jahre reduzierte sich die 
Zahl der erfassten Betriebe um rund 5 000 auf gut 
1 700. Das ist nur noch ein Viertel der 1972 befragten 
Betriebe. Neben der Zahl der Betriebe hat im Betrach
tungszeitraum auch die Anbauflache abgenommen. Sie 
verringerte sich allerdings nur um rund ein FOnftel auf 
knapp 4 900 ha, so dass heute ein Betrieb durch-
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schnittlich 2,8 ha Baumobstflache bewirtschattet. lm 
Gegensatz zu der Entwicklung bei der Zahl der Betriebe 
und der Flache nahm die Baumzahl zu, und zwar von 2,7 
Mill. auf 4,7 Mill. Baume. Diese Entwicklung ist vor allem 
auf neuere Anbaumethoden zuruckzutohren, die sich 
durch eine wesentlich dichtere Pflanzung der Baume 
auszeichnen. Die hoheren Pflanzdichten erleichtern die 
Arbeiten tor Erziehung, Schnitt und Ernte von Baum
obst. Sie bedeuten aber auch hohere lnvestitionskos
ten, die jedoch durch die z. B. bei der Ernte eingesparte 
Arbeitszeit mehr als ausgeglichen werden. Hinsichtlich 
der im Gesamtdurchschnitt gestiegenen Baumdichte ist 
auch von Einfluss, dass sich im Laufe der Zeit die Be
deutung der verschiedenen Obstarten gewandelt hat. 
So waren 1972 Sauerkirschen die wichtigste Obstart. 
Sie wurden 1992 von Apfeln, die ublicherweise dichter 
gepflanzt werden, abgelost. 

Der Strukturwandel spiegelt sich ebenso in den Gro
Benklassen wider. So nahm im Zeitraum 1972 bis 2002 
die Zahl der Betriebe lediglich in der GroBenklasse mit 
5 ha und mehr Anbautlache von Jahr zu Jahr zu, und 
zwar insgesamt urn fast ein Drittel auf 240. Wah rend die 
Zahl der Betriebe mit 3 bis 5 ha Baumobstflache im Zeit
raum 1972 bis 1987 noch nahezu konstant blieb, tiel sie 
bis 2002 urn mehr als die Haltte auf 121 Betriebe. In al
len anderen GroBenklassen verringerte sich die Zahl 
der Betriebe mehr oder weniger deutlich. In der Gro
Benklasse 0,5 bis 1 ha ging sie urn mehr als zwei Drittel 
auf 475 zuruck. 

Als Folge der Veranderungen bei der Betriebsgro
Benstruktur hat sich die Obstanbauflache im Land 
zunehmend auf die Gruppe der groBeren Betriebe kon-

zentriert. Die 240 Betriebe mit 5 ha und mehr Baum
obstflache bewirtschatten heute 63% der gesamten An
bauflache. Vor 30 Jahren waren es nur 22%, die auf Be
triebe dieser GroBenordnung entfielen. Unterscheidet 
man die Betriebe mit 5 ha und mehr weiter, so bewirt
schattet davon knapp die Haltte sogar eine Baumobst
flache von mehr als 10 ha. Diese 114 Betriebe verfugen 
uber 45% der landesweiten Baumobstflachen, die tor 
den Verkaufsanbau genutzt werden. 

Apfel losten Sauerkirschen ab 

Lange Zeit galt Rheinland-Pfalz als der Sauerkir
schenstandort Deutschlands. 1972 umfasste diese 
Obstart 36% der Baumobstflachen des Landes. lm 
Zeitraum von 1972 bis 1982 wurde der Anbau urn gut 
490 ha ausgeweitet, so dass 1982 sogar 47% der 
Baumobstflache tor die Erzeugung von Sauerkirschen 
genutzt wurden. lnfolge von Problemen bei der Ver
marktung fielen dann in den sich anschlieBenden fOnt 
Jahren knapp 560 ha brach oder wurden gerodet und 
mit anderen Obstarten bepflanzt. Damit ging das Pro
duktionspotenzial 1987 mit knapp 2 200 ha wieder auf 
den Stand von 1972 zuruck. Der Abbau der Produk
tionskapazitaten setzte sich bis 2002 fort. Aktuell wer
den nur noch auf gut 1 100 ha Sauerkirschen angebaut, 
die uberwiegend als Verwertungsobst genutzt werden. 
Ein Grund tor diese Entwicklung ist in der einge
schrankten wirtschattlichen Verwertungsmoglichkeit tor 
Sauerkirschen zu sehen; so erwirtschatteten viele Sau
erkirschenerzeuger aus dem Anbau keine Gewinne 
me hr. 

Betriebe mit Verkaufsanbau von Baumobst 1972-2002 nach Gr6Benklassen der Baumobstflache 

Davon mit einer Baumobstflache von ... ha 

Jahr lnsgesamt 
unter 0,51> 0,5-1 1-2 2-3 3-5 5 und mehr 

Betriebe (Anzahl) 

1972 6 734 3646 1 508 844 312 255 169 
1977 5 748 2 890 1 356 794 279 247 182 
1982 4 543 1 861 1 145 797 277 255 208 
1987 2) 4 203 1 803 1 031 676 248 249 196 
1992 3 652 1 553 882 563 214 207 233 
1997 2 963 1 235 659 486 178 174 231 
2002 1 734 414 475 338 146 121 240 

Flache (ha) 

1972 6 084 892 1 022 1 138 747 949 1 336 
1977 5 824 757 927 1 080 686 942 1 433 
1982 5 788 550 777 1 088 672 942 1 759 
1987 2) 5 486 529 701 938 597 949 1 771 
1992 5 455 462 615 773 509 791 2 304 
1997 51 76 369 452 675 433 668 2 578 
2002 4 858 160 339 466 348 472 3 073 

Baume (Anzahl) 

1972 2 686 747 326 016 379 809 469 687 331 793 449 172 730 270 
1977 2 739 997 273 822 339 948 483 783 315 762 500 446 826 236 
1982 2 997 919 225 733 315 372 494 100 314 31 1 516 086 1132 317 
1987 2> 3 331 263 238 799 330 503 467 937 329 591 571 720 1 392 713 
1992 4 032 884 229 038 303 197 447 192 308 985 559 745 2 184 727 
1997 4 516 034 208 334 252 852 428 143 292 650 603 243 2 730 812 
2002 4 714 781 99 665 230 156 342 879 260 451 442 367 3 339 263 

1) Vergle1chbarke1t zw1schen den Jahren aufgrund von Anderungen der unteren Erfassungsgrenzen - 2) Ohne Walnusse. 
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Verkaufsanbau von Baumobst 1972-20021) nach Obstarten und -sorten 

Obstart 1972 1977 1982 
Sorte 

1987 1992 1997 2002 

Flache (ha) 

Apfel 1 700 1 645 1 551 1 785 1 971 2 018 1 823 

Tafelapfel 1 601 1 548 1 509 1 688 1 874 1 695 1 529 
darunter 

Jonagold 48 167 238 264 242 
Elstar 90 184 221 234 
Boskoop 93 134 156 170 176 125 88 
I dared 53 118 127 109 77 
Golden Delicious 564 523 412 262 190 105 70 
Cox Orange 322 277 188 151 144 94 69 
Melrose 90 122 119 78 36 
Gloster 82 135 127 75 34 
Berlepsch 20 31 32 39 31 24 
Alkmene 26 47 61 42 22 
Jamba 20 45 46 32 16 
James Grieve 133 135 127 92 52 17 7 

Wirtschaftsapfel 99 97 41 96 97 323 294 

Birnen 399 359 202 194 230 281 256 

Tafelbirnen 383 343 198 183 218 186 181 
darunter 

Alexander Lukas 85 86 55 50 62 70 63 
Williams Christbirne 93 79 53 56 77 44 44 

Wirtschaftsbirnen 15 16 3 11 12 95 75 

SOBkirschen 605 537 427 409 387 377 416 
Sauerkirschen 2 223 2217 2 717 2162 1 815 1 305 1 133 

Pflaumen und Zwetschen 674 671 661 746 840 964 984 

Mirabellen und Renekloden 141 138 11 5 120 134 135 159 

Aprikosen 153 120 51 25 20 28 29 

Pfirsiche 168 128 58 44 46 53 43 

lnsgesamt 6 084 5 824 5 788 5 486 5 455 5176 4 858 

Baume (Anzahl) 

Apfel 1 146 529 1 247 176 1 426 280 1 918 642 . 2 601 349 3 076 057 3 158 365 

Tafelapfel 1 130 927 1 226 846 1 416 727 1 895 052 2 580 267 2 896 187 2 967 778 
darunter 

Jonagold 61 744 223 972 361 867 435114 444 982 
Elstar 125 248 316 386 405 125 461 842 
Boskoop 56 007 113 350 142 098 171 698 194 663 166 330 138 274 
I dared 74 966 161 457 176 939 155 528 115 445 
Golden Delicious 428 995 425 801 351 131 245 021 197 538 142 815 111 425 
Cox Orange 253 454 228 525 182 338 176 336 209 495 163 530 127 319 
Melrose 104 469 143 901 142 468 97 337 44 256 
Gloster 94 894 161 008 152 929 92 717 45 478 
Berlepsch 15870 33 024 39 581 64 801 57 214 47 429 
Alkmene 32 774 65 958 89 849 67191 35 016 
Jamba 20 040 48458 53 710 38 359 20 661 
James Grieve 86178 95 508 96 742 79 527 49374 18 399 8 212 

Wirtschaftsapfel 15602 20 330 9 553 23 590 21 082 179 870 190 587 

Birnen 205 142 186111 121 361 129155 206 810 287 005 307 866 

Tafelbirnen 200 622 182 458 120 024 126 284 203 456 214 606 236 712 
darunter 

Alexander Lukas 50 494 48 508 36 915 37 487 60588 84 013 83070 
Williams Christbi rne 51 884 45 801 36 969 40 499 72 704 45 528 59 581 

Wirtschaftsbirnen 4520 3 653 1 337 2 871 3354 72 399 71154 

SOBkirschen 119 621 104 061 78 448 74 276 77013 90143 144 753 
Sauerkirschen 850 762 870 800 1 090 384 900 143 761 521 564 877 533 650 

Pflaumen und Zwetschen 207 957 204 439 213 884 250 968 314 886 412 703 468 367 

Mirabellen und Renekloden 36 509 35 720 29 375 31 803 39726 42 200 58 528 

Aprikosen 41 706 33407 12 659 6 730 5 910 12200 16 726 

Pfirsiche 75 860 57 144 24 718 19 546 241 13 29143 25001 

lnsgesamt 2 686 747 2 739 997 2997919 3 331 263 4 032 884 4 516 034 4 714 781 

1) Vergleichbarkeit zwischen den Jahren aufgrund von Anderungen der unteren Erfassungsgrenzen eingeschrankt. 
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Vtillig anders gestaltete sich dagegen die Situation 
bei Apfeln. Ausgehend von 1 700 ha im Jahr 1972 nahm 
der Anbau zunachst bis 1982 auf weniger als 1 600 ha 
ab. 19871ag er dann mit fast 1 800 ha wieder le_i_cht uber 
dem Niveau von 1972. lm Jahr 1992 losten Apfel die 
Sauerkirschen als fOhrende Obstart ab. Die groBte An
bauflache wurde fOnt Jahre spater mit gut 2 000 ha er
mittelt. Aktuell stehen nur noch 1 800 ha fOr die Markt
produktion zur Verfugung. Kontinuierlich zugenommen 
hat in den 30 Jahren zwischen 1972 und 2002 dagegen 
die Zahl der Baume, und zwar von 1,1 Mill. auf 3,2 Mill. 

