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lnnenminister Walter Zuber verabschiedet Prasident Klaus Maxeiner 
in den Ruhestand- 40 Jahre im Statistischen Landesamt 

Der Prasident des Statistischen Landesamtes und Landes
wahlleiter Klaus Maxeiner wurde am 26. Marz von lnnenmi
nister Walter Zuber in einer Feierstunde in den Ruhestand 
verabschiedet. Acht Jahre hatte Maxeiner die Funktion des 
Prasidenten inne. 

lnnenminister Walter Zuber hob die Leistungen Maxeiners 
hervor, der sich besonders urn die ,Automation der Verwal
tung", die ,Maschinelle Aufbereitung", den Aufbau des ,Lan
desinformationssystems" und die ,Krankenhausautomation" 
verdient gemacht habe. Er sei maBgeblich daran beteiligt 
gewesen, das Statistische Landesamt zu einem kompeten
ten und unverzichtbaren Dienstleister in Rheinland-Pfalz zu 
entwickeln. 

Der stellvertretende Amtsleiter Harald Wirtz begrOBte die in groBer Zahl angereisten Gaste. Als Redner wOrdigten 
neben lnnenminister Walter Zuber der Prasident des Statistischen Bundesamtes, Johann Hahlen, der Sprecher der 
statistischen Landesamter, Prasident Eckart Hohmann (Hessen), Ministerialdirigent Gerhard Fuckner fOr den Sta
tistischen Landesausschuss sowie der Personalratsvorsitzende Klaus Jungbluth die langjahrige Arbeit Maxeiners. 
Aile Redner bescheinigten dem scheidenden Prasidenten ein auBergewohnliches MaB an Energie und FleiB. Seine 
Standfestigkeit, sein hohes Verantwortungsbewusstsein, seine menschliche Warme und Freundlichkeit, seine 
sprichwortliche Ruhe in schwierigsten Lagen und sein Humor wurden in den Ansprachen hervorgehoben. 

Permanenter Einsatz fOr technologische, organisatorische, fachliche und betriebswirtschaftliche Neuerungen be
stimmten das Berufsleben von Prasident Maxeiner, der 1963 nach einer Tatigkeit beim Statistischen Seminar und 
dem Diplomexamen an der Universitat Frankfurt als Referent zum Statistischen Landesamt gekommen war. Von 
1966 bis 1971 war er Geschaftsstellenleiter des lnterministeriellen Ausschusses ,Automation in der Verwaltung", 
anschlieBend mehr als 20 Jahre Chef der Abteilung Automatische Datenverarbeitung. Hier war er fOr das weite Auf
gabengebiet der gesamten Statistikautomation zustandig. AuBerdem hat er zahlreiche Projekte der Verwaltungs
automation im Auftrag fast aller Ressorts progressiv mitgestaltet. Seither obliegen dem Statistischen Landesamt 
vielfaltige Sonderaufgaben der Verwaltungsautomation. Hierzu gehoren beispielsweise das maschinelle Wohn
geldverfahren, die Automationslosungen zur Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, die vielfaltigen Ver
fahren zur DurchfOhrung landwirtschaftlicher Forderprogramme sowie nicht zuletzt die maschinelle Unterstotzung 
des Arbeitsfeldes Wahlen. Daneben hat er den Aufbau des Landesinformationssystems (LIS) initiiert und die Ein
fOhrung von Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Controlling in den Krankenhausern vorangetrieben. Als lang
jahriger Vorsitzender und GescMftsfOhrer verschiedener Bund-Lander-Gremien zur Datenverarbeitung und als Pro
jektleiter mehrerer vom Bundesministerium fOr Forschung und Technologie geforderter Datenverarbeitungsprojekte 
fand Maxeiner bundesweite Anerkennung. 

In den acht Jahren, in denen Klaus Maxeiner die Leitung des Statistischen Landesamtes innehatte, orientierte er 
sich seit Anbeginn an den drei Zielen : 

Sparen durch Statistik: Die Bereitstellung von Basisdaten zu einem ,Volkswirtschaftlichen Controlling" eroffnet eine 
frOhzeitige Ausrichtung von Planungen und Programmen an neue geanderte Rahmenbedingungen und tragt so zu 
einem , Sparen durch Statistik" bei. JOngstes Beispiel ist die Studie zur Bevolkerungsentwicklung in Rheinland
Pfalz, deren erster Band Ende vergangenen Jahres vorgestellt wurde. 

Sparen an der Statistik: Auf der Grundlage einer Untersuchung des Landesrechnungshofs sowie vom Statistischen 
Landesamt erstellter Rationalisierungsberichte wurde eine Neuorganisation mit dem Ziel der Effizienzsteigerung 
angegangen, die mit einer sozialvertraglichen Personaleinsparung von 176 Stellen verbunden war. 

Ausbau des ,Burgerorientierten lnformationsdienstes" : Die Produkte und der Service des Amtes sollen so nahan 
den Nutzern sein wie moglich. Neben Printprodukten und dem Auskunftsdienst umfasst der ,BOrgerorientierte ln
formationsdienst" vor allem die Bereitstellung von Daten auf elektronischem Weg. Mit dem Start der Pilotanwen
dungen des neuen Landesinformationssystems und der lnternet-lnfothek ist das Amt diesem Ziel wieder einen we
sentlichen Schritt naher gekommen. 

In seiner Funktion als Landeswahlleiter, die ihm im Jahr 1997 Obertragen wurde, hat Klaus Maxeiner die technische 
Abwicklung von Wahlen entscheidend vorangebracht. So ist es sein Verdienst, dass Wahlergebnisse bis zur Orts-

Zu Ehren der verdienstvollen Tatigkeit von Klaus 
Maxeiner, insbesondere in der Zeit als Prasident des 
Statistischen Landesamtes, wird das Amt eine Fest
schrift als Sonderveroffentlichung herausgeben. 
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gemeindeebene bereits kurze Zeit nach SchlieBung der 
Wahllokale im Internet abrufbar sind. Als Landeswahl
leiter wares ihm auch ein Anliegen, bereits am Morgen 
nach der Wahl eine ausfOhrliche Wah lana lyse vorlegen 
und schon kurz nach der Wahl mit der reprasentativen 
Wahlstatistik aufwarten zu konnen. 



kurz + aktueU 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2002 in RheinlaDd
Pfalz etwas gunstiger als im Bundesdurchschnitt 

Das Bruttoinlandsprodukt, die Summe der im Land 
produzierten Waren und Dienstleistungen, ist im Jahr 
2002 gegenuber dem Vorjahr real, das heiBt von Preis
einflussen bereinigt, urn 1% gestiegen. Den vorlaufigen 
Berechnungen des Arbeitskreises ,Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Lander" zufolge verlief die Ent
wicklung in Rheinland-Pfalz damit gunstiger als im 
Bundesdurchschnitt (+0,2%) . Die rheinland-ptalzische 
Konjunktur erhielt moderate Impulse insbesondere vom 
Export; gleichzeitig waren die lmporte rucklaufig . 

Auch auf dem rheinland-pfalzischen Arbeitsmarkt hat 
sich die schwache Konjunktur in Deutschland durch 
Beschaftigungsabbau und steigende Arbeitslosigkeit 
bemerkbar gemacht. lrn Jahresdurchschnitt registrier
ten die Arbeitsamter 143 700 Arbeitslose, rund 8 900 
Personen oder 6,6% mehr als im vorherigen Jahr. Die 
Arbeitslosenquote, bezogen auf aile zivilen Erwerbs
personen, lag mit 7,5% urn 0,4 Prozentpunkte hoher als 
am Jahresende 2001 . 

Die Zahl der von Oberschuldung oder Zahlungsunfa
higkeit betroffenen Unternehmen stieg im letzten Jahr 
urn knapp 17% an. Besonders zahlreich waren die ln
solvenzantrage in den Bereichen Baugewerbe (407), 
Handel (295) sowie Grundstuckswesen, Vermietung 
und Unternehrnensdienstleistungen (280) . 

Die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes sowie 
des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Er
den mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten 
setzten im letzten Jahr 62,3 Mrd. Euro urn. Das waren 
nur 0,6% mehr als im Jahr zuvor. Die Umsatzentwick
lung der rheinland-pfalzischen lndustrie nahm dam it ei
nen gunstigeren Verlauf als im Durchschnitt aller 
Bundeslander (-1 ,5%). In der Bauwirtschaft war auch im 
Jahr 2002 keine konjunkturelle Erholung in Sicht. Wah
rend die baugewerblichen Umsatze in Rheinland-Pfalz 
im Jahr 2000 wenigstens nominal noch Ieicht angestie
gen waren, gingen sie in den letzten beiden Jahren so
wahl nominal als auch real zuruck. Die rheinland-pfal
zischen Handwerksunternehmen schlossen das Jahr 
2002 mit rucklaufigen Urnsatzen ab, wobei das Vorjah
resergebnis urn 8,5% unterschritten wurde. 

lm rheinland-pfalzischen Einzelhandel - ohne Kraft
fahrzeughandel und Tankstellen - gingen die Umsatze 
2002 nominal gegenuber dem Vorjahr zuruck, nachdem 
im Jahr 2001 vorubergehend ein Umsatzwachstum ein
getreten war. Nach vorlaufigen Berechnungen ergab 
sich gegenuber 2001 ein Minus von 1,5%. Preisbereinigt 
war sogar ein Minus von 2,2% zu verzeichnen. Der 

Kraftfahrzeughandel und die Tankstellen erzielten ein 
Umsatzplus von 0,5%. 

Mehr uber dieses Thema auf Seite 61 . 

Positive Auftragsimpulse im verarbeitenden Gewerbe 
zum Jahresbeginn 

Die rheinland-pfalzischen Betriebe des verarbeiten
den Gewerbes konnten im Januar dieses Jahres einen 
Auftragszuwachs von 7,7% gegenuber dem entspre
chenden Vorjahresmonat erreichen. Diese Entwicklung 
geht auf die auBerst kraftige Nachfrage aus dem Aus
land zuruck. Hier nahmen die Bestellungen urn 17% zu, 
wahrend die inlandischen Order knapp unter dem Ni
veau des gleichen Vorjahresrnonats lagen (-0,5%). 

Auftragssteigerungen von 22% registrierten die Be
triebe der chemischen lndustrie. Hier erhOhte sich die 
Nachfrage aus dem Ausland urn 25%, aber auch die in
landischen Bestellungen wurden urn 15% ausgeweitet. 
Die Hersteller von Metallerzeugnissen erhielten 39% 
mehr Auftrage aus dem Ausland, wahrend die lnlands
nachfrage 5% unter dem Vergleichswert des Vorjahres 
lag. Auch der Maschinenbau konnte dank des Auftrags
plus aus dem Ausland (15,6%) die rucklaufigen ln
landsbestellungen (-5,6%) gut kompensieren und ver
zeichnete bei den Gesamtbestellungen ein Plus von 6%. 

Umsatz der Busunternehmen sank im Jahr 2002 
um2,2% 

Die rheinland-pfalzischen Busunternehmen haben im 
vergangenen Jahr mehr Fahrgaste befordert, aber we
niger Einnahmen erzielt als im Jahr 2001 . Die Fahrgast
zahlen stiegen urn 3,2 Mill. auf 286 Mill. (+ 1,1 %), die Um
satze sanken dagegen urn 5,6 Mill. Euro auf knapp 245 
Mill. Euro (-2,2%). 

Fahrgastzuwachse gab es ausschlieBiich im allge
meinen Linienverkehr. Knapp 270 Mill. Passagiere wur
den hier gezahlt, 1,8% mehr als im Jahr zuvor. Bei den 
Einnahmen machte sich das jedoch nicht bemerkbar; 
sie sanken urn 1,3 Mill. Euro (-0,7%). Viele Nutzer des 
Linienverkehrs legten offensichtlich kurzere Strecken 
zuruck als im Jahr zuvor: Die Beforderungsleistung 
sank urn 0,7% auf 2,5 Mrd. Personen-Kilometer. 

Deutliche EinbuBen mussten die Busunternehmen im 
so genannten Gelegenheitsverkehr - er umfasst Aus
flugs-, Urlaubs- und Charterfahrten - hinnehmen. Die 
Zahl der Reisenden sank gegenuber dern Jahr 2001 urn 
4,9% auf 5,1 Mill., die Einnahmen gingen urn 7,5% auf 
51 Mill. Euro zuruck. 
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Die rheinland-pfalzische Wirtschaft 2002 

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, urn 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
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 danach im Jahresverlauf eine leichte konjunkturelle 
Belebung zu verzeichnen. Vor allem eine Erholung im 
verarbeitenden Gewerbe in Verbindung mit der regen 
Exportkonjunktur hat zu dieser Beschleunigung beige
tragen. Wahrend die reale Bruttowertschopfung im ver
arbeitenden Gewerbe hier zu Lande urn 1,3% stieg, war 
fOr die alten Bundeslander im Schnitt ein ROckgang urn 
0,8% festzustellen. Das Baugewerbe entwickelte sich 
zwar weiterhin rOcklaufig, dies war in Rheinland-Pfalz 
jedoch deutlich weniger ausgepragt als im Obrigen 
Bundesgebiet. Mit Ausnahme des Handels war in den 
Dienstleistungsbereichen wiederum ein wirtschaftliches 
Wachstum zu vermerken. 

Niedriges Beschaftigungsniveau und steigende 
Arbeitslosigkeit 

Auch auf dem rheinland-pfalzischen Arbeitsmarkt hat 
sich die schwache Konjunktur in Deutschland durch 
Beschaftigungsabbau und steigende Arbeitslosigkeit 
bemerkbar gemacht. Vorlaufigen Berechnungen des 
Arbeitskreises ,Erwerbstatigenrechnung des Bundes 
und der Lander" zufolge waren im Jahr 2002 insgesamt 
1,76 Mill. Manner und Frauen in Rheinland-Pfalz er
werbstatig. Das waren 2 500 oder 0,1% weniger als im 
Jahr zuvor; im Jahr 2001 hatte die Zahl der Erwerbsta
tigen noch urn 0,4% und in 2000 urn 2% zugenommen. 

lm Jahresdurchschnitt registrierten die Arbeitsamter 
143 700 Arbeitslose, rund 8 900 Personen oder 6,6% 
mehr als im vorherigen Jahr. Die negative Entwicklung 
des gesamten Jahres hat sich zum Jahresende noch
mals verschlechtert. So meldeten sich im Dezember 
mehr als 26 600 Frauen und Manner arbeitslos, dies 
warder starkste Zugang seit gut vier Jahren. lnsgesamt 
waren Ende des Jahres 151 300 Personen arbeitslos, 
rund 9 500 oder 6,7% mehr als zwolf Monate zuvor. Die 
Arbeitslosenquote, bezogen auf aile zivilen Erwerbs-
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personen, lag mit 7,5% urn 0,4 Prozentpunkte hoher als 
am Jahresende 2001 . Berechnet auf der Basis der ab
Mngigen zivilen Erwerbstatigen betrug die Arbeitslo
senquote 8,4%. Ausschlaggebend fOr diese ange
spannte Situation waren weniger saisonale EinfiOsse 
als vielmehr die schlechte Auftragslage vieler Unter
nehmen. 

Frauen und Manner waren in unterschiedlichem Aus
maB von dem Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen. 
Wahrend sich die Zahl der weiblichen Arbeitslosen mit 
+2,8% gegenOber dem Vorjahr nur unterdurchschnitt
lich erhohte, stieg die Zahl der mann lichen Arbeitslosen 
urn 9,9%. Der Anteil der arbeitslosen Frauen an der Ge
samtzahl sank dadurch von 44,4 auf 42,8%, der Anteil 
der Manner erhohte sich entsprechend von 55,6 auf 
57,2%. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit war bei Arbei
tern geringer (+5,3%) als bei Angestellten (+9,3%) . Die 
Zusammensetzung der Arbeitslosen nach dem Arbeits
verhaltnis hat sich dadurch etwas geandert (62,7% Ar
beiter gegenOber 37,3% Angestellten) . 

Trotz der allgemeinen Entwicklung des Arbeitsmark
tes konnten innerhalb der so genannten Problemgrup
pen zum Teil positive Tendenzen verzeichnet werden. 
Die Zahl der alteren Arbeitslosen (55 Jahre und alter) 

Arbeitsmarkt Ende Dezember 

Veranderung 
zum Vorjahr 

Berichtsmerkmal 2002 in o/o 

2001 2002 

Arbeitslose 151 254 5,4 6,7 

davon 
Vollzeitarbeit 130 208 5,5 7,6 
Teilzeitarbeit 21 046 5,1 1,9 

davon 
Manner 86 522 8,6 9,9 
Frauen 64 732 1,7 2,8 

darunter 
Auslander 20 697 10,0 5,5 
Jugendliche unter 

20 Jahren 4 008 5,5 -13,1 
Schwerbehinderte 6 548 -3,8 -12,3 

Offene Stellen 24026 -6,9 -2,2 
Vollzeitarbeit 20610 -6,9 -1,6 
Teilzeitarbeit 3 416 -6,9 -5,6 

Kurzarbeiter 7706 198,8 58,2 
Manner 6 204 182,0 58,4 
Frauen 1 502 295,9 57,4 

Ouelle: Bundesanstalt fur Arbeit 
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Exkurs: Die wirtschaftliche Lage 
in Deutschland 

Die Konjunktur in Deutschland entwickelte sich im 
Jahr 2002 nur sehr verhalten. Der fOr die zweite Jah
reshalfte erwartete Aufschwung blieb aus. Nach ers
ten vorlaufigen Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes1l lag das reale Bruttoinlandsprodukt
der Wert der im Inland erwirtschafteten Lei stung - um 
0,2% Ober dem Vorjahresniveau. Das war, nach ei
nem ROckgang um 1,1% in 1993, die niedrigste Zu
wachsrate seit der deutschen Einheit. Auch im Jahr 
2001 war das Wachstum bereits mit +0,6% unter der 
Ein-Prozent-Marke geblieben. Als Grund tor die 
schwache Wirtschaftsentwicklung werden vor allem 
die weltweit gedampfte Konjunktur sowie geopoliti
sche Risiken genannt. In jeweiligen Preisen stieg das 
Bruttoinlandsprodukt um 2% auf 2 112 Mrd. Euro. 

Die wirtschaftliche Entwicklung verlief in den neuen 
Bundeslandern (ohne Berlin) mit einem Anstieg des 
realen Bruttoinlandsprodukts um 0,1% ahnlich wie in 
den alten Landern mit +0,2%. Wahrend jedoch die 
Wachstumsimpulse in den neuen Landern vor allem 
aus dem verarbeitenden Gewerbe kamen, wogegen 
insbesondere das Baugewerbe sich weiter damp
fend auswirkte, trugen in den alten Bundeslandern 
die Dienstleistungsbereiche in starkerem AusmaB 
zum Wachstum bei. 
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Das Finanzierungsdefizit des Staates (Bund, Lander, 
Gemeinden, Sozialversicherungen) hat sich gegen
Ober dem Vorjahr we iter vergrOBert und erreichte mit 
n,2 Mrd. Euro einen Wert von 3,7% gemessen am 
nominalen Bruttoinlandsprodukt. Nach diesen vor
laufigen Berechnungen wurde die Defizitgrenze des 
Stabilitats- und Wachstumspaktes um 0,7 Prozent
punkte Oberschritten. 

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts 
konnten die Dienstleistungsbereiche Handel, Gast
gewerbe und Verkehr (+1,6%), Finanzierung, Ver
mietung und Unternehmensdienstleister ( + 1 ,5%) so-

1) Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Januar 2003. 

Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen fOr Deutschland 

2002 
Berichtsmerkmal 

Mrd. EUR 

Bruttoinlandsprodukt 

In jeweiligen Preisen 
I 

2112 
In Preisen von 1995 1 984 I 

Veranderung 
zum Vorjahr 

in % 

2001 2002 

2,0 
I 

2,0 
0,6 0,2 

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts 
in Preisen von 1995 

Private Konsumausgaben 11 26 
Konsumausgaben des Staates 389 
Brunoanlageinvestitionen 393 

Ausrustungsinvestitionen 152 
Bauinvestitionen 214 
sonstige Anlagen 27 

Exporte 71 6 
1m porte 625 

Bruttonationaleinkommen 
(Bruttosozialprodukt) 

In jeweiligen Preisen 
In Preisen von 1995 I 2 100 I 

1 973 

Nettonationaleinkommen 
in jeweiligen Preisen 

Volkseinkommen 
Arbeitnehmerentgelt 
Unternehmens- und 

Vermi:igenseinkommen 

1 560 
1132 

428 

1,5 -0,5 
0,8 1,5 

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

1.7 I 2.1 
0,2 0,3 

1,5 
1,9 

0,2 

1,8 
1,0 

4,2 

wie die Offentlichen und privaten Dienstleister 
(+1,1%) zum Wirtschaftswachstum beitragen. Nega
tiv wirkten sich dagegen die ROckgange der Wert
schOpfung im produzierenden Gewerbe (-1,4%) und 
in der Landwirtschaft (-1 ,3%) a us. lm Bereich Produ
zierendes Gewerbe ohne Baugewerbe belief sich der 
ROckgang real auf 0,4% . lm Baugewerbe setzte sich 
der bereits seit 1995 andauernde Abwartstrend fort : 
Die reale WertschOpfung lag um 6,1% unter dem Vor
jahreswert, in 2001 hatte der ROckgang 6,5% betra
gen. 

Die Betrachtung der Verwendungsseite zeigt, dass 
das Wirtschaftswachstum fast ausschlieBiich von der 
Auslandsnachfrage getragen wurde. Der reale 
AuBenbeitrag trug im Berichtsjahr 1,5 Prozentpunkte 
zum Wirtschaftswachstum bei. Ohne den Export
Oberschuss ware ein Minus von 1,3% zu verzeichnen 
gewesen. Der positive Au Ben beitrag resultierte dabei 
nicht allein aus dem Anstieg der Exporte um 2,9%, 
sondern auch aus dem gleichzeitigen ROckgang der 
lmporte um 1,3%. UngOnstig entwickelte sich da
gegen die lnlandsnachfrage nach Konsum- und ln
vestitionsgOtern mit einem ROckgang von 1,3%. Der 
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private Konsum blieb um 0,5% hinter dem Vorjahres
ergebnis zuruck; in 2001 konnten die privaten Kon
sumausgaben das Wirtschaftswachstum noch mit ei
nem Anstieg von 1,5% stotzen. Dam it ist das 
Kautvolumen der privaten Haushalte erstmals seit 
der deutschen Wiedervereinigung gesunken. Be
schaftigungsabbau, die Verunsicherung im Rahmen 
der Euro-Bargeldeinfuhrung sowie Steuer- und Ab
gabendiskussionen haben zu einer anhaltenden Zu
ruckhaltung der Verbraucher gefuhrt. Die Zunahme 
der staatlichen Konsumausgaben um 1,5% konnte 
den Ruckgang der lnlandsnachfrage insgesamt nicht 
ausgleichen. Auch die Bruttoanlageinvestitionen tru
gen mit einer Abnahme um 6,4% wesentlich zur 
Schwachung der inlandischen Nachfrage bei. So 
sanken die lnvestitionen in Ausrustungen mit -8,4% 
zum zweiten Mal in Folge (-5,8% in 2001), wahrend 
sich die Bauinvestitionen bereits seit acht Jahren -
mit Ausnahme des Jahres 1999 - in einem Abwarts
trend befinden und auch im Berichtsjahr um 5,9% zu
ruckgingen. Lediglich bei den sonstigen Anlagen war 
ein Wachstum um 2,5% zu verzeichnen. 

Auf Grund der anhaltenden konjunkturellen Schwa
che blieb auch die tor den Arbeitsmarkt erwartete 
Tendenzwende aus. lm Jahr 2002 waren durch
schnittlich rund 38,67 Mill. Personen in Deutschland 
erwerbstatig, 246 000 oder 0,6% weniger als im Vor
jahr. Dies war der erste Ruckgang der jahresdurch
schnittlichen Erwerbstatigkeit seit 1997. Auch das Be
schaftigungsniveau des Jahres 2000 (38,75 Mill .) 
wurde unterschritten. 2001 konnte auf Grund der gu
ten Ausgangslage aus dem Jahr 2000 noch ein leich
tes Beschaftigungswachstum um 0,4% festgestellt 
werden. Die neuen Bundeslander (ohne Berlin) wa
ren von dem Beschaftigungsabbau mit einem Ruck
gang um 1,7% weitaus starker betroffen als die alten 
Lander mit -0,4%. 

Auch in den einzelnen Wirtschaftsbereichen schlug 
sich die insgesamt negative Entwicklung des letzten 
Jahres nieder. So tiel der Anstieg der Erwerbstatig
keit in den Dienstleistungsbereichen im Vergleich 
zum Vorjahr wesentlich geringer aus, wahrend sich 
der Beschaftigungsruckgang im produzierenden Ge
werbe verstarkte. lm Bereich Produzierendes Ge
werbe ohne Baugewerbe waren 2,2% weniger Er
werbstatige beschaftigt als im Jahr 2001 , in dem 
noch ein Ieichter Zuwachs festgestellt worden war. lm 
Baugewerbe sank die Beschaftigung wiederum be
schleunigt um 6,4% - seit 1996 werden hier Be
schaftigungsruckgange registriert. Der Anstieg der 
Beschaftigung in den Dienstleistungsbereichen um 
0,4% reichte nicht aus, um den Arbeitsplatzabbau in 
den anderen Wirtschaftsbereichen auszugleichen. 

