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Agrarstrukturerhebung 2003- Eine neue 114 
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In einer Untersuchung der Trier wurden Ergebnisse ei
nes Projektes analysiert, in welchem basierend auf Daten der ln
dustriestatistik unter anderem die BeschMigungsdynamik von 

Betrieben untersucht wurde. Hierzu wurden in 
Kooperation mit dem Statistischen Landesamt nicht anonymisierte 
Einzeldaten verwendet, ohne dass dabei die strengen statistischen 
Geheimhaltungsbestimmungen verletzt werden. 

Seit EinfOhrung des Systems Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG 1995) werden gesamtwirt
schaftliche Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt nach Ver
waltungsbezirken ermittelt. Erstmals liegen nun Werte fOr 2001 
vor, die Vorjahre wurden nochmals Oberarbeitet. 

Agrarstrukturerhebungen finden aile zwei Jahre statt. Sie 
damit die in etwa Abstand stattfindenden Landwirt

und erfOIIen auch die Anforderungen der Euro
Union an statistischen Daten. 
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Die Mittelstandshypothese - eine unzulassige 
Verallgemeinerung? 

... 

Das lnstitut tor Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen 
in der EG (IAAEG} an der Universitat Trier hat im Rah
men eines Projektes in Kooperation mit dem Statisti
schen Landesamt unter anderem untersucht, inwieweit 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU} in der Lage 
sind, uberproportional dauerhafte Beschaftigungsmog
lichkeiten zu schaffen. Wah rend Stilllegungen und Neu
gri.indungen oftmals separat als Problembereiche be
handelt werden, zeigt die Untersuchung, dass es sich 
dabei um zwei Seiten derselben Medaille handelt. 

Die durch die Betriebsfluktuation bedingten Beschaf
tigungsveranderungen sind i.iberwiegend auf die ge
ringere Stabilitat kleiner und junger Betriebe zuri.ick
zufi.ihren. Sowohl die Stilllegungen als auch die 
Neugri.indungen von Betrieben sinken mit steigender 
Arbeitnehmerzahl. Hohe Arbeitsplatzabbauraten sind 
kein Beweis tor hohe Effizienzverluste. lnfolge des tech
nologischen, organisatorischen, regionalen und struk
turellen Wandels bewegen sich standig Massen freige
setzter Produktionsfaktoren i.iber die Markte und durch 
die Regionen, deren Besitzer nach einer neuen oder 
vorteilhafteren Beschaftigung suchen. Je geringer die 
vom soziookonomischen und technologischen Wandel 
hervorgerufene Mobilitat zwischen Betrieben, Branchen 
und Regionen ist, umso niedriger ist die dynamische 
Effizienz eines Wirtschaftssystems. Doch auch diese 
starkere Beschaftigungsdynamik relativiert sich bei Be
reinigung der Beobachtungsmerkmale um Existenz
gri.indungsbetriebe. 

Die Mittelstandshypothese ist demnach eine unzu
lassige Verallgemeinerung : Kleine und mittlere Betriebe 
haben kein gr6Beres Beschaftigungspotenzial im Ver
gleich zu den gr6Beren Betrieben. Nicht bestatigen lasst 
sich aufgrund der Untersuchung auBerdem, dass klei
nere Betriebe starker konjunkturreagibel sind. 

lnsgesamt ist festzuhalten, dass unter Beri.icksichti
gung externer Einflussfaktoren die These von einem 
systematischen Zusammenhang zwischen der Be
triebsgroBe und der (langfristigen} Arbeitsnachfrage 
nicht ausreichend bestatigt werden kann. Mit Aus
nahme der Kleinstbetriebe entsprechen die netto 
geschaffenen Arbeitsplatze in etwa den Anteilen der 
Gr6Bensegmente an der Gesamtbeschaftigung. Die 
Forderung nach einer gr6Benabhangigen Wirtschafts
forderung kann also nicht aus den direkten Arbeits
markteffekten der Betriebe begri.indet werden, sondern 
ist gegebenenfalls anders zu rechtfertigen. 