Die dritte wichtige im Land angebaute Obstart sind 
Pflaumen und Zwetschen. Ausgehend von gut 670 ha im 
Jahr 1972 stieg die Anbauflache auf mittlerweile uber 
980 ha an. Die Baumzahl hat sich in diesem Zeitraum 
von gut 207 000 auf 468 000 mehr als verdoppelt. Eine 
gewisse Bedeutung kommt noch den SuBkirschen zu. 
Von knapp 610 ha im Jahr 1972 tiel der Anbau sukzes
sive auf unter 380 ha im Jahr 1997. Seitdem ist wieder 
eine Zunahme zu beobachten. Aktuell werden auf fast 
420 ha SQBkirschen geerntet. Mirabellen und Reneklo
den gehbren ebenfalls zu den Obstarten, die in den letz
ten Jahren im Anbau zulegen konnten. Ausgehend von 
etwas mehr als 140 ha im Jahr 1972 ging der Anbau zu
nachst bis 1982 zuruck. Seitdem stieg er wieder auf 
mittlerweile fast 160 ha an. 

Geandertes Sortenspektrum 

Bei Apfeln und Birnen werden auch die angebauten 
Sorten erfasst, so dass hier Veranderungen im Sorten
spektrum aufgezeigt werden kbnnen. 1972 wuchs noch 
auf uber einem Drittel der Apfelanbauflache Golden De
licious. Es folgte auf gut einem Funftel der Flache Cox 
Orange. Seide Sorten stellten 55% der gesamten Fla
che an Tafelapfeln. Gewisse Bedeutung hatten noch die 
Sorten James Grieve (8,3%) und Boskoop (5,8%) . Heute 
wird das Sortenspektrum von Jonagold mit 16% vor El
star (15%) angefuhrt. Braeburn (9,1 %) und Gala (6,9%) 
folgen auf den nachsten Platzen. Erst dann kommt der 
Boskoop. Golden Delicious und Cox Orange liegen bei 
4,6 bzw. 4,5%. 

Kamen 1972 die vier flachenmaBig wichtigsten Tafel
apfelsorten zusammen auf einen Anteil von 69% der An
bauflache, waren es 2002 nur noch 47%. Hierin spiegelt 
sich das heute breitere Sortenspektrum wider. Dem 
Konsumenten steht eine Vielzahl an verschiedenen Ap
felsorten und Reifegruppen zur Verfugung . Der Ver
braucher hat so die Moglichkeit, einen Apfel entspre
chend seinem individuellen Geschmack zu wah len. Fur 
die Apfelerzeuger bedeutet dies eine stetige Anpassung 
des Sortiments im Hinblick auf die Verbraucherwun
sche, da sie nur so mit dem Apfelanbau wirtschaftlich 
erfolgreich sein konnen. 

Bei den Birnen ist dagegen eine umgekehrte Ent
wicklung feststellbar. Hier konzentriert sich das Sorten
spektrum auf zwei Sorten. Alexander Lukas (35%) und 
Williams Christbirne (25%) stellen zusammen rund 60% 
der Tafelbirnenflache. 1972 waren es nur 46%. Anpflan
zungen von Conference auf 7,5% der Flache sowie Gute 
Luise und Gellerts Butterbirne mit jeweils 5,1% hatten 
2002 ebenfalls noch eine gewisse Bedeutung. 
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lmmer hohere Pflanzdichten 

lnsgesamt hat sich in den vergangenen Jahren die 
Zahl der Baume je Hektar von etwa 440 auf 970 mehr 
als verdoppelt, wobei die Pflanzdichten je nach Obstart 
variieren. Eine hbhere Pflanzdichte bedeutet zwar hb
here lnvestitionskosten, die aber durch die Vorteile 
mehr als wettgemacht werden. Mit Dichtpflanzungen, 
worunter Anlagen mit mehr als 1 600 Baumen verstan
den werden, lassen sich zum einen quantitativ und qua
litativ bessere Ertrage erzielen, zum anderen kommen 
die Anlagen fruher in die Ertragsfahigkeit. Daneben bie
ten sie, wie bereits erwahnt, noch arbeitswirtschaftliche 
Vorteile. 

Die hochsten Pflanzdichten weisen Apfel mit uber 
1 700 Baumen auf einem Hektar aus. Birnen kommen 
auf etwas mehr als 1 200 Baume je Hektar. Dann folgen 
Pfirsiche (577), Aprikosen (581) vor Pflaumen und Zwet
schen (476) , Sauerkirschen (471), Mirabellen und Re
nekloden (368) sowie SuBkirschen (347) . 

Flachen zur Erzeugung von Tafelobst weisen im 
Schnitt eine hbhere Pflanzdichte auf als Flachen, von 
denen Verwertungsobst gewonnen wird. Tafelapfel ver
togen mit uber 1 900 Baumen je Hektar uber die hochs
te Pflanzdichte. Dies deutet darauf hin, dass Verwer
tungsobst eher aus extensiv gefOhrten oder alteren 
Anlagen stammt. Es durfte sich hierbei teilweise sogar 
um Streuobstanlagen handeln, eine Form der Obster
zeugung, die seit einigen Jahren verstarkt gefordert 
wird. Das Obst hieraus wird fur die Erzeugung von Sat
ten oder Obstbranden verwendet und unter regionalen 
Markennamen vermarktet. 

Wahrend vor 30 Jahren der Schwerpunkt der Pflanz
dichten zwischen 400 und 800 Baumen je Hektar lag 
(43% der Baumobstflache wurden in dieser lntensitat 
genutzt) , weist heute fast ein Drittel der Baumobstflache 
Pflanzdichten zwischen 1 600 und 2 400 Baumen je 
Hektar auf. 28% der Flache sind mit 2 400 und mehr 
Baumen je Hektar noch dichter bepflanzt. Auf weiteren 

Verkaufsanbau von Baumobst (Kernobst) 1 972-2002 
nach Pflanzdichteklassen 

Davon mit einer Pflanzdichte von .. 

Ins- Baumen/ha 

Jahr11 gesamt 
1 600 unter 400 400-800 800-1 600 und mehr 

ha % 

Apfel 

1972 1 700 24,2 42,7 29,4 3,8 
1977 1 645 31,2 37,1 25,1 6,6 
1982 1 551 13,0 34,8 41 ,1 11 ,2 
1987 1 785 11 ,6 22,7 46,3 19,4 
1992 1 971 11,2 15,1 41 ,2 32,5 
1997 2 018 12,2 10,9 36,1 40,9 
2002 1 823 8,4 10,9 28,4 52,3 

Birnen 

1972 399 38,6 42,4 18,3 0,8 
1977 359 50,1 34,3 15,3 0,3 
1982 202 29,7 41,6 27,2 1,0 
1987 194 33,0 30,4 33,5 4,1 
1992 230 22,2 30,0 36,1 11 ,7 
1997 281 22,4 19,9 37,7 19,9 
2002 256 13,3 19,1 41 ,0 26,4 

1) Vergleichbarkeit zwischen den Jahren aufgrund von Anderungen der unteren Erfas
sungsgrenzen eingeschr8nkt. 
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28% der Flache stehen dagegen nur 800 bis 1 600 
Baume je Hektar. 1987 hatte diese Pflanzdichteklasse 
mit einem Anteil von 46% die groBte Bedeutung. 

Wirtschaftsapfel stehen nach wie vor Mufig in Be
standen mit bis zu 400 Baumen je Hektar. Der auf diese 
Pflanzdichteklasse entfallende Flachenanteil ist jedoch 
im Zeitraum 1972 bis 2002 von 94 auf 39% gefallen. Fast 
ein weiteres Drittel der Anbauflache von Wirtschaftsap
feln kommt inzwischen auf 400 bis 800 Baume je Hek
tar. Es handelt sich bei den Wirtschaftsapfeln einmal um 
altere Anlagen, deren Sorten nicht mehr am Markt ge
fragt sind, und um speziell fur eine wirtschaftliche Ver
wertung gepflanzte Anlagen. Auf die zunehmende Be
liebtheit von Apfelsaften aus heimischer Produktion 
durfte die deutliche Zunahme der Wirtschattsapfel in 
den letzten zehn Jahren zuruckzufOhren sein. Fast von 
jedem sechsten Hektar wurden 2002 und 1997 die Ap
fel als Wirtschaftsobst genutzt. Davor war es nur rund 
jeder zwanzigste Hektar. 

Unterschiede in der Pflanzdichte von Verwertungs
und Tafelobst sind bei Birnen anders als bei Apfeln we
niger ausgepragt. Die tor die Verarbeitung z. B. zu Saft 
oder Kompott verwendeten Birnenanlagen hatten 2002 
ihren Schwerpunkt, wie auch die Tafelbirnen, zwischen 
800 und 1 600 Baumen je Hektar. Aber auch bei Birnen 
ist insgesamt ein Trend zu hoheren Pflanzdichten fest
zustellen, denn auf Ober einem Viertel der Flache ste
hen inzwischen Anlagen mit uber 1 600 Baumen je Hek
tar. Entsprechende Flachen gab es vor 30 Jahren so gut 
wie gar nicht. Seinerzeit konzentrierten sich die Pflanz
dichten mit Anteilen an der Anbauflache von 39 und 
42% auf Dichten von weniger als 400 bzw. 400 bis 800 
Baumen. Auf 13% der Flache stehen heute weniger 
als 400 und auf 19% zwischen 400 und 800 Baume je 
Hektar. 

Sauerkirschen haben heute ihren Schwerpunkt im 
Bereich 400 bis 800 Baume je Hektar. Auf diese Dich
teklasse entfallen rund zwei Drittel der Flache. Pflanz
dichten von 800 und mehr Baumen haben mit 2,2% bei 
Sauerkirschen so gut wie keine Bedeutung. In den sieb
ziger Jahren herrschten noch Pflanzdichten von weni
ger als 400 Baumen vor. Bei den SOBkirschen, die mit 
groBerem Abstand gepflanzt werden als Sauerkirschen, 
umfassen die meisten Flachen {68%) bis zu 400 Baume. 
Jedoch hat sich innerhalb der letzten funf Jahre der An
teil der Flachen mit mehr als 800 Baumen von 2,1 auf 
7% mehr als verdreifacht. Ursache hierfur ist die zu
nehmende wirtschaftliche Bedeutung der SOBkirschen. 