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland betrug 
Ende des Jahres 4,23 Mill., 261 600 oder 6,6% mehr 
als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote, bezogen 
auf aile zivilen Erwerbspersonen, lag mit 10,1% um 
0,4 Prozentpunkte Ober dem Vorjahreswert. In den al-

1) Neue Bezeichnung ab Januar 2003: Verbraucherpreisindex. 
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ten Bundeslandern stieg die Arbeitslosenquote um 
0,5 Prozentpunkte auf 8,2%. In den neuen Landern 
wurde am Jahresende eine Quote von 18,4% aller zi
vilen Erwerbspersonen erreicht, das war ein Anstieg 
um 0,8 Prozentpunkte gegenuber Dezember 2001. 
Berechnet auf der Basis aller abhangigen zivilen Er
werbspersonen betrug die Arbeitslosenquote in 
Deutschland 11 ,2%, das waren 0,6 Prozentpunkte 
mehr als ein Jahr zuvor. AuBer von der schwachen 
Konjunktur wird der Arbeitsmarkt der neuen Lander 
weiterhin stark durch strukturelle Probleme belastet. 
Insbesondere Anpassungen im Baugewerbe und 
auch in Teilen des 6ffentlichen Dienstes hatten deut
liche Beschaftigungsverluste zur Folge. Der gerin
gere Anstieg der Arbeitslosigkeit in den neuen Lan
dern (+4,8%) gegenuber dem fruheren Bundesgebiet 
(+7,6%) ist auf Abwanderungen und Pendlerstr6me 
in die alten Lander zuruckzutohren. 

Der Preisindex tor die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte in Deutschland1l lag im Jahresdurchschnitt 
um 1,3% Ober dem Vorjahresniveau. Dies ist der 
niedrigste Wert seit 1999 (+0,6%) . lm Jahr 2000 
betrug der Anstieg 1,9%, im Jahr 2001 wurde eine 
Steigerung um 2,5% registriert. Mineral61produkte 
verteuerten sich im Berichtsjahr um 0,1% und hatten 
somit keinen wesentlichen Einfluss auf die jahres
durchschnittliche Teuerungsrate. lm fruheren Bun
desgebiet verteuerte sich die Lebenshaltung der pri
vaten Haushalte im Jahresdurchschnitt mit + 1,4% 
etwas starker als in den neuen Landern und Berlin
Ost mit +1,1%. 

lm Dezember lag der Preisindex um 1,1% Ober dem 
Vorjahreswert. In diesem Zeitraum stiegen die Preise 
tor Heiz61 und Kraftstoffe jedoch weit Oberdurch
schnittlich, so dass die lnflationsrate ohne Mineral
olerzeugnisse im Dezember nur 0,6% betragen hatte. 
Die Preisentwicklung im Laufe des Berichtsjahres 
wurde von unterschiedlichen Faktoren gepragt. Die 
hochste Jahresteuerungsrate wurde im Januar mit 
+2, 1% erreicht. Hier machten sich neben witterungs
bedingten Einflussen vor allem die zu Jahresbeginn 
wirksam gewordenen Steuererhohungen (Kraftstoff-, 
Strom-, Tabak- und Versicherungsteuer) bemerkbar. 
Auch tor Lebensmittel wurde zu Jahresbeginn ein 
starker Preisauftrieb festgestellt, der sich aber in der 
Folgezeit deutlich entspannte. lm Dezember lag das 
Preisniveau tor Nahrungsmittel und alkoholfreie Ge
tranke um 1% niedriger als vor Jahresfrist. Auch tor 
Bekleidung mussten die Verbraucher im Dezember 
weniger ausgeben als ein Jahr zuvor. Bei Tabakwa
ren ergaben sich dagegen im Jahresvergleich Ober
durchschnittliche Preissteigerungen (+5,7%). Auch 
starke Preiserhohungen bei einigen Dienstleistungen 
trugen wesentlich zur Teuerung bei; so waren z. B. 
Beherbergungs- und Gaststattendienstleistungen im 
Dezember 2002 um 3,2% teurer als noch im ent
sprechenden Vorjahresmonat. Der zu Anfang des 
Jahres sehr kraftige Preisauftrieb bei Dienstleistun
gen hat sich zwar im Jahresverlauf deutlich ver
langsamt, wurde aber insgesamt nicht zuruckge
nommen. 
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sank gegeni.iber dem Vorjahr urn 10,1% auf insgesamt 
20 500. An der Gesamtzahl der Arbeitslosen hatten die 
Alteren infolgedessen noch einen Anteil von 13,5% 
gegeni.iber 16,1% Ende 2001. Auch die Arbeitslosigkeit 
von Schwerbehinderten hat mit -12,3% wieder deutlich 
abgenommen und belief sich im Dezember noch auf 
6 500 Personen, dies entsprach einem Anteil von 4,3% 
an der Gesamtarbeitslosenzahl. Die Langzeitarbeitslo
sigkeit nahm dagegen 2002 wieder zu; 41 100 Personen 
waren Ende des Jahres betroffen, 3,2% mehr als zw61f 
Monate zuvor. Der Anteil am Gesamtvolumen ermaBigte 
sich wegen des unterdurchschnittlichen Anstiegs den
noch urn fast einen Prozentpunkt auf 27,2%. Auch die 
Auslander zahlen nach einem Anstieg der Arbeitslosig
keit urn 5,5% weiterhin zu den Problemgruppen. Am 
Jahresende waren rund 20 700 oder 13,7% der Arbeits
losen Auslander. 

Die Zahl der Teilzeitarbeitsuchenden ist mit+ 1,9% nur 
unterdurchschnittlich gestiegen, der Anteil dieses gr6B
tenteils weiblichen Personenkreises nahm auf 13,9% ab. 
Bei der Jugendarbeitslosigkeit (Personen unter 20 
Jahre) war mit einem Ri.ickgang urn 13,1% eine erfreu
liche Tendenz zu verzeichnen, bei der Gesamtheit der 
Ji.ingeren unter 25 Jahre stieg die Arbeitslosigkeit aller
dings urn 6,3%. Die Zunahme betraf demzufolge allein 
die 20- bis unter 25-Jahrigen, die oft nicht von ihrem 
Ausbildungsbetrieb i.ibernommen werden konnten bzw. 
auf Grund .. sozialer Auswahlkriterien" bei Personalent
lassungen besonders betroffen waren. 

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im vergangenen Jahr 
in allen rheinland-pfalzischen Arbeitsamtsbezirken an. 
Den starksten Zuwachs hatte mit + 14,6% der Raum 
Pirmasens zu verzeichnen - diese Region ist mit einer 
Arbeitslosenquote von 10,4%, bezogen auf aile zivilen 
Erwerbspersonen, immer noch am starksten von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Zu i.iberdurchschnittlichen 
Steigerungen der Arbeitslosenzahlen kam es auch in 
den Bezirken Ludwigshafen (+13,5%), Mayen (+10,3%), 
Neuwied (+10,1%) und Landau (+7,4%) . In der Region 
Kaiserslautern blieb die Zahl der Arbeitslosen im Ver
gleich zum Vorjahr nahezu konstant (+0,1 %), jedoch ist 
die Arbeitslosenquote mit 8,9% weiterhin sehr hoch. 
Auch in Bad Kreuznach und Neuwied waren mit 8,4 bzw. 
8,1% i.iberdurchschnittlich hohe Quoten zu verzeichnen. 
Die niedrigste regionale Arbeitslosenquote weist mit 
6,3% auch im Jahr 2002 der Raum Montabaur auf, ge
folgt von Koblenz, Landau und Mainz mit jeweils 6,8% 
sowie Trier mit 7%, die aile unter dem Landeswert von 
7,5% liegen. 

Die schwierige Lage vieler Unternehmen fi.ihrte dazu, 
dass die Nachfrage nach Arbeitskraften im Jahr 2002 
abermals deutlich nachgelassen hat. Die Zahl der von 
Betrieben und Verwaltungen gemeldeten offenen Stel
len sank im Jahr 2002 insgesamt urn knapp 33 200 bzw. 
18% auf rund 151 000. Ende des Jahres waren 24 000 
freie Arbeitsplatze registriert, 2,2% weniger als zw61f 
Monate zuvor. Entgegen der allgemeinen Entwicklung 
konnte in den Arbeitsamtsbezirken Mayen und Mainz 
eine gestiegene Einstellungsbereitschaft verzeichnet 
werden; die Zahl der gemeldeten offenen Stellen lag am 
Jahresende urn 34,1 bzw. 23,4% i.iber dem Vorjahres
wert. Auch in den Bezirken Koblenz, Ludwigshafen und 
Montabaur war die Zahl der gemeldeten Stellen am 
Jahresende etwas h6her als 2001. Die ungi.instigste Ent
wicklung hatten Landau und Pirmasens mit Ri.ickgan
gen urn 39,1 bzw. 30,6% zu verzeichnen. 295 000 Per
sonen meldeten sich 2002 arbeitslos, rund 18 000 oder 
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6,5% mehr als im Vorjahr. Ein deutlicher Anstieg der Ar
beitslosenmeldungen wurde vor allem in der Metallin
dustrie, bei Banken und Versicherungen, beim Handel, 
im Verlags- und Druckgewerbe und in der Bauwirtschaft 
registriert. 

Der gesunkene Bedarf der Wirtschaft an Arbeitskraf
ten zeigte sich auch in der Entwicklung der Kurzarbeit. 
Ende 2002 waren rund 7 700 Arbeitnehmer von dieser 
MaBnahme betroffen, 2 835 oder 58,2% mehr als zw61f 
Monate zuvor. Vor allem Unternehmen der Metallindus
trie und der Bauwirtschaft mussten ihre Personalkapa
zitaten auf diese Weise an die schlechte Auftragslage 
anpassen. Den hochsten Anstieg registrierte der Bezirk 
Kaiserslautern, allein hier nahm die Zahl der Kurzarbei
ter urn knapp 1 500 auf 1 725 zu. Auch in den Regionen 
Mainz und Ludwigshafen war ein i.iberdurchschnittlicher 
Anstieg zu verzeichnen. In den Arbeitsamtsbezirken 
Neuwied, Montabaur und Mayen ging die Kurzarbeit da
gegen zuri.ick. 

Durch die Angebote des arbeitsmarktpolitischen ln
strumentariums soli der Ausgleich zwischen Angebot 
und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt gef6rdert werden. 
Den Schwerpunkt bildeten auch 2002 MaBnahmen zur 
Verbesserung der beruflichen Qualifizierung, an denen 
11 600 Frauen und Manner teilnahmen, 16,7% mehr als 
im Jahr zuvor. Durch direkte F6rderung regularer Be
schaftigung (z. B. Eingliederungs- und Arbeitsentgelt
zuschi.isse, Oberbri.ickungsgeld oder Einstellungszu
schi.isse bei Neugri.indungen) wurde insgesamt 7 100 
Personen der Wiedereinstieg in den Beruf bzw. der Ein
stieg in die Selbstandigkeit erm6glicht. 1 500 Personen 
waren Ende 2002 im Rahmen von Arbeitsbeschaf
fungsmaBnahmen tatig, nur geringfi.igig mehr als im 
Vorjahr. lnsgesamt wurden die verschiedenen Hilfsan
gebote der Arbeitsamter im Jahr 2002 von mehr als 
43 000 Frauen und Mannern in Anspruch genommen. 

Starke Zunahme der lnsolvenzen durch 
Rechtsanderung 

Die rheinland-pfalzischen Gerichte entschieden im 
Jahr 2002 i.iber insgesamt 4 123 lnsolvenzantrage. Von 
den beantragten Verfahren entfielen 1 498 auf Unter
nehmen und 2 625 bzw. rund 64% auf die i.ibrigen 
Schuldner. 

Die Zahl der von Oberschuldung oder Zahlungsunfa
higkeit betroffenen Unternehmen stieg im letzten Jahr 
urn knapp 17% an. Mehr als die Halfte der insolventen 
Unternehmen wurde in der Rechtsform einer Gesell
schaff mit beschrankter Haftung gefi.ihrt. Weitere vier 
Zehntel der Faile betrafen Einzelunternehmen und nur 
7% Personengesellschaften. Besonders zahlreich wa
ren die lnsolvenzantrage in den Bereichen Baugewerbe 
(407), Handel (295) sowie Grundsti.ickswesen, Vermie
tung und Unternehmensdienstleistungen (280) . 198 der 
insolventen Unternehmen hatten ihren wirtschaftlichen 
Schwerpunkt im verarbeitenden Gewerbe. lm Bereich 
Verkehr und Nachrichteni.ibermittlung sowie im Gast
gewerbe wurden 115 bzw. 101 Verfahren registriert. 

Die Zahl der i.ibrigen Schuldner hat sich im vergan
genen Jahr fast verdreifacht, jedoch ist dies im We
sentlichen auf eine Anderung des lnsolvenzrechts zu
ri.ickzufi.ihren : Urn auch mittellosen Schuldnern ein 
lnsolvenzverfahren zu erm6glichen, besteht seit dem 
1. Dezember 2001 bei nati.irlichen Personen die M6g
lichkeit, die Verfahrenskosten bis zur Restschuldbefrei-

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 4/2003 



Geld und Kredit 

Veranderung 
zumVorjahr 

Berichtsmerkmal Einheit 2002 in o/o 

2001 2002 

Kreditinstitute 

Kredite an inlandische 
Nichtbanken Miii.EUR 107 311 4,5 2,8 

kurzfristig 12 677 2,2 -2,8 
mittelfristig 9189 3,7 1,6 
langfristig 85 445 5,0 3,8 

Einlagen und aufge-
nommene Kredite 
von inlandischen 
Nichtbanken Miii.EUR 79 736 4,8 3,7 

Sichtgelder 21 090 19,0 8,7 
Termingelder 23 440 4,4 6,7 
Sparbriefe 5 396 1,4 1,4 
Spareinlagen 29 810 -1 ,9 -1 ,3 

lnsolvenzen 

lnsolvenzen Anzahl 4123 27,1 86,9 
Unternehmen 1 498 17,8 16,9 
Verbraucher 1 276 59,0 72,2 
ubrige Schuldner 1 349 0,5 633,2 

Voraussichtliche 
Forderungen Miii.EUR 1 595 25,8 93,9 

ung zu stunden. Zudem wurde die Dauer der ,Wohlver
haltensphase" von sieben auf sechs Jahre verringert 
Diese Erleichterung gilt tor Verbraucher, ehemals selb
standig Tatige sowie tor Kleinunternehmen. Durch diese 
Reform des lnsolvenzrechts ist ein Vergleich der aktuel
len Zahlen mit den Vorjahreswerten beeintrachtigt 

Bei knapp der Halfte der ,ubrigen Schuldner" han
delte es sich urn Privatpersonen, welche die Moglichkeit 
zur Entschuldung durch ein Verbraucherinsolvenzver
fahren nutzten. Die groBten Auswirkungen der Rechts
anderung zeigten sich bei den ehemals selbstandigen 
Personen, die 2002 ein Drittel dieser Schuldnergruppe 
ausmachten. Die meisten der ehemals selbstandig Ta
tigen (93%) erfullten jedoch nicht die Voraussetzungen 
fur ein vereinfachtes Verbraucherverfahren und muss
ten daher ein Regelinsolvenzverfahren durchlaufen. Die 
restlichen knapp 18% betrafen naturliche Personen 
(beispielsweise personlich hattende Gesellschatter in
solventer Personengesellschaften) und Nachlasse. 

Gut drei Viertel der Verfahren konnten eroffnet wer
den. Nur 866 Faile mussten mangels Masse abgelehnt 
werden, da das verbliebene Vermogen nicht mehr zur 
Deckung der Prozesskosten ausreichte. Der hohe Anteil 
eroffneter Verfahren ist vor allem auf die Moglichkeit der 
Stundung der Gerichtskosten bei naturlichen Personen 
zuruckzutuhren. Bei 129 Verbraucherantragen konnte 
das Verfahren durch die Annahme eines Schuldenbe
reinigungsplans abgewendet werden. 

Die ermittelten offenen Forderungen waren fast dop
pelt so hoch wie im Vorjahr und betrugen knapp 1,6 
Mrd. Euro. Durchschnittlich entfielen auf jedes bean
tragte Verfahren Glaubigeranspruche in Hohe von 
387 000 Euro. Fast drei Viertel der Forderungen (rund 
73%) wurden gegenuber Unternehmen geltend ge-
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macht Dabei belief sich die durchschnittliche An
spruchshohe auf rund 779 000 Euro pro Verfahren. Der 
GroBteil der Forderungen (rund 85%) konnte im Rah
men eroffneter Verfahren verhandelt werden. 

EZB-Zinssatze auf niedrigem Niveau 

In seiner letzten Sitzung im Dezember vergangenen 
Jahres beschloss der Europaische Zentralbankrat eine 
deutliche Senkung der Leitzinsen fur das Euro-Wah
rungsgebiet Der Mindestbietungssatz tor die als Zins
tender durchgetuhrten Hauptrefinanzierungsgeschatte 
wurde urn 0,5 Prozentpunkte auf 2,75% reduziert. 
Hauptrefinanzierungsoperationen haben im Rahmen 
der Offenmarktgeschafte eine hohe Bedeutung, da uber 
sie der groBte Teil des Refinanzierungsvolumens an den 
Finanzsektor zur Verfugung gestellt wird. Zuletzt hatte 
der EZB-Rat den Leitzins im November 2001 auf 3,25% 
gesenkt Auch der Zinssatz der Einlagefazilitat wurde 
urn 50 Basispunkte von 2,25 auf 1,75% ermaBigt Die 
Einlagefazilitat bietet Kreditinstituten die Moglichkeit, 
uberschussige Zentralbankguthaben kurzfristig im Eu
rosystem anzulegen. Der Zinssatz der Einlagefazilitat 
bildet damit in der Regel auch die Untergrenze fur den 
Tagesgeldsatz im lnterbankenhandeL Der Satz tor die 
Spitzenrefinanzierungsfazilitat - ein Instrument, das es 
Geschaftsbanken ermoglicht ,Obernachtkredite" bei 
der Zentralbank aufzunehmen - wurde von 4,25 auf 
3,75% gesenkt Mit der Senkung der Zinsen auf dieses 
im historischen Vergleich sehr niedrige Niveau reagierte 
die Notenbank auf den wegen der schwachen Kon
junktur sinkenden lnflationsdruck und die weiterhin 
vorhandenen Abwartsrisiken des Wirtschaftswachs
tums. 

Die Geschattsentwicklung der rheinland-ptalzischen 
Kreditinstitute wird von der Hauptverwaltung der Deut
schen Bundesbank tor Rheinland-Pfalz und das Saar
land erfasst Die Statistiken wiesen Ende des Jahres 
2002 sowohl tor das Aktiv- wie auch tor das Passivge
schaft eine Steigerung der Geschaftstatigkeit aus. Der 
wichtigste Aktivposten -die Vergabe von Krediten an in
landische Nichtbanken - stieg urn 2,8% gegenuber dem 
Vorjahr. Per Saldo haben die inlandischen Bankkunden 
neue Kredite in Hohe von gut 2,9 Mrd. Euro aufgenom
men. Der Schwerpunkt des Neugeschaftes lag, wie 
auch bereits im Vorjahr, mit einem Anstieg von 3,8% bei 
den langfristigen Krediten. Darlehen mit einer Laufzeit 
von uber flint Jahren machen knapp vier Funttel des Ak
tivgeschaftes mit inlandischen Nichtbanken aus. Die 
Wachstumsrate bei den mittelfristigen Darlehen betrug 
1 ,6%. lm Gegensatz dazu entwickelte sich das Kredit
volumen im kurzfristigen Laufzeitbereich mit -2,8% 
rucklaufig . Getragen wurde das Aktivgeschaft in erster 
Linie von den privaten Haushalten1l, die ihre Obligos urn 
4% aufstockten und auf die insgesamt 47% des ge
samten Kreditvolumens entfielen. Auch die Kreditbe
stande der wirtschaftlich selbstandigen Privatpersonen 
erhohten sich urn 4%, wahrend die Unternehmen ihre 
Ausleihungen nur urn 0,3% erweiterten. Die offentlichen 
Haushalte stockten ihre Darlehensvolumina nach einem 
Wachstum von 23,6% im Vorjahr mit +1,3% vergleichs
weise gering auf. 

lm Einlagengeschaft verzeichneten die rheinland
pfalzischen Banken und Sparkassen einen Zuwachs 

1) Wirtschaftlich unselbstllndige Privatpersonen einschlieBiich Organisationen 
ohne Erwerbszweck. 
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urn 3,7%. Die Summe der Einlagen und aufgenomme
nen Kredite inlandischer Nichtbanken betrug am Ende 
des Berichtsjahres 79,7 Mrd. Euro, rund 2,8 Mrd. Euro 
mehr als zwolf Monate zuvor. Insbesondere die Sicht
einlagen trugen mit einem Plus von 8,7% zu diesem 
Wachstum bei. Auch die Steigerung der Terminanlagen 
urn 6,7% beeinflusste die Geschaftsentwicklung positiv. 
Bei Sparbriefen war ein Anstieg urn 1,4% zu verzeich
nen. Der Be stand an Spareinlagen war mit -1,3% 
weiterhin rucklaufig, machte jedoch immer noch gut 
37% des Passivgeschaftes aus. Spareinlagen werden 
fast ausschlieBiich von privaten Haushalten als Geldan
lage gewahlt. lnsgesamt steigerte diese Kundengruppe 
ihre Geldeinlagen bei den Kreditinstituten urn 2,5%, wo
bei sich das Wachstum vor allem auf die taglich tal ligen 
Sichteinlagen konzentrierte. Unternehmen und wirt
schaftlich selbstandige Personen stockten ihr Einlage
volumen mit + 7,8% kraftig auf; Neuanlagen wurden vor 
allem bei Sichteinlagen und Termingeldern getatigt. 
Nach einem starken ROckgang im Jahr 2001 urn 30% 
blieb die EinlagenhOhe der offentlichen Haushalte im 
Jahresvergleich weitgehend unverandert. 

Exportorientierung stutzt Umsatze in der lndustrie; 
Entwicklung im Land deutlich gunstiger als im Bund 

Die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes sowie 
des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Er
den mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten 
setzten im letzten Jahr 62,3 Mrd. Euro urn. Das waren 
nur 0,6% mehr als im Jahr zuvor. Die Umsatzentwick
lung der rheinland-ptalzischen lndustrie nahm dam it ei
nen gunstigeren Verlauf als im Durchschnitt aller 
Bundeslander (-1 ,5%). Dank der nachhaltigen Export
orientierung wurde das Umsatzwachstum in Rheinland
Pfalz wieder ausschlieBiich vom Auslandsmarkt getra
gen, wo die Umsatze nochmals urn 4% auf 27,2 Mrd. 
Euro gesteigert werden konnten. Die lnlandsumsatze 
beliefen sich auf 35,1 Mrd. Euro, was einem ROckgang 
gegenOber 2001 urn 2% entspricht. Die Exportquote lag 
mit 43,6% (2001: 42,2%) erneut deutlich Ober dem 
Bundesdurchschnitt von 38% (2001 : 37%). 

Trotz der zumindest nominal positiven Umsatzent
wicklung setzte sich der bereits in den frOheren Jahren 
beobachtete ROckgang der Beschaftigung im ver
gangenen Jahr fort. Ende September 2002 waren 
297 327 Personen in den Betrieben des verarbeitenden 
Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von 
Steinen und Erden mit 20 und mehr Beschaftigten tatig. 
Das waren 1,8% oder rund 5 300 Person en weniger als 
im Jahr zuvor (2001: -0,8%) . Damit war die Situation 
auch hier weniger ungOnstig als im Bundesgebiet, wo 
ein ROckgang der Beschaftigung urn 3,3% festgestellt 
wurde. Den starksten Personalabbau verzeichneten in 
Rheinland-Pfalz die Verbrauchsguterproduzenten, die 
im Vergleich zu Ende September 2001 Ober 2,8% 
weniger Arbeitsplatze verfOgten, dicht gefolgt von den 
GebrauchsgOterproduzenten (-2,7%) und den Vorleis
tungsgOterproduzenten (-1 ,9%). Dagegen konnten die 
lnvestitionsguterproduzenten die Zahl ihrer Arbeits
platze Ieicht urn 0,3% erhohen. 

Wahrend die Zahl der beschaftigten Arbeiter urn 3% 
auf 186 726 zuruckging, erhohte sich die Zahl der An
gestelltenarbeitsplatze im gleichen Zeitraum geringfO
gig urn 0,3%. Die von den Arbeitern geleisteten Stunden 
nahmen urn 3,5% und damit wie bereits im Vorjahr in 
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Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden'> 

Ver· 
anderung 

Berichtsmerkmal Einheit 2002 zum 
Vorjahr 

in °/o 

Beschaftigte 2> Anzahl 297 327 -1,8 

darunter 
Arbeiter 2> 186 726 -3,0 

Geleistete Stunden der Arbeiter 1 000 291 606 -3,5 

Bruttol6hne und -gehalter Miii.EUR 10710 -0,8 
L6hne 5 561 -1 ,7 
Gehiilter 5 149 0,1 

Umsatz insgesamt Miii.EUR 62 264 0,6 
davon 

Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 318 -9 ,1 

verarbeitendes Gewerbe 61 946 0,6 
Ernahrungsgewerbe und 
Tabakverarbeitung 6 347 2,0 

Textil- u. Bekleidungsgewerbe 599 -7,9 
Ledergewerbe 655 -1,4 
Holzgewerbe (ohne Herstellung 
von M6beln} 1 223 -6,3 

Papier-, Verlags- und 
Druckgewerbe 3 222 -0,2 

Kokerei , Mineral61verarbeitung, 
Herstellung und Verarbeitung 
von Spall- und Brutstoffen 104 14,6 

chemische lndustrie 19 084 2,6 
Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren 3 949 2,3 

Glasgewerbe, Keramik, Ver-
arbeitung von Steinen und 
Erden 2 819 -3,0 

Metallerzeugung und -bear-
beitung, Herstellung von 
Metallerzeugnissen 6 083 -0,2 

Maschinenbau 5 519 3,9 
Herstellung von BOromaschinen, 
DV-Geraten und -Einrichtungen, 
Elektrotechnik, Feinmechanik 
und Optik 2 579 -3,0 

Fahrzeugbau 8 551 -0,6 
Herstellung von M6beln, 
Schmuck, Musikinstrumenten, 
Sportgeraten und sonstigen 
Erzeugnissen; Recycling 1 212 -11 ,7 

davon 

VorleistungsgOterproduzenten 35 062 1,0 
lnvestitionsgOterproduzenten 14 718 0,0 
GebrauchsgOterp roduzenten 1 188 -11 ,1 
VerbrauchsgOterproduzenten 11 296 1,2 

Auslandsumsatz insgesamt Mill. EUR 27 165 4,0 
davon 

VorleistungsgOterproduzenten 16 572 4,1 
lnvestitionsgOterproduzenten 7 663 3,7 
GebrauchsgOterproduzenten 348 2,7 
VerbrauchsgOterproduzenten 2 582 4,9 

Volumenindex des Auftragseingangs 1995=100 108,2 3,1 
davon 

VorleistungsgOterproduzenten 11 2,5 3,9 
lnvestitionsgOterproduzenten 107,4 2,7 
GebrauchsgOterproduzenten 85,1 -15 ,6 
VerbrauchsgOterproduzenten 93,9 5,4 

1) Betnebe von Unternehmen m1t 20 und mehr Beschaft1gten. - 2) Stand: Ende 
September. 
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starkerem MaBe als die Zahl der Arbeiter ab. Bei den 
von den Betrieben gezahlten Lohnen und Gehaltern 
setzte sich der 2000 und 2001 beobachtete Anstieg 
nicht fort. Bruttolohne und -gehalter in Hohe von 10,7 
Mrd. Euro bedeuteten 2002 ein Minus von 0,8% gegen
Ober dem Vorjahr. Dabei haben sich Gehalter (+0,1 %) 
und Lohne (-1 ,7%) unterschiedlich entwickelt. 