Mehr i.iber dieses Thema auf Seite 101. 
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Wieder umfassende Erhebung in der Landwirtschaft 

Aile zwei Jahre finden Agrarstrukturerhebungen auf 
reprasentativer Basis statt. Bei jeder zweiten Erhebung 
wird zusatzlich ein Teil der Merkmale bei allen Betrieben 
erfragt. Agrarstrukturerhebungen zeigen zwischen den 
Landwirtschaftszahlungen, die nur etwa aile zehn Jahre 
durchgefi.ihrt werden, Anderungen in der Betriebs- und 
Produktionsstruktur der Landwirtschaft auf. Die Anfang 
Mai 2003 bundesweit durchzutohrende Agrarstruktur
erhebung umfasst neben dem reprasentativen auch 
wieder einen allgemeinen Teil. Auskunftspflichtig sind 
Betriebe mit mindestens 2 ha landwirtschaftlich genutz
ter Flache oder 10 ha Waldtlache. Betriebe unter diesen 
Flachengrenzen werden nur einbezogen, wenn ihr 
Viehbestand eine festgelegte GroBenordnung i.iber
steigt oder wenn sie Sonderkulturen (z. B. Reben, Ge
mi.ise, Obst} in bestimmtem Umfang anbauen. 

Das Merkmalsprogramm entspricht im Wesentlichen 
dem fri.iherer Erhebungen und umfasst Fragen zur Bo
dennutzung, den Viehbestanden, zur Rechtsform des 
Betriebes, zu den Eigentums- und Pachtverhaltnissen 
sowie i.iber die Hohe der Pachtentgelte, zur Gewinner
mittlung, zu den Arbeitskraften, zur sozialokonomischen 
Struktur (Haupt- oder Nebenerwerbsbetrieb}, zu Antal! 
und Aufbringung von Wirtschaftsdi.ingern tierischer 
Herkunft, zu den betrieblichen Einkommenskombinatio
nen und der Umwelt. Das Veroffentlichungsprogramm 
entspricht weitgehend dem der Landwirtschaftszahlung 
bzw. Agrarstrukturerhebung 1999. 

Mehr i.iber dieses Thema auf Seite 114. 

Zahl der Unternehmensinsolvenzen im ersten Quartal 
kaum gestiegen 

In den ersten drei Monaten dieses Jahres beantrag
ten 360 Unternehmen bei den rheinland-pfalzischen 
Gerichten die Eroffnung eines lnsolvenzverfahrens. Dies 
war nur ein Fall mehr als im entsprechenden Vorjahres
quartal. 

In den einzelnen Wirtschaftsbereichen verlief die Ent
wicklung jedoch recht unterschiedlich. Wah rend im Be
reich Grundsti.ickswesen, Vermietung, Unternehmens
dienstleistungen (79 Faile} deutlich mehr Verfahren als 
im Vorjahresquartal registriert wurden, hat sich die Zahl 
der Antrage im Handel (59} stark reduziert. lm verarbei
tenden Gewerbe und im Bereich Verkehr und Nach
richteni.ibermittlung war ein Anstieg auf 42 bzw. 31 Faile 
zu verzeichnen . Dagegen ist die Zahl der Antrage im 
Baugewerbe, zu dem nach wie vor die meisten von 
Oberschuldung oder Zahlungsunfahigkeit betroffenen 
Unternehmen gehoren (98}, Ieicht gesunken. Mehr als 
jedes zweite betroffene Unternehmen wurde in der 
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung 
gefi.ihrt, weitere 37% der Verfahren betrafen Einzel
unternehmen, Freie Berufe und Kleinunternehmen. 
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Stark gestiegen gegenuber dem Vorjahreszeitraum 
ist im ersten Quartal 2003 die Zahl der so genannten 
, Obrigen Schuldner", namlich urn rund 50% auf insge
samt 789. Mehr als die Halfte dieser Faile betraf Ver
braucher, welche die Moglichkeit zur Entschuldung 
durch ein vereinfachtes Verbraucherinsolvenzverfahren 
nutzten. Bei rund 40% der ubrigen Schuldner handelte 
es sich urn ehemals selbstandig Tatige. Die hohe Zu
nahme der lnsolvenzverfahren bei diesen beiden 
Schuldnergruppen steht in Zusammenhang mit einer 
Anderung des lnsolvenzrechts im Dezember 2001 , die 
unter anderem eine Stundung der Verfahrenskosten 
ermoglicht. 

Mehr als drei Viertel der lnsolvenzverfahren konnten 
eroffnet werden, nur jeder tonfte Fall musste mangels 
Masse abgewiesen werden. Bei 9% der Verbraucher
insolvenzverfahren konnte ein Schuldenbereinigungs
plan vereinbart und somit die Wirkung eines Vergleichs 
erzielt werden. Die Gesamtsumme der ermittelten offe
nen Forderungen lag mit 383 Mill. Euro mehr als 30% 
uber dem Wert des Vorjahresquartals. Rund 70% der 
Glaubigeranspruche wurden gegenuber Unternehmen 
geltend gemacht; die durchschnittliche Forderungs
summe lag hier bei rund 743 000 Euro. 

Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftsbereichen 

Veriinderung 
1. 1. gegenOber 

Wirtschaftsbereich Quartal Quartal dem 

Rechtsform 2003 2002 Vorjahres-
zeitraum 

Unternehmen 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 8 8 
Verarbei tendes Gewerbe 42 34 8 
Baugewerbe 98 101 -3 
Handel; lnstandhaltung und Reparatur 

von Kfz und GebrauchsgOtern 59 88 -29 
Gastgewerbe 23 29 -6 
Verkehr und NachrichtenObermittlung 31 23 8 
GrundstOckswesen, Vermietung, 

Unternehmensdienstleistungen 79 53 26 
Gesundheits-, Veteriniir- und Sozialwesen 6 6 
Erbringung sonstiger iiffentl icher 

und privater Dienstleistungen 9 14 -5 
Sonstige 5 3 2 

Zusammen 360 359 1 

Obrige Schuldner 

NatOrliche Personen als Gesellschafter u. A. 22 148 -126 
Ehemals selbstiindig Tiitige 314 99 21 5 
Verbraucher 419 246 173 
Nachliisse 34 32 2 

Zusammen 789 525 264 

lnsgesamt 1149 884 265 

Auftragseingange der lndustrie im April erstmals 
im Minus 

Nach zehn Monaten mit positivem Vorzeichen ver
zeichnete das verarbeitende Gewerbe in Rheinland
Pfalz im April 2003 wieder einen Auftragsruckgang. Die 
Nachfrage lag urn 5,3% unter dem Niveau des entspre
chenden Vorjahresmonats. Auch die gOnstige Entwick
lung der Auslandsauftragseingange setzte sich im April 
nicht fort. Hier wurden 5,1% weniger Auftrage verbucht. 
Die lnlandsnachfrage ging im gleichen MaBe zuruck 
(-5,6%). 

Mit Auftragsruckgangen von mehr als 11% gegen
uber dem entsprechenden Vorjahresmonat waren ins
besondere die chemische lndustrie sowie die Hersteller 
von Buromaschinen und Datenverarbeitungsgeraten 
betroffen. Auch beim Maschinenbau gingen 8,3% weni
ger Auftrage ein als im April des Vorjahres. Der Fahr
zeugbau meldete dagegen Auftragssteigerungen von 
knapp 15%. Dieses Ergebnis wurde uberwiegend von 
der Auslandsnachfrage getragen, die sich urn mehr als 
ein Viertel {+26,2%) erhohte. 

Von Juni 2002 bis einschlieBiich Marz 2003 hatte die 
rheinland-pfalzische lndustrie durchgangig mehr Auf
trage als in den entsprechenden Vorjahresmonaten ver
zeichnet. 

Tschechien und Ungarn sind wichtige AuBenhandels
partner unter den EU-Beitrittskandidaten 

Tschechien und Ungarn sind, neben Polen, die wich
tigsten AuBenhandelspartner unter den zehn Landern, 
die im kommenden Jahr der EU beitreten. Seide gehor
ten im vergangenen Jahr zu den 15 wichtigsten lmport
und Exportlandern. In die Tschechische Republik liefer
ten rheinland-pfalzische Betriebe im Jahr 2002 Waren 
im Wert von 445 Mill. Euro, nach Ungarn wurden Pro
dukte im Wert von 317 Mill. Euro ausgetohrt. Wah rend es 
beim Export nach Tschechien in den vergangenen Jah
ren eine kontinuierliche Steigerung gab, sind die Aus
fuhren nach Ungarn, nach deutlichen Zuwachsraten bis 
Ende der 90er Jahre, seit 2000 rucklaufig . 

Ein ahnliches Bild bietet sich bei den Waren, die 
Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren aus diesen 
beiden Landern bezogen hat. Die Einfuhren aus Tsche
chien stiegen bis 2001 kontinuierlich an und blieben in 
2002 erstmals Ieicht unter dem Vorjahresergebnis. Bei 
den Einfuhren aus Ungarn setzte der Ruckgang - wie 
bei den Exporten - im Jahr 2000 ein. lm vergangenen 
Jahr kamen Waren im Wert von 454 Mill. Euro aus 
Tschechien nach Rheinland-Pfalz, Ungarn lieferte Pro
dukte im Wert von 379 Mill. Euro. 
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Der Mittelstand - Hoffnungstrager der Arbeitsmarktpolitik 
in Rheinland-Pfalz 

- Eine Analyse der Beschaftigungsdynamik von mittelstandischen Betrieben und 
BetriebsgrOndungen in Rheinland-Pfalz -