Pflaumen und Zwetschen, die wie SuBkirschen eine 
zunehmende Verbreitung finden, werden vermehrt in 
Anlagen mit uber 800 Baumen je Hektar gepflanzt. Sol
che Anlagen beanspruchen mittlerweile 6,4% der An
bauflache. Den Schwerpunkt bilden aber noch Be
stande mit 400 bis 800 Baumen je Hektar, auf die 59% 
der Flache entfallen. Bei Mirabellen und Renekloden 
nehmen Pflanzdichten mit 400 bis 800 Baumen zu . 
lnnerhalb der letzten funf Jahre hat sich der Anteil die
ser Flachen von knapp einem Viertel auf uber ein Drit
tel erhoht. Flachen mit hoheren Pflanzdichten haben 
aber noch keine Bedeutung. Aprikosen und Pfirsiche 
werden auf 59 bzw. 65% der Flache in Plantagen mit 
400 bis 800 Baumen je Hektar erzeugt. Aber auch noch 
dichtere Anlagen sind verbreitet. lmmerhin 17% der 
Aprikosen- und 14% der Pfirsichflache ist mit mehr als 
800 Baumen je Hektar bepflanzt. 
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Verkaufsanbau von Baumobst {Steinobst) 1972-2002 
nach Pflanzdichteklassen 

Davon mit einer Pflanzdichte von .. 
Baumen/ha 

lnsgesamt 
Jahr1> unter 400 400-800 800 

und mehr 

ha % 

SOBkirschen 

1972 605 92,9 6,6 0,3 
1977 537 94,8 5,0 0,2 
1982 427 95,3 4,4 0,2 
1987 409 96,3 3,4 0,0 
1992 387 94,3 5,2 0,3 
1997 377 85,9 12,2 2,1 
2002 416 67,8 25,2 7,0 

Sauerkirschen 

1972 2 223 54,3 43,5 2,2 
1977 2 217 61 ,3 37,6 1,2 
1982 2 717 . 48,7 49,4 1,9 
1987 2162 44,0 54,0 2,0 
1992 1 815 41 ,3 56,6 2,1 
1997 1 305 38,4 58,4 3,4 
2002 1 133 29,7 68,1 2,2 

Pflaumen und Zwetschen 

1972 674 77,2 22,0 0,0 
1977 671 83,2 16,4 0,4 
1982 661 74,6 24,7 0,8 
1987 746 69,4 29,5 0,9 
1992 840 59,4 38,9 1,8 
1997 964 46,5 49,3 4,3 
2002 984 35,1 58,6 6,4 

Mirabellen und Renekloden 

1972 141 86,5 12,8 0,7 
1977 138 88,4 11 ,6 0,0 
1982 115 87,8 11 ,3 0,9 
1987 120 87,5 12,5 0,0 
1992 134 80,6 17,2 2,2 
1997 135 75,6 23,0 0,7 
2002 159 64,2 34,6 1,3 

Aprikosen 

1972 153 85,6 13,7 0,7 
1977 120 87,5 12,5 0,0 
1982 51 86,3 13,7 0,0 
1987 25 84,0 16,0 0,0 
1992 20 75,0 25,0 0,0 
1997 28 46,4 50,0 7,1 
2002 29 27,6 58,6 17,2 

Pfirsiche 

1972 168 36,3 58,9 4,8 
1977 128 55,5 41 ,4 2,3 
1982 58 39,7 60,3 1,7 
1987 44 36,4 56,8 6,8 
1992 46 30,4 58,7 13,0 
1997 53 24,5 60,4 15,1 
2002 43 20,9 65,1 14,0 

1) Vergleichbarkeit zwischen den Jahren aufgrund von iinderungen der unteren Erfas
sungsgrenzen eingeschrankt. 
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Obstanlagen teilweise uberaltert 

Die Altersstruktur der Apfelbaumanlagen zeigt, dass 
die Erlossituation bei Apteln tor viele Betriebe durch
aus befriedigend ist. lnsgesamt wurden 23% der Apfel
baumflache in den letzten fOnt Jahren neu bepflanzt. 
Weitere 28% der Flachen sind zwischen fOnt und neun 
Jahre alt. Nur 6% weisen ein Alter von 25 Jahren und 
mehr auf. 

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Apfelplantagen mit 
mehr als 3 200 Baumen je Hektar erst vor etwa 15 Jah
ren Einzug in die Praxis gehalten haben. Heute umfas
sen sie eine Flache von Ober 150 ha. Demgegenuber ist 
fast ein Viertel der Apfelbaumflache mit weniger als 400 
Baumen je Hektar alter als 25 Jahre. Dies lasst sich 
auch bei den einzelnen Sorten zeigen. Stellvertretend 
sollen dazu Golden Delicious, der stark an Bedeutung 
verloren hat, und Braeburn als Newcomer naher be
trachtet werden. 

42 ha oder 61 % der Gesamtflache der Golden-Deli
cious-Anlagen haben eine Pflanzdichte zwischen 800 
und 2 400 Baumen. Auf etwa einem Drittel dieser Fla
che sind die Baume 20 Jahre und alter. lm Gegensatz 
dazu weisen 78 ha oder 56% der mit Braeburn be
pflanzten Flachen Pflanzdichten zwischen 1 600 und 
3 200 Baumen auf. Auf weiteren 38 ha stehen 3 200 und 
mehr Baume je Hektar. Die Pflanzungen sind dabei in 
den letzten 15 Jahren vorgenommen worden. 

Bei Birnen, SOBkirschen und Sauerkirschen gibt es 
im Vergleich mit den Apfeln einen deutlich hbheren An
teil an Flachen, die mindestens 25 Jahre alt sind (zwi
schen 23 und 26%). Der Flachenanteil der Neuanpflan
zungen in den letzten fOnt Jahren belauft sich bei 
SOBkirschen ahnlich wie bei Apteln auf 25%. Aber nur 

18% sind zwischen fOnt und neun Jahre alt. Auch bei 
Sauerkirschen ist ein Funftel der Flache in den letzten 
fOnt Jahren bepflanzt worden. 

Bei den zuletzt genannten Obstarten verfugen jun
gere Anlagen ebenfalls Ober eine hohere Pflanzdichte 
als altere. Bei den unter fOnt Jahre alten Sauerkir
schenanlagen wurden 86% der Gesamtflache aller An
lagen mit Pflanzdichten zwischen 400 bis 800 Baumen 
je Hektar angelegt. Von den mindestens 25 Jahre alten 
Anlagen ist dagegen mehr als die Halfte der Gesamtfla
che mit weniger als 400 Baumen je Hektar bepflanzt. Bei 
SOBkirschen stehen in solch alten Bestanden sogar auf 
95% der Anbauflache weniger als 400 Baume je Hektar. 
FOr 45% der Flache wahlten die Obstbauern bei den in 
den letzten fOnt Jahren gepflanzten SuBkirschen eine 
Dichte von mindestens 400 und hochstens 800 Baumen 
je Hektar. 20% des Anbaus erfolgten mit Pflanzdichten 
von mehr als 800 Baumen. 

Bei den Birnen setzte vor etwa zehn Jahren der Trend 
zu hoheren Baumzahlen ein. Fast aile Plantagen mit 
mehr als 2 400 Baumen je Hektar sind junger als zehn 
Jahre. 

Auf 24% der mit Pflaumen- und Zwetschenbaumen 
genutzten Flache sind die Bestande junger als fOnt 
Jahre. Bei weiteren 29% sind sie zwischen fOnt und 
neun Jahre alt. Nur auf 10% der Flache stehen alte Be
stande (alter als 25 Jahre) . 72% der Flache der jOnge
ren Obstplantagen weisen eine Pflanzdichte von 400 bis 
800 Baumen auf. Die alteren Anlagen haben den 
Schwerpunkt dagegen in der Bestandsdichte von unter 
400 Baumen (72% der Flache) . Mirabellen und Rene
kloden sowie Aprikosen zeigen mit Flachenanteilen von 
32 bzw. 35% fur Baumbestande mit einem Alter unter 

Verkaufsanbau von Baumobst 2002 nach Altersklassen 

Davon bepflanzt mit Baumen im Alter von . . Jahren 

Obstart lnsgesamt 

Sorte 
unter 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25 und mehr 

ha % 

Apfel 1 823 22,9 28,3 24 ,0 13,0 6,0 5,7 

darunter 
Jonagold 242 14,1 26,6 31,6 20,2 6,2 1,3 
Elstar 234 22,3 22,9 37,0 13,3 4,2 0,2 
Brae burn 139 38,3 46,8 14,3 0,1 0,1 0,4 
Gala 106 30,4 44,2 20,9 2,1 0,5 1,9 
Boskoop 88 14,8 22,2 26,1 18,1 9,0 9,8 
I dared 77 10,3 14,9 26,1 24,9 17,8 6,0 
Golden Delicious 70 9,2 25,7 20,3 11,3 8,4 25,1 
Cox Orange 69 6,9 19,4 36,7 24,3 5,9 6,8 
Rubinette 59 31,3 53,9 12,7 1,8 0,2 0,2 
Delbarestivale 56 31,0 46,8 19,0 2,5 0,6 0,0 

Birnen 256 14,6 29,3 17,8 6,0 6,1 25,0 

darunter 
Alexander Lukas 63 11 ,3 31,4 16,5 8,0 4,9 27,3 
Will iams Christbi rne 44 14,6 26,9 20,8 4,3 6,7 24,0 

SOBkirschen 416 24,8 17,7 14,1 8,7 9,2 25,6 
Sauerkirschen 1 133 20,2 11 ,2 12,3 14,7 18,7 22,8 

Pflaumen und Zwetschen 984 23,9 29,5 22,3 8,3 5,7 10,4 

Mirabellen und Renekloden 159 32,1 14,1 20,4 6,6 6,5 20,3 

Aprikosen 29 34,8 31,7 21,5 4,7 2,9 4,4 

Pfirsiche 43 19,9 30,0 26,9 6,2 10,3 6,7 
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Verkaufsanbau von Baumobst 2002 
nach Verwaltungsbezirken 

D kein Verkaufsanbau (97) 

0 unter 5 ha (56) 

5 bis unter 10 ha (10) 

• 10 bis unter 50 ha (30) 

• 50 bis unter 1 00 ha (9) 

• 100 ha und mehr (10) 

Landessumme: 4 858 ha 

() = Anzahl der Verwaltungsbezirke (Verbandsgemeinden , 
verbandsfreie Gemeinden, kreisfreie Stadte) 
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funf Jahren eine sehr junge Altersstruktur, was mit der 
Zunahme der Anbauflachen in den letzten Jahren er
klart werden kann. 

Mainz-Bingen ist der Obststandort in Rheinland-Pfalz 

Ein wirtschaftlich betriebener Marktobstanbau stellt 
bestimmte Anforderungen an die naturlichen Standort
faktoren, wobei insbesondere den klimatischen Verhalt
nissen eine hohe Bedeutung zukommt. Gut geeignet 
sind daher Regionen mit einer hohen Durchschnitts
temperatur in der Hauptvegetationszeit von Mai bis 
September. Auch sollte die Gefahr von Spatfrosten 
moglichst gering sein. In niederschlagsarmen Gebieten 
kann der Faktor Wasser begrenzend wirken. Hier muss 
es dann Moglichkeiten zur Beregnung geben. 

Der Obstbau konzentriert sich daher auch auf einige 
wenige Standorte im Land. Fast die Halfte der Flache 
der Baumobstanlagen befindet sich im Landkreis 
Mainz-Bingen und in der Gemarkung der Stadt Mainz. 
Sie werden von 40% der rheinland-ptalzischen Betriebe 
mit Anbau von Baumobst bewirtschaftet. Weitere Stand
orte mit jeweils einem Anteil von 12% an der Baum
obstflache sind die Landkreise Bad Durkheim und 
Mayen-Koblenz einschlieBiich der Stadt Koblenz. Es fol 
gen dann die Kreise Sudliche WeinstraBe (5,8%) und 
Ahrweiler (4,7%). 