Zusammengefasst stellt sich die wirtschaftliche Lage 
der lndustrie in Deutschland wie folgt dar: lm Jahres
durchschnitt 2002 waren gut 6,2 Mill. Personen in den 
Betrieben des Bergbaus und des verarbeitenden Ge
werbes von Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftig
ten tatig . lm Vergleich zum Jahr 2001 nahm die Be
schaftigung urn 183 600 Personen oder 2,9% ab. Die 
geleisteten Arbeiterstunden verringerten sich urn 4,9% 
auf 5 906 Mill. Die Lohn- und Gehaltsumme ging urn 
0,9% auf 224,3 Mrd. Euro zurOck. Der Gesamtumsatz 
fiel urn 1,5% auf 1 326 Mrd. Euro ; der darin enthaltene 
Auslandsumsatz nahm urn 1,1% auf 504 Mrd. Euro zu. 

Chemische lndustrie stUtzt das Umsatzwachstum im 
verarbeitenden Gewerbe 

Das Umsatzwachstum im verarbeitenden Gewerbe 
sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und 
Erden wurde 2002 von der gr613ten lndustriehaupt
gruppe des Landes, den VorleistungsgOterproduzenten, 
positiv beeinflusst, die im vergangenen Jahr 35,1 Mrd. 
Euro umsetzten und damit erneut deutlich mehr als die 
Halfte (56%) des Gesamtumsatzes tatigten. Sie konnten 
wie die VerbrauchsgOterproduzenten Umsatzzuwachse 
gegenOber dem Vorjahr erzielen, wahrend der Umsatz 
im lnvestitionsgOtersektor dem Vorjahresniveau ent
sprach und die GebrauchsgOterproduzenten sogar ein 
hohes Minus von 11 ,1% hinnehmen mussten. In allen 
vier Hauptgruppen wurde die Gesamtentwicklung im 
vergangenen Jahr jedoch von den Exporten positiv be
einflusst. Die VorleistungsgOterproduzenten, die gut 
sechs Zehntel des Auslandsgeschaftes auf sich verein
ten, erzielten auf dem Auslandsmarkt ein hohes nomi
nales Umsatzwachstum von 4,1% auf 16,6 Mill. Euro, 
wahrend die lnlandsumsatze abermals zurOckgingen. 

Unter den einzelnen Wirtschaftszweigen Obte die 
chemische lndustrie auf Grund ihres hohen Gewichts 
(31 % des Gesamtumsatzes) mit einem nominalen Um
satzwachstum urn rund 478 Mill. Euro oder 2,6% wieder 
den starksten Einfluss auf die Gesamtentwicklung aus. 
Sehr positiv zu bewerten ist hierbei, dass neben dem 
Umsatzplus von 3,8% auf 11,7 Mrd. Euro im Auslands
geschaft auch eine Aufwartsentwicklung im lnlandsge
schaft (+0,7%; 7,3 Mrd. Euro) zu erkennen war. Dam iter
hohte sich die Exportquote in der chemischen lndustrie 
von 60,9% im Jahr 2001 auf 61,6% in 2002. GOnstige 
Umsatzentwicklungen lieBen sich darOber hinaus ins
besondere in den bedeutenden Bereichen Ernahrungs
industrie und Maschinenbau beobachten. Das Umsatz
wachstum gedrOckt haben allerdings der Fahrzeugbau 
und die Metallindustrie, wenngleich die EinbuBen dort 
sehr moderat blieben. Eine erhebliche Verschlechte
rung ihrer Geschaftslage beklagten auf der anderen 
Seite die von der Lage im Baugewerbe abhangigen 
Wirtschaftszweige Gewinnung von Steinen und Erden 
(- 9,1%), Holzgewerbe ohne Mobelherstellung (-6,3%), 
sowie Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen 
und Erden (-3%). 
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Volumenindex des Auftragseingangs im 
verarbeitenden Gewerbe 2002 (1995=1 00) 
Veranderung gegenOber dem entsprechenden 

Vorjahresmonat in % 
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Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

Auftragseingange lassen gunstigen Ausblick 
auf 2003 zu 

Einen Hinweis auf die kOnftige wirtschaftliche Ent
wicklung geben die in den letzten Monaten des vergan
genen Jahres bei der lndustrie eingegangenen Produk
tionsauftrage. Nach diesem Fruhindikator dOrfen die 
gr613eren rheinland-pfalzischen Betriebe des verarbei
tenden Gewerbes in den ersten Monaten des Jahres 
2003 alles in allem eine zumindest zufrieden stellende 
Geschaftslage erwarten. Die ab Juni 2002 beobachtete 
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positive Entwicklung der Auftragseingange betraf in ers
ter Linie die Bestellungen aus dem Ausland. Aber auch 
die lnlandsauftrage zeigten im zweiten Halbjahr, abge
sehen vom Monat August, eine Aufwartstendenz. 

Bei der Betrachtung des gesamten Jahreszeitraumes 
lasst sich erkennen, dass 2,8% mehr Auftrage als 2001 
eingingen. Die Bestellungen aus dem Ausland (+9,4%) 
konnten die rOcklaufige lnlandsnachfrage (-2,6%) mehr 
als kompensieren. Auch tor die einzelnen Hauptgrup
pen zeigt sich, dass die Auftragseingange aus dem 
Ausland die schwache lnlandsnachfrage meist ausglei
chen konnten. ,Made in Rheinland-Pfalz" hat bei den 
auslandischen Kunden offenbar Markencharakter. Die 
Verbrauchsgi.iterproduzenten wiesen bei einem ln
landsminus von 1,2% urn 18% mehr Bestellungen aus 
dem Ausland aus, so dass die Gesamtbestellungen ein 
Plus von 5,4% erreichten. Es folgten die Vorleistungs
goterproduzenten mit insgesamt 3,9% und die Produ
zenten von lnvestitionsgOtern mit 1 ,8% mehr Auftragen 
fur ihre Produkte, was allein auf die starke Auslands
nachfrage zuri.ickzufi.ihren war. Die Gebrauchsgi.iter
produzenten hingegen mussten eine schlechte Auf
tragslage bei den Inlands- und Auslandsgeschaften 
hinnehmen, was indes in der Gesamtschau weniger ins 
Gewicht fallt. In der Betrachtung einzelner rheinland
pfalzischer Wirtschaftszweige fa lit die gute Auftragslage 
der chemischen lndustrie auf. Dieser Schli.isselbereich 
kann auf eine positive Inlands- (+3,1 %) und Auslands
order (+11,7%) blicken. Der Fahrzeugbau weitete seine 
Auslandsauftrage urn gut 22% aus und schloss trotz 
rucklaufiger lnlandsnachfrage (-6%) mit +5,9% auf 
seine Gesamtbestellungen ab. 

Erzeugerpreise gewerblicher Erzeugnisse steigen 
Ieicht 

Die Umsatz- und Auftragseingangsentwicklung im 
verarbeitenden Gewerbe wurde auch 2002 von insge
samt Ieicht steigenden Erzeugerpreisen begleitet. Der 
Gesamtindex der Erzeugerpreise gewerblicher Pro
dukte ohne Energie hat sich im gesamten Bundesgebiet 
im Jahresdurchschnitt 2002 gegeni.iber dem Vorjahr urn 
0,4% erhoht (2000: +1 ,5%). 

Zu dem fortgesetzten Anstieg der Erzeugerpreise tru 
gen insbesondere Kraftwagen und Kraftwagenteile so
wie Maschinen bei, die sich im vergangenen Jahr Ober
durchschnittlich stark um 1,8% bzw. 1,4% verteuert 
haben. Die Preiserhohungen von Leder und Lederwa
ren blieben mit +0,7% jedoch deutlich hinter denjenigen 
des Vorjahres (+1,5%) zuruck. Ahnlich verhielt es sich 
bei den Gummi- und Kunststoffwaren (+0,2%), die im 
Jahr 2001 noch Preissteigerungen von 1,3% realisiert 
hatten. Auf der anderen Seite setzten sich bei Bi.iroma
schinen, Datenverarbeitungsgeraten und -einrichtun
gen die Preisnachlasse des Vorjahres (2001 : -2,7%) mit 
-2,1% auch im Jahr 2002 fort. Die erwahnten Umsatz
zuwachse und getollten Auftragsbi.icher in der chemi
schen lndustrie gingen dort mit sinkenden Preisen 
(-0,9%) einher. Mineralolerzeugnisse (-0,3%) verbillig
ten sich geringtogig. Allerdings sei darauf hingewiesen, 
dass allein im Berichtsmonat Dezember 2002 die Ent
wicklung des Gesamtindex wesentlich vom Preisanstieg 
bei den Mineralolprodukten beeinflusst wurde, die sich 
gegeni.iber Dezember 2001 erheblich verteuerten. Dies 
galt tor Kraftstoffe und in noch starkerem MaBe tor 
Heizol und Fli.issiggas. 
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Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in 
Deutschland nach ausgewahlten Erzeugnisgruppen 

1995 = 100 

Veranderung 
zumVorjahr 

Berichtsmerkmal 2002 in °/o 

2001 

Gewerbliche Erzeugnisse 
insgesamt•> 103,4 1,5 

Ausgewahlte Erzeugnisgruppen 

Erzeugnisse des Ernahrungs-
gewerbes 104,9 4,2 

Mineralolerzeugnisse 144,6 -1,4 

Chemische Erzeugnisse 101,2 2,0 

BOromaschinen, Datenver-
arbeitungsgerate und 
-einrichtungen 74,6 -2 ,7 

Maschinen 108,0 1,4 

Kraftwagen und Kraftwagentei le 106,9 1,1 

Gummi- und Kunststoftwaren 101,4 1,3 

Leder und Lederwaren 105,8 1,5 

1) Ohne Energ>e. 

Nach wie vor keine konjunkturelle Erholung im 
Baugewerbe 

2002 

0,4 

-0,3 

-0,9 

-2,1 

1,4 

1,8 

0,2 

0,7 

In der Bauwirtschaft war auch im Jahr 2002 keine 
konjunkturelle Erholung in Sicht. Wahrend die bauge
werblichen Umsatze in Rheinland-Pfalz im Jahr 2000 
wenigstens nominal noch Ieicht angestiegen waren, gin
gen sie in den letzten beiden Jahren sowohl nominal als 
auch real zuri.ick. Bei den Auftragseingangen im Bau
hauptgewerbe setzte sich die seit 1999 beobachtete ne
gative Entwicklung unvermindert fort. lm Verlauf des 
Jahres gab es jedoch kein einheitliches Bild. In den Mo
na ten Februar bis Juni blieben die Bestellungen deut
lich hinter den vergleichbaren Vorjahreswerten zuri.ick. 
Wenngleich in der zweiten Jahreshalfte eine ganz Ober
wiegend positive Auftragsentwicklung gegeni.iber den 
entsprechenden Vorjahresmonaten auf eine begin
nende Erholung hoffen lieB, so waren die EinbuBen Ober 
das gesamte Jahr gesehen doch erheblich. 

lm Jahr 2002 gab es im rheinland-pfalzischen Bau
hauptgewerbe (hierzu zahlen der Hoch- und Tiefbau 
sowie der Bereich der vorbereitenden Baustellenarbei
ten) im Monatsdurchschnitt nur noch 476 Betriebe von 
Unternehmen mit jeweils 20 und mehr Beschaftigten. 
Das waren 34 Betriebe oder 6,7% weniger als vor Jah
resfrist. In diesen Betrieben waren gut 22 800 Men
schen tatig, rund 1 500 Person en oder 6,3% weniger als 
im Vorjahr. Der Abbau von Arbeitsplatzen in Rheinland
Pfalz nahm damit wieder geringere AusmaBe an als im 
gesamten Bundesgebiet, wo 2002 urn 7,8% weniger Be
schaftigte im Bauhauptgewerbe gezahlt wurden. In 
Deutschland waren in allen Betrieben des Hoch- und 
Tiefbaus sowie in der Baustellenvorbereitung im Jah
resdurchschnitt 2002 rund 880 000 Personen tatig ; das 
waren 74 000 weniger als 2001. Der bundesweit seit 
1996 anhaltende Beschaftigungsabbau setzte sich da
mit weiter fort. 
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Baugewerbe 

Veranderung 
zumVorjahr 

Berichtsmerkmal Einheit 2002 in °/o 

2001 2002 

Vorbereitende Baustellenarbeiten , Hoch- und Tiefbau 

(Bauhauptgewerbe) 11 

Betriebe 21 Anzahl 476 -3,6 -6,7 

Beschaftigte 21 Anzahl 22 837 -5,6 -6,3 

auslandische Arbeitnehmer 21 1 840 -5,7 -12,7 

Geleistete 
Arbeitsstunden 1 000 27 245 -8,5 -8,0 

Hochbau 11 688 -8,8 -13,0 

Wohnungsbau 4493 -16,1 -15,8 

gewerblicher Hochbau 5 077 -3,6 -14,9 

gewerblicher und 
industriel ler Bau 4 879 -2,8 -16,3 

Bahn und Post 160 138,8 

landwirtschaftl. Bau 38 -45,7 

6ffentlicher Hochbau 2118 -2,1 -1,1 

Tiefbau 15 557 -8,3 -3,7 

gewerblicher Tiefbau 3 679 -23,6 0,8 

gewerblicher und 
industrieller Bau 2 766 -2,8 0,4 

Bahn und Post 913 -53,9 1,9 

6ffentlicher Tiefbau 5 197 -1,6 -7,2 

StraBenbau 6 681 -3,5 -3,3 

Brunol6hne und -gehalter Miii.EUR 717 -4,8 -4,4 

Baugewerblicher Umsatz 31 Miii.EUR 2 693 -5,3 -4,4 

Hochbau 1 263 -3,4 -6,9 

Wohnungsbau 368 -16,0 -14,5 

gewerblicher Hochbau 616 4,0 -3,3 

gewerblicher und 
industrieller Bau 597 5,5 -4,8 

Bahn und Post 15 -41 ,3 190,0 
landwirtschaftl. Bau 4 -49,3 -13,2 

6ffentlicher Hochbau 279 3,8 -3,6 

Tiefbau 1 430 -7,0 -2,1 

gewerblicher netbau 346 -30,2 2,2 

gewerblicher und 
industrieller Bau 234 2,2 3,8 

Bahn und Post 11 2 -57,2 -0,9 

6ffentlicher Tiefbau 433 -3,7 -6,7 

StraBenbau 650 9,0 -1,1 

Auftragseingang 31 2 215 -2,6 -3,7 

Hochbau 1 092 -12,8 -0,9 

Tiefbau 1 123 9,0 -6,3 

Auftragsbestand 31 (31.12.) 867 -8,9 -4,2 

Hochbau 405 -8,7 -8,9 

Tiefbau 463 -9,0 0,3 

Bauinstallation und sonstiges Baugewerbe 

(Ausbaugewerbe) 11 

Betriebe 41 Anzahl 386 -2,0 -2 ,0 

Beschaftigte 41 13214 -3,2 -4,6 

Geleistete Arbeitsstunden 1 000 15 690 -4,6 -6,5 

Bruttol6hne und -gehalter Miii.EUR 347 -1,9 -3,0 

Gesamtumsatz 31 11 53 -6,2 -3,0 

1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschiiftigten.- 2) Monatsdurchschnitt.-
3) Ohne Umsatzsteuer. - 4) Vierteljahresdurchschnitt. 
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Die Zahl der auf den Baustellen geleisteten Arbeits
stunden verringerte sich in Rheinland-Pfalz gleichzeitig 
urn 8% (Deutschland: - 9,3%). Mit dem Beschaftigungs
rOckgang ging im vergangenen Jahr erneut auch ein 
ROckgang der Summe der von den Betrieben ausge
zahlten Bruttolohne und -gehalter einher, und zwar urn 
4,4% auf 717 Mill. Euro. lm Jahr 2001 hatte das Minus 
sogar bei 4,8% gelegen. 

Umsatzentwicklung nur im gewerblichen Tiefbau 
positiv 

Die Betriebe des Bauhauptgewerbes von Unterneh
men mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten er
zielten 2002 mit 2,7 Mrd. Euro einen baugewerblichen 
Umsatz, der urn rund 125 Mill . Euro oder 4,4% unter 
dem Vorjahreswert lag. Damit schnitten die Betriebe in 
Rheinland-Pfalz abermals besser ab als im Bundesge
biet, wo die Baufirmen im vergangenen Jahr einen Um
satzruckgang von 5,9% hinnehmen mussten. 

Wahrend im Jahr 2000 im Tiefbau des Landes die 
baugewerblichen Umsatze noch gestiegen waren, 
kehrte sich die Entwicklung bereits 2001 urn (-7%) . FOr 
2002 wurde noch einmal ein Minus von 2,1% ermittelt. 
Zu diesen UmsatzeinbuBen im Tiefbau trug in erster Li
nie der offentliche Tiefbau (-6,7%) bei. Wahrend beim 
StraBenbau (-1 ,1%) die im letzten Jahr beobachtete 
Phase der Umsatzsteigerung bereits endete, konnte der 
gewerbliche Tiefbau (+2,2%) nach dem Einbruch im 
Jahr 2001 wieder zulegen. lm Hochbau (-6,9%) hat sich 
die seit Jahren beobachtete Abwartsentwicklung im 
Wohnungsbau fortgesetzt. Die Umsatze in diesem Be
reich gingen 2002 urn 14,5% auf inzwischen nur noch 
rund 368 Mill. Euro zurOck. In weniger gravierendem 
AusmaB verzeichneten die Betriebe im gewerblichen 
(-3,3%) und 6ffentlichen Hochbau (-3,6%) im vergan
genen Jahr ebenfalls UmsatzrOckgange. 

Tiefbau bestimmt die negative Auftragsentwicklung im 
Bauhauptgewerbe 

Die im Bauhauptgewerbe im Jahr 2002 eingegan
genen Auftrage wiesen einen Gesamtwert von rund 
2,2 Mrd. Euro auf. Das waren 85 Mill. Euro oder 3,7% 
weniger als im Jahr zuvor. Damit hat sich die bereits seit 
1999 beobachtete negative Auftragsentwicklung in die
sem Bereich weiter fortgesetzt. Sowohl im Hoch- wie 
auch im Tiefbau wurden jeweils Auftrage im Wert von 
etwa 1,1 Mrd. Euro erteilt. Der ROckgang der Auftrags
eingange im Bauhauptgewerbe spielte sich 2002 Ober
wiegend im Tiefbau (-6,3%) ab, wozu der gewerbliche 
Tiefbau (-9,1 %) und der StraBenbau (-6,6%) am starks
ten beitrugen. Wah rend im gewerblichen Tiefbau vor al
lem der gewerbliche und industrielle Bau sehr viel we
niger Bestelleingange verbuchte, legten Bahn und Post 
stark zu. lm Unterschied zum Tiefbau erlebte der Hoch
bau nach einem sehr schlechten Jahr 2001 im letzten 
Jahr nur ein vergleichsweise leichtes Minus von 0,9% 
bei den erteilten Bauauftragen. Zu diesem moderaten 
ROckgang in 2002 trug vor allem der offentliche Hoch
bau (+14,1%) einen nennenswerten Teil bei, der nach 
schwachem Vorjahr wieder deutlich mehr Auftrage he
reinholen konnte und auf den rund ein Viertel des Auf
tragsvolumens im Hochbau entfallt. Das Plus an Auf
tragseingangen lieB sich im offentlichen Hochbau allein 
auf das Bauinteresse der Korperschaften des offent
lichen Rechts zurucktohren. 
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Preisindizes fUr Bauwerke in Deutschland 
1995 = 100 

Veranderung 
zumVorjahr 

Berichtsmerkmal 2002 in o/o 

2001 2002 

Wohngebaude 

Bauleistungen insgesamt 98,6 -0 ,1 

Bauleistungen am Bauwerk 

(reine Baukosten) 98,5 -0 ,2 -
Rohbauarbeiten 93,5 -1 ,2 -0,7 
Ausbauarbeiten 103,4 0,8 0,6 

Burogebiiude 100,7 0,4 0,2 

StraBenbau 98,3 0,8 -0,3 

Auf Bundesebene sah die Entwicklung im Hoch- und 
Tiefbau 2002 etwas anders aus : Hier verzeichneten die 
Betriebe im Bauhauptgewerbe mit 20 und mehr Be
schaftigten preisbereinigt 5,9% niedrigere Auftragsein
gange als im Vorjahr. Bundesweit verringerte sich aller
dings vornehmlich die Baunachfrage im Hochbau urn 
11,5%; im Tiefbau nahm sie hingegen urn 1,5% zu. 

lnfolge der relativ ungunstigen Auftragsentwicklung 
im vergangenen Jahr verfugten die Betriebe von Unter
nehmen des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Be
schaftigten Ende Dezember 2002 Ober einen Auftrags
bestand von nur noch 867 Mill. Euro, woraus sich wie im 
Vorjahr eine Reichweite der Auftrage von 3,9 Monaten 
errechnet. Dabei schnitt der Tiefbau mit ebenfalls 3,9 
Monaten trotz seiner negativen Auftragsentwicklung et
was besser ab als der Hochbau (3,8 Monate) . Ende De
zember 2000 hatte die Reichweite des Auftragsbe
stands des gesamten Bauhauptgewerbes noch bei vier 
Monaten gelegen. 

69% der geplanten lnvestitionen im Wohnungsbau ent
fallen auf Einfamilienhauser 

Eine Vorstellung von der kunftigen Entwicklung im 
Wohnungsbau gibt die Zahl der Baugenehmigungen 
des Jahres 2002. Wahrend der jahrelang beobachtete 
Trend steigender Genehmigungen von Eigenheimen in 
den Jahren 2000 und 2001 gebrochen wurde, setzte im 
Jahr 2002 wieder eine Belebung ein. Die rheinland-pfal
zischen Baubehorden haben im vergangenen Jahr ins
gesamt 9 628 neue Wohngebaude genehmigt, das wa
ren 6% mehr als 2001 . Ursache fOr den insgesamt 
positiven Trend war ausschlieBiich die anhaltend hohe 
Nachfrage nach Einfamilienhausern. In dieser Gebau
dekategorie stiegen die Baugenehmigungen von 7 082 
im Jahr 2001 auf 7 673 (+8,3%). Die Anzahl der geneh
migten Zweifamilienhauser blieb mit 1 537 gegenuber 
2001 (1 531) konstant. Entgegen dieser Entwicklung 
sind noch nie so wenige Baugenehmigungen fOr Woh
nungen in Mehrfamilienhausern erteilt worden wie im 
vergangenen Jahr; 2002 wurden nur 417 Mehrfamilien
hauser mit insgesamt 2 251 Wohnungen zum Bau frei
gegeben. Die kalkulierten Baukosten fOr genehmigte 
neue Wohngebaude lagen 2002 mit insgesamt 2,16 
Mrd. Euro urn 2% Ober den 2001 geplanten lnvestitio
nen. Mit rund 1,46 Mrd. Euro entfallen fast 69% der 
Mittel auf den Bau neuer Einfamilienhauser. 
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Preise fur Bauleistungen an Wohngebauden stabil 

Die Umsatz- und Auftragseingangsentwicklung im 
Bauhauptgewerbe wurde 2002 insgesamt von stabilen 
Preisen begleitet. So sind die Bauleistungen an Wohn
gebauden insgesamt im Durchschnitt der Monate Fe
bruar, Mai, August und November 2002 gegenuber dem 
Vorjahr in Deutschland unverandert geblieben, nach
dem 2001 die Preise noch urn 0,1% gesunken waren. 
Wahrend sich die Rohbauarbeiten urn 0,7% verbilligt 
haben, verteuerten sich die Ausbauarbeiten nochmals 
urn 0,6%. Gunstiger geworden sind die Bauleistungen 
im StraBenbau (-0,3%). 

Erneut weniger Beschaftigte bei rucklaufigen Umsat
zen im Handwerk 

Die rheinland-pfalzischen Handwerksunternehmen 
schlossen das Jahr 2002 mit rucklaufigen Umsatzen ab, 
wobei das Vorjahresergebnis urn 8,5% unterschritten 
wurde. Ahnlich wie bereits 2001 konnte die Zahl der Be
schaftigten nicht gehalten werden, sie verzeichnete so
gar ein Minus von 3,6%. 