Bei dem Beitrag handelt es sich urn den uberarbeiteten Auszug aus einem Bericht des lnstituts fUr Arbeitsrecht und 
Arbeitsbeziehungen in der Europaischen Gemeinschaft- IAAEG - uber die Ergebnisse des Projektes ,Betriebspane/ 
Rheinland-Pfalz". Die Untersuchung basiert auf einer im Jahre 1997 begonnenen Kooperation zwischen der Univer
sitat Trier und dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz, in deren Rahmen im Statistischen Landesamt auf 
einem von der Universitat bereitgestellten und nicht vernetzten PC mithilfe von der Universitat Trier erstellter Pro
gramme Einzeldaten a us der Statistik des Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes ausgewertet wurden. Naheres 
uber das Forschungsprojekt , Betriebspanel Rheinland-Pfalz" enthtilt ein Beitrag von Professor Dr. Dieter Sadowski und 
Dr. Joachim Junkes mit dem Thema ,Technischer Fortschritt und Beschtiftigtenentwicklung", der in Heft 812000 
der Statistischen Monatshefte Rheinland-Pfalz veroffentlicht wurde. Der vorliegende Beitrag beschrankt sich auf den 
Zeitraum 1983 bis 1993, fUr we/chen zum Zeitpunkt der Untersuchung Wckenlos vergleichbare Einzeldaten aus der 
lndustriestatistik vorlagen. 

1. Einfuhrung: Beschaftigungsdynamik und Betriebs
groBe 

In der Diskussion um Unternehmenstypen, die in der 
Lage sind, zusatzliche, wettbewerbsfahige Beschafti
gungsmoglichkeiten zu schaffen, werden als Unter
nehmensmerkmale insbesondere die Branchenzuge
horigkeit und das Firmenalter diskutiert. Aber auch 
zwischen der GroBe eines Unternehmens und seinem 
Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplatzen werden viel
fach systematische Zusammenhange vermutet. Die Be
hauptung, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
Oberproportional zum Beschaftigungszuwachs beitra
gen, wird in Anlehnung an die so genannte ,Mittel
standshypothese" zur Legitimation fOr eine groBenab
hangige Wirtschaftsforderung angefOhrt. 

Diese Vermutung ist wiederum Ausgangspunkt wirt
schaftspolitischer MaBnahmen. Sowohl auf EU- als 
auch auf Bundes-, Lander- und kommunaler Ebene fin
den sich Gesetze, Regulierungen und MaBnahmen, die 
insbesondere auf die UnternehmensgroBe abstellen 
und die Kleinunternehmen fordern. lm Bereich der di
rekten Mittelstandstorderung hat sich durch die stetige 
Ausweitung der groBenabhangigen Forderung in Form 
von lnvestitionshilfen, Beteiligungsprogrammen und 
BOrgschaften (z. B. KfW-Mittelstandsprogramm) eine 
weite Subventionslandschaft entwickelt. Aber auch in 
anderen Bereichen, wie z. B. der Technologieforderung, 
der AuBenhandelspolitik sowie der Umwelt-, Steuer
und Bildungspolitik werden groBenspezifische Merk
male explizit zur Erreichung wirtschaftspolitischer Ziele 
eingesetzt. 

In einer Untersuchung der Beschaftigungsdynamik in 
unterschiedlichen BetriebsgroBenklassen auf Basis von 
Betriebspaneldaten des verarbeitenden Gewerbes in 
Rheinland-Pfalz wird OberprOft, inwiefern die in der ak
tuellen wirtschaftspolitischen Diskussion sehr wichtige 
Mittelstandshypothese fOr Rheinland-Pfalz Oberhaupt 
zutrifft. (Anmerkung der Redaktion: Dabei ist zu beach
ten, dass die Untersuchung nicht auf der Erhebungs
und Darstellungseinheit ,Unternehmen", sondern auf 
der Einheit ,Betrieb" basiert, die neben den so genann
ten Einbetriebsunternehmen lediglich die in Rheinland
Pfalz gelegenen Betriebe von Mehrbetriebsunterneh
men umfasst. Da die Mehrbetriebsunternehmen im 
Bereich des Mittelstandes eine eher untergeordnete 
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Rolle spielen, dOrfte diese methodische Unscharfe das 
Untersuchungsergebnis jedoch nicht wesentlich beein
flussen.) 