An den einzelnen Standorten sind die Obstarten in 
unterschiedlichem MaBe vertreten. lm Raum urn die 
Stadt Mainz liegen 69% der Sauerkirschenflachen des 
Landes; dies sind fast 780 ha. Diese Region wurde und 
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wird deshalb auch als das gr6Bte geschlossene Sauer
kirschenanbaugebiet Deutschlands bezeichnet. 19% 
der Sauerkirschen wachsen in der Umgebung der Stadt 
Koblenz. Hier konzentriert sich der Anbau auf die Stadt 
Koblenz und das nahe gelegene Mulheim-Karlich. Ne
ben dem Sauerkirschenanbau findet sich an diesen 
beiden Standorten auch der SuBkirschenanbau. Gut 
die Halfte der SuBkirschenflache wurde im Landkreis 
Mainz-Bingen und der Stadt Mainz gepflanzt. Weitere 
34% befinden sich im Raum Koblenz. 

lm Gegensatz zu den Kirschen ist der Apfelanbau auf 
mehrere Standorte verteilt. Nur rund ein Drittel der Fla
chen liegt im Landkreis Mainz-Bingen einschlieBiich der 
Stadt Mainz. Die Region urn Koblenz hat fur die Apfel
erzeugung dagegen keine groBe Bedeutung. Nur 4,3% 
des Apfelanbaus des Landes befinden sich hier. Neben 
der Region urn Mainz haben noch die Landkreise Bad 
Durkheim (15%), Sudliche WeinstraBe (10%) und Ahr
weiler (8,8%) Bedeutung fur die Apfelproduktion. Wah
rend sich in Ahrweiler der Anbau auf die Gemeinde 
Grafschaft konzentriert, haben in anderen Kreisen 
die Betriebe in mehreren Gemeinden ihren Sitz. 

Ahnlich wie bei den Apfeln hat sich der Birnenanbau 
an mehreren Standorten entwickelt. Neben dem Main
zer Raum (31 %) gibt es noch in den Landkreisen Sud
liche WeinstraBe (18%), Germersheim (12%), Ahrweiler 
(9,4%) und Bad Durkheim (6,3%) groBere Anbauflachen. 
Pflaumen und Zwetschen sind auBer in der Region 
Mainz (59%) vor allem in Bad Durkheim (17%) und Ko
blenz (13%) beheimatet. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Der Zahlenspiegel fur Rheinland-Pfalz dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse uberwiegend 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 weisen aile Bundeslander in ihrem Zahlenspiegel nach. Davon nicht veroffentlicht werden 
in Rheinland-Pfalz die hier zu Lande unbedeutende Geflugelfleischerzeugung und der Preisindex fUr Wohngebaude, der tor Rheinland-Pfalz 
nicht gesondert berechnet wird . 

BEVOLKERUNG 
2000 2001 2002 

Einheit Durchschnitt Febr. Marz Apri l Jan. Febr. Marz April 

* Bevolkerung am Monatsende 1 000 4 035 ') 4 049 1
) 4 034 4 037 4 039 4 049 4 049 4 048 4 048 

darunter Auslander 2l 1 000 302 ') 308 ') 304 305 307 309 310 311 312 

Nati.irliche Bevolkerungs-
bewegung 3) 

* Eheschl ieBungen 4l Anzahl 1 844 1 717 749 1 21 0 1 322 547 1 306 1 158 1 164 
* Lebendgeborene S) Anzahl 3152 2 982 2 750 2 942 2 872 2 273 2 636 2 741 2 934 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 9,4 8,9 8,9 8,6 8,7 6,6 8,5 8,0 8,8 

* Gestorbene (ohne Totgeborene) 6
) Anzahl 3 507 3 519 3 361 3 728 3 453 3 797 3 418 3 640 3 917 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 10,5 10,5 10,9 10,9 10,4 11,0 11 ,0 10,6 11 ,8 

* darunter im 1. Lebensjahr 
Gestorbene 6) Anzahl 16 13 10 15 8 9 14 8 22 

je 1 000 Lebendgeborene 7
l Anzahl 5,1 4,3 3,6 5,1 2,8 4,0 5,3 2,9 7,5 

* Oberschuss der Geborenen (+) 

bzw. Gestorbenen (-) Anzahl - 355 - 537 - 611 - 786 - 581 -1 524 - 782 - 899 - 983 

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

Wanderungen 

* Zuzuge uber die Landesgrenze Anzahl 9 081 9 375 7 290 8 920 8 980 9 060 7 620 8 017 8 608 

* darunter aus dem Ausland Anzahl 2 717 2 919 2 296 2 984 2 81 6 2 903 2 383 2 567 2 858 

* Fortzuge uber die Landesgrenze Anzahl 8 411 7 629 6 533 4 650 7 11 9 7 827 6 804 7 447 7 622 

* darunter in das Ausland Anzahl 2 139 1 816 1 568 1 711 1 488 1 707 1 469 1 585 1 432 

* Wanderungsgewinn (+) 
bzw. -verlust (-) Anzahl 671 1 746 757 4 270 1 861 1 233 816 570 986 

* lnnerhalb des Landes 
Umgezogene B) Anzahl 13 496 13 180 10 714 12 394 12 739 12 037 10 920 11 241 12 096 

ERWERBSTATIGKEIT 

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

* Sozialversicherungspflichtig 
Beschll.ftigte am Arbeitsort 9) 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 

* Teilzeitbeschll.ftigte 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 Forstwi rtschaft, 
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) Stall Monatsdurchschnitt: Bevolkerung am 31 . Dezember. - 2) Quelle: Bevii lke rungsfortschreibung. Einburgerungen kiinnen erst zum Jahresende 
berucksichtigt werden. - 3) 2002 vorlaufige Ergebnisse. - 4) Nach dem Ereignisort. - 5) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 6) Nach derWohngemeinde 
des Verstorbenen. - 7) Unter Berucksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 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 Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 

• Arbeitslose Anzahl 138 337 134 801 130 221 134 044 141 710 138112 138 421 143 136 151 254 . Frauen Anzahl 63 800 61 894 60 859 61 648 62 989 61 792 61 832 63145 64 732 
Manner Anzahl 74 537 72 907 69 362 72 396 78 721 76 320 76 589 79 991 86 522 

darunter 
Bauberufe Anzahl 6 745 7 009 5 865 6 456 8 003 6 398 6 516 7 063 8 544 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 38 827 37 562 35 827 37 427 40 491 39 056 38 990 40 657 43 619 

• Arbeitslosenquote 11 % 8,1 7,6 7,3 7,5 7,9 7,6 7,7 7,9 8,4 . Frauen % 8,3 7,6 7,4 7,5 7,6 7,4 7,4 7,5 7,7 . Manner % 7,9 7,6 7,2 7,5 8,1 7,9 7,9 8,3 9,0 . Auslander/-innen % 16,0 15,7 15,4 16,3 17,3 16,1 16,4 17,3 18,2 . JOngere unter 25 Jahren % 7,8 7,3 6,7 6,9 7,4 7,6 7,1 7,3 7,6 
• Kurzarbeiter/-innen Anzahl 2 446 3 296 3 685 5 448 4 871 7 658 8 537 7 894 7 706 
• Gemeldete Stellen Anzahl 31 146 32 008 24 700 23 343 24 556 30 243 23 248 21 885 24 026 

darunter 
Bauberufe Anzahl 898 654 549 473 436 621 531 453 368 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 6 741 7 162 6 956 6 538 5 871 6 399 5 680 5 097 4 811 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

Baugenehmigungen fur 2000 2001 2002 

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

• Wohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 903 757 660 713 679 619 771 743 779 

• davon mit ... 
1 oder 2 Wohnungen Anzahl 844 718 625 669 646 585 737 713 756 
3 und mehr Wohnungen 21 Anzahl 59 40 35 44 33 34 34 30 23 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 3 3 - - 2 3 1 1 1 
Unternehmen Anzahl 164 102 60 107 124 48 133 80 89 
private Haushalte Anzahl 735 653 600 606 553 568 637 662 689 

Wohnungen in Wohngebi:iuden Anzahl 1 382 1 065 921 1 009 934 825 1143 932 982 
• Umbauter Raum 1 000 m3 949 768 666 708 668 615 774 671 704 
• Wohnfli:iche 1 000 m2 170 137 120 130 123 109 142 123 128 

Wohnraume Anzahl 7 387 5 948 5 189 5 620 5 210 4 841 6 182 5 342 5 670 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mi ll. EUR 214 173 151 160 152 136 171 152 159 

Baugenehmigungen fii r 
Nichtwohngebaude 

• Nichtwohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 184 161 151 181 173 122 146 145 122 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 20 18 22 13 26 16 16 13 22 
Unternehmen Anzahl 158 137 121 158 137 103 121 123 92 
private Haushalte Anzahl 6 6 8 10 10 3 9 9 8 

Wohnungen in Nichtwohngebauden Anzahl 42 31 20 14 16 11 8 11 10 
• Umbauter Raum 1 000 m3 988 1 051 815 1 327 740 485 1 159 1 251 771 
• Nutzflache 1 000 m2 151 148 118 155 118 73 152 157 110 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill . EUR 101 95 82 69 116 49 125 11 0 62 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebiiude) 

• Wohnungen (Neubau u. BaumaB-
nahmen an bestehenden 

Gebauden) Anzahl 1 576 1 227 1 059 1 144 1 102 956 1 222 1 029 1 115 
• Wohnraume (einschl ieBI. KOchen) Anzahl 8 500 6 929 6 138 6 491 6 111 5 793 7 078 6 102 6 483 

1) Arbeitslose in Prozent der abhi:ingigen zivilen Erwerbspersonen. - 2) Einschlief31ich Wohnheime. 

14* Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 2/2003 



Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 
LANDWIRTSCHAFT Einheit 

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

• Schlachtmengen (ohne Geflugel) ll t 11 571 10 934 10 931 11 806 11 821 9 320 10 154 11 305 11 547 

darunter . Rinder (ohne Kiilber) t 2 749 2 678 3 044 3 138 3 852 2 592 2 549 3 436 3 547 . Kiilber t 24 25 20 29 37 19 17 25 29 . Schweine t 8 672 8 099 7 754 8 513 7 777 6 615 7 508 7 744 7 873 

• Eiererzeugung 2l 1 000 13 631 13 029 13 442 14 447 13 838 10 267 10165 10 391 9 981 

Milcherzeugung (Anl ieferung 
rhein land-pfii lzischer Erzeuger 
an Molkereien) t 62 033 62 436 60 11 6 61 430 58 746 63 426 60 005 60 474 58 428 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

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

• Betriebe Anzahl 2 308 2 390 2 390 2 390 2 384 2 375 2 374 2 373 2 366 
• Beschiiftigte 4l Anzahl 303 460 301 466 302 652 301 562 300 364 297 687 297 327 295 916 294 752 
• darunter Arbeiter/-innen Sl Anzahl 193 426 192 058 192 411 191 818 190 611 187 579 186 726 185 492 184 732 
• Geleistete Arbeiterstunden 1 000 h 25 658 25 172 24 878 26 267 25 771 23 633 24 495 25 374 24 939 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 885 900 835 862 1 183 838 841 855 1 153 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 466 472 441 466 621 441 439 455 597 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 419 429 394 396 562 398 402 400 555 

• Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 5106 5 160 5 053 5 363 5 217 4 960 5 339 5 389 5 475 

davon 
Vorleistungsguterproduzenten Mill. EUR 2 973 2 893 2 772 2 973 2 889 2 791 3 012 3 013 3 178 

lnvestitionsgoterproduzenten Mill. EUR 1 149 1 226 1 230 1 283 1 208 1 117 1 288 1 290 1 239 

Gebrauchsguterproduzenten Mill. EUR 105 111 120 126 131 91 104 108 111 

Verbrauchsgoterproduzenten Mill. EUR 879 930 932 981 988 961 934 979 947 

darunter . Auslandsumsatz Mill. EUR 2 072 2 176 2 096 2 233 2 242 2115 2 292 2 328 2 476 

Exportquote 6) % 40,6 42,2 41 ,5 41,6 43,0 42,7 42,9 43,2 45,2 

Stromerzeugung 
(industrielle Eigenerzeugung) Mill. kWh 137 129 109 122 148 104 120 132 143 

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 

Heizolverbrauch 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 Sept. Okt. Nov. Aug. Sept. Okt. Nov. 