Die zum verarbeitenden Gewerbe zahlenden Hand
werksunternehmen blieben insgesamt urn 6,8% hinter 
ihrem Vorjahresumsatz zuruck, was insbesondere auf 
die negative Geschaftsentwicklung im Glasgewerbe 
und im Bekleidungsgewerbe zuruckzufuhren war. Um
satzsteigerungen konnten andererseits die Handwerker 
im Bereich der Herstellung von medizinisch-techni
schen Geraten sowie Geraten der Mess- und Steue
rungstechnik verbuchen. lm Baugewerbe - hier waren 
vor allem die Elektroinstallateure sowie die Gas-, Was
ser- und Heizungsinstallateure betroffen - unterschrit
ten die Handwerksunternehmen den Umsatzwert des 
Jahres 2001 urn 5,7%. Auch bei den Handwerksunter
nehmen mit Tatigkeitsschwerpunkt im Handel blieben 
die erzielten Erlose deutlich unter dem Vorjahresergeb
nis, und zwar urn 13,1 %. Unter den Dienstleistungs-

Handwerk 
1998 = 100 

Berichtsmerkmal 2002 

Beschaftigte 

lnsgesamt I 87,3 

Umsatz 

lnsgesamt 93,6 
davon 

Bau- und Ausbaugewerbe 91,7 

Elektro- und Metallgewerbe 97,3 

Holzgewerbe 77,1 

Bekleidungs-, Textil- und Leder-
gewerbe 81 ,2 

Nahrungsmittelgewerbe 82,2 

Gewerbe fU r Gesundheits- und 
Korperpfl ege, chemische Gewerbe 
sowie Reinigungsgewerbe 104,9 

Glas-, Papier- , keramische und 
sonstige Gewerbe 80,4 

Veranderung 
zum Vorjah r 

in °/o 

2001 2002 

I -3 ,6 I -3,9 

-1,0 -8,6 

-5 ,5 -4,6 

1,8 -11 ,9 

-13,6 -2,8 

1,9 -14,0 

0,6 -9,8 

2,8 -3,0 

-4,5 -10,6 
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handwerkern, die uberwiegend fUr andere Unterneh
men tatig werden, konnten die Gebaudereiniger ein 
leichtes Umsatzplus von 0,6% erwirtschatten. 

Die gr6Bten Einschnitte bei den Beschattigtenzahlen 
gab es bei den Handwerkern des Baugewerbes 
(-5,4%) . lm verarbeitenden Gewerbe, das seinen Be
schaftigtenstand urn 4,7% reduzierte, zog sich die ne
gative Entwicklung durch aile Wirtschattszweige mit 
Ausnahme des handwerklichen Maschinenbaus sowie 
der Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. 
Handwerker, die uberwiegend Handel betreiben, unter
schritten die Beschattigtenzahl des Vorjahres urn 4,1 %. 

Ergebnis im AuBenhandel uneinheitlich 

Wah rend im Jahr 2002 die rheinland-pfalzische Kon
junktur moderate Impulse vom Export erhielt, konnte auf 
der lmportseite das Niveau des Vorjahres nicht gehal
ten werden. Nach einer Hochrechnung auf der Grund
lage der vorlaufigen Ergebnisse der Monate Januar bis 
November expandierten die rheinland-pfalzischen Ex
porte im Jahresverlauf 2002 gegenuber 2001 urn 1,8% 
auf 26,1 Mrd. Euro. ExporteinbuBen in den Monaten Ja
nuar, Marz und Mai standen in den ubrigen Monaten 
wertmaBig hohe Zuwachsraten gegenuber, die nicht 
selten sogar zweistellig ausfielen. Die lmporte fielen 
2002 wertmaBig urn 2,1% auf 17,4 Mrd. Euro, nachdem 
im Vorjahr bereits ein Minus von 3% ermittelt worden 
war. Daran anknupfend entwickelten sich die lmportge
schatte auch im ersten Halbjahr 2002 rucklaufig . Ein
fuhrseitig setzte dann allerdings im August eine Trend
wende ein, die zumindest bis zum Berichtsmonat 
November anhielt und in deren Folge die EinbuBen der 
ersten Monate des Jahres teilweise kompensiert wur
den. 

Der uberwiegende Teil der rheinland-pfalzischen 
Ausfuhren betraf Fertigwaren der gewerblichen Wirt
schatt. Hier dominierte der Export von Lastkrattwagen 
und Spezialfahrzeugen, die 18% der fertigen Ender
zeugnisse ausmachten. Daruber hinaus hatten aber 
auch die chemischen Vorerzeugnisse einen erheb
lichen Ausfuhranteil. Einfuhrseitig dominierten ebenfalls 
die Fertigwaren. Hier entfielen drei Viertel auf Ender
zeugnisse und ein Viertel auf Vorerzeugnisse. 

Ausfuhren in EU-Uinder gewachsen; 
Eintuhren rUcklaufig 

Die Ausfuhren in die Partnerlander der Europaischen 
Union (EU) stiegen urn 3,7% auf 14,7 Mrd. Euro und 
entwickelten sich damit uberdurchschnittlich gut. Eine 
Differenzierung nach Abnehmerlandern innerhalb der 
EU zeigt, dass die Exportgeschatte mit fast allen Mit
gliedstaaten positiv verliefen und die Exporte nach Lu
xemburg, Spanien, Finnland, lrland und Belgien die 
hochsten Wachstumsraten zu verzeichnen hatten. Die 
Lieferungen nach Frankreich fie len allerdings urn 1% 
auf annahernd 3,5 Mrd. Euro. lnnerhalb der EU ist Ita
lien hinter Frankreich der zweitwichtigste Abnehmer 
rheinland-pfalzischer Waren. Bei einem Plus von 6,6% 
fan den Waren im Wert von gut 2,1 Mrd. Euro italienische 
Abnehmer. An dritter Stelle der Rangliste liegt GroBbri
tannien mit einer uberdurchschnittlichen Wachstums
rate von 9,7% auf etwas mehr als 2 Mrd. Euro. 

Aus der EU wurden dagegen 2002 insgesamt 0,7% 
weniger Waren (10,2 Mrd. Euro) eingefuhrt als im Jahr 
zuvor. Vor dem maBgeblichen Hintergrund, dass gut 
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AuBenhandel 

Veranderung 
2002 1> zum Vorjahr 

Berichtsmerkmal in o/o 

Mill. Euro 2001 2) 2002 

Ausfuhr 

Ernahrungswirtschatt 1 750 28,0 8,4 
lebende Tiere 11 -21,2 19,0 
Nahrungsmittel 

tierischen Ursprungs 185 28,9 -25,9 
pflanzlichen Ursprungs 590 16,8 7,8 

Genussmittel 964 36,6 19,2 

Gewerbliche Wirtschatt 24 358 3,3 1,3 
Rohstoffe 224 -12,7 7,7 
Halbwaren 961 7,0 -3 ,1 
Fertigwaren 23 173 3,4 1,4 

Vorerzeugnisse 7 053 -0,8 -1,6 
Enderzeugnisse 16120 5,4 2,9 

lnsgesamt 26 108 4,6 1,8 

Einfuhr 

Ernahrungswirtschatt 1 757 1,3 7,9 
lebende Tiere 8 6,1 -0 ,9 
Nahrungsmittel 

tierischen Ursprungs 301 -3,2 19,0 
pflanz/ichen Ursprungs 949 9,8 9,5 

Genussmittel 498 -8 ,9 0,2 

Gewerbliche Wirtschatt 15 633 -3,4 -3 ,1 
Rohstoffe 446 -26,4 11 ,9 
Halbwaren 2 031 -15,9 -14,1 
Fertigwaren 13157 -0,2 -1 ,5 

Vorerzeugnisse 3 326 5,6 -2,5 
Enderzeugnisse 9 831 -2,1 -1 ,1 

lnsgesamt 17 390 -3,0 -2 ,1 

1) Berechnet auf Basis der Entwicklung im Zeitraum Januar bis November 2002.-2) Ver· 
gleichbarkeit auf Grund geanderter Warensystematiken teilweise eingeschrankt. 

sechs Zehntel der rheinland-pfalzischen lmporte aus 
dem EU-Binnenmarkt stammen, wird die gedamptte 
Gesamtentwicklung nachvollziehbar. Die EinbuBen kon
zentrierten sich in erster Linie auf die Einfuhren aus den 
Niederlanden, Belgien, GroBbritannien und Danemark. 
Aus Frankreich, ltalien und Finnland gelangten hinge
gen deutlich mehr Produkte nach Rheinland-Pfalz. Bei 
einem lmportruckgang urn 7% auf rund 2 Mrd. Euro ste
hen die Niederlande im Jahr 2002 in der Rangfolge der 
wichtigsten rheinland-pfalzischen Lieferanten wieder 
hinter Frankreich (2,5 Mrd. Euro, +9,3%). Auf den nachs
ten Positionen folgen Belgien (1,7 Mrd. Euro ; -3%) und 
ltalien (1,3 Mrd. Euro ; +9,8%). 

AuBenhandel mit Amerika und Asien schwacher 

Die Ausfuhrgeschatte mit Asien (3 Mrd. Euro; -7%) 
und Amerika (2,9 Mrd. Euro; -4,2%) waren im Jahr 2002 
insgesamt rucklaufig . In Amerika sind neben den USA, 
die mit gut 1,9 Mrd. Euro wertmaBig urn 2,3% weniger 
Waren abnahmen als im Jahr zuvor, Mexiko, Venezuela, 
Brasilien und Argentinien auf Grund abnehmender Lie
ferungen zu nennen. Andererseits nahmen die Exporte 
nach Kanada und nach Peru zu. In Asien fallen bei der 
Betrachtung der wichtigsten Handelspartner zuerst die 
Exportruckgange nach Japan, Thailand, Taiwan und 
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Singapur auf. In die Volksrepublik China, die Arabi
schen Emirate, nach Saudi-Arabien und nach Hong
kong wurde indes mehr exportiert als im Jahr 2001 . Bei 
einem Minus von 1,5% gegenuber dem Vorjahr wurden 
nach Afrika Waren im Wert von 576,5 Mill. Euro ausge
fuhrt. Die Ausfuhren nach Afrika gingen 2002 zu vier 
Zehntel in die Republik Sudafrika (235 Mill. Euro ; 
+7,2%). 

Die Geschaftsbeziehungen zu den wichtigen auBer
europaischen Partnern verliefen auf der lmportseite 
uberwiegend negativ. Die lmporte aus Japan, Hong
kong, Thailand und lndien entwickelten sich rucklaufig. 
Die Volksrepublik China, einfuhrseitig fOr Rheinland
Pfalz seit 2000 die Nummer eins auf dem asiatischen 
Markt, lieferte bei einem erneuten Plus von 4,5% Waren 
im Wert von 553 Mill. Euro und erzielte damit einen 
neuen Spitzenwert. lm Handel mit Amerika (1 ,5 Mrd. 
Euro ; -18%) wurden deutlich niedrigere Handelsab
schlusse erzielt als noch im Vorjahr. Die Einfuhren aus 
den USA nahmen hierbei urn 15,8% auf 1,1 Mrd. Euro 
ab. Einfuhren aus Afrika (350 Mill. Euro) gingen urn ein 
gutes Siebtel zuruck, wobei die rheinland-pfalzischen 
Geschaftspartner aus Sudafrika (61 Mill. Euro ; -65%) 
auffallend weniger importierten. 

Polen ist wichtiger Handelspartner unter den mittel
und osteuropaischen Uindern 

Beim Export in andere europaische Lander wiesen 
vor allem die Lieferungen nach Polen (583 Mill. Euro ; 
+13%), in die Tschechische Republik (445 Mill. Euro ; 
+3,4%), die Slowakei (118 Mill. Euro ; + 13%) und nach 
Kroatien (66 Mill. Euro ; + 2,2%) Wachstumsraten auf. 
Gleichzeitig blieben die Exporte nach Ungarn, Ruma
nien und Russland hinter dem Vorjahresergebnis zu
ruck. 

Mehr als ein Zehntel der nach Rheinland-Pfalz im
portierten Waren (1 ,8 Mrd. Euro ; +6,7%) stammten 2002 
aus den mittel- und osteuropaischen Landern . Die 
Tschechische Republik (452 Mill. Euro ; -3,6%) und 
Russland (385 Mill. Euro ; +38%) spielten hier eine wich
tige Rolle. Aus Ungarn kamen Waren im Wert von 360 
Mill. Euro (-15%). 

Rucklaufige Binnennachfrage im Einzelhandel 

lm rheinland-pfalzischen Einzelhandel - ohne Kraft
fahrzeughandel und Tankstellen - gingen die Umsatze 
2002 nominal gegenuber dem Vorjahr zuruck, nachdem 
im Jahr 2001 vorubergehend ein Umsatzwachstum ver
zeichnet worden war. Nach vorlaufigen Berechnungen 
ergab sich gegenuber 2001 ein Minus von 1,5%. Preis
bereinigt war sogar ein Minus von 2,2% zu verzeichnen. 
Die Beschaftigtenzahl nahm gegenuber dem Vorjahr urn 
0,4% ab. Wahrend sich die Zahl der Vollzeitbeschaftig
ten verringerte, stieg die Zahl der Teilzeitkrafte an. 

lm stationaren Handel gingen die Umsatze gegen
Ober 2001 urn 1,5% zuruck. Dabei mussten vor allem die 
Facheinzelhandler - von wenigen Ausnahmen abgese
hen - UmsatzeinbuBen hinnehmen. Am starksten be
troffen hiervon war der Einzelhandel mit Mobeln, Ein
richtungsgegenstanden und Hausrat (-10,4%) sowie 
mit Schuhen (-6,7%). Demgegenuber schnitten Apo
theker (+6,8%) und Facheinzelhandler mit kosmeti
schen Artikeln und Korperpflegemitteln (+3,7%) gut ab. 
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Einzelhandel 
2000 = 100 

Berichtsmerkmal 2002 

Veranderung 
zumVorjahr 

in °/o 

2001 1 2002 

Beschi:iftigte (Monatsdurchschnitt)P 

lnsgesamt 

UmsatzP 

lnsgesamt 

Einzelhandei!Facheinzelhandel 
mit/in .. 

Waren verschiedener Art 
(in Verkaufsraumen) 
Waren verschiedener Art, 
Hauptrichtung Nahrungsmittel , 
Getranke und Tabakwaren 

sonstigen Waren verschiedener Art 

Nahrungsmitteln, Getranken und 
Tabakwaren (in Verkaufsraumen) 
Fleisch, Fleischwaren, Geflugel 
undWild 

Getranken 
Tabakwaren 

Apotheken; medizin ischen, orthopa
dischen und kosmetischen Artikeln 
(in Verkaufsraumen) 
Apotheken 
medizinischen und orthopadischen 
Artikeln 

kosmetischen Artikeln und K6rper
pflegemitteln 

sonstigen Waren (in Verkaufsraumen) 
Bekleidung 
Schuhen und Lederwaren 
M6beln, Einrichtungsgegenstanden 
und sonstigem Hausrat 

elektrischen Haushalts- , Rundfunk
und Fernsehgeraten sowie 
Musikinstrumenten 

Metallwaren, Anstrichmitteln, 
Bau- und Heimwerkerbedarf 

Buchern, Zeitschriften, Zeitungen, 
Schreibwaren und Burobedart 

sonstigem Facheinzelhandel 
(in Verkaufsraumen) 

Waren (nicht in Verkaufsraumen) 
Versandhandel 
sonstigen Waren 
(nicht in Verkaufsraumen) 

1 101,7 1 

100,8 

102,3 

103,8 

90,6 

101 ,5 

110,0 
97,1 
99,0 

11 3,8 
114,7 

85,6 

11 6,2 

95,8 
99,4 
95,1 

94,1 

98,3 

92,1 

99,6 

95,1 

91 ,9 
84,9 

95,9 

Preisindex (Deutschland) 
1995 = 100 

Einzelhandelspreise insgesamt 1105,31 

2.1 1 -0.4 

2,3 -1 ,5 

1,6 0,7 

2,1 1,7 

-2,1 -7,5 

2,2 -0 ,6 

13,1 -2 ,7 
-1 ,4 -1,5 
-1 ,0 0,0 

7,6 5,7 
7,3 6,8 

-1 1,1 -3 ,7 

12,1 3,7 

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

5,0 -10,4 

2,5 -4 ,1 

-4 ,5 -3,5 

0,2 -0,6 

0,1 -5,0 

2,1 -10,0 
-5,7 -9 ,9 

7,3 -10,6 

1,6 I 0.7 

lm nichtstationaren Einzelhandel - hierzu geh6rt bei
spielsweise der Handel vom Lager und auf Markten -
konnten die Umsatze des Vorjahres ebenfalls nicht ge
halten werden (-10%). Der Versandhandel musste nach 
bereits im Vorjahr erlittenem Umsatzminus weitere 
starke Umsatzruckgange (-9,9%) hinnehmen. 

Der Kraftfahrzeughandel und die Tankstellen ver
zeichneten ein Umsatzplus von 0,5%. Wah rend im Han-
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del mit Krattwagen (-0,7%) eine Abwartsentwicklung zu 
beobachten war, verlief der Handel mit Krattwagenteilen 
und Zubehor positiv (+8,3%). lm Kraftfahrzeughandel 
und an Tankstellen konnte die Beschaftigtenzahl urn 
2,8% gesteigert werden, wobei urn 2,4% mehr Vall- und 
urn 4,7% mehr Teilzeitkrafte beschaftigt wurden. 

Lohne der Arbeiterinnen und Arbeiter stiegen deutlich 
starker als im Vorjahr 

Der Bruttostundenverdienst der Arbeiterinnen und 
Arbeiter im produzierenden Gewerbe erreichte im Jahr 
2002 mit durchschnittlich 15 Euro im Vergleich zum Vor
jahr (14,61 Euro) ein urn 2,7% hoheres Niveau. Da sich 
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit verringerte 
(37,8 Stunden gegenuber 38 Stunden im Jahr 2001), 
stiegen die Monatsverdienste der Arbeiterinnen und Ar
beiter lediglich urn 2,1% auf 2 465 Euro im Durchschnitt 
des Jahres 2002. Der Stundenlohn der Frauen erreichte 
mit 11,48 Euro im Durchschnitt des produzierenden Ge
werbes knapp drei Viertel der Entlohnung der Manner 
(15,41 Euro). Eine Erklarung fUr den deutlich niedrige
ren Durchschnittsverdienst der Frauen ist, dass der An
teil der Frauen in Niedriglohnbereichen wie dem Textil
und Bekleidungsgewerbe (Bruttostundenverdienst der 
Arbeiterinnen im Jahr 2002: 9,81 Euro), dem Lederge
werbe {8,82 Euro) und dem Ernahrungsgewerbe 
(10,23 Euro) relativ hoch ist. 

Die Bruttomonatsgehalter der vollzeitbeschaftigten 
Angestellten des produzierenden Gewerbes sind mit 
3 572 Euro im Jahr 2002 gegenuber dem Vorjahr urn 
2,8% gestiegen. Hohe Zuwachsraten wurden fur das 
Druckgewerbe (+4,4%), den Wirtschaftszweig Glas
gewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Er
den (+3,9%) , das Ernahrungsgewerbe (+3,6%) sowie 
das Ledergewerbe (+3,5%) ermittelt. Allerdings lag 
das Gehaltsniveau in diesen Bereichen mit 3 131 Euro 
(Druckgewerbe), 3 435 Euro (Giasgewerbe, Keramik, 
Verarbeitung von Steinen und Erden) , 3 416 Euro (Er
nahrungsgewerbe) und 2 776 Euro (Ledergewerbe) 
zum Teil deutlich unter dem Durchschnitt des produzie
renden Gewerbes. Die hochsten Monatsgehalter zahl
ten wie in den Vorjahren die Unternehmen des Fahr
zeugbaus mit 3 971 Euro (+2,5%) sowie der chemischen 
lndustrie mit 3 867 Euro (+2,4%). 

lm Durchschnitt der statistisch erfassten Dienstleis
tungsbereiche Handel, Kredit- und Versicherungsge
werbe verdienten die Angestellten im Jahr 2002 monat
lich 2 687 Euro brutto und damit 3,4% mehr als im 
Vorjahr. Die Aussagekraft des Vergleichs mit dem Jahr 
2001 ist fur die Dienstleistungsbereiche jedoch auf
grund einer Neuauswahl der Berichtsbetriebe in der als 
Stichprobe angelegten Verdiensterhebung einge
schrankt. Generell ist bei der Interpretation von Durch
schnittsverdiensten zu beachten, dass diese nicht nur 
die reinen Gehalts- und Lohnsteigerungen widerspie
geln, sondern auch strukturelle Effekte die Ergebnisse 
beeinflussen, wie Anderungen in der Zusammenset
zung der Arbeitnehmerschaft und Verschiebungen zwi
schen den Wirtschaftszweigen. Diese Effekte konnen 
bei einem Wechsel der Berichtsbetriebe verstarkt auf
treten. Das Verdienstniveau der Angestellten im Handel 
lag mit 2 510 Euro deutlich unter dem der beiden ande
ren erfassten Dienstleistungsbereiche Kreditgewerbe 
(2 970 Euro) und Versicherungsgewerbe (3 091 Euro). 
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Verdienste und Arbeitszeiten 

Veranderung 
zumVorjahr 

Berichtsmerkmal Einheit 2002 in °/o 

2001 2002 

Produzierendes Gewerbe 

Arbeiterinnen und Arbeiter 

Bruttostundenverdienst EUR 15,00 1,5 2,7 

davon 
Arbeiterinnen 11 ,48 1,7 2,2 
Arbeiter 15,41 1,4 2,7 

darunter 
verarbeitendes Gewerbe 15,15 1,5 2,6 
Energie- und Wasser-

versorgung 15,93 0,4 0,9 

Baugewerbe 14,18 1,6 3,3 

Bruttomonatsverdienst 2 465 0,9 2,1 

Bezahlte Wochenarbeits-

stunden Std. 37,8 -0,8 -0,5 

darunter 

Mehrarbeitsstunden 1,0 -21,4 -9,1 

Angestellte 

Bruttomonatsverdienst EUR 3 572 2,7 2,8 
davon 

weibliche Angestellte 2 776 3,1 3,4 
mannliche Angestellte 3 849 2,5 2,6 

darunter 
verarbeitendes Gewerbe 3 594 2,6 2,8 
Energie- und Wasser-

versorgung 3 312 1,4 2,5 
Baugewerbe 3 494 4,5 3,4 

HandePl, Kredit- und Versicherungsgewerbe 

Angestellte 

Bruttomonatsverdienst EUR 2 687 3,7 3,4 
davon 

weibliche Angestellte 2 303 3,6 2,4 

mannliche Angestellte 2 982 3,7 2,9 

davon 
Handel 2 510 3,6 5,6 
Kreditgewerbe 2 970 3,2 4,1 
Versicherungsgewerbe 3 091 1,9 6,3 

1) Einschliel31ich lnstandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchs· 
gOt ern. 

Tourismusbranche mit EinbuBen 

Die mehr als 4 000 rheinland-pfalzischen Beherber
gungsbetriebe meldeten 2002 insgesamt rund 6,9 Mill. 
Gaste und 21 ,2 Mill. Obernachtungen. Das sind 0,7 bzw. 
2% weniger als im Jahr 2001 . Damit hat sich der Ab
wartstrend des Vorjahres - allerdings abgeschwacht -
fortgesetzt. lm langerfristigen Vergleich erzielte die 
rheinland-pfalzische Tourismusbranche dennoch ein 
gutes Resultat. 

Bevorzugte Reiseziele der Urlauber und Geschafts
reisenden waren die Stadte und Gemeinden der Frem
denverkehrsregionen Mosei/Saar und Pfalz. Dorthin ka
men etwa 1,7 bzw. 1,4 Mill. Besucher. An dritter Stelle 
folgte beim Gasteaufkommen das Feriengebiet Eifel/ Ahr 
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mit 1,2 Mill. Besuchern, auf die rund 4,3 Mill. Obernach
tungen entfielen. An Mosel und Saar waren bei einer 
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3,4 Tagen ins
gesamt gut 5,7 Mill. Obernachtungen zu verzeichnen. 
Die Hoteliers und Gastronomen der Region lagen mit 
diesem Ergebnis bei den Gasten urn 0,4% i.iber und bei 
den Obernachtungen urn 0,6% unter dem Vorjahreser
gebnis. In der Pfalz verweilten die Gaste durchschnitt
lich 2,8 Tage, so dass rund 4,1 Mill. Obernachtungen ge
zahlt wurden. Die Zahl der Gasteanki.infte reduzierte 
sich hier urn 2%, die Zahl der Obernachtungen sank urn 
2,6%. lm Rheintal beherbergten die Betriebe rund 
822 000 Gaste. Das waren 5,1% weniger als 2001 . Die 
Obernachtungszahlen gingen urn 7,3% auf gut 2 Mill. 
zuri.ick. Auch die Regionen Rheinhessen, Wester
wald/Lahn!Taunus sowie Hunsri.ick/Nahe/ Glan muss
ten hier EinbuBen hinnehmen, wobei im letztgenannten 
Gebiet ein urn 2% hoheres Gasteaufkommen verzeich
net werden konnte. 

Mit 7,6 Mill. Obernachtungen (-4,1 %) entfiel deutlich 
mehr als ein Drittel (35,9%) aller Obernachtungen auf 
Hotels. Zweitwichtigstes Standbein des Fremdenver
kehrs waren in Rheinland-Pfalz die Privatquartiere und 
gewerblichen Kleinbetriebe mit insgesamt rund 3,3 Mill. 
Obernachtungen (-0,3%), gefolgt von den Ferienzentren 
und Ferienwohnungen (2,7 Mill. ; +3,6%) sowie den Heil
statten, Sanatorien und Kuranstalten (2,4 Mill. ; -2,1%), 
die den Aufwartstrend des Vorjahres allerdings nicht 
fortsetzen konnten. Auch in den Jugendherbergen und 
ahnlichen Einrichtungen nahm das Gasteaufkommen 
einen positiven Verlauf. 