Die Analyse der als Panel aufbereiteten Mikrodaten 
der amtlichen Statistik hat den Vorteil, dass sich die 
Bruttoveranderungen der Anzahl der Arbeitsplatze er
mitteln lassen, die einen wesentlich differenzierteren 
Einblick in die Arbeitsplatzdynamik bieten als die Obli
cherweise publizierten Nettoveranderungen. Man kann 
also etwa die Beschaftigungszuwachse durch gegrOn
dete und wachsende Betriebe sowie die Beschafti
gungsverluste durch schrumpfende und stillgelegte Be
triebe jeweils separat ermitteln. DarOber hinaus lasst 
sich die Entwicklung von Betriebskohorten, aber auch 
von einzelnen Betrieben im Zeitablauf verfolgen. Auf 
diese Weise kann dann etwa die Arbeitsplatzentwick
lung der seit einem bestimmten Schwellenjahr beste
henden Betriebe und der spater gegrOndeten Betriebe 
gegenObergestellt werden. Auf dieser Grundlage lassen 
sich dann z. B. die Determinanten von Oberlebens
wahrscheinlichkeit und Wachstum von Betrieben we
sentlich genauer und zuverlassiger untersuchen, als 
dies auf der Grundlage von Summen und Durch
schnittswerten fOr Betriebsaggregate insgesamt der Fall 
ist. 

2. Der Beitrag kleiner und mittlerer Betriebe zur Be
schaftigungsdynamik 

2.1. BetriebsgroBe und Arbeitsnachfrageelastizitat 

Es kann dann von einer Oberlegenheit der KMU bei 
der Schaffung von Arbeitsplatzen ausgegangen wer
den, wenn von einer ErhOhung des Anteils der KMU und 
gleichzeitiger Verringerung des Anteils der Nicht-KMU 
an der WertschOpfung ein positiver Effekt auf die ge
samtwirtschaftliche Arbeitsnachfrage ausgeht. Eine aus 
dem Beschaftigungsziel heraus an der Unternehmens
groBe orientierte Forderpolitik lasst sich nur dann legi
timieren, wenn einer der beiden Zusammenhange 
nachweisbar ist. 

Die Frage, ob KMU besser als groBe Unternehmen in 
der Lage sind, langfristig stabile Beschaftigungsverhalt
nisse zu schaffen, ist untrennbar mit der Frage der op
timalen UnternehmensgroBe verbunden. Die Kausalitat 
zwischen der optimalen UnternehmensgroBe und der 
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eines Unternehmens folgt aus ei
nem trade-off zwischen GroBenvorteilen (economies of 
scale, economies of scope, Transaktionskosten, Markt
macht) und GroBennachteilen (Organisationskosten, 
geringere mangelnde Ober
wachungskosten) . Die theoretische Diskussion des 
Zusammenhangs angesichts der Vielzahl von Ein
flussfaktoren bezOglich der Richtung des Zusammen
hangs keine eindeutige Aussage zu. 

Ausgangspunkt der Diskussion Ober die arbeits
marktpolitische Bedeutung von KMU ist eine Studie von 
BIRCH (1981). Entgegen der zu jener Zeit vorherrschen
den Oberzeugung von der Oberlegenheit von GroB
unternehmen fand BIRCH in seiner Studie Ober den Ar
beitsplatzschaffungsprozess in den USA heraus, dass 
Unternehmen mit weniger als 20 Beschaftigten etwa 
zwei Drittel der Nettoarbeitsplatzschaffung zwischen 
1969 und 1976 auf sich vereinten. Dieses Ergebnis fand 
bis in die 90er Jahre fast Unterstot
zung. Seit Anfang der 90er Jahre setzt in den USA eine 
nachhaltige Kritik dieser Aussagen an, die in den USA 
zu einer Anderung der Mittelstandspolitik gefOhrt hat. 
BROWN/HAMILTON/MEDOFF (1990) wenden gegen die 
These ein, dass die lediglich 
auf Lohndifferenzen basieren und sich folglich kein Ef
fizienzvorteil der KMU ableiten DAVIs/HALTIWAN
GER/ScHUH (1993) versuchen in der Studie von BIRCH 
statistische Fehler nachzuweisen, die zu 
dem erzielten Ergebnis fOhren mussten. DAvis/ HALTIWAN
GER/ScHUH (1996) stellen 1996 die Gegenthese auf, 
dass vor allem GroBunternehmen neue und Oberle
bensfahige schaffen. 

Die zentrale Frage ist also nicht mehr allein, welche 
Betriebe wie viel zum Arbeitsplatzwachstum beitragen, 
sondern u. a. auch, wie lange die neu geschaffenen Ar

abhangig von der FirmengroBe bestehen 
und fOr welche qualifikatorische 
die entstanden sind. 

Auch in