• Betriebe 3l Anzahl 86 86 87 87 87 85 85 85 85 
• Beschiiftigte 3l 4l Anzahl 12 389 10 855 10 821 10 769 10 744 10 961 11 008 10 975 10 941 
• darunter Arbeiter/ - innen 5l Anzahl 5 945 4 823 4 817 4 792 4 775 4 778 4 798 4 778 4 744 
• Geleistete Arbeiterstunden 3l 1 000 h 751 607 600 633 630 1 351 1 410 1 457 1 445 

Bruttolohn- und gehaltsumme 3l Mill. EUR 39 33 30 39 41 31 31 40 43 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 16 12 12 15 15 12 12 15 16 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 23 20 19 24 25 19 19 25 27 

Stromerzeugung in offentlichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen 8l . Bruttostromerzeugung Mill. kWh 555 600 513 644 696 266 376 618 662 

Nettostromerzeugung Mill. kWh 537 585 500 632 680 258 361 606 650 

Gasaufkommen Mill. kWh 5 774 5 971 4 545 5 228 7 438 3 465 4 408 5 994 6 619 

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) 1 m 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 Sept. Okt. Nov. Aug. Sept. Okt. Nov. 
Bauhauptgewerbe 

(Vorbereitende Baustellen-
arbeiten, Hoch- und Tief-
bau) 11 

• Beschaftigte 21 Anzahl 46 850 44 678 44 984 44 753 44 569 43 150 42 629 42 322 41 753 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 989 4 494 4 877 5 218 4 684 4 502 4 703 4 680 4 212 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 2192 1 805 1 885 2 028 1 857 1 706 1 727 1 715 1 536 . gewerblicher Bau 31 1 000 h 1 241 1 154 1 252 1 31 3 1 187 1 098 1 169 1 218 1 11 7 . offentlicher und StraBenbau 1 000 h 1 556 1 535 1 740 1 877 1 640 1 698 1 807 1 747 1 559 
darunter StraBenbau 1 000 h 723 695 81 2 894 753 822 861 819 710 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mil l. EUR 102 98 96 101 118 100 96 98 110 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 78 74 73 79 88 77 73 75 81 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 24 24 23 22 30 24 23 23 29 
* Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 370 352 372 407 415 369 378 392 409 
davon . Wohnungsbau Mill. EUR 124 110 113 120 124 123 114 118 125 . gewerblicher Bau 31 Mill. EUR 112 103 107 118 122 90 117 113 122 . offentlicher und StraBenbau Mill. EUR 134 140 151 170 168 155 147 161 161 

darunter StraBenbau Mill. EUR 58 63 71 84 77 76 70 77 69 

Ausbaugewerbe 2000 2001 2002 
(Bauinstallation und 
sonstiges Baugewerbe) 41 Durchschnitt 1 Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2.Quartal 3. Quartal 

Betriebe 51 Anzahl 402 394 398 394 393 392 388 390 386 
• Beschiiftigte 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 4194 4 21 2 4 126 4 262 4 176 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 

Gro6handel P Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug . Sept. Okt. Nov. 

• Beschaftigte 2000=100 100,0 97,5 99,5 97,9 96,9 94,7 95,0 94,6 94,3 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,0 100,5 106,0 102,1 101 ,7 101 ,9 102,8 102,6 101,2 

* Umsatz nominal 61 2000=100 100,0 99,6 103,8 111 ,6 102,4 94,7 99,4 104,9 95,5 
• Umsatz real 61 2000=100 100,0 98,6 101,7 111 ,0 104,1 93,7 97,6 104,3 95,8 

Einzelhandel P 

* Beschaftigte 2000=100 100,0 102,1 102,2 103,9 103,0 101 ,8 101 ,9 102,1 102,0 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,0 101 ,9 101 ,5 102,5 103,3 103,9 103,8 104,6 104,8 

* Umsatz nominal 61 2000=100 100,0 102,3 99,5 102,0 106,8 99,3 97,3 104,3 104,3 
• Umsatz real 61 2000=100 100,0 100,7 97,2 100,0 105,0 97,7 95,5 102,7 102,9 

Kfz-Handel und Tankstellen P 

• Beschaftigte 2000=100 100,0 99,0 100,1 100,4 100,0 103,2 104,1 103,9 104,9 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,0 100,8 101 ,5 103,0 102,9 107,2 107,6 108,4 110,3 

* Umsatz nominal 61 2000=100 100,0 101,0 95,3 101 ,8 112,1 96,0 102,1 112,2 102,2 
* Umsatz real 61 2000=100 100,0 99,3 93,2 99,6 109,9 93,2 98,9 108,8 99,3 

GASTGEWERBE p 

• Beschaftigte 2000=100 100,0 100,6 106,0 105,0 99,2 103,6 104,2 102,5 99,6 
darunterTeilzeitbeschaftigte 2000=1 00 100,0 99,7 105,1 104,1 97,8 105,1 105,9 103,1 102,1 

* Umsatz nominal 61 2000=100 100,0 102,7 115,8 114,3 107,5 111 ,3 115,5 108,3 93,6 
* Umsatz real 61 2000=100 100,0 101 ,0 11 3,8 11 2,0 106,8 102,9 109,6 102,6 89,9 

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

2000 2001 2002 

TOURISMUS 1l Einheit 
Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug. Sept. Okt. Nov. 

* GasteankOnfte 1 000 541 515 744 686 477 634 728 686 440 

* darunter von Auslandsgasten 1 000 113 104 125 114 87 149 121 110 82 

* GasteObernachtungen 1 000 1 596 1 535 2 111 2 050 1 186 2 043 2 056 1 991 1 148 

* darunter von Auslandsgasten 1 000 324 299 340 322 211 506 336 314 208 

VERKEHR 

StraBenverkehrsunfalle 
2000 2001 2002 

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

und Sachschaden 2l Anzahl 10 384 10 535 10 882 10 615 10 850 9 894 10 443 10 647 11 421 

* darunter Unfalle mit Personen-
schaden Anzahl 1 578 1 558 1 918 1 643 1 679 1 687 1 857 1 877 1 646 

* Getotete Personen Anzahl 30 26 30 35 34 34 27 33 31 

darunter 
Pkw- lnsassen Anzahl 17 15 16 26 18 26 12 17 17 

Benutzer motorisierter 
Zweirader Anzahl 6 5 8 5 5 6 11 9 3 

Radfahrer Anzahl 2 1 2 - 1 - - 2 -
FuBganger Anzahl 3 3 3 3 5 2 2 4 8 

* Verletzte Personen Anzahl 2 095 2 075 2 533 2 186 2 229 2 189 2 489 2 378 2 226 

darunter schwer verletzte Personen Anzahl 458 424 547 456 501 446 550 488 420 

darunter 
Pkw-lnsassen Anzahl 253 229 271 262 264 217 248 210 248 

Benutzer motorisierter 
Zweirader Anzahl 93 88 146 89 11 8 116 138 140 65 

Radfahrer Anzahl 44 45 83 45 47 65 99 64 34 

FuBganger Anzahl 46 44 36 35 50 30 35 48 59 

Kraftfahrzeuge 

* Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 17 744 16 807 15 409 15 666 16 563 16 300 14 576 15 864 15 126 

darunter 
Kraftrader Anzahl 1 109 975 1 065 534 346 1143 873 528 339 

* Personenkraftwagen 3l Anzahl 15 265 14 525 13 138 13 893 14 972 13 996 12 619 14 118 13 562 

* Lastkraftwagen Anzahl 980 917 882 872 945 741 775 894 903 

Zugmaschinen Anzahl 219 200 176 191 186 190 164 174 195 

Offentlicher StraBen- 2000 2001 2002 

personenverkehr Durchschnitt 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. 0uartal 3. Quartal 

Beforderte Personen 1 000 69 962 70 711 73 617 71 499 63 562 74 166 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 

Person en kilometer 4l Mill. 1 011 1 045 917 1 065 1 110 1 089 878 1 026 1 040 

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

* GOterempfang 1 OOOt 1 335 1 278 1 356 1 267 1 358 1 379 1 363 1 170 1 295 

* GOterversand 1 000 t 825 806 858 813 907 827 810 800 869 

AUSSENHANDEL s) 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

* lnsgesamt Mil l. EUR 2 044 2 137 2 088 1 963 2 175 2 245 2 066 2 181 2 277 

davon 
* GOter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 101 135 144 132 148 155 139 146 158 

* GOter der gewerbl. Wi rtschaft Mil l. EUR 1 942 2 003 1 944 1 831 2 026 2 090 1 927 2 036 2 119 

* Rohstoffe Mill. EUR 19 16 14 13 15 15 17 16 19 

* Halbwaren Mil l. EUR 74 83 79 68 79 66 65 78 76 

* Fertigwaren Mill. EUR 1 849 1 904 1 851 1 750 1 932 2 009 1 846 1 941 2 023 

* Vorerzeugnisse Mill. EUR 607 599 645 564 600 619 636 616 664 

* Enderzeugnisse Mill. EUR 1 243 1 305 1 206 1 185 1 332 1 390 1 210 1 325 1 360 

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 wi rd. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

noch AUSSENHANDEL 1> Einheit 
2000 2001 2002 

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

davon nach . Europa Mil l. EUR 1 495 1 549 1 473 1 409 1 577 1 648 1 488 1 523 1 707 . darunter in EU-Uinder Miii.EUR 1 022 1 238 1 147 1 113 1 249 1 333 1 159 1 217 1 359 
Belgien Mil l. EUR 132 140 132 128 147 125 156 136 153 
Luxemburg Mill. EUR 21 26 26 19 22 21 24 21 35 
Dii.nemark Mill. EUR 30 31 31 27 40 27 31 28 27 
Finn land Mill. EUR 13 16 19 15 16 16 19 23 18 
Frankreich Mill. EUR 280 292 277 256 283 300 251 272 298 
Griechenland Mill. EUR 18 19 20 21 17 27 17 19 22 
GroBbritannien Mill. EUR 152 152 155 131 157 191 157 161 194 
lrland Mill. EUR 9 10 9 11 11 7 9 8 8 
ltalien Mill. EUR 162 167 116 162 185 200 127 173 187 
Niederlande Mill. EUR 115 118 112 96 114 140 117 118 115 
Osterreich Mill. EUR 87 94 85 83 97 87 94 90 94 
Schweden Mill. EUR 36 34 30 34 36 30 31 33 37 
Spanien Mill. EUR 101 119 117 107 108 145 106 118 152 
Portugal Mill. EUR 19 20 20 23 15 17 20 18 18 . Afrika Mill. EUR 38 49 47 48 52 53 40 63 46 . Am erika Miii. EUR 240 249 265 234 243 254 244 284 243 

darunter nach USA und Kanada Miii.EUR 174 179 191 167 169 188 183 217 171 . Asien Miii.EUR 255 274 286 255 283 269 271 293 260 
darunter nach Japan Miii. EUR 50 53 65 58 39 52 49 50 51 . Australien, Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 14 16 16 17 18 20 23 19 21 