Fremdenverkehr 

Veriinderung 
zumVorjahr 

Berichtsmerkmal Einheit 2002 in °/o 

2001 2002 

Giiste 1 000 6 892 -4 ,2 -0 ,7 

Obernachtungen 1 000 21 247 -3,3 -2 ,0 

davon 
Rheintal " 2 008 -2,0 -7,3 
Rheinhessen " 1185 -2,9 -4,5 
Eifei/Ahr 4 275 -6,8 0,4 
Mosei/Saar 5 713 -1 ,7 -0,6 
Hunsruck/Nahe/Gian 2 352 -2,2 -0,9 
Westerwald/Lahn/ 
Tau nus 1 646 -6,5 -4,6 

Pfalz 4 068 -2,0 -2,6 

davon 
Hotels 7 626 -4,6 -4,1 
Hotels garnis 951 -7,6 -4,3 
Gasthiife 809 -13,9 -2 ,7 
Pensionen 911 -5,0 -8,8 
Erholungs-, Ferien-, 
Schulungsheime, 
Schullandheime 1 402 -1,2 0,1 

Heilstiitten, Sanatorien 
und Kuranstalten 2 424 4,1 -2,1 

Ferienzentren, 
Ferienhiiuser 2 709 -7,0 3,6 

Jugendherbergen 
u. ii. Einrichtungen 1158 3,2 1,1 

Privatquartiere und 
gewerbl. Kleinbetriebe 3255 -0,6 -0,3 
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Gastgewerbe 
2000 = 100 

Berichtsmerkmal 2002 

Veriinderung 
zumVorjahr 

in °/o 

2001 2002 

Beschi:iftigte (Monatsdurc hschnitt)P 

lnsgesamt I 100,4 I 0,6 I -0,2 

Umsatz (nom inai)P 

lnsgesamt 100,0 2,7 -2,6 

Hotels, Gasthiife, Pensionen 
und Hotels garnis 103,5 5,2 -1,6 
Hotels, Gasthiife und Pensionen 102,6 5,1 -2,4 

Hotels {ohne Hotels garnis) 102,8 5,9 -2,9 

Restaurants, Cafes, Eisdielen 
und lmbisshallen 97,9 1,3 -3,4 
Restaurants mit herkiimmlicher 
Bedienung 98,6 2,2 -3,6 

sonstiges Gaststiittengewerbe 97,8 0,5 -2,8 
Schankwirtschaften 97,2 0,7 -3,4 

Kantinen und Caterer 97,2 0,9 -3,7 

Wahrend die Obernachtungen der inlandischen Be
sucher (17,2 Mill.) urn 2,5% zuri.ickgingen, war die Ent
wicklung bei den Auslandern (4,1 Mill.) mit +0,1 % etwas 
gi.instiger. Der seit September 2001 festzustellende Ne
gativtrend bei der Zahl der Gaste aus den USA halt wei
ter an. lm gesamten Jahr 2002 lagen die EinbuBen bei 
US-Touristen im zweistelligen Bereich. Es kamen urn 
20,2% weniger Gaste, deren Obernachtungsaufkom
men urn 5,8% zuri.ickging. Die Obernachtungszahlen 
der Niederlander stiegen urn 1,5% auf rund 1,8 Mill., die 
der Belgier urn 4,7% auf 630 000. Besonders ungi.instig 
war wiederum die Entwicklung bei den britischen 
Gasten (165 350; -6,1 %) und deren Obernachtungen 
(455 600; -4,5%) . lnsgesamt lag die Zahl der auslandi
schen Gaste (1 ,4 Mill.) urn 1% unter dem Vorjahreswert. 
Sie i.ibernachteten i.iberwiegend in Hotels (1 ,8 Mill. 
Obernachtungen ; -4,5%) und in Ferienzentren (1 ,1 Mill. 
Obernachtungen ; +9,2%). 

Ri.icklaufige Umsatzentwicklung im rheinland-pfalzi
schen Gastgewerbe 

lm Jahr 2002 musste das rheinland-pfalzische Gast
gewerbe UmsatzeinbuBen gegeni.iber dem Vorjahr von 
2,6% hinnehmen. Den schwachsten Geschaftsverlauf 
verzeichneten die Kantinen und Caterer (-3,7%), gefolgt 
von Restaurants, Cafes, Eisdielen und lmbisshallen 
(-3,4%) und dem sonstigen Gaststattengewerbe 
(-2,8%), zu dem Schankwirtschaften, Diskotheken und 
Tanzlokale gehoren. Auch bei der klassischen Hotelle
rie, der neben Hotels die Gasthofe, Pensionen und Ho
tels garnis zugeordnet werden, gingen die Umsatze zu
ri.ick (-1,6%). 

Kfz-Bestand steigt weiter 

Vom 1. Januar 2002 bis zum 1. Januar 2003 erhohte 
sich der rheinland-ptalzische Kraftfahrzeugbestand urn 
0,8% auf 2 885 533 Fahrzeuge, darunter 2 370 069 Per
sonenkraftwagen (+0,8%) . Die Kfz-Dichte lag bei 713 
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Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge 

Kraftfahrzeuge 
Personenkraftwagen 

(einschl. Kombis) 

Monat Verande- Verande-
Zeitraum 2002 rung zum 2002 rung zum 

Vorjahr Vorjahr 

Anzahl % Anzahl % 

Januar 13 989 -4,6 12 676 -2 ,5 
Februar 13 153 -4,3 11 328 -3,2 
Marz 19 341 -16,1 16 099 -18,2 

1.0uartal 46 483 -9,7 40103 -9,7 

April 19 506 -4,5 16 415 -3,0 
Mai 17 644 -20,9 15121 -20,8 
Juni 18450 3,5 15 800 6,0 

1. u. 2. Quartal 102 083 -8,9 87 439 -8 ,3 

Juli 16 300 4,2 13 996 6,1 
August 14576 -5,4 12 619 -4,0 
September 15 864 1,3 14 11 8 1,6 

1 . - 3. Quartal 148 823 -6,3 128172 -5,4 

Oktober 15 126 -8,7 13 562 -9,4 
November 13 819 -7,0 12 602 -6,3 
Dezember 12 264 6,5 10 971 6,3 

Jahr 190 032 -5,8 165 307 -5,2 

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt. 

Fahrzeugen je 1 000 Einwohner. Hierbei kommen auf 
1 000 Einwohner 585 Personenkraftwagen. Bei der 
Pkw-Dichte liegt Rheinland-Pfalz unter den Bundeslan
dern nach wie vor in der Spitzengruppe. Einen noch 
starkeren Anstieg als bei den Personenkraftwagen gab 
es bei den Kraftradern (+2,8%), deren Bestand auf 
211 549 Einheiten zunahm. Bei Lastkraftwagen 
(126 008) gab es dagegen einen leichten Ruckgang von 
0,3%. 

In Rheinland-Pfalz wurden 2002 insgesamt 190 032 
fabrikneue Kraftfahrzeuge zugelassen . Allerdings 
konnte der hohe Stand der Kfz-Verkaufe aus den Jah
ren 1999 und 2000 im zweiten Jahr in Folge nicht er
reicht werden. So sank die Zahl der Zulassungen erneut 
urn 5,8% gegenuber dem Vorjahr. Die Zahl der Neuzu
lassungen von Personenkraftwagen (165 307) ging 
gegenuber 2001 urn 5,2% zuruck. Bei Kraftradern 
(10 670; -8%) und Lastkraftwagen (9 641; -12,4%) wa
ren die EinbuBen noch starker. Auch die Neuzulassun
gen von Zugmaschinen san ken urn 1,3% auf 2 367. 

Sinkender GUterumschlag in der Binnenschifffahrt 

Die rheinland-pfalzischen Hafen an Rhein und Mosel 
leisten nach wie vor einen bedeutenden Beitrag zum 
bundesdeutschen Goterumschlag auf Binnenwasser
straBen. Hier konnten im Jahr 2002 insgesamt 24,3 
Mill. t umgeschlagen werden. Das waren allerdings 2,9% 
weniger als im Vorjahr. Die rucklaufige Entwicklung in 
der Binnenschifffahrt war vor allem in der ersten Jah
reshalfte 2002 zu beobachten. lm saisonalen Vergleich 
wiesen insbesondere die Monate Januar, Februar und 
November hohe EinbuBen gegenuber dem gleichen 
Vorjahresmonat aus. Das negative Gesamtergebnis 
wurde vor allem von einem niedrigeren Guteraufkom
men bei Nahrungs- und Futtermitteln (ohne land- und 
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forstwirtschaftliche Erzeugnisse, lebende Tiere), Dun
gemitteln, Steinen und Erden sowie Erdol, Mineraloler
zeugnissen und Gasen verursacht. Kraftig zulegen 
konnte lediglich der Goterumschlag von chemischen 
Erzeugnissen (+11,1%). 

Wieder weniger landwirtschaftliche Betriebe 

lm Jahr 2002 wirtschafteten in Rheinland-Pfalz nur 
noch rund 30 400 landwirtschaftliche Betriebe. Das ent
spricht einem Ruckgang gegenuber der vergleichbaren 
Stichprobenerhebung vor zwei Jahren urn etwa ein 
Zehntel. Die landwirtschaftlich genutzte Flache nahm 
ebenfalls weiter ab. Sie umfasste im letzten Jahr nur 
noch rund 707 000 ha. 

Als Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft 
werden die einzelbetrieblichen Produktionskapazitaten 
immer groBer. So stieg die durchschnittliche Betriebs
groBe weiter an und lag 2002 bei uber 23 ha. Wahrend 
der gesamte Viehbestand des Landes nach wie vor zu
ruckging, nahmen die einzelbetrieblichen Durch
schnittsbestande weiter zu. lm November 2002 standen 
noch 427 500 Rinder (-1 %) in den Stall en der 7 400 
rinderhaltenden Betriebe. Das waren 58 Tiere je Betrieb. 
In Deutschland ging der Rinderbestand urn 3,5% auf 
13,7 Mill. Tiere zuruck. An Milchkuhen wurden in Rhein
land-Pfalz knapp 129 000 Tiere gehalten. Leicht ruck
laufig war auch die Zahl der Ammen- und Mutterkuhe 
(49 400) . 

In 3 100 Betrieben wurden 358 900 Schweine gezahlt 
(-4,6%) . Damit standen in einem Betrieb durchschnitt
lich 115 Schweine. In Deutschland nahm der Schwei
nebestand dagegen urn 1,1% auf 26,3 Mill. Tiere zu. Der 
Zuchtsauenbestand blieb in Rheinland-Pfalz mit 31 700 
gegenuber dem Vorjahr nahezu unverandert. Deutlich 
rucklaufig war auch der Schafbestand (-7,9%). lm Mai 
2002 hielten die rheinland-pfalzischen Schafhalter da
mit nur noch 127 200 Tiere. 

Rheinland-pfalzische Landwirte kamen bei der Getrei
deernte mit einem blauen Auge davon 

Wie im Jahr 2001 beeinflusste das Wettergeschehen 
auch im letzten Jahr die deutsche Getreideernte erheb
lich. Wahrend die Aussaat des Winter- und Sommerge
treides ohne groBere Probleme erfolgen konnte, stand 
die Ernte ganz im Zeichen der starken Sommernieder
schlage. Die rheinland-pfalzische Ernte lag mit 1,4 Mill. t 
Getreide (ohne Mais) auf dem Niveau des Vorjahres. 
Der durchschnittliche Getreideertrag belief sich auf 
57 dtlha und Oberschritt den Durchschnitt der Jahre 
1996 bis 2001 urn rund 1,5 dt. Bundesweit fiel die Ge
treideernte nach der Rekordernte im Vorjahr urn 13% 
auf 43,4 Mill. t zuruck. Der bundesdeutsche Hektarer
trag betrug 63 dtlha. Ursachlich tor den Ruckgan9 wa
ren die heftigen Regenfalle und gebietsweisen Uber
schwemmungen wahrend der Erntezeit, die vor allem in 
Nord- und Ostdeutschland zu deutlichen Ertragsein
buBen fuhrten. An diesen Standorten ertullten viele Ge
treidepartien dadurch auch nicht die technologischen 
Qualitatseigenschaften und mussten als Futtergetreide 
vermarktet werden. 

Der Anbau von Wintergetreide nahm in Rheinland
Pfalz urn 14% auf 161 000 ha zu. Allein die Winterwei
zenflache stieg urn 15% auf 92 600 ha. Deutlich einge
schrankt wurde dagegen der Sommergetreideanbau 
(-22%). Einen wesentlichen Anteil an dem Ruckgang 
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Landwirtschaft 

Veran-
de rung 

Berichtsmerkmal Einheit 2001 2002 2002 
zu 2001 

in °/o 

Landwi rtschaftl iche 
Betriebe insgesamt 1 000 32,7 30,41) -6,8 
mit 75 ha und mehr LF 2,6 2,71) 3,1 

Landwirtschaft lich 

genutzte Flache (LF) 1 000 ha 708,1 707,0 -0,2 

Erntemengen 
Getreide 1 000 t 1 407,5 1 396,1 -0 ,8 
Winterraps 69,1 86,4 20,1 
ZuckerrOben 1 094,2 1 449,5 24,5 
Kartoffeln 267,9 310,9 13,8 

Apfel 1 OOOt 45,0 42,4 -6 ,2 
Sauerkirschen 6,0 8,6 30,0 

Weinerzeugung 1 000 hi 5 905,4 6 581,5 11,4 

GemOseanbau im Freiland ha 14 001 14 067 0,5 

Viehbestand am 3. November 
Rinder 1 000 431 ,9 427,5 -1,0 
MilchkOhe 127,7 128,7 0,8 
Schweine 376,3 358,9 -4 ,6 

Schlachtmenge 1 000 t 134,0 127,3 -5,0 
Rinder 33,5 34,5 3,0 
Schweine 98,6 91,2 -7,5 

Milchanlieferung 1 000 t 749,2 755,9 0,9 

Index der Erzeugerpreise2l 

landwi rtschaftlicher 

Produkte 1995=100 100,8 94,6P -6,2 

pflanzlicher Produkte 92,6 89,4 -3,5 
Getreide 86,8 77,9 -10,3 
Raps 114,0 114,9 0,8 
Speisekartoffeln 56,6 56,8 0,4 
Weinmost 71,7 71,7 

tierischer Produkte 105,6 97,7P -7 ,5 
Schlachtvieh 97,3 90,1 -7,4 
Rinder 72,5 85,2 17,5 
Schweine 114,7 92,2 -19,6 

Index der Einkaufspreise 2) 

landwirtschaftl icher 

Betriebsmittel 109,9 109,7 -0,2 

1) Stichprobenerhebung. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 

hatte die Sommergerste mit nur noch 68 200 ha. Der An
bau von Raps und Rubsen (28 300 ha) war ebenfalls 
wieder ausgedehnt worden, bei Winterraps (27 300 ha) 
um 15%. Die Erntemenge von Winterraps kletterte auf 
86 400 t. In Deutschland stieg die Erntemenge von Raps 
und Rubsen auf 4,2 Mill. t. Dazu trugen sowohl die Aus
weitung der Anbauflache als auch der hohere Ertrag bei. 

War im Vorjahr noch die kleinste jemals in Rheinland
Pfalz geerntete Kartoffelmenge eingebracht worden, 
so stieg die Produktion im Jahr 2002 wieder an. Mit 
9 600 ha wurden 10% mehr Kartoffe ln als im Vorjahr an
gebaut. Die Ertrage lagen mit 325 dt/ha Ieicht unter dem 
Durchschnittsertrag der letzten sechs Jahre. Die Kartof
felernte tiel deutschlandweit mit 11 ,1 Mill. t erneut klei-
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ner aus als im Vorjahr (-3,4%). Das Erntegut war trotz 
der regional ungunstigen Witterungsbedingungen von 
uberwiegend guter Qualitat. 

Rotweinboom ungebrochen 

Das Jahr 2002 brachte mit 6,6 Mill. hi einen qualitativ 
guten Weinjahrgang hervor. Die Menge liegt zwar um 
11% uber der des Vorjahres, sie ist aber immer noch ge
ringer als die des Jahres 2000 (6,7 Mill. hi). An Rotmost 
wurde mit 2 Mill. hi fast ein Drittel mehr als im Jahr zu
vor geerntet. Ausschlaggebend hierfur waren vor allem 
die Ausdehnung der mit roten Rebsorten bepflanzten 
Flachen und hohere Hektarertrage. 

Die mit roten Rebsorten bestockte Rebflache ist 
innerhalb eines Jahres um 13% ausgedehnt worden 
und nimmt mittlerweile uber ein Viertel der Rebflache 
des Landes ein. Wesentlichen Anteil an der Zunahme 
der Rotweinflache hatte der Dornfelder. Seine Anbau
flache ist im letzten Jahr um uber 1 000 ha auf 6 160 ha 
ausgeweitet worden. 

Die landesweite Rebflache insgesamt verkleinerte 
sich um 770 ha auf 64 700 ha. Die groBten Ruckgange 
wiesen die Anbaugebiete Mosei- Saar-Ruwer (- 5,5%) 
und Mittelrhein (-4,1%) auf. Wenn die seit zwei Jahren 
zu beobachtende Entwicklung in diesen beiden Anbau
gebieten anhalt, sind hier mittelfristig erhebliche Aus
wirkungen auf die Kulturlandschaft zu erwarten. 

Gemuseanbau auf Vorjahresniveau 

Die guten klimatischen Voraussetzungen in der pfal
zischen Rheinebene und die dart vorhandene Vermark
tungsstruktur ermoglichen seit Jahren eine Ausweitung 
des Gemuseanbaus. Dieser Trend setzte sich auch 
2002 fort. Die landesweit tor die Gemuseproduktion ge
nutzte Flache (14 000 ha) nahm gegenuber dem Vorjahr 
allerdings nur geringtugig zu. Zulegen konnten insbe
sondere Radieschen. Auf der hierfur vorgesehenen Fla
che von mittlerweile 2 300 ha wurden 72 000 t geerntet. 
Die Anbauflache von Mohren und Karotten, die eben
fal ls noch zu den anbaustarkeren Gemusearten geh6-
ren, tiel auf 1 500 ha zuruck. Die Erntemenge betrug hier 
60 500 t. Die Erntemenge von Blumenkohl lag mit 
34 000 t, bei konstanter Anbauflache, geringfUgig unter 
dem Vorjahreswert. 

lm Marktobstanbau wurden im Vergleich zum Vorjahr 
bei den einzelnen Obstarten unterschiedliche Mengen 
geerntet. Wahrend sich die Apfelernte nur auf 42 400 t 
belief (-6%), stieg die Sauerkirschenernte um 42% auf 
8 600 t. Verantwortlich hierfur war die Fruhjahrswitte
rung, unter der vor allem die Apfelblute litt. Von Pflau
men und Zwetschgen wurden 10 300 t und von Birnen 
4 000 t eingebracht. Das waren 71 bzw. 6,5% mehr als 
im Jahr 2001 . 

Rinderschlachtungen uber Vorjahresniveau 

lm vergangenen Jahr wurden 116 300 Rinder ge
schlachtet. Das waren 3,9% mehr als im Vorjahr. Die 
Zahl der geschlachteten Tiere lag damit sogar uber der 
des Jahres 2000, als der erste BSE-Fall in Deutschland 
festgestellt wurde. Diese Ergebnisse lassen den 
Schluss zu, dass der Ruckgang beim Verzehr von Rind
fleisch auf Grund der BSE-Krise uberwunden sein 
durfte. 

Weiter rucklaufig sind dagegen die Schlachtungen 
von Schweinen. Nach mehr als 40 Jahren wurden mit 
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995 BOO Schweinen wieder weniger als 1 Mill. Tiere 
geschlachtet. Der Ruckgang belief sich auf 7,8%. Die 
Schafschlachtungen nahmen sogar um 22% auf 51 700 
a b. 

Erzeugerpreise zumeist rucklaufig 

Noch wahrend der Getreideernte 2002 wurde welt
weit mit einem guten Ergebnis gerechnet. So lagen die 
Getreidepreise zunachst weit unter denen der Vorjahre. 
Sie festigten sich zwar im Laufe der Zeit, weil die Schat
zungen fUr die Weltgetreideernte immer weiter zuruck
genommen wurden, erreichten allerdings nicht das 
Vorjahresniveau. Der Preisindex fur Getreide lag dem
entsprechend um 10% unter dem Vorjahreswert. Die 
deutschen Landwirte mussten dabei qualitativ gescha
digte Ware mit hohen Preisabschlagen verkaufen. Beim 
Rapspreis wirkte sich die Entwicklung am Weltmarkt 
stabilisierend aus, so dass der Preisindex geringfugig 
uber dem Vorjahreswert lag. 

Trotz der niedrigeren inlandischen Ernte bewegten 
sich die Erlose fur Speisekartoffeln nur auf dem Niveau 
des Vorjahres. Die verhaltene Nachfrage sowie das he
here Angebot in Westeuropa durften Preissteigerungen 
verhindert haben. Wahrend vor allem bei Apfeln auf 
Grund der geringeren Ernte die Preise stiegen, lagen die 
Gemusepreise deutlich unter dem Vorjahresniveau. 

Auf dem fur die rheinland-pfalzische Landwirtschaft 
wichtigen Weinmarkt gab es kaum Anderungen in der 
Preissituation. Vor allem die Fassweinvermarkter haben 
nach wie vor greBe Probleme, kostendeckende Preise 
am Markt zu realisieren. 

lm Bereich der tierischen Produktion konnten die 
Landwirte nur bei Rindfleisch hohere Erlose erzielen. 
Dies durfte darauf zuruckzufuhren sein, dass die nega
tiven Auswirkungen der BSE-Krise allmahlich nachlas
sen. Bei den Erzeugerpreisen fur Milch konnte das sehr 
gute Preisgetuge des Vorjahres nicht gehalten werden. 
Auch die Schlachtschweinepreise lagen deutlich unter 
den Vorjahreswerten. 

Negative Entwicklung bei den Unternehmens
ergebnissen 

Um die wirtschaftliche Lage landwirtschaftlicher Be
triebe darstellen zu konnen, wurde bundesweit das 
so genannte Testbetriebsnetz aufgebaut. In Rhein
land-Pfalz ist fur die Betreuung und Auswertung die 
Landwirtschaftskammer zustandig. Sie konnte fur das 
Wirtschaftsjahr 2001/2002 wie im Vorjahr fast 900 
Buchfuhrungsabschlusse auswerten. Berucksichtigt 
wurden dabei nur Betriebe, fur die auch im Jahr vorher 
ein Abschluss verlag (ldentische Betriebe) 1l. 

Die ausgewerteten identischen Haupt- und Nebener
werbsbetriebe erwirtschafteten im abgelaufenen Wirt
schaftsjahr 2001/2002 (1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002) ein 
Unternehmensergebnis von 26 200 Euro, was einen 
Ruckgang um 4% gegenuber dem Vorjahr bedeutet. 
Erstmals wurde fur die Darstellung der Betriebe nach ih
rem betrieblichen Schwerpunkt die auf der europa-

1) GrOner Bericht 2002 der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, S. 157 fl. 
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ischen Ebene verwendete Klassifikation zu Grunde 
gelegt. 

Die Dauerkulturbetriebe, zu denen im Wesentlichen 
die Weinbaubetriebe gehoren und die in Rheinland
Pfalz innerhalb der Betriebsformen die groBte Gruppe 
darstellen, erzielten mit 24 500 Euro uber 8% weniger 
als im Jahr zuvor. Dies war vor allem auf die unbefriedi
gende Preissituation am Fassweinmarkt zuruckzutuh
ren. Weideviehbetriebe kamen mit 30 200 Euro auf ein 
Plus von 8%. Ursachlich hierfur war der im Vergleich zu 
den·Vorjahren gestiegene Milchpreis. Das Ergebnis der 
Marktfruchtbetriebe lag mit 23 100 Euro nur geringtugig 
unter dem Vorjahreswert. Der Ruckgang bei den Ver
bundbetrieben betrug 16%, so dass sie nur noch auf 
25 800 Euro kamen. Unter den Verbundbetrieben wer
den die Betriebe zusammengefasst, die sich noch nicht 
auf einen einzigen Produktionsbereich spezialisiert ha
ben. 

Mittlerweile erreichen die Ausgleichszahlungen einen 
Anteil am Unternehmensergebnis von 47%. Die einzel
nen Betriebsformen weisen dabei jedoch deutlich 
unterschiedliche Anteile auf. Er lag bei den Marktfrucht
und Verbundbetrieben bei rund drei Viertel, wahrend 
die Dauerkulturbetriebe nur auf 12% kamen. 

Zur langfristigen Sicherung der Existenz des Betrie
bes wird eine Eigenkapitalbildung von mindestens 
7 500 Euro als erforderlich erachtet. Fur lnvestitionen 
zur betrieblichen Entwicklung standen im betrachteten 
Wirtschaftsjahr durchschnittlich 7 BOO Euro zur Verfu
gung. Die Betriebe uberschritten damit nur knapp die 
notwendige Eigenkapitalgrenze. 

Ausblick: Kommission legt Vorschlage zur Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik vor 

Die Europaische Kommission legte nach Ianger Dis
kussion im Januar dieses Jahres einen Verordnungs
entwurf zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik vor. 
Damit soli die zurzeit geltende Agenda 2000 weiterent
wickelt und eine langfristige Perspektive fur eine nach
haltige Landwirtschaft entwickelt werden. Die Reform 
sieht eine grundsatzliche Umgestaltung des bisherigen 
Systems vor. So schlagt die Kommission zur Stabilisie
rung der Markte vor, die lnterventionspreise fUr Ge
treide, Reis und Milch zu senken und die entstehenden 
ErloseinbuBen teilweise auszugleichen. Ferner sollen 
die bisherigen produktbezogenen Zahlungen in eine be
triebsbezogene und von der laufenden Produktionunab
hangige Einkommenszahlung umgewandelt werden. 

Die Direktzahlungen sollen zusatzlich oberhalb eines 
Freibetrages gekurzt werden. Die Prozentwerte steigen 
dabei im Laufe der Zeit (dynamische Modulation). Die 
so frei werdenden Gelder sollen teilweise fUr die Forde
rung des landlichen Raums verwendet werden. Die Be
triebe sollen auch verpflichtet werden, Mindeststan
dards im Bereich der Umwelt, des Tierschutzes, der 
Lebensmittelsicherheit und der Arbeitssicherheit, die so 
genannten Cross-Compliance-Bestimmungen, einzu
halten. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
Diplom-Okonom Rainer Klein 
Dr. Hans Herbert Krieg 
Diplom-Okonom Peter Lubbers 
Diplom-Betriebswirtin (FH) Simone Schmidt 
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Gasthorer an rheinland-pfalzischen Hochschulen 
im Wintersemester 2002/03 

Weiterbildungswilligen Erwachsenen stehen neben 
den Einrichtungen der organisierten Weiterbildung 
auch die Tore der wissenschattlichen Hochschulen und 
der Fachhochschulen often. Dort konnen sie als Gast
horer an ausgewahlten Vorlesungen, Obungen, Semi
naren sowie Kolloquien teilnehmen. Eine formale Hoch
schulzugangsberechtigung, wie sie von regularen, das 
heiBt von so genannten , ordentlichen" Studierenden 
verlangt wird, ist hierfOr nicht erforderlich. Demzufolge 
konnen Gasthorer selbst bei intensiver Studiertatigkeit 
ihre Studien auch nicht mit einem formalen Abschluss 
beschlieBen ; dies ist allerdings auch nicht Ziel der wis
senschaftlichen Weiterbildung. Die Zulassung als Gast
horer ist schrittlich bei der einzelnen Hochschule unter 
Angabe der gewOnschten Lehrveranstaltungen zu be
antragen. Die Einzelheiten der von den Hochschulen 
praktizierten Zulassungsverfahren sind entsprechend in 
den Einschreibeordnungen geregelt. 

Das novellierte Hochschulstatistikgesetz vom 2. No
vember 199Q1l ordnete erstmalig eine statistische Er
fassung der GasthOrer an. Auf dieser Grundlage werden 
nunmehr regelmaBig seit 1992 jeweils zum Winterse
mester Daten Ober die Zahl der Gasthorer, deren Alter, 
Geschlecht und Staatsangehorigkeit sowie Ober die ge
wahlten Fachrichtungen von den Hochschulverwaltun
gen an die statistischen Amter geliefert und dort aus
gewertet. 

Mehrzahl der Gaststudierenden an UniversiUiten 
eingeschrieben 

An den rheinland-pfalzischen Hochschulen wurden 
im Wintersemester 2002/03 insgesamt 1 518 Gasthorer 
gezahlt. Das waren 118 Gaststudierende oder 8,4% 
mehr als im vorangegangenen Wintersemester und 
54 Gasthorer (-3,4%) weniger als im Wintersemester 

1) Gesetz uber die Statistik fur das Hochschulwesen (Hochschulstatistik9esetz
HStatG) vom 2. November 1990, BGBI. I S. 24 14, zuletzt 9eandert durch Ar· 
tikel 69 der Verordnun9 vom 29. Oktober 2001 , BGBI. I S. 2785. 

1999/2000, als mit 1 572 Zulassungen der bisher hochs
te Stand in Rheinland-Pfalz erreicht worden war. 
GegenOber der erstmaligen Erhebung im Wintersemes
ter 1992/93 ergibt sich eine Zunahme von 541 Gaststu
denten und -studentinnen oder 55,4%. Bei 90 521 
regular eingeschriebenen Studierenden im Winterse
mester 2002/03 kommen derzeit rund 20 Gasthorer auf 
1 000 ordentliche lmmatrikulierte. 

Die Oberwiegende Zahl der Gasthorer ist an den Uni
versitaten immatrikuliert; im vergangenen Winterse
mester besuchten 78% (1 189) der Gaststudierenden 
Lehrveranstaltungen an den vier Landesuniversitaten. 
12% (182) der Gaststudierenden waren an den sonsti
gen wissenschaftl ichen Hochschulen eingeschrieben 
und knapp 10% (147) bildeten sich an den Fachhoch
schulen we iter. Die Universitat Trier meldete im Oktober 
letzten Jahres fOr das Wintersemester mit 404 Personen 
die meisten Gasthorer. Es folgten die Johannes Guten
berg-Universitat Mainz mit 401 , die Universitat Koblenz
Landau mit 233, die Universitat Kaiserslautern mit 151 
sowie die Theologische Fakultat Trier mit 132 Personen. 
Unter den Fachhochschulen wurden die meisten Ein
schreibungen an der Fachhochschule Trier (71), der 
Fachhochschule Kaiserslautern (22) sowie der Fach
hochschule Bingen (21) gezahlt. 

Frauenanteil rucklaufig 

Wahrend der Frauenanteil bei den regularen Studie
renden in den vergangenen Jahren stetig zunahm - seit 
dem Wintersemester 1992/93 von 41 % auf derzeit 
knapp 50% - , lasst sich bei den GasthOrern eine gegen
laufige Tendenz beobachten. Waren die Frauen unter 
den Gaststudierenden in den Wintersemestern 1992/93 
bis 1997/98 noch regelmaBig in der Oberzahl, stellten 
sie seit dem Wintersemester 1998/99 jeweils weniger 
als die Haltte der Gasthorerschatt, im Wintersemester 
2002/03 nur noch knapp 47%. Je nach Hochschulart 
verlief diese Entwicklung allerdings unterschiedlich. 
Wahrend an den sonstigen wissenschattlichen Hoch-

Gasthorerinnen und Gasthorer in den Wintersemestern 1992/93-2002/03 nach Hochschularten und Geschlecht 

lnsgesamt Davon an . 

Wintersemester ins· mann· weib- Universi taten 
sonstigen wissenschaftlichen 

Hochschulen 11 Fachhochschulen21 

gesamt lich lich 
zusammen mannlich weiblich zusammen mannlich weiblich zusammen mannlich weiblich 

1992/1993 977 459 518 754 350 404 168 68 100 55 41 14 
1993/1994 1 157 545 612 943 454 489 177 70 107 37 21 16 
1994/1995 1 434 777 657 1 284 703 58 1 134 65 69 16 9 7 
1995/1996 1 247 591 656 1 035 488 547 168 73 95 44 30 14 
1996/1997 1 351 663 688 1105 540 565 203 95 108 43 28 15 
1997/1998 1 339 637 702 1 067 508 559 221 95 126 51 34 17 
1998/1999 1 534 801 733 1 042 499 543 244 105 139 248 197 51 
1999/2000 1 572 870 702 1 002 506 496 272 127 145 298 237 61 
2000/2001 1 522 814 708 1 045 509 536 209 94 11 5 268 211 57 
2001 /2002 1 400 757 643 1 071 552 519 167 82 85 162 123 39 
2002/2003 1 518 807 711 11 89 625 564 182 80 102 147 102 45 

t ) EinschlieBiich theolo9ische Hochschulen . - 2) EinschlieBiich Verwaltun9sfachhochschulen. 
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schulen - hierzu zahlen insbesondere die beiden theo
logischen Hochschulen - in allen Wintersemestern der 
Frauenanteil Oberwog, dominierten an den Fachhoch
schulen durchweg die Manner. An den Universitaten 
stellten Frauen vom Wintersemester 1992/93 bis zum 
Wintersemester 2000/01 mit wenigen Ausnahmen die 
Mehrzahl der Horerschaft; in den beiden letzten Se
mestern wurden dann jeweils MannerOberschOsse in 
der wissenschaftlichen Weiterbildung festgestellt. An 
den fOnt zahlenmaBig am starksten von den Gasthorern 
besuchten Hochschulen waren die Frauen sowohl an 
der Theologischen Fakultat Trier (57%) als auch an der 
Universitat Koblenz-Landau (56%) und an der Univer
sitat Trier (54%) starker reprasentiert als ihre mann
lichen Kommilitonen, wahrend sie an den Universitaten 
Mainz und Kaiserslautern lediglich 42 bzw. 30% der 
Gasth6rerschaft stellten. 

Zwei Drittel der Gasthorer besuchten Veranstaltungen 
in Sprach- und Kulturwissenschaften 

In Abhangigkeit von der jeweiligen lnteressenlage 
konnen sich die Gaststudierenden in mehreren Fach
richtungen gleichzeitig einschreiben. Der statistische 
Erhebungskatalog sieht dabei die Erfassung von bis zu 
drei verschiedenen Fachrichtungen vor. lm Winterse
mester 2002/03 belegten gut 28% der Gasthorer mehr 
als eine Fachrichtung. lnsgesamt wurden 2 058 Zulas
sungen ausgesprochen. Besonders groB war das Inte
resse der Studierenden an Veranstaltungen in den 
sprach- und kulturwissenschaftlich ausgerichteten Fa
chern. Bezogen auf ihre erste Fachrichtung besuchten 

knapp zwei Drittel (994) der Gasthorer und -horerinnen 
Vorlesungen, Seminare und Obungen aus dieser Fa
chergruppe. Besonders gefragt waren hier die Lehran
gebote in Geschichte (271 Belegungen), in kathol ischer 
Theologie (208) , in Philosophie (117), in allgemeiner und 
vergleichender Literatur- und Sprachwissenschaft (82) 
sowie in Psychologie (50). Die reale lnanspruchnahme 
des Lehrangebots liegt insgesamt deutlich darOber, da 
die entsprechenden Facher auch als zweite bzw. dritte 
Fachrichtung belegt werden konnen. Auch unter Be
rOcksichtigung der Belegungszahlen ergibt sich aller
dings die gleiche Praferenzstruktur im Hinblick auf die 
gewahlten Fachrichtungen. 

Haufig besucht wurden im vergangenen Winter
semester Veranstaltungen aus der Fachergruppe , Ma
thematik, Naturwissenschaften". Ober 15% (235) der 
Gasthorer belegten in der ersten Fachrichtung mathe
matisch-naturwissenschaftliche Angebote, wobei hier 
die lnformatik (116 Belegungen) besonderen Zuspruch 
fand. Andere Weiterbildungsschwerpunkte lagen in den 
Fachergruppen ,Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften" (130), , lngenieurwissenschaften" (75) und 
,Kunst, Kunstwissenschaft" (67) . 

Hinsichtlich der Facherwahl zeigen sich deutliche 
Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern. Die 
Fachergruppen , Mathematik, Naturwissenschaften" so
wie , lngenieurwissenschaften" sind mit 75% bzw. 63% 
jeweils Mannerdomanen. Auch in den , Rechts-, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften" stellen Manner mit 
53% die Mehrzahl der Gasthorer. DemgegenOber do
minieren die Frauen mit 66% deutlich die tor Gasthorer 

Gasthorerinnen und Gasthbrer im Wintersemester 2002/03 nach Fachergruppen, Geschlecht und Alter 

Gasth6rerinnen Davon in der Altersgruppe von ... jahren Durchschnitts-
Fachergruppe der Geschlecht bzw. -h6rer unter 30 30 bis unter 60 60 und mehr alter2> 

1. Fachrichtung 

Anzahl Jahre 

Sprach- und Ku lturwissenschaften mannlich 484 19 73 392 63,3 
weiblich 510 32 190 288 57,9 

zusammen 994 51 263 680 60,6 

Rechts-, Wirtschafts- und mannlich 69 6 27 36 54,2 
Sozialwissenschaften weiblich 61 15 30 16 44,0 

zusammen 130 21 57 52 49,4 

Mathematik, Naturwissenschaften mannl ich 175 45 99 31 39,7 
weibl ich 60 17 23 20 44,7 

zusammen 235 62 122 51 41,0 

lngenieurwissenschaften mannlich 47 11 10 26 52,0 
weiblich 28 5 6 17 56,5 

zusammen 75 16 16 43 53,7 

Kunst, Kunstwissenschaft mannlich 23 3 9 11 55,5 
weiblich 44 7 17 20 51 ,6 

zusammen 67 10 26 31 53,0 

Obrige'' mannlich 9 1 1 7 56,9 
weiblich 8 6 2 53,4 

zusammen 17 1 7 9 55,2 

lnsgesamt mannlich 807 85 219 503 56,5 
weiblich 711 76 272 363 55,1 

insgesamt 1 518 161 491 866 55,8 

1) Sport, Humanmedizin und sonstige Fachrichtungen. - 2) Arithmetisches Mittel. 
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Belegungen von Gasth6rerinnen und Gasth6rern im Wintersemester 2002/03 nach Fachergruppen 

Davon in der . 
Belegungen insgesamt 

Ge- (Fallzahlen) ersten oder einzigen 
zweiten Fachrichtung dritten Fachrichtung 

Fachergruppe 
schlecht 

Fachrichtung 

insge- Deut- Aus- zu- Deut- A us- zu- Deut- Aus- zu- Deut- Aus-
samt sche lander sammen sche lander sammen sche lander sam men sche lander 

Sprach- und Kultur- mannlich 634 610 24 484 466 18 127 123 4 23 21 2 
wissenschatten weiblich 671 631 40 510 483 27 134 126 8 27 22 5 

zusammen 1 305 1 241 64 994 949 45 261 249 12 50 43 7 

Rechts-, Wirtschatts- mannlich 105 100 5 69 66 3 26 24 2 10 10 
und Sozialwissen- weiblich 88 80 8 61 56 5 19 16 3 8 8 
schatten zusammen 193 180 13 130 122 8 45 40 5 18 18 -

Mathematik, Natur- miinnlich 230 219 11 175 165 10 44 43 1 11 11 -
wissenschatten weiblich 96 89 7 60 56 4 26 25 1 10 8 2 

zusammen 326 308 18 235 221 14 70 68 2 21 19 2 

lngenieurwissen- mannlich 58 50 8 47 39 8 11 11 -
schatten weiblich 30 29 1 28 27 1 2 2 - -

zusammen 88 79 9 75 66 9 13 13 -

Kunst, Kunstwissen- mannlich 41 41 23 23 10 10 8 8 -
schatt weiblich 83 80 3 44 41 3 28 28 11 11 -

zusammen 124 121 3 67 64 3 38 38 19 19 -
Obrige ' l mannlich 10 9 1 9 8 1 1 1 

weiblich 12 11 1 8 8 2 2 2 1 1 
zusammen 22 20 2 17 16 1 3 3 - 2 1 1 

lnsgesamt miinnlich 1 078 1 029 49 807 767 40 219 212 7 52 50 2 
weiblich 980 920 60 711 671 40 211 199 12 58 50 8 

insgesamt 2 058 1 949 109 1 518 1 438 80 430 411 19 110 100 10 

1) Sport, Humanmed1z1n, Agrar-, Forst- und Ernahrungsw1ssenschaften sow1e sonstige Fachrichtungen. 

offenen Angebote in der Fachergruppe , Kunst, Kunst
wissenschaft". Auch in den ,Sprach- und Kulturwissen
schaften" herrscht mit 51 % ein allerdings knapper Frau
enuberschuss. 

Mehrzahl der Gasthorer hat das 60. Lebensjahr bereits 
vollendet 

Das Durchschnittsalter der Gasthbrer lag im Winter
semester 2002/03 bei knapp 56 Jahren, wobei die 
Gaststudentinnen mit 55 Jahren im Schnitt nur unwe
sentlich junger waren als ihre mannlichen Kommilito
nen. lm Wintersemester 1992/93 hatte das Durch
schnittsalter in der Gasthorerschaft noch bei 49 Jahren 
gelegen. Bei den einzelnen Fachergruppen zeigen sich 
hinsichtlich des Alters gravierende Unterschiede. In den 
,Sprach- und Kulturwissenschaften" lag das Durch
schnittsalter der Gaststudierenden bei knapp 61 Jah
ren, in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachern 
hingegen bei 41 Jahren. Die Gasthorer in , Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" waren durch
schnittlich 49 Jahre, in , Kunst, Kunstwissenschaft" 53 
Jahre und in , lngenieurwissenschaften" 54 Jahre alt. 

Letztlich wird das Studienangebot der Hochschulen 
von Erwachsenen aller Altersgruppen genutzt, wobei 
besonders Seniorinnen und Senioren in der wissen-

80 

schaftlichen Weiterbildung regelmaBig ihren ungebro
chenen Lerneifer beweisen. Von den 1 518 Gasthbrern 
im Wintersemester 2002/03 waren immerhin 57% (866) 
60 Jahre und alter, unter ihnen auch 30 Personen, die 
bereits das 80. Lebensjahr vollendet hatten. Knapp ein 
Drittel (491) der Hbrer war zwischen 30 und 59 Jahre alt 
und gut ein Zehntel (161 ) junger als 30 Jahre. 

Jeder zwanzigste Gasthorer war Auslander 

Unter den 1 518 Gasthbrern im Wintersemester 
2002/03 hatten 40 Manner und 40 Frauen eine auslan
dische Staatsburgerschaft; der Auslanderanteil an der 
gesamten Gasthbrerschaft lag demnach bei 5,3%. Da
mit waren in der wissenschaftlichen Weiterbildung an
teilmaBig nur halb so viele Auslander anzutreffen wie 
unter den regularen Studenten. Gut zwei Drittel (54) der 
auslandischen Staatsburger kamen aus europaischen 
Staaten, darunter 34 aus Landern der Europaischen 
Union (EU) . Die ubrigen verteilten sich auf die anderen 
Kontinente. Auch unter den auslandischen Gasthbrern 
lagen die Studienschwerpunkte bei den Sprach- und 
Kulturwissenschaften (56%) und bei mathematisch-na
turwissenschaftlichen Fachrichtungen (18%). 

Diplom-Betriebswirt (FH) Hans-Jurgen Weber 
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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 vergleichbaren Vorjahresmonate nachgewiesen. Bei vierteljahrlich vorliegenden Ergeb-
nissen werden die jewei ls 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 fur Rheinland-Pfalz 
nicht gesondert berechnet wird. 

BEVOLKERUNG 
2000 2001 2002 

Einheit Durchschnitt Apri l Mai Juni Marz April Mai Juni 

• Bevolkerung am Monatsende 1 000 4 035 1) 4 049 1) 4 039 4 040 4 041 4 048 4 048 4 049 4 050 
darunter Auslander 2l 1 000 302 1) 308 1) 307 308 309 311 312 313 314 

Naturliche Bevolkerungs-
bewegung 3l 

• EheschlieBungen 4l Anzahl 1 844 1 717 1 322 2 229 2 477 1 158 1 164 2 571 2 079 

• Lebendgeborene 5l Anzahl 3 152 2 982 2 872 2 990 2 867 2 741 2 934 2 840 2 740 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 9,4 8,9 8,7 8,7 8,6 8,0 8,8 8,3 8,2 

• Gestorbene (ohne Totgeborene) 6
) Anzahl 3 507 3 519 3 453 3 602 3 285 3 640 3 917 3 439 3 234 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 10,5 10,5 10,4 10,5 9,9 10,6 11 ,8 10,0 9,7 

• darunter im 1. Lebensjahr 
Gestorbene 6

) Anzahl 16 13 8 11 8 8 22 11 10 
je 1 000 Lebendgeborene 7l Anzahl 5,1 4,3 2,8 3,7 2,8 2,9 7,5 3,9 3,6 

• Oberschuss der Geborenen (+) 

bzw. Gestorbenen (-) Anzahl - 355 - 537 - 581 - 612 - 418 - 899 -983 - 599 - 494 

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

Wanderungen 

* Zuzuge uber die Landesgrenze Anzahl 9 081 9 375 8 980 8 423 9 097 8 017 8 608 8 405 8 832 

• darunter aus dem Ausland Anzahl 2 717 2 919 2 816 2 742 2 734 2 567 2 858 2 573 2 683 

* Fortzuge uber die Landesgrenze Anzahl 8 411 7 629 7 119 6 888 7 424 7 447 7 622 7 231 7 575 

• darunter in das Ausland Anzahl 2139 1 816 1 488 1 691 1 843 1 585 1 432 1 510 1 686 

• Wanderungsgewinn (+) 
bzw. -verlust (-) Anzahl 671 1 746 1 861 1 535 1 673 570 986 1 174 1 257 

• lnnerhalb des Landes 
Umgezogene B) Anzahl 13 496 13 180 12 739 12 389 12 434 11 241 12 096 12 025 11 686 

ERWERBSTATIGKEIT 

1999 2000 2001 2002 
Beschaftigte 30. 6. 30. 9. 31.12. 31. 3. 30. 6. 30. 9. 31. 12. 31 .3. 

• Sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigte am Arbeitsort 9) 1 000 1 175 1 191 1 215 1 199 1 192 1 194 1 215 1 199 1 194 . Frauen 1 000 507 518 530 527 526 525 535 533 534 . Auslander/- innen 1 000 75 77 80 76 77 78 78 75 75 . Teilzeitbeschaftigte 1 000 170 184 186 188 190 193 194 195 198 . darunter Frauen 1 000 153 162 164 165 167 169 170 171 174 

davon nach Wirtschaftsgliederung . Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 1 000 14 14 14 12 13 13 14 12 13 . produzierendes Gewerbe 
ohne Baugewerbe 1 000 360 361 366 362 361 358 360 356 353 . Baugewerbe 1 000 93 92 95 90 87 88 91 86 83 . Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr 1 000 264 268 273 268 265 268 275 272 271 . Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienstleistungen 1 000 127 134 138 136 137 138 142 139 140 . 6ffentl. und private Dienstleister 1 000 317 322 329 329 329 327 332 333 334 

1) Stat! Monatsdurchschnitt: Bevolkerung am 31 . Dezember. - 2) Quelle: Bev61kerungsfortschreibung. Einburgerungen k6nnen 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 einschliel31ich Personen "ohne Angabe" zur Wirtschaftsgliederung. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

2000 2001 2002 2003 
Arbeitsmarkt Einheit 

Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

• Arbeitslose Anzahl 138 337 134 801 141 710 154106 152 931 143 136 151 254 167 148 169 609 . Frauen Anzahl 63 BOO 61 894 62 989 65 312 64 611 63 145 64 732 69135 69112 
Manner Anzahl 74 537 72 907 78 721 88 794 88 320 79 991 86 522 98 013 100 497 

darunter 
Bauberufe Anzahl 6 745 7 009 8 003 10 537 10160 7 063 8 544 11 116 11 404 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 38 827 37 562 40 491 44 621 45 340 40 657 43 619 48 722 50 780 

• Arbeitslosenq uote 1 l % 8,1 7,6 7,9 8,6 8,5 7,9 8,4 9,3 9,4 . Frauen % 8,3 7,6 7,6 7,9 7,8 7,5 7,7 8,2 8,2 . Manner % 7,9 7,6 8,1 9,2 9,1 8,3 9,0 10,2 10,4 . Auslander/ -innen % 16,0 15,7 17,3 18,5 18,4 17,3 18,2 19,7 19,9 . Jungere unter 25 Jahren % 7,8 7,3 7,4 8,2 8,6 7,3 7,6 8,7 9,3 
• Kurzarbeiter/-innen Anzahl 2 446 3 296 4 871 7 275 10 054 7 894 7 706 10 587 11 738 
• Gemeldete Stellen Anzahl 31 146 32 008 24 556 29 110 32 271 21 885 24 026 28 238 30 534 

darunter 
Bauberufe Anzahl 898 654 436 422 546 453 368 398 487 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 6 741 7 162 5 871 5 816 5 883 5 097 4 811 4 725 4 928 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

Baugenehmigungen ffir 2000 2001 2002 2003 

Wohngebaude Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 

• Wohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 903 757 679 526 779 743 779 975 2 040 

• davon mit ... 
1 oder 2 Wohnungen Anzahl 844 718 646 498 734 713 756 943 1 994 
3 und mehr Wohnungen 2' Anzahl 59 40 33 28 45 30 23 32 46 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 3 3 2 3 1 1 1 4 2 
Unternehmen Anzahl 164 102 124 77 81 80 89 52 165 
private Haushalte Anzahl 735 653 553 446 697 662 689 919 1 873 

Wohnungen in Wohngebauden Anzahl 1 382 1 065 934 719 1 137 932 982 1 269 2 517 
• Umbauter Raum 1 000 m3 949 768 668 499 796 671 704 943 1 900 
• Wohnflache 1 000 m 2 170 137 123 90 143 123 128 167 340 

Wohnraume Anzahl 7 387 5 948 5 210 4 008 6 237 5 342 5 670 7 403 14 925 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill . EUR 214 173 152 113 181 152 159 212 434 

Baugenehmigungen fiir 
Nichtwohngebaude 

• Nichtwohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 184 161 173 109 125 145 122 103 102 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 20 18 26 13 15 13 22 8 13 
Unternehmen Anzahl 158 137 137 89 104 123 92 90 87 
private Haushalte Anzahl 6 6 10 7 6 9 8 5 2 

Wohnungen in Nichtwohngebauden Anzahl 42 31 16 11 27 11 10 25 15 
• Umbauter Raum 1 000 m3 988 1 051 740 1 737 599 1 251 771 609 520 
• Nutzflache 1 000 m2 151 148 118 205 108 157 110 102 89 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 101 95 116 117 92 110 62 73 70 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebiiude) 

• Wohnungen (Neubau u. BaumaB-
nahmen an bestehenden 

Gebauden) Anzahl 1 576 1 227 1 102 751 1 330 1 029 1 115 1 383 2 752 
• Wohnraume (einschlieBI. Kuchen) Anzahl 8 500 6 929 6 111 4 555 7 136 6 102 6 483 8 211 16 31 7 

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

2000 2001 2002 2003 

LANDWIRTSCHAFT Einheit Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 

* Schlachtmengen (ohne GefiOgel) 11 t 11 571 10 934 11 821 10 478 11 286 11 305 11 547 10 166 10 925 

darunter . Rinder (ohne Ka.lber) t 2 749 2 678 3 852 2 816 3 117 3 436 3 547 2 888 2 940 . Kalber t 24 25 37 53 16 25 29 45 14 . Schweine t 8 672 8 099 7 777 7 477 8 091 7 744 7 873 7 114 7 899 

* Eiererzeugung 21 1 000 13 631 13 029 13 838 13 311 12 148 10 391 9 981 10 155 10106 

Milcherzeugung (Anlieferung 
rhein land-pfalzischer Erzeuger 
an Molkereien) t 62 033 62 436 58 746 61 816 63 278 60 474 58 428 63 068 64 485 

PRODUZIERENDES lm Bereich verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden und im Bereich Energie- und 

GEWERBE Wasserversorgung ist eine luckenlose Fortschreibung des Zahlenspiegels aufgrund von Umstellungen bei einzelnen 
Merkmalen zur Zeit nicht moglich: Ab Januar 2003 werden anstelle der geleisteten Arbeiterstunden, die geleisteten 

Verarbeitendes Gewerbe 
Arbeitsstunden erhoben. Eine Ruckrechnung zur Gewinnung von Vergleichswerten ist nicht moglich . Mit der Umstellung 
der Wirtschaftszweigsystematik hat sich darOber hinaus die Zuordnung zu den vier Hauptgruppen geandert. Hieraus 

sowie Bergbau und resultiert eine neue Hauptgruppe Energie, die in Rheinland-Pfalz zusammen mit den VorleistungsgOterproduzenten 

Gewinnung von Steinen ausgewiesen wird. Eine ROckrechnung fOr das Jahr 2002 ist vorgesehen. 

und Erden 3l 
FOr die verzogerte Datenbereitstellung bitten wir die Nutzer des Zahlenspiegels urn Verstandnis. 