Einfuhr (Generalhandel) 

* lnsgesamt Mill. EUR 1 525 1 480 1 310 1 301 1 449 1 507 1 383 1 394 1 559 
davon . GOter der Ernii.hrungswirtschaft Mill. EUR 132 136 109 130 125 129 130 121 155 . GOter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 1 393 1 345 1 201 1 171 1 324 1 378 1 254 1 273 1 404 

davon . Rohstoffe Mill . EUR 24 34 19 23 26 45 53 40 43 . Halbwaren Mill . EUR 242 197 212 209 206 221 164 175 176 . Fertigwaren Mill . EUR 1 128 1 113 969 940 1 092 1 112 1 036 1 058 1 185 
davon . Vorerzeugnisse Mill . EUR 285 285 244 226 256 343 284 251 316 . Enderzeugnisse Mill. EUR 843 828 725 714 836 769 753 807 868 

* davon aus . Europa Mill. EUR 1 208 1132 956 988 1 139 1 195 1 090 1 113 1 218 . darunter aus EU-Lii.ndern Mill. EUR 798 923 752 820 919 960 849 892 970 
Belgien Mill. EUR 145 146 125 152 158 223 151 138 161 
Luxemburg Mill. EUR 22 24 20 16 22 21 18 23 21 
Danemark Mill. EUR 31 36 31 30 39 25 7 54 28 
Finnland Mill. EUR 8 6 5 5 3 7 5 4 5 
Frankreich Mill. EUR 213 192 136 202 162 181 187 213 254 
Griechenland Mill. EUR 1 3 2 2 2 2 2 3 10 
GroBbritannien Mill. EUR 63 75 73 57 79 59 70 52 84 
lrland Mill. EUR 12 11 8 7 15 12 11 7 11 
ltalien Mill. EUR 99 99 77 77 98 97 93 83 112 
Niederlande Mil l. EUR 209 179 174 141 193 182 183 164 137 
Osterreich Mill. EUR 43 46 26 40 49 33 45 41 46 
Schweden Mil l. EUR 35 26 16 37 24 40 16 47 20 
Spanien Mil l. EUR 69 62 45 38 54 63 48 48 67 
Portugal Mii i. EUR 17 19 16 17 22 16 15 16 14 . Afrika Miii.EUR 30 34 34 21 35 34 23 28 32 . Amerika Mill. EUR 122 152 160 132 120 115 106 111 147 

darunter aus USA und Kanada Mill. EUR 102 125 137 93 106 96 93 80 107 . Asien Mill. EUR 160 157 156 153 151 157 158 137 155 
darunter aus Japan Mill. EUR 37 32 34 26 34 35 36 30 38 . Australien, Ozeanien und 

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

2000 2001 2002 
GEWERBEANZEIGEN 2> Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug. Sept. Okt. Nov. 

* Gewerbeanmeldungen Anzahl 31 50 3 106 2 867 3 011 3 016 3 001 2 945 2 975 2 813 
* Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 653 2 626 2 268 2 577 2 561 2 349 2 320 2 510 2 605 

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 Durchschnitt Sept. Okt. Nov. AuQ. Sept. Okt. Nov. 

Beantragte lnsolvenzverfahren Anzahl 145 184 192 189 162 383 362 402 361 
davon 

Unternehmen einschlieBiich 
Kleingewerbe Anzahl 91 107 109 107 96 142 116 112 115 

natorliche Personen als Ge-
sellschafter u.A., Nachlasse ll Anzahl 15 15 12 8 8 121 127 148 124 

Verbraucher Anzahl 39 62 71 74 58 120 119 142 122 
Voraussichtliche Forderungen Mill. EUR 54 69 87 66 77 277 130 145 98 

2000 2001 2002 

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

• Beschaftigte 3l 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 2003 

PREISE Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 

• Verbraucherpreisindex 1995=100 106,8 109,3 109,2 109,3 110,4 110,8 110,3 110,5 .. . 

VERDIENSTE 4l 2000 ' 2001' 2002 

Du rchschnitt April Juli Okt. Jan. April Juli 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 3174 3180 3 197 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 3772 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 2199 2 241 2 255 2 292 2 279 2 310 2 319 . kautmannische 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 2 323 

• 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 3 112 3 152 3 165 

1) Ab Dezember 2001 einschlieBiich ehemals selbstandig Tatige. - 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 3) Am Ende eines Berichtsvierteljahres. -
4) Zum Bruttoverdienst geh6ren aile vom Arbeitgeber laufend gezahlten Betrage, nicht die einmaligen Zahlungen wie 13. Monatsgehalt, Gratifikationen, 
Jahresabschlusspramien u. A. sowie Spesenersatz, Trennungsentschadigungen, Auslosungen usw. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

GELD UNO KREDIT 1
> 

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 107120 108 504 109 861 111 294 111 559 112 021 113 379 
kurzfristige Kredite 

(bis 1 Jahr) Mill. EUR 13 581 14 273 14 412 14 066 14 238 14 374 13 955 13 606 13 620 
mittelfristige Kred ite 

(Ober 1 bis 5 Jahre) Mill. EUR 10 011 10 565 10 296 10 623 10 501 10 839 11 135 10 828 10 887 
langfristige Kredite 

(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 77100 74 935 76 244 76 977 80 242 79143 79 554 79 752 

Sichteinlagen Mill. EUR 15 940 17 886 16 296 17 273 18188 19 788 19 459 19 838 20 186 
Termineinlagen Mill. EUR 22 169 23 500 22 861 23 435 23 514 24188 23 786 24 253 24 306 
Sparbriefe Mill. 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 77115 
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 Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Aufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 2 248 2176 1 761 2 323 2 766 2172 1 792 2 183 2 765 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 830 770 441 874 1 323 894 428 753 1 286 

Lohnsteuer Mill. EUR 622 609 438 820 803 445 446 802 749 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mill. EUR 110 119 - 382 - - - 347 -
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 32 20 6 - 36 292 267 - 40 -45 327 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 45 71 19 24 29 14 23 8 21 
Zinsabschlag Mill. EUR 26 33 14 50 14 9 13 29 15 

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

Korperschaftsteuer Mill. EUR 104 38 - 36 16 185 160 - 15 - 41 173 
Einnahmen aus der 

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

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 418 1 406 1 320 1 448 1 444 1 277 1 364 1 430 1 480 
Umsatzsteuer Mill. EUR 381 368 386 382 411 382 375 382 397 
Einfuhrumsatzsteuer Mill . EUR 1 037 1 038 934 1 066 1 032 895 989 1 048 1 082 

Zolle Mill. EUR 107 104 96 106 100 95 102 94 89 

Bundessteuern Mill. EUR 141 137 138 118 347 107 101 89 230 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill. EUR 97 95 101 102 272 55 73 63 155 

Solidaritatszuschlag Mill. EUR 37 35 32 9 69 45 21 18 67 

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 Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Landessteuern Mill. EUR 67 74 73 65 46 73 74 70 59 

Vermogensteuer Mi ll. EUR 3 1 2 - 1 1 1 2 1 1 

Erbschaftsteuer Mill. EUR 10 12 10 8 6 11 10 6 6 
Grunderwerbsteuer 1) Mi ll. EUR 7 7 7 7 6 16 18 14 15 

Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 31 37 38 32 23 30 32 28 25 

Rennwett- und Lotteriesteuer Mill. EUR 11 11 13 15 4 8 10 17 6 

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

Biersteuer Mill. EUR 4 3 3 3 3 4 3 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) Mi ll. 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) 2
> Mi ll. 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 Ok1. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Steuereinnahmen 
des Landes Mill. EUR 605 573 452 612 788 664 451 566 803 

Landessteuern Mill. EUR 67 74 73 65 46 73 74 70 59 

Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. EUR 312 281 137 326 484 343 131 266 451 

Lohnsteuer Mill. EUR 220 214 141 303 249 140 140 291 . 217 
veran lagte Einkommensteuer Mil l. EUR 13 8 2 - 15 124 113 - 17 - 19 139 

Kapitalertragsteuer Mi ll. EUR 19 30 8 9 12 5 9 2 2 

Zinsabschlag Mill. EUR 12 14 6 22 6 4 6 13 7 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 49 15 - 20 7 92 81 - 7 - 21 86 

Antei l an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 209 203 195 216 211 249 202 218 249 

Umsatzsteuer Mill. EUR 146 137 147 146 142 186 148 150 179 

Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 63 65 48 70 69 63 54 68 70 

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

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

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

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

Steuereinnahmen 
des Bundes Mill. EUR 1 239 1 560 1 451 1 732 2161 1 564 1 468 1 641 2 080 

Bundessteuern Mill. EUR 141 137 138 118 347 107 101 89 230 

Antei l an den Steuern vom 
Einkommen Mill. EUR 364 336 186 375 578 393 183 318 561 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 729 1 082 1 110 1 237 1 219 1 064 1 166 1 229 1 270 

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

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

Beschaftigte 11 
Veril.nderung in % zum Veril.nderung in % zum 

Land Einheit Okt. 02 
Vormonat VJ-Monat 

Nov. 02 
Vormonat VJ-Monat 

Sozialversicherungspflichtig Beschil.ftigte P 

am Arbeitsort 21 D 1 000 27 851 0,2 - 1,2 27 842 - 0,0 - 1,2 
RLP 1 000 1 210 0,1 - 0,4 1 209 - 0,1 - 0,3 

darunter 
verarbeitendes Gewerbe D 1 000 7 156 -0,1 - 2,5 7 164 0,1 - 2,6 

RLP 1 000 337 -0,3 - 2,2 337 - 0,0 - 2,3 
Handel, Verkehr, Dienstleistungen D 1 000 18 075 0,4 0,2 18 099 0,1 0,1 

RLP 1 000 758 0,4 0,9 759 0,1 1,1 

Arbeitsmarkt 11 
Nov. 02 

Veril.nderung in % '1 zum 
Dez. 02 

Veril.nderung in %'1 zum 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

') bei Arbei1slosenquoten Veranderung in Prozenlpunkten 

Arbeitslose D Anzahl 4 025 842 2,4 6,3 4 225 104 4,9 6,6 
RLP Anzahl 143136 3,4 6,8 151 254 5,7 6,7 

Arbeitslosenquote 31 D % 9,7 0,3 0,5 10,1 0,4 0,5 
RLP % 7,1 0,2 0,4 7,5 0,4 0,4 

Arbeitslosenquote 41 D % 10,7 0,2 0,6 11 ,2 0,5 0,6 
RLP % 7,9 0,2 0,4 8,4 0,5 0,5 