* Betriebe Anzahl 2 308 2 390 2 384 2 384 2 402 2 373 2 366 2 366 ... 

* Beschaftigte 41 Anzahl 303 460 301 466 300 364 297 844 298 591 295 917 294 765 292 364 ... 
* darunter Arbeiter/-innen 51 Anzahl 193 426 192 058 190 611 187 905 188 668 185 492 184 727 182 832 ... 

* Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h ... 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 885 900 1 183 880 839 855 1 161 883 .. . . Bruttolohnsumme Mill. EUR 466 472 621 454 439 455 603 452 . .. . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 419 429 562 427 400 400 558 431 . .. 

* Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 5106 5160 5 217 4 676 4 730 5 391 5 463 4 960 ... 
davon 

VorleistungsgOterproduzenten 
und Energie 61 Miii.EUR ... . .. ... . .. . .. 

lnvestitionsgOterproduzenten Mill. EUR ... . .. ... . .. . .. 
GebrauchsgOterproduzenten Mill. EUR ... . .. ... . .. . .. 

VerbrauchsgOterproduzenten Mill. EUR ... . .. . .. . .. . .. 
darunter 

chemische lndustrie Mi ll. EUR 1 552 1 550 1 542 1 393 1 430 1 507 1 816 1 526 ... 
Fahrzeugbau Mill. EUR 731 717 720 747 577 838 724 782 .. . 

darunter . Auslandsumsatz Mill. EUR 2 072 2 176 2 242 1 951 2 063 2 328 2 471 2 163 . .. 

Exportquote 71 % 40,6 42,2 43,0 41 ,7 43,6 43,2 45,2 43,6 ... 

Index des Auftragseingangs im 
verarbeitenden Gewerbe 
(Volumenindex) 1995=100 105,0 105,4 86,8 102,1 117,7 109,4 95,2 ... 

davon 
Vorleistungsguterproduzenten 1995=100 108,3 107,9 84,9 102,0 121 ,3 111 ,2 96,5 ... 
lnvestitionsgOterproduzenten 1995=100 104,6 107,5 95,5 107,3 116,4 115,2 100,8 ... 

GebrauchsgOterproduzenten 1995= 100 100,8 102,9 76,5 85,3 96,3 87,5 71 ,2 ... 

VerbrauchsgOterproduzenten 1995=100 89,1 85,7 75,2 92,5 107,5 88,9 78,9 ... 
darunter 

chemische lndustrie 1995=100 99,2 96,0 82,3 93,8 116,1 103,9 98,6 .. . 

Fahrzeugbau 1995=100 103,1 103,0 86,7 111,4 122,8 116,9 104,7 ... 

Energie- und Wasser- 2000 2001 2002 2003 

versorgung Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov .. Dez. Jan. 

* Betriebe 31 Anzahl 86 86 87 87 88 85 85 85 ... 
• Beschaftigte 3141 Anzahl 12 389 10 855 10 744 10 737 10 921 10 975 10 941 10 904 ... 
* Geleistete Arbeitsstunden 31 1 000 h ... 
* Bruttolohn- und gehaltsumme 31 Mill. EUR 39 33 41 32 31 40 43 33 ... 

Stromerzeugung in bffentlichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen 81 . Bruttostromerzeugung Mill. kWh 555 600 696 741 708 618 662 637 . .. 

Nettostromerzeugung Mill. kWh 537 585 680 724 694 606 650 622 ... 

1) Aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und auslandischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); einschlieBiich Schlachtfetten, jedoch 
ohne lnnereien. - 2) Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplatzen; 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) Ohne Energie- und Wasserversorgung. - 7) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - B) Kraftwerke mit mehr als 
1 MW Kraftwerksleistung. 
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2000 2001 2002 2003 
Baugewerbe Einheit Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 
Bauhauptgewerbe 

(Vorbereitende Baustellen-
arbeiten, Hoch- und Tief-
bau) 1) 

• Beschaftigte 2l Anzahl 46 850 44 678 44 569 43 992 42 977 42 322 41 753 41 271 39 620 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 989 4 494 4 684 3 319 2 689 4 680 4 212 3 037 2 608 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 2 192 1 805 1 857 1 289 1 119 1 715 1 536 1 081 1 002 . gewerblicher Bau 3l 1 000 h 1 241 1 154 1 187 909 802 1 218 1 117 905 788 . Offentlicher und StraBenbau 1 000 h 1 556 1 535 1 640 1 121 768 1 747 1 559 1 051 818 
darunter StraBenbau 1 000 h 723 695 753 493 309 819 710 490 334 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 102 98 118 99 85 98 110 96 80 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 78 74 88 74 61 75 81 71 58 . Bruttogehaltsumme Mi ii. EUR 24 24 30 25 24 23 29 25 22 
• Baugewerblic her Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mi ll. EUR 370 352 415 414 213 392 409 417 236 
davon . Wohnungsbau Mill. EUR 124 11 0 124 128 65 118 125 115 61 . gewerblicher Bau 3l Mill. EUR 112 103 122 110 76 113 122 122 74 . Offentlicher und StraBenbau Mill. EUR 134 140 168 175 72 161 161 180 101 

darunter StraBenbau Mill. EUR 58 63 77 80 36 77 69 84 55 

Ausbaugewerbe/ 
2000 2001 2002 

Bauinstallation und 
sonstiges Baugewerbe 4l Durchschnitt 2. Quartal 3. Quartal 4.Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4.Quartal 

Betriebe 5
) Anzahl 402 394 394 393 392 388 390 386 378 

• Beschaftigte 2l 5l Anzahl 14 308 13 850 13 754 13 869 13 707 13 411 13 228 13 395 12 822 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 398 4 194 4126 4 262 4176 3 866 3 971 4 017 3 836 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 91 89 88 87 97 83 86 87 92 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 64 63 62 62 69 58 60 62 64 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 27 26 26 25 28 24 26 25 27 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Miii.EUR 309 290 270 284 377 229 269 289 336 

HANDEL 
2000 2001 2002 2003 

GroBhandel P Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 

• Beschaftigte 2000=100 100,0 97,4 96,8 95,3 93,0 91 ,5 91 ,8 90,7 91 ,0 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,0 100,5 101 ,7 98,9 97,4 94,5 94,9 93,8 96,9 

• Umsatz nominal 6l 2000=100 100,0 99,6 102,4 87,4 87,7 104,6 93,9 89,5 88,7 
• Umsatz real 6l 2000=100 100,0 98,5 104,0 87,6 88,6 104,1 94,5 89,6 87,6 

Einzelhandel P 

• Beschaftigte 2000=100 100,0 102,1 103,0 103,9 102,2 101 ,7 101 ,7 103,3 101,6 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,0 101,9 103,3 105,1 104,2 104,5 104,9 107,3 104,7 

• Umsatz nominal 6l 2000=100 100,0 102,3 106,8 117,1 102,3 104,3 104,2 117,1 99,8 
• Umsatz real 6l 2000=100 100,0 100,7 105,0 115,4 100,5 102,7 103,0 115,7 98,7 

Ktz-Handel und Tankstellen P 

• Beschaftigte 2000=100 100,0 99,0 100,0 99,5 100,8 103,9 103,8 102,9 103,5 
darunter Tei lzeitbeschaftigte 2000=100 100,0 100,8 102,9 100,7 104,8 107,3 107,9 104,4 107,2 

• Umsatz nominal 6l 2000=100 100,0 101 ,0 112,1 100,1 89,6 112,6 104,4 92,3 85,2 
• Umsatz real 6l 2000=1 00 100,0 99,3 109,9 98,0 87,7 109,2 101,4 89,4 82,6 

GASTGEWERBE P 

• Beschaftigte 2000=100 100,0 100,6 99,2 97,8 95,6 104,2 98,8 99,2 96,8 
darunterTeilzeitbeschaftigte 2000=100 100,0 99,8 97,7 96,4 95,0 105,6 100,0 101,5 98,6 

• Umsatz nominal 6l 2000=1 00 100,0 102,7 107,2 96,6 93,5 111 ,1 98,4 95,8 87,6 
• Umsatz real 6l 2000=1 00 100,0 101,0 106,5 95,2 90,5 105,2 94,4 91,5 83,6 

1) Nach der Totalerhebung hochgerechnet. - 2) EinschlieBiich der tatigen lnhaber. - 3) EinschlieBiich landwirtschaftlicher Bauten sowie Unternehmen der Bahn und 
Post. - 4) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 5) AmEnde des Berichtsvierteljahres. - 6) Ohne Umsatzsteuer. 
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2000 2001 2002 2003 

TOURISMUS 1l Einheit 
Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 

• GiisteankO nfte 1 000 541 515 477 314 270 686 440 337 261 

• darunter von Auslandsgiisten 1 000 113 104 87 74 48 110 82 85 51 

• GiisteObernachtungen 1 000 1 596 1 535 1 186 974 776 1 991 1 148 1 015 744 

• darunter von Auslandsgasten 1 000 324 299 211 225 125 314 208 248 124 

VERKEHR 

StraBenverkehrsunfalle 2000 2001 2002 

Durchschnitt Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 
• Unfiille mit Personenschaden 

und Sachschaden 2l Anzahl 10 384 10 535 10 850 11 559 11 050 10 643 11 419 10 974 9 842 . darunter Unfalle mit Personen-
schaden Anzahl 1 578 1 558 1 679 1 485 1 326 1 875 1 645 1 458 1 221 

• Get6tete Personen Anzahl 30 26 34 29 18 33 31 33 33 
darunter 

Pkw-lnsassen Anzahl 17 15 18 17 9 16 16 25 24 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 6 5 5 2 1 9 3 1 2 

Radfahrer Anzahl 2 1 1 - 1 2 - 4 1 

FuBganger Anzahl 3 3 5 7 5 4 8 3 6 
• Verletzte Personen Anzahl 2 095 2 075 2 229 1 989 1 811 2 376 2 222 1 914 1 645 

darunter schwer verletzte Personen Anzahl 458 424 501 357 347 487 418 339 288 

darunter 
Pkw- lnsassen Anzahl 253 229 264 223 235 208 240 189 180 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 93 88 118 50 17 143 67 49 32 

Radfahrer Anzahl 44 45 47 18 14 64 34 34 18 
FuBganger Anzahl 46 44 50 51 64 48 59 52 45 

Kraftfahrzeuge 

• Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 17 744 16 807 16 563 14 859 11 512 15 864 15 126 13 819 12 264 

darunter 
Kraftrader Anzahl 1 109 975 346 198 126 528 339 144 171 . Personenkrattwagen 3l Anzahl 15 265 14 525 14 972 13 454 10 316 14118 13 562 12 602 10 971 . Lastkrattwagen Anzahl 980 917 945 879 771 894 903 815 772 
Zugmaschinen Anzahl 219 200 186 161 134 174 195 149 239 

Offentlicher StraBen- 2000 2001 2002 

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

Bef6rderte Personen 1 000 69 962 70 71 1 71 499 63 562 74 166 75 930 72 587 64 244 73 310 

darunter im allgemeinen 
Linienverkehr 1 000 65 530 66 331 66 914 59 366 69 710 72 345 68 273 60 305 69 075 

Personenki lometer 4l Mi ll. 1 011 1 045 1 065 1 110 1 089 878 1 026 1 040 1 073 

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

• GOterempfang 1 000 t 1 335 1 278 1 358 1 221 1 078 1 170 1 295 1 175 1 188 

• GOterversand 1 000 t 825 806 907 871 632 800 869 789 698 

AUSSENHANDEL s) 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

• lnsgesamt Miii. EUR 2 044 2 137 2175 2 108 1 867 2 181 2 277 2 323 2 010 
davon . Goter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 101 135 148 168 125 146 158 145 135 . GOter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 1 942 2 003 2 026 1 939 1 742 2 036 2 119 2 178 1 875 . Rohstoffe Mill . EUR 19 16 15 13 13 16 19 20 16 . Halbwaren Mill. EUR 74 83 79 74 69 78 76 83 62 . Fertigwaren Mill. EUR 1 849 1 904 1 932 1 852 1 660 1 941 2 023 2 075 1 797 . Vorerzeugnisse Mill. EUR 607 599 600 576 445 616 664 610 518 . Enderzeugnisse Mi ll. EUR 1 243 1 305 1 332 1 276 1 216 1 325 1 360 1 465 1 279 

i ) Betriebe ab 9 Betten. - 2) Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschaden unter Alkoholeinwi rkung. - 3) Fahr
zeuge zur Personenbeforderung mit hochstens 8 Sitzplatzen auBer dem Fahrersitz. - 4) Verkehrsleistung, berechnet aus Anzahl der Fahrgaste und Fahrt
weiten. - 5) Bei der Summation bzw. Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebnisse ist darauf zu achten, dass die Einfuhr nach dem Konzept des Generalhan
dels und die Ausfuhr nach dem Konzept des Spezialhandels abgegrenzt wird. 
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noch AUSSENHANDEL 1> Einheit 
2000 2001 2002 

Ausfuhr (Spezialhandel) Durchschnitt Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 

davon nach . Europa Mill. EUR 1 495 1 549 1 577 1 573 1 297 1 523 1 707 1 687 1 500 . darunter in EU-Lander Mill. EUR 1 022 1 238 1 249 1 261 1 013 1 217 1 359 1 342 1 390 
Belgien Mill . EUR 132 140 147 136 111 136 153 135 121 
Luxemburg Mill. EUR 21 26 22 20 20 21 35 29 29 
Danemark Mill. EUR 30 31 40 27 23 28 27 34 30 
Finn land Mill. EUR 13 16 16 17 13 23 18 16 13 
Frankreich Mill. EUR 280 292 283 290 228 272 298 311 254 
Griechenland Mill. EUR 18 19 17 21 12 19 22 21 16 
GroBbritannien Mill . EUR 152 152 157 163 123 161 194 182 222 
lrland Mill. EUR 9 10 11 8 6 8 8 9 6 
ltalien Mill. EUR 162 167 185 193 135 173 187 189 174 
Niederlande Mill. EUR 115 118 114 120 119 118 115 134 136 
Osterreich Mill. EUR 87 94 97 90 82 90 94 90 72 
Schweden Mill. EUR 36 34 36 33 28 33 37 36 34 
Spanien Mill. EUR 101 119 108 120 94 118 152 142 117 
Portugal Mill. EUR 19 20 15 22 18 18 18 16 15 . Afrika Miii.EUR 38 49 52 58 50 63 46 49 42 . Amerika Mill. EUR 240 249 243 205 249 284 243 264 208 

darunter nach USA und Kanada Mill. EUR 174 179 169 148 177 217 171 202 153 . Asien Mill. EUR 255 274 283 257 253 293 260 301 244 
darunter nach Japan Mill. EUR 50 53 39 36 38 50 51 49 36 . Australien, Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 14 16 18 15 18 19 21 23 14 

Einfuhr (Generalhandel) 

• lnsgesamt Mill. EUR 1 525 1 480 1 449 1 504 1 257 1 394 1 559 1 505 1 339 
davon . GOter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 132 136 125 136 134 121 155 135 147 . GOter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 1 393 1 345 1 324 1 368 1 123 1 273 1 404 1 369 1 192 

davon . Rohstoffe Mill. EUR 24 34 26 39 56 40 43 48 46 . Halbwaren Mill. EUR 242 197 206 178 134 175 176 174 167 . Fertigwaren Mill. EUR 1 128 1 113 1 092 1 151 934 1 058 1 185 1 147 979 
davon . Vorerzeugnisse Mill. EUR 285 285 256 291 230 251 316 282 245 . Enderzeugnisse Mill. EUR 843 828 836 860 704 807 868 865 734 

• davon aus . Europa Mill. EUR 1 208 1132 1 139 1 120 957 1 113 1 218 1 181 1 070 . darunter aus EU-Landern Mill. EUR 798 923 919 892 754 892 970 936 1 013 
Belgien Mill. EUR 145 146 158 134 101 138 161 151 138 
Luxemburg Mill. EUR 22 24 22 31 17 23 21 35 24 
Danemark Mill. EUR 31 36 39 35 29 54 28 36 30 
Finn land Mill. EUR 8 6 3 5 3 4 5 5 4 
Frankreich Mill. EUR 213 192 162 192 185 213 254 167 202 
Griechenland Mill. EUR 1 3 2 2 1 3 10 2 3 
GroBbritannien Mill. EUR 63 75 79 70 59 52 84 70 71 
lrland Mill. EUR 12 11 15 14 8 7 11 21 19 
ltalien Mill. EUR 99 99 98 100 101 83 112 110 99 
Niederlande Mill. EUR 209 179 193 188 125 164 137 186 133 
Osterreich Mill. EUR 43 46 49 30 43 41 46 35 51 
Schweden Mill. EUR 35 26 24 22 16 47 20 39 14 
Spanien Miii.EUR 69 62 54 56 52 48 67 63 55 
Portugal Mill. EUR 17 19 22 16 14 16 14 14 9 . Afrika Miii.EUR 30 34 35 33 19 28 32 22 16 . Am erika Mill. EUR 122 152 120 179 140 111 147 150 119 

darunter aus USA und Kanada Mill. EUR 102 125 106 147 128 80 107 125 103 . Asien Mill. EUR 160 157 151 169 136 137 155 148 130 
darunter aus Japan Mill. EUR 37 32 34 29 28 30 38 30 29 . Australien, Ozeanien und 

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

2000 2001 2002 2003 
GEWERBEANZEIGEN 21 

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

• Gewerbeanmeldungen Anzahl 3150 3 106 3 016 2 500 3 899 2 975 2 813 2 737 ... 
• Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 653 2 626 2 561 2 938 3 590 2 510 2 605 3 178 ... 

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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2000 2001 2002 2003 
INSOLVENZEN Durchschnitt Nov. Dez. Jan. Okt. Nov. Dez. Jan. 

* lnsolvenzen insgesamt Anzahl 145 184 162 237 307 402 361 345 398 
davon . Unternehmen Anzahl 91 107 96 132 121 112 115 118 128 . Verbraucher Anzahl 39 62 58 64 93 142 122 121 159 . ehemals selbstandig Tatige Anzahl . .. 41 115 106 82 94 . .. ... . .. . sonstige natorliche Personen . Nachlasse 1' Anzahl 15 15 8 41 52 33 18 24 17 

* Voraussichtliche Forderungen Mill. EUR 54 69 77 73 93 145 98 109 139 

2000 2001 2002 

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

* Beschaftigte 31 1998=100 94,2 90,6 89,5 90,9 89,7 87,8 86,7 87,3 85,3 
* Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 1998=100 103,3 102,3 100,9 102,5 112,0 86,7 97,0 93,6 97,2 

2001 2002 2003 
PREISE Durchschnitt Jan. Febr. Marz Dez. Jan. Febr. Marz 

* Verbraucherpreisindex 2000=100 101,9 103,4 103,0 103,3 103,4 103,8 103,9 104,4 104,5 

VERDIENSTE 4l 
2000' 2001 ' 2002 2003 

Durchschnitt Juli Okt. Jan. April Juli Okt. Jan. 

* Bruttomonatsverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe EUR 2 393 2 415 2 438 2 425 2 359 2 459 2 484 2 500 .. . . Manner EUR 2 466 2 487 2 511 2 497 2 424 2 532 2 555 2 574 . .. . Frauen EUR 1 797 1 821 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 14,62 14,65 14,79 14,89 15,05 15,13 ... . Manner EUR 14,79 15,01 15,01 15,05 15,23 15,29 15,45 15,53 . .. 

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

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

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

* Bruttomonatsverdienste der 
Angestellten im produzie-
renden Gewerbe EUR 3 383 3 475 3 483 3 487 3 512 3 549 3 586 3 601 ... . Manner EUR 3 660 3 751 3 761 3 764 3 788 3 827 3 864 3 877 . .. . Frauen EUR 2 603 2 684 2 691 2 699 2 719 2 752 2 787 2 806 . .. . kaufmannische Angestellte EUR 3 097 3181 3 180 3 197 3 229 3 264 3 291 3 315 . .. 

Manner EUR 3 576 3 660 3 653 3 680 3 728 3 767 3 783 3 806 ... 
Frauen EUR 2 545 2 628 2 638 2 643 2 660 2 690 2 723 2 741 . technische Angestellte EUR 3 615 3 708 3 722 3 717 3 732 3 772 3 817 3 826 . .. 
Manner EUR 3 699 3 794 3 811 3 803 3 816 3 855 3 902 3 910 ... 
Frauen EUR 2 825 2 894 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 2 599 2 617 2 675 2 656 2 698 2 702 ... . Manner EUR 2 778 2 882 2 881 2 907 2 976 2 949 2 993 2 996 . .. . Frauen EUR 2 154 2 232 2 241 2 255 2 292 2 279 2 310 2 319 . .. . kaufmannische Angestellte EUR 2 502 2 603 2 610 2 630 2 690 2 674 2 709 2 713 . .. 

Manner EUR 2 832 2 952 2 952 2 981 3 054 3 038 3 070 3 069 ... 
Frauen EUR 2 159 2 239 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-
brauchsgutern ; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 932 3 030 3 039 3 052 3100 3 112 3152 3165 ... 

1) Beispielsweise Gesellschafter oder Mithafter. - 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 3) AmEnde eines Berichtsvierteljahres. - 4) Zum Bruttoverdienst 
geh6ren aile vom Arbeitgeber laufend gezahlten Betriige, nicht die einmaligen Zahlungen wie 13. Monatsgehalt, Gratilikationen, Jahresabschlusspriimien u. A. 
sowie Spesenersatz, Trennungsentschiidigungen, Ausl6sungen usw. 
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GELD UNO KREDIT 11 2000 2001 2002 
Einheit 

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

Kredite an Nichtbanken Mill. EUR 103 350 109 195 108 504 109 861 111 294 111 559 112 021 113 379 11 3 760 
kurzfristige Kredite 

(bis 1 Jahr) Mill. EUR 13 581 14 273 14 066 14 238 14 374 13 955 13 606 13 620 13 528 
mittelfristige Kredite 

(Ober 1 bis 5 Jahre) Mill. EUR 10 011 10 565 10 623 10 501 10 839 11 135 10 828 10 887 10 873 
langfristige Kredite 

(Ober 5 Jahre) Mill. EUR 79 758 84 358 83 815 85 122 86 081 86 469 87 587 88 872 89 359 
Kredite an inland ische 

Nichtbanken Mill. EUR 97 596 102 591 101 804 103 559 104 365 104 767 105 554 106 865 107 311 
davon an 

Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. EUR 87 502 90 728 90 364 91 278 91 765 91 869 92 932 94 218 94 544 

offentliche Haushalte Mill. EUR 10 094 11 863 11 440 12 281 12 600 12 898 12 622 12 647 12 767 
Kred ite an auslandische 

Nichtbanken Mill. EUR 5 755 6 604 6 700 6 302 6 929 6 792 6 467 6 514 6 449 

Einlagen u. aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. EUR 74 619 77 100 76 244 76 977 80 242 79 143 79 554 79 752 82 347 

Sichteinlagen Mill. EUR 15 940 17 886 17 273 18188 19 788 19 459 19 838 20186 21 481 
Termineinlagen Mill. EUR 22 169 23 500 23 435 23 514 24188 23 786 24 253 24 306 24 970 
Sparbriefe Mill . EUR 5 424 5 568 5 585 5 648 5 587 5 526 5 578 5 564 5 654 
Spareinlagen Mill. EUR 31 086 30146 29 951 29 627 30 679 30 372 29 885 29 696 30 242 
Einlagen von inlandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 71 840 73 842 72 846 73 688 76 910 76 549 76 880 77115 79 736 
davon von 

Unternehmen und Privat-
personen Mil l. EUR 68 435 71 627 70 508 71 504 74 704 74 476 74 564 74 968 77 529 

offentlichen Haushalten Mil l. EUR 3 405 2 215 2 338 2 184 2 206 2 073 2 316 2147 2 207 
Einlagen von auslandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 2 779 3 258 3 398 3 289 3 332 2 594 2 674 2 637 2 611 

STEUERN 
2000 2001 2002 2003 

Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

Aufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 2 248 2176 2 766 2 099 2 040 2 183 2 765 1 917 2 152 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 830 770 1 323 863 682 753 1 286 757 715 

Lohnsteuer Mill. EUR 622 609 803 574 839 802 749 644 859 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mil l. EUR 110 119 - - 406 347 - - 417 
veranlagte Einkommensteuer Mil l. EUR 32 20 292 - 18 - 62 - 45 327 - 66 - 66 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 45 71 29 181 10 8 21 69 7 
Zinsabschlag Mill. EUR 26 33 14 117 48 29 15 101 31 

Einnahmen aus der 
Zinsabschlagzerlegung Mill. EUR 11 12 - - 35 16 - - 17 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 104 38 185 10 - 152 -41 173 9 - 117 
Einnahmen aus der 

Korperschaltsteuer-
zerlegung Mill. EUR 7 1 - - - 122 - 15 - - - 95 

Steuern vom Umsatz Mil l. EUR 1 418 1 406 1 444 1 236 1 358 1 430 1 480 1 160 1 438 
Umsatzsteuer Mill. EUR 381 368 411 372 417 382 397 279 482 
Einfuhrumsatzsteuer Mil l. EUR 1 037 1 038 1 032 863 942 1 048 1 082 881 955 

Zolle Mill. EUR 107 104 100 79 96 94 89 81 99 

Bundessteuern Mill. EUR 141 137 347 65 84 89 230 57 60 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill. EUR 97 95 272 11 48 63 155 13 22 

Solidaritatszuschlag Mill. EUR 37 35 69 48 18 18 67 36 19 

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

2000 2001 2002 2003 
noch STEUERN Einheit 

Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

Landessteuern Mill. EUR 67 74 46 86 60 70 59 92 65 
VermOgensteuer Mill . EUR 3 1 1 2 1 1 1 0 1 
Erbschaftsteuer Mill. EUR 10 12 6 9 4 6 6 8 5 
Grunderwerbsteuer 1l Mil l. EUR 7 7 6 10 6 14 15 19 14 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 31 37 23 48 31 28 25 40 30 
Rennwett- und Lotteriesteuer Mill . EUR 11 11 4 14 15 17 6 22 12 

Feuerschutzsteuer Mill. EUR 1 1 3 0 0 0 3 0 0 
Biersteuer Mill. EUR 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

2000 2001 2002 

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

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

Grundsteuer A Mill. EUR 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
Grundsteuer B Mill . EUR 90 92 94 102 83 88 102 104 86 
Gewerbesteuer (brutto) Mill . EUR 294 238 234 287 238 218 234 274 267 
Grunderwerbsteuer 

(Gemeindeantei l) 2) Mill. EUR 30 30 33 30 35 23 12 3 1 

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

Steuerverteilung 

Steuereinnahmen der Ge-
meinden u. Gemeindeverb. Mill. EUR 642 583 587 630 683 485 553 595 664 

Gewerbesteuer (netto) 3
) Mill. EUR 228 177 190 228 135 191 170 225 155 

Anteil an der Lohnsteuer und 
veranlagten Einkommensteuer Mill. EUR 253 241 227 227 379 155 227 220 367 

Anteil an der Umsatzsteuer Mill. EUR 28 29 27 30 42 17 27 30 45 

2000 2001 2002 2003 

Durchschnitt Dez. Jan. Febr. Nov. Dez. Jan. Febr. 

Steuereinnahmen 
des Landes Mill. EUR 605 573 788 672 496 566 803 607 563 

Landessteuern Mill. EUR 67 74 46 86 60 70 59 92 65 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 312 281 484 380 225 266 451 328 244 
Lohnsteuer Mill. EUR 220 214 249 244 308 291 217 274 315 
veranlagte Einkommensteuer Mill . EUR 13 8 124 - 8 -26 - 19 139 - 28 - 28 
Kapitalertragsteuer Mil l. EUR 19 30 12 88 3 2 2 33 1 
Zinsabschlag Mill. EUR 12 14 6 52 21 13 7 44 14 
Korperschaftsteuer Mill. EUR 49 15 92 4 -80 - 21 86 5 -58 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 209 203 211 215 205 218 249 193 240 

Umsatzsteuer Mill . EUR 146 137 142 146 165 150 179 112 201 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 63 65 69 69 40 68 70 81 39 

Anteil an der Gewerbe-
steuerumlage Mill. EUR 5 5 17 - 3 2 5 18 -2 6 

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

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) Mill. EUR 8 7 20 - 4 2 5 18 - 2 5 

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

Steuereinnahmen 
des Bundes Mill. EUR 1 239 1 196 ' 1 678 ' 1 069' 1 052' 1 136' 1 558' 972 1 086 

Bundessteuern Mill. EUR 141 137 347 65 84 89 230 57 60 
Antei l an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 364 336 578 383 280 318 561 329 296 
Antei l an den Steuern vom 

Umsatz Mill. EUR 729 717 ' 736 ' 624 ' 686 ' 724 ' 749' 588 724 

Antei l an der Gewerbesteuer-
umlage Mill. EUR 5 5 17 - 3 2 5 18 - 2 6 

1) Sis 2001 nur der Landesanteil. - 2) Ab 2002 Restabwicklung. - 3) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 4/2003 45 * 



Daten zur Konjunktur Deutschland I Rheinland-Pfalz 

Beschaftigte 1
l 

Veranderung in % zum Veranderung in % zum 
Land Einheit Dez. 02 

Vormonat VJ-Monat 
Jan.03 

Vormonat VJ-Monat 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte P 

am Arbeitsort 2
) D 1 000 27 537 - 1 '1 - 1,2 27 220 - 1,2 - 1,2 

RLP 1 000 1 194 - 1,2 - 0,4 1 182 - 1,0 -0,7 
darunter 

verarbeitendes Gewerbe D 1 000 7 123 - 0,6 -2,4 7 062 - 0,9 - 2,4 
RLP 1 000 335 - 0,8 - 2,2 331 - 1 '1 -2,7 

Handel, Verkehr, Dienstleistungen D 1 000 17 973 - 0,7 0,1 17 837 - 0,8 0,0 
RLP 1 000 752 - 0,9 0,9 747 - 0,6 0,7 

Arbeitsmarkt 1
l Jan. 03 

Veranderung in Ofo' ) zum 
Febr. 03 

Veranderung in Ofo'l zum 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

1 bei Veranderung in Prozenlpunklen 

Arbeitslose D Anzahl 4 623 084 9,4 7,8 4 706 211 1,8 9,5 
RLP Anzahl 167 148 10,5 8,5 169 609 1,5 10,9 

Arbeitslosenquote 3
) D % 11 '1 1,0 0,7 11 ,3 0,2 0,9 

RLP % 8,3 0,8 0,6 8,5 0,2 0,8 
Arbeitslosenquote 4

) 0 % 12,3 1 '1 0,8 12,5 0,2 1,0 
RLP % 9,3 0,9 0,7 9,4 0,1 0,9 

JOngere unter 25 Jahre 0 % 10,6 1,2 0,6 11 ,2 0,6 0,7 
RLP % 8,7 1,1 0,5 9,3 0,6 0,7 

Gemeldete Stellen 0 Anzahl 349 617 7,9 - 17,2 388 491 11,1 - 20,1 
RLP Anzahl 28 238 17,5 -3,0 30 534 8,1 - 5,4 

Baugenehmigungen Veranderung in % zum Veranderung in % zum 
(Wohn- und Nichtwohngebaude) Dez. 02 

Vormonat VJ-Monat 
Jan. 03 

Vormonat VJ-Monat 

Gebaude (Neubau) 0 Anzahl 2 1 755 51 ,6 59,3 ... . .. ... 
RLP Anzahl 1 078 19,6 69,8 2 142 98,7 136,9 

Wohnungen (Neubau und BaumaBnahmen 0 Anzahl 29 885 50,3 49,6 ... ... . .. 
an bestehenden Gebauden) RLP Anzahl 1 383 24,0 84,2 2 752 99,0 106,9 

Verarbeitendes Gewerbe 5
> 

Besc haftigte 0 1 000 6 128 - 0,6 - 3,3 .. . ... ... 
RLP 1 000 292 - 0,8 - 1,8 ... .. . ... 

Geleistete Arbeitsstunden 6) 0 1 000 ... 
RLP 1 000 ... 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 0 Mill. EUR 107 353 - 8,0 4,8 ... .. . ... 
RLP Mill. EUR 4 960 - 9,2 6,1 .. . ... ... 

Auftragseingang (Volumenindex) D 1995= 100 110,8 - 11 '1 0,1 ... .. . . .. 

RLP 1995= 100 95,2 - 12,9 9,7 110,0 15,5 7,7 

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

Beschaftigte 0 1 000 849 - 2,8 - 7,8 788 - 7,2 - 8,8 
RLP 1 000 41 - 1,2 - 6,2 40 - 4,0 - 7,8 

Geleistete Arbeitsstunden 0 1 000 58 444 - 35,0 - 13,2 49 946 - 14,5 - 13,8 
RLP 1 000 3 037 - 27,9 - 8,5 2 608 - 14,1 - 3,0 

Baugewerblicher Umsatz D Mil l. EUR 8130 - 3,2 - 9,2 3 914 - 51 ,9 - 16,4 
(ohne Umsatzsteuer) RLP Mill. EUR 417 2,0 0,7 236 - 43,4 10,8 

Handel und Gastgewerbe Pl 

Einzelhandel (ohne Kfz-Handel 
und Tankstellen) 

Beschaftigte 0 2000=100 99,0 0,2 - 2,2 97,6 - 1,4 - 2,8 
RLP 2000=100 103,3 1,6 - 0,6 101,6 - 1,6 - 0,6 

Umsatz nominal (ohne Umsatzsteuer) 0 2000=1 00 119,9 12,7 - 2,4 93,4 - 22,1 0,8 
RLP 2000=100 117,1 12,4 0,1 99,8 - 14,8 - 2,4 

1) Quelle: Bundesanstalt fur Arbeit. - 2) Am Ende des Berichtsmonats (geschatzt) . - 3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen. - 4) Ar
beitslose in Prozent der abMngigen zivi len Erwerbspersonen. - 5) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 6) Ab 
Januar 2003 werden anstelle der geleisteten Arbeiterstunden, die geleisteten Arbeitsstunden erhoben. Eine Ruckrechnung zur Gewinnung von Verg leichs
werten ist nicht mOglich. Die neuen Ergebnisse lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor. 
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Daten zur Konjunktur Deutschland I Rheinland-Pfalz 

noch Handel und Gastgewerbe P) Land Einheit 

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

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

RLP 2000=100 
Gastgewerbe 
Beschaftigte D 2000=100 

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

RLP 2000=100 

Preise 

Verbraucherpreisindex D 2000=100 
RLP 2000=100 

Gewerbeanzeigen und 

lnsolvenzen 

Gewerbeanmeldungen D Anzahl 
RLP Anzahl 

Gewerbeabmeldungen D Anzahl 
RLP Anzahl 

Unternehmensinsolvenzen D Anzahl 
RLP Anzahl 

• Deutschland 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte 11 

Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

0,5 

0 

-0,5 

-1 ,0 

-1,5 

1,2 

1,0 

0,8 

0 ,6 

0,4 

0,2 

0 

5 
0 

-5 
-10 
-15 
-20 
-25 
-30 

2002 2003 

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

Arbeitslosenquote 21 

Veranderung zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten 

2002 2003 

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 Vorj ahresmonat in % 

2002 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 

Veranderung in % zum Veranderung in % zum 
Dez. 02 

Vormonat VJ-Monat 
Jan. 03 

Vormonat VJ-Monat 

93,5 - 0,4 - 2,6 92,9 - 0,6 -2,4 
90,7 - 1,2 - 4,8 91 ,0 0,3 - 2,2 
93,4 - 4,3 5,7 88,1 - 5,7 1,6 
89,5 -4,7 2,4 88,7 - 0,9 1,1 

94,6 -0,2 -4,0 93,5 - 1,2 - 1,5 
99,2 0,4 1,4 96,8 - 2,4 1,3 
92,9 6,5 - 8,7 78,3 - 15,7 - 7,3 
95,8 - 2,6 - 0,8 87,6 - 8,6 - 6,3 

Veranderung in% zum 
Febr. 03 

Veranderung in % zum 
Jan.03 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

104,0 0,0 1,1 104,5 0,5 1,3 
103,9 0,1 0,9 104,4 0,5 1,1 

Nov. 02 
Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 
Dez. 02 

Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 

58 013 - 4,2 -2,4 ... ... ... 
2 813 - 5,4 - 6,7 2 737 - 2,7 9,5 

53 093 - 0,5 2,0 ... ... ... 
2 605 3,8 1,7 3178 22,0 8,2 
3 266 0,5 25,9 2 934 - 10,2 13,3 

115 2,7 19,8 118 2,6 - 10,6 

Rheinland-Pfalz 
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Auftragseingang (Volumenindex) im ve rarbeitenden Gewerbe 
Vera nderung zum Vorjah resmonat in % 

2002 

F M A M A S 0 N D 

Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2001 ____ 

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 % 

-------

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

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

Statistische Berichte 

Bevolkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, 
Erwerbstatigkeit 

Bevolkerungsvorgange im 2. Vierteljahr 2002 
(Vorlaufige Ergebnisse) 
Bestellnr.: A1013 200242 

Nutzung der Bodenflache 2001 - Ergebnisse der 
Flachenerhebung (tatsachliche Nutzung), Teil 2: 
Gemeindeergebnisse 
Bestellnr.: A5023 200101 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Bestockte Rebflache 2002 
Bestellnr.: C1073 200200 

Produzierendes Gewerbe, Handwerk 

Index des Auftragseingangs fur das verarbeitende 
Gewerbe im Januar 2003 
Bestellnr.: E1033 200301 

Ausbaugewerbe 2002 (Bauinstallation und sonstiges 
Baugewerbe) 
Bestellnr.: E3013 200200 

Ausbaugewerbe im 4. Quartal 2002 (Bauinstallation 
und sonstiges Baugewerbe) 
Bestellnr.: E3023 200244 

Ausbaugewerbe im Juni 2002 (Bauinstallation und 
sonstiges Baugewerbe) 
Bestellnr.: E3033 200200 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

Baugenehmigungen im Jahr 2002 
Bestellnr. : F2023 200200 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Aus- und Einfuhr im Oktober 2002 
Bestellnr.: G3023 200210 
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Gaste und Obernachtungen im Fremdenverkehr im 
Dezember 2002 
Bestellnr.: G4023 200212 

Verkehr 

StraBenverkehrsunfalle im Dezember 2002 
Bestellnr.: H1023 200212 

Binnenschifffahrt im Dezember 2002 
Bestellnr.: H2023 200212 

Preise und Preisindizes 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz und 
Deutschland im Februar 2003 
Bestellnr.: M1013 200302 

Lohne und Gehalter, Arbeitskosten 

Verdienste und Arbeitszeiten im produzierenden 
Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe 
im Oktober 2002 
Bestellnr.: N1013 200244 

Umwelt 

lnvestitionen fUr Umweltschutz im produzierenden 
Gewerbe 2000 (ohne Baugewerbe) 
Bestellnr. : 03013 200000 

Gemeinschaftsveroffentlichung der statistischen 
Amter des Bundes und der Lander 

Kreiszahlen - Ausgewahlte Regionaldaten fUr 
Deutschland (Ausgabe 2002) 

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

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

Unter der lnternetadresse www.statistik.rlp.de des 
Statistischen Landesamtes sind die Veroffentli
chungen der letzten acht Wochen und das wo
chentlich aktualisierte Verzeichnis aller Veroffent
lichungen abrufbar. 
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Junge Frauen haben beim Abi die Nase vorn 
Unterschiede zwischen Frauen und Mannern bei der 
Leistungskurswahl 

Frauen machen haufiger Abitur als Manner. In den 
vergangenen Jahren lag der Frauenanteil der Abitur
jahrgange in Rheinland-Pfalz bei durchschnittlich 54%. 
Vor rund 30 Jahren hatte er noch etwa 40% betragen, 
ist dann bis Anfang der 1980er-Jahre auf knapp 50% 
angestiegen und liegt seit nunmehr etwa zehn Jahren 
kontinuierlich Ober 50%. 

Schon unter den Grundschulabsolventen lasst sich 
erkennen, dass Madchen haufiger diesen hOchsten all
gemeinen Schulabschluss anstreben als Jungen. So 
stellen auch im laufenden Schuljahr die SchOierinnen 
mit 53% deutlich mehr als die Haltte der FOnftklassler an 
Gymnasien. An Hauptschulen (45%), aber auch an re
gionalen Schulen (44%) und dualen Oberschulen (43%) 
sind sie hingegen nur unterdurchschnittlich vertreten. In 
den tonften Klassen der integrierten Gesamtschulen 
stellen sie zurzeit knapp 47% der SchOierschaft und an 
den Realschulen ist das Geschlechterverhaltnis im lau
fenden Schuljahr 2002/03 nahezu ausgeglichen. 

Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zei
gen sich nach wie vor auch bei der Wahl der Leis
tungsfacher in der reformierten Oberstufe der Gymna
sien und integrierten Gesamtschulen, der Mainzer 
Studienstufe. lm vergangenen Schuljahr belegten nur 
knapp 24% der Elftklasslerinnen Mathematik als Leis
tungsfach, dagegen entschieden sich hierfOr rund 49% 
ihrer mannlichen MitschOier. Noch deutlicher ist der 
Unterschied im Fach Physik, das 28% der mannlichen 
Jugendlichen, aber nur knapp 5% der Elftklasslerinnen 
als Leistungsfach erkoren. FOr Chemie als Schwer
punkttach entschieden sich 14% der jungen Manner, 
aber nur knapp 9% der jungen Frauen. DemgegenOber 
ist das Interesse der jungen Frauen an Biologie deutlich 
starker ausgepragt als das ihrer mannlichen MitschOier. 
55% der Elftklasslerinnen machten dieses Fach zu ei
nem ihrer lnteressenschwerpunkte, bei den jungen 
Mannern waren es gut 36%. Auch bei den Facherkom
binationen - in der Mainzer Studienstufe ist die Bele
gung von drei Leistungskursen vorgeschrieben - zeigt 
sich der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Bei 
den SchOierinnen der elften Jahrgangsstufe lag 2001 
die Kombination aus einer Fremdsprache, Deutsch und 
Gemeinschattskunde mit 17,2% an der Spitze, die meis
ten ihrer MitschOier (21,7%) entschieden sich dagegen 
tor eine Kombination aus Mathematik, einer Naturwis
senschatt sowie Gemeinschaftskunde. Knapp 13% der 
jungen Manner und 21% der jungen Frauen belegten 
Leistungsfachkombinationen, in denen weder Mathe
matik noch Naturwissenschatten vertreten waren. 
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Studienbewerber aus 52 Landern besuchen rheinland
pfalzische Studienkollegs 

An den beiden Studienkollegs in Rheinland-Pfalz 
sind derzeit insgesamt 260 Studienbewerber einge
schrieben, die Halfte davon Frauen. 140 besuchen das 
Staatliche Studienkolleg in Mainz und 120 das Kolleg in 
Kaiserslautern. 

Studienkollegs haben die Aufgabe, Studienbewer
bern mit auslandischen Bildungsnachweisen, die den 
deutschen Zugangsvoraussetzungen nicht gleichwertig 
sind, die tor ein Studium an einer deutschen Hoch
schule notwendigen fachlichen und sprachlichen Vo
raussetzungen zu vermitteln. 99 der zurzeit in Mainz und 
Kaiserslautern betreuten Teilnehmer kommen aus dem 
asiatischen Raum, 68 aus Europa, 61 aus Afrika und 
31 aus Nord- und SOdamerika. lnsgesamt stammen 
die Studienbewerber aus 52 verschiedenen Landern. 
Am starksten vertreten waren Marokkaner (49), Chine
sen (46), Kolumbianer (19), lndonesier (18) und Bulga
ren (16). 

Weinanbauflache nahm im Jahr 2002 weiter ab 
Starkster Ruckgang im Gebiet Mosei-Saar-Ruwer 

An Mosel, Saar und Ruwer wird immer weniger Wein 
angebaut. Die bestockte Rebflache hat sich binnen Jah
resfrist urn gut 560 ha auf knapp 9 750 ha reduziert. 
Damit enttallen drei Viertel des ROckgangs an Rebfla
che in Rheinland-Pfalz auf dieses Anbaugebiet. In al
len Anbaugebieten zusammen ist die bestockte Rebfla
che im Herbst 2002 gegenOber dem Vorjahr urn knapp 
770 ha kleiner geworden. Damit wachst noch auf rund 
64 700 ha Wein. 

Rotwein hat im vergangenen Jahr in allen Gebieten 
abermals an Gewicht gewonnen. Die Flache, auf der 
rote Rebsorten angepflanzt waren, wuchs gegenOber 
dem Jahr 2001 urn rund 2 000 auf knapp 16 800 ha. 
Dagegen verringerte sich die Flache mit WeiBwein
rebsorten urn 2 750 auf gut 47 900 ha. Den gr6Bten 
Flachenzugewinn verzeichneten Rotweinrebsorten in 
Rheinhessen (+937 ha) und in der Pfalz (+804 ha); in 
der Pfalz enttallt unterdessen mehr als ein Drittel der 
Rebflache auf Rotwein, in Rheinhessen ist es ein Vier
tel. Mosei-Saar-Ruwer ist dagegen das Gebiet mit dem 
hochsten WeiBweinanteil; nur rund 7% sind dort mit ro
ten Rebsorten bestockt. 

Riesling ist nach wie vor mit gut 22% der Gesamttla
che die tohrende Rebsorte, gefolgt von MOIIer-Thurgau 
(16,4%) . Mit Dornfelder (9,5%) und Blauem Portugieser 
(7,1 %) folgen zwei Rotweinrebsorten. 
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Die Preisentwicklung im Marz 

lnsgesamt ist der Verbraucherpreisindex gegenuber 
Marz 2002 um 1,1% gestiegen, gegenuber Februar 
2003 legten die Preise um 0,1% zu. 

Nahrungsmittel insgesamt - einschlief31ich alkohol
freie Getranke - kosteten 1,4% weniger als im Marz 
vorigen Jahres. Dagegen hat die Tabaksteuer die Preise 
fur die Gutergruppe , Aikoholische Getranke und Ta
bakwaren " um 4,4% ansteigen lassen. Gestiegene 
Energiekosten schlugen sich bei den Wohnkosten mit 
einer Verteuerung um 1,5% gegenuber dem Vorjahr nie
der. lm Sektor ,Verkehr" hates, ebenfalls hauptsachlich 
durch die Treibstoffpreise, einen Preisanstieg um 3,2% 
gegeben. 

Mikrozensus-Befragung: 
Mitmachen garantiert zuverlassige Zahlen 

Welche berufliche Qualifikation ist nOtig, um 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben? Wie ist 
die Situation der Familien mit Kindern in unserer 
Gesellschaft? Wie viele Menschen Ieben allein? 
Auf Fragen wie diese suchen BOrgerinnen und 
Burger laufend Antworten. Fundig werden sie in 
der amtlichen Statistik. Sehr gefragt sind die ln
formationen des jahrlichen Mikrozensus. 

lm Mikrozensus wird 1% der Haushalte befragt, 
etwa nach der Zahl der Kinder, nach der Stellung 
im Beruf oder nach der Ausbildung der Personen 
im Haushalt. Ab Anfang Mai steht in Rheinland
Pfalz eine neue Befragungsrunde an. Das Statisti
sche Landesamt appelliert an aile ausgewahlten 
Haushalte, bei der Befragung mitzumachen, um 
den interessierten BOrgerinnen und Burgern, der 
Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft und den 
Medien zuverlassige Zahlen liefern zu kOnnen. 

Um die Belastungen tor die Burgerinnen und 
Burger so gering wie mOglich zu halten, wird nur 
jeder hundertste Haushalt befragt. Die rund 400 
lnterviewerinnen und Interviewer - sie haben ei
nen Ausweis des Statistischen Landesamtes bei 
sich - wurden sorgfaltig ausgewahlt und intensiv 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie sind ebenso zur 
Geheimhaltung verpflichtet wie die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die die Fragebogen im Sta
tistischen Landesamt auswerten. 

Die ausgewahlten Haushalte werden vorab Ober 
die bevorstehende Erhebung informiert und kOn
nen sich mit Fragen jederzeit auch an das Statis
tische Landesamt in Bad Ems wenden (Telefon 
02603 71-4410). 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz 
nach GUter- und Dienstleistungsgruppen 

Marz 
Veranderung gegenOber 

GOter- und Dienstleistungsgruppe 2003 Marz Februar 
bzw. Lebenshaltung insgesamt 2002 

2000=100 % 

GOter- und Dienstleistungsgruppen 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 105,5 -1 ,4 

Alkoholische Getranke 
und Tabakwaren 110,0 +4,4 

Bekleidung und Schuhe 101,1 -0,4 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. 105,2 + 1,5 
Mbbel, Hausrat und 
laufende lnstandhaltung 101 ,1 -0,1 

Gesundheitspflege 101 ,0 -0,5 
Verkehr 107,4 + 3,2 
NachrichtenObermittlung 95,9 +0,4 
Freizeit, Unterhaltung, Kultur 100,8 -0,8 
Bildungswesen 104,9 + 1,7 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 105,6 + 1,2 

Andere Waren und Dienstleistungen 106,8 + 1,4 

Gesamtlebenshaltung 

Verbraucherpreisindex J 104,5 1 + 1,1 
I 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz 
Januar 2002 bis Marz 2003 

2000=100 

2002 2003 
105 ,. 

'II' 

104 

103 

102 

101 

100 

2003 

+0,5 

+ 1,2 
+ 0,1 

+0,1 
-

-0,1 

-0,8 

-0,6 
-

+ 0,1 

JFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 

Veranderung gegenOber dem Vorjahresmonat in % 

2002 2003 
2,5 ,---------t----------, 

2,0 -1&--...-------t----------1 

1,5 -1111--111-ii!HIII-------t---------1 

J FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASOND 
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Zeichenerklarungen und Abkurzungen 

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die Halfte 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 Iaiit spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher is! 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

berichtigt 

s geschatzt 

Bei Abgrenzung von GrOBenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausfOhrlichen 
Beschreibung 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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