JOngere unter 25 Jahre D % 9,1 0,1 0,5 9,4 0,3 0,4 
RLP % 7,3 0,2 0,4 7,6 0,3 0,2 

Gemeldete Stellen D Anzahl 343 903 - 8,9 - 15,6 324 135 - 5,7 - 16,7 
RLP Anzahl 21 885 - 5,9 - 6,2 24 026 9,8 - 2,2 

Baugenehmigungen Veril.nderung in % zum Veril.nderung in % zum 
(Wohn- und Nichtwohngebaude) Okt. 02 

Vormonat VJ-Monat 
Nov. 02 

Vormonat VJ-Monat 

Gebil.ude (Neubau) D Anzah l 14 810 2,3 - 12,4 14 346 - 3,1 - 1,7 
RLP Anzahl 888 -3,2 - 0,7 901 1,5 5,8 

Wohnungen (Neubau und BaumaBnahmen D Anzahl 20 449 0,2 - 15,5 19 886 - 2,8 - 4,4 
an bestehenden Gebauden) RLP Anzahl 1 029 - 15,8 - 10,1 1 115 8,4 1,2 

Verarbeitendes Gewerbe 51 

Beschil.ftigte D 1 000 6 187 -0,5 - 3,3 6165 - 0,3 -3,3 
RLP 1 000 296 - 0,5 - 1,9 295 -0,4 - 1,9 

Geleistete Arbeiterstunden D 1 000 516 800 4,1 - 4,6 507 149 - 1,9 - 5,6 
RLP 1 000 25 374 3,6 - 3,4 24 939 - 1,7 - 3,2 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) D Mill. EUR 117 572 0,1 0,2 116 678 - 0,8 - 0,7 
RLP Mill. EUR 5 389 0,9 0,5 5 475 1,6 5,0 

Auftragseingang (Volumenindex) D 1995=100 126,9 1,8 4,3 124,7 - 1,8 2,1 
RLP 1995=100 117,7 7,2 9,3 111 '1 - 5,6 5,4 

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

Beschil.ftigte D 1 000 884 - 1,0 - 7,8 873 - 1,2 - 7,9 
RLP 1 000 42 - 0,7 - 5,4 42 - 1,3 -6,3 

Geleistete Arbeitsstunden D 1 000 98 681 r 1,1 - 10,9 89 863 - 8,9 - 10,3 
RLP 1 000 4 680 - 0,5 - 10,3 4 212 - 10,0 - 10,1 

Baugewerblicher Umsatz D Mill. EUR 8 296' 5,1 - 5,5 8 398 1,2 -8,0 
(ohne Umsatzsteuer) RLP Mill. EUR 392 3,7 - 3,7 409 4,3 -1,4 

Handel und Gastgewerbe PI 

Einzelhandel (ohne Kfz-Handel 
und Tankstellen) 

Beschil.ftigte D 2000=100 98,1 - 0,1 - 2,6 98,2 0,1 -2,9 
RLP 2000=100 102,1 0,2 - 0,6 102,0 - 0,1 - 0,9 

Umsatz nominal (ohne Umsatzsteuer) D 2000=100 105,0 9,0 0,7 106,0 1,0 - 4,1 
RLP 2000=100 104,3 7,2 2,2 104,3 0,0 -2,3 

1) Quelle: Bundesanstalt tor Arbeit. - 2) Am Ende des Berichtsmonats (geschiitzt). - 3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen. - 4) Ar
beitslose in Prozent der abhiingigen zivilen 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 Pl Land Einheit 

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

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

RLP 2000=1 00 
Gastgewerbe 
BescMftigte D 2000=100 

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

RLP 2000=100 

Preise 

Preisindex fOr d ie Lebenshaltung D 1995=100 
aller privaten Haushalte RLP 1995=100 

Gewerbeanzeigen und 

lnsolvenzen 

Gewerbeanmeldungen D Anzahl 
RLP Anzahl 

Gewerbeabmeldungen D Anzahl 
RLP Anzahl 

Unternehmensinsolvenzen D Anzahl 
RLP Anzahl 

• Deutschland 

Sozialversicherungspflichtig Beschilftigte '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 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

2002 

F M A M A S 0 N D 

Arbeitslosenquote 21 

Veranderung zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten 

2001 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 

Gemeldete Stellen 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2001 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 

Okt. 02 
Verilnderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 
Nov. 02 

Verilnderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 

94,6 - 0,1 -2,6 94,6 0,0 - 2,2 
94,6 - 0,4 - 3,4 94,3 - 0,3 - 2,7 

101 ,8 5,3 - 1,9 96,5 - 5,2 - 4,2 
104,9 5,5 - 6,0 95,5 - 9,0 - 6,7 

99,0 - 1,6 -3,9 96,3 -2,7 - 2,3 
102,5 - 1,6 - 2,4 99,6 - 2,8 - 0,2 
99,8 - 5,8 - 7,6 87,2 - 12,6 - 7,9 

108,3 - 6,2 - 5,0 93,6 - 13,6 - 14,1 

Verilnderung in % zum 
Dez. 02 

Verilnderung in % zum 
Nov. 02 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

110,7 - 0,4 1 '1 11 0,8 0,1 1,1 
110,3 - 0,5 1,0 11 0,5 0,2 1,1 

Sept. 02 
Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 
Okt. 02 

Verilnderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 

... ... . .. ... ... . .. 
2 945 - 1,9 2,7 2 975 1,0 - 1,2 

... ... . .. ... ... .. . 
2 320 - 1,2 2,3 2 510 8,2 - 2,6 
3 233 - 2,3 26,8 3 250 0,5 11,5 

116 - 18,3 6,4 112 - 3,4 4,7 

Rheinland-Pfalz 

15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

-15 

20 
15 
10 
5 
0 

-5 
-10 
-15 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

Auftragseingang (Volumenindex) im verarbeitenden Gewerbe 
Vera.nderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 

F M A M A S 0 N D 

Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2001 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 

Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2001 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 

1) Am Ende des Berichtsmonats (geschatzt) .- 2) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivilen Erwerbspersonen. 
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Neuerscheinungen im Januar 

Statistische Berichte 

Bevolkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, 
Erwerbstatigkeit 

Bevolkerungsvorgange im 1. Vierteljahr 2002 (vorlaufige 
Ergebnisse) 
Bestellnr.: A1013 200241 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte in Rheinland
Pfalz am 31 . Dezember 2001 (vorlaufige Ergebnisse) 
Bestellnr. : A6013 200144 

Bildung, Rechtspflege, Wahlen 

Allgemein bildende Schulen, Kollegs und 
Abendgymnasien im Schuljahr 2001/02 
Teilll : Lehrkrafte, padagogische Fachkri:tfte 
Bestellnr. : 81023 200100 

Berufsbildende Schulen im Schuljahr 2002/03 (vorli:tufige 
Ergebnisse) 
Bestellnr.: 82023 200200 

Studienseminare 2002 - Lehrerausbildung fUr allgemein 
bildende und berufsbildende Schulen nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2002 
8estellnr.: 83023 200222 

Studienanfi:tngerinnen und Studienanfanger im 
Wintersemester 2001/2002 und Sommersemester 2002 
8estellnr.: 83053 200200 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Wachstumstand und Ernte von FeldfrOchten und 
GrOnland Anfang Dezember 2002 (EndgOitige 
Ernteergebnisse von FeldfrOchten und GrOnland 2002) 
8estellnr.: C2013 200204 

Ernteberichterstattung Ober GemOse und Obst im 
Oktober 2002 
8estellnr.: C2033 200206 

Vorlaufige Weinmosternte 2002 - AbschlieBendes 
Ergebnis der Ernteberichterstattung im November 
8estellnr.: C2043 200200 

Produzierendes Gewerbe, Handwerk 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 8ergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden im Oktober 2002 
8estellnr.: E1023 200210 

Index des Auftragseingangs fUr das verarbeitende 
Gewerbe im November 2002 
8estellnr.: E1033 200211 

lnvestitionen im verarbeitenden Gewerbe sowie im 
8ergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden 2001 
8estellnr. : E1063 200100 

8auhauptgewerbe im Oktober 2002 (Vorbereitende 
8austellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) 
8estellnr.: E2023 200210 
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Ausbaugewerbe im 3. Quartal 2002 (8auinstallation und 
sonstiges 8augewerbe) 
8estellnr.: E3023 200243 

Elektrizitats- und Gasversorgung im Oktober 2002 
8estellnr.: E4023 200210 

Umsatz und 8eschaftigte im Handwerk im 
3. Vierteljahr 2002 
8estellnr.: E5023 200243 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

Baugenehmigungen im November 2002 
8estellnr.: F2033 200211 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Umsatz und 8eschaftigte im Einzelhandel und im 
Gastgewerbe im November 2002 
8estellnr.: G1023 200211 

Gi:tste und Obernachtungen im Fremdenverkehr im 
Oktober 2002 
8estellnr.: G4023 200210 

Verkehr 

StraBenverkehrsunfi:tlle im Oktober 2002 
8estellnr.: H1023 200210 

8innenschifffahrt im September 2002 
8estellnr. : H2023 200209 

Offentliche Finanzen, Personal, Steuern 

Gemeindefinanzen im 3. Vierteljahr 2002 
8estellnr.: L2023 200243 

Preise und Preisindizes 

Preisindizes fUr die Lebenshaltung in Rheinland-Pfalz und 
im 8undesgebiet im Dezember 2002 
8estellnr. : M1013 200212 

Kaufwerte landwirtschaftlicher GrundstOcke 2001 
8estellnr.: M1073 200100 

Lohne und Gehalter, Arbeitskosten 

Verdienste und Arbeitszeiten im produzierenden 
Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe im 
Juli 2002 
8estellnr.: N1013 200243 

Querschnittsveroffentlichungen 

Daten zur Konjunktur im Oktober 2002 
8estellnr.: Z1013 200210 

Die Veroffentlichungen konnen beim Statistischen 
Landesamt, Vertrieb der Veroffentlichungen, 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 Statisti
schen Landesamtes sind die Veroffentlichungen der letzten 
acht Wochen und das wochentlich aktualisierte Verzeichnis 
aller Veroffentlichungen abrufbar. 
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Teilnahme an der Erwachsenenbildung ist uberwie
gend Frauensache 

Die Weiterbildung an Volkshochschulen und anderen 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Rheinland
Pfalz ist uberwiegend Frauensache. lm Jahr 2001 waren 
unter den rund 860 000 Teilnehmenden fast 74% Frauen. 

Besonders beliebt waren Angebote zu Gesundheit, 
Hauswirtschaft und Ernahrung ; insgesamt 204 000 
lnteressierte nahmen teil , davon waren 85% Frauen. 
Auch Kunst und kreatives Gestalten - diese Angebote 
Jagen mit 142 000 Teilnehmenden auf Rang zwei - wa
ren Frauendomanen ; Manner waren mit rund einem 
Viertel klar in der Minderheit. Die Angebote aus den Be
reichen Zeitgeschichte, Geschichte, Landerkunde so
wie Politik, Gesellschaft, Gleichstellung wurden zu zwei 
Dritteln von Frauen besucht, in den Veranstaltungen zu 
Philosophie, Theologie, Religion, Weltanschauung so
wie Geistes- und Erziehungswissenschaften stellten 
Frauen rund drei Viertel der Teilnehmenden. Auch bei 
den Sprachen waren Frauen mit 70% in der Oberzahl. 
Manner waren in keinem einzigen Bildungssegment in 
der Mehrheit; lediglich beim Nachholen von Schulab
schiOssen wurden so viele Manner wie Frauen gezahlt. 
lm Bereich Wirtschaft und kaufmannische Praxis Jag der 
Manneranteil bei gut 44%, bei den Angeboten zu Urn
welt, Technik und Naturwissenschaften bei knapp 40%. 

Mehr als 49 000 Kurse, Seminare und Workshops 
wurden landesweit angeboten, fast die Haltte - rund 
24 000 - von den Volkshochschulen. Die kirchlichen 
Landesarbeitsgemeinschaften der Erwachsenenbil
dung Juden zu 13 500 Veranstaltungen, die Landesver
einigung fOr landliche Erwachsenenbildung zu knapp 
6 400 und das Bildungswerk des Landessportbundes 
zu rund 3 300 BildungsmaBnahmen. 

Geplante Anderung der Eigenheimforderung lieB Zahl 
der Wohnungsbaugenehmigungen im Dezember stark 
ansteigen 

Die rheinland-pfalzischen Bauaufsichtsbehorden ha
ben im Dezember 2002 Oberraschend viele Wohnungs
baugenehmigungen erteilt. Der Neubau von insgesamt 
975 neuen Wohngebauden (+85% gegenuber Dezem
ber 2001) mit zusammen 1 269 Wohnungen (+76,5%) 
wurde zum Bau freigegeben. lm Vorjahresmonat waren 
526 WohnM.user mit 719 Wohnungen genehmigt wor
den. 

Die Oberdurchschnittlich hohen Dezember-Zahlen 
dOrften maBgeblich durch die von der Bundesregierung 
geplanten SparmaBnahmen bei der Wohneigentums
f6rderung ausgelost worden sein. Offensichtlich wollten 
sich Ende 2002 noch viele Bauherren die nach altern 
Recht weit lukrativere Eigenheimzulage sichern. Sie sah 
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bei Neubauten einen Zuschuss in Hohe von 5% der 
Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten vor; maximal 
gab es acht Jahre lang pro Jahr 2 556 Euro, plus 767 
Euro pro Kind. Aile Bauwilligen, deren Antrage im Jahr 
2002 genehmigt wurden, fallen noch unter diese Rege
lung. Nach den Planen der Bundesregierung soli es 
eine Forderung kOnftig nur noch tor Bauherren bzw. 
Kaufer mit Kindern geben. Sie soli sich zusammenset
zen aus einer Grundtorderung von 1 000 Euro und ei
ner Zulage von 800 Euro pro Kind ; Neubauten und der 
Kauf von Gebrauchtimmobilien sollen gleich behandelt 
werden. Das Gesetz hat die parlamentarischen HOrden 
allerdings noch nicht genommen. 

Von den im Dezember genehmigten 975 Wohnge
bauden waren 810 EinfamilienM.user, 133 Gebaude 
wiesen zwei Wohneinheiten auf. Dagegen gab es auch 
im letzten Monat des vergangenen Jahres sehr wenige 
Antrage fOr MehrfamilienM.user. Die Behorden geneh
migten 32 Gebaude mit insgesamt 193 Wohnungen. 

Angesichts der Verteilung der genehmigten Gebau
dearten dominierte erwartungsgemaB die Bauher
rengruppe der privaten Haushalte den Wohnungsbau. 
Allein auf sie entfielen Baugenehmigungen fOr 919 
Wohngebaude mit 1 136 Wohneinheiten. Die geplanten 
Neubauinvestitionen im Wohnbau beliefen sich im De
zember 2002 auf insgesamt 212 Mill. Euro, wovon der 
gr6Bte Teil fOr Eigenheime (193 Mill. Euro) vorgesehen 
war. 

Auftragseingang der rheinland-pfalzischen Industria 
angestiegen 

lm November 2002 verbuchte das rheinland-pfalzi
sche verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum Vorjah
resmonat 5,4% mehr Auftragseingange. Hierbei ging 
weiterhin ein positiver lmpuls von den Auslandsbestel
lungen aus. Mit einem Zuwachs von 10% konnte trotz 
der verhaltnismaBig geringen Zunahme der lnlands
nachfrage (+1,4%) das Gesamtbild deutlich verbessert 
werden. 

Vor allem bei den lnvestitionsgOterproduzenten gab 
es dank eines Zuwachses urn 12,4% volle Auftrags
bOcher; dagegen mussten die Produzenten von Ge
brauchsgotern einen NachfragerOckgang urn 15% 
verarbeiten. Von der positiven Entwicklung der Aus
landsorder profitierten auch die VerbrauchsgOter- und 
VorleistungsgOterproduzenten. Hier stieg das Ordervo
lumen urn 3,7 bzw. 3,1% gegenOber November 2001. 

Nachfragesteigerungen von nahezu einem Viertel 
(+23,4%) verzeichneten die Betriebe des Fahrzeug
baus. Die chemische lndustrie sowie die Hersteller von 
BOromaschinen und Datenverarbeitungsgeraten konn
ten dank starker Auslandsorder ihre Auftragseingange 
gegenuber dem Vorjahr jeweils urn gut 8% erhohen. 

. . 

-.. 
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Preisentwicklung im Januar - Umstellung auf neue Basis 

Mit dem Berichtsmonat Januar 2003 wird die amtliche Statistik den Preisindex fOr die Lebenshaltung auf das neue 
Basisjahr 2000 (bisher 1995) umstellen und damit den Warenkorb an veranderte Verbrauchsgewohnheiten anpas
sen. Die auf der neuen Basis berechneten Ergebnisse - das Jahr 2000 entspricht dann 100 lndexpunkten - werden 
erstmals am 27. Februar bekannt gegeben und demzufolge auch rOckwirkend fOr den Monat Januar erst in der Marz
Ausgabe der Statistischen Monatshefte an dieser Stelle ver6ffentlicht. 

Zusatzlich zur Umstellung auf die neue Basis gibt es weitere Anderungen : Der Preisindex fOr die Lebenshaltung 
privater Haushalte heiBt kOnftig Verbraucherpreisindex. Die bislang auf Bundesebene vorgenommene Berechnung 
eigenstandiger Preisindizes fOr das frOhere Bundesgebiet und fOr die neuen Lander und Berlin-Ost sowie fOr spe
zielle Haushaltstypen wird eingestellt. KOnftig wird es allein den ,Verbraucherpreisindex fOr Rheinland-Pfalz" bzw. 
den ,.Verbraucherpreisindex fOr Deutschland" geben, der die Entwicklung der Verbraucherpreise fOr aile privaten 
Haushalte abbildet. 

Datenubermittlung per Internet entlastet die Wirtschaft 

Statistisches Landesamt will mit neuem Verfahren Effi
zienz steigern 

Mit ,Statistik-Online", dem Angebot einer DatenOber
mittlung per Internet, leistet das Statistische Landesamt 
Rheinland-Pfalz einen weiteren Beitrag zur Entlastung 
der Wirtschaft und zur Steigerung der Effizienz. Betriebe 
des verarbeitenden Gewerbes k6nnen beginnend mit 
dem Berichtsmonat Februar 2003 den entsprechenden 
Erhebungsvordruck als Web-Formular online an das 
Statistische Landesamt schicken. 

Das lnternetformular erm6glicht den Betrieben, Ober 
eine Schnittstelle Daten aus ihren innerbetrieblichen ln
formationssystemen zu Obernehmen. Das spart den 
Unternehmen Zeit und erleichtert den Statistikern die 
Weiterverarbeitung der lnformationen. FOr Daten, die 
nicht aus betriebseigenen lnformationssystemen ge
wonnen werden k6nnen, ist auch eine erganzende Ein
tragung m6glich. 

Mit den Monatsberichten fOr Betriebe des verarbei
tenden Gewerbes wurde wegen der graBen Bedeutung 
fOr konjunkturpolitische Zielsetzungen begonnen. Aus 
dieser Statistik lassen sich beispielsweise aktuelle ln
formationen Ober Umsatz, Exportquote, Beschaftigte, 
geleistete Arbeitsstunden oder Bruttoverdienste gewin
nen. DarOber hinaus sind die aus den Monatsberichten 
ermittelten lnformationen Ober Auftragseingange wich
tige FrOhindikatoren zur Analyse der Konjunkturent
wicklung. 

Zum Erfolg soli auch die einfache Handhabbarkeit 
des neuen Verfahrens beitragen. Hohe MaBstabe sind 
an die Datensicherheit angelegt. Die Nutzer erhalten ein 
Passwort, mit dessen Hilfe sie sich bei ,.Statistik-Online" 
anmelden k6nnen. FOr die Obermittlung werden die Da
ten verschiOsselt. Sind die Daten im Statistischen Land
esamt eingegangen, werden diese unmittelbar in einen 

durch ,Firewalls" geschOtzten Bereich weitergeleitet, 
der so abgeschottet ist, dass Daten zu keinem Zeitpunkt 
unbefugtem Zugriff often stehen. 

Umsatzruckgang bei Busunternehmen 

Einen EinnahmerOckgang urn 1% verbuchten die 
rheinland-pfalzischen Busunternehmen in den ersten 
neun Monaten des vergangenen Jahres. Die Unterneh
men nahmen von Januar bis September 182,4 Mill. Euro 
ein, rund 2 Mill. weniger als im gleichen Vorjahreszeit
raum. 

Verantwortlich fOr den ROckgang war vor all em der so 
genannte Gelegenheitsverkehr; 37,6 Mill. Euro wurden 
mit Ausflugs-, Urlaubs- und Charterfahrten umgesetzt, 
das waren 3,5 Mill. oder 8,3% weniger als im Vorjahres
zeitraum. Dagegen stiegen die Einnahmen im allgemei
nen Linienverkehr urn gut 1,6 Mill. (+1 ,2%) auf 141,4 Mill. 
Euro. 

200 Mill. Fahrgaste wurden im allgemeinen Linien
verkehr gezahlt, das war eine Zunahme gegenOber den 
ersten neun Monaten des Jahres 2001 urn gut 5,3 Mill. 
(+2,7%). Die Zahl der Passagiere im Gelegenheitsver
kehr nahm urn 5,2% auf 3,9 Mill. ab. 

Bei Verkehrsunfallen starben im Dezember 
36 Menschen 

Bei Verkehrsunfallen wurden im Dezember in Rhein
land-Pfalz 36 Menschen get6tet, doppelt so viele wie im 
Dezember 2001. Vor allem eine Reihe schwerer Unfalle 
mit mehreren Todesopfern hat zu diesem Anstieg ge
fOhrt. Dagegen lag die Zahl der Schwerverletzten mit 
285 urn fast 18% niedriger als im Vorjahresmonat, die 
der Leichtverletzten sank urn 9% auf rund 1 330. Die 
Zahl der Unfalle hat sich gegenOber dem Dezember 
2001 urn 11,5% auf knapp 9 800 reduziert. 
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Zeichenerklarungen und Abkurzungen 

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die Halite 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 fallt spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

berichtigt 

s geschatzt 

Bei Abgrenzung von GrOBenklassen 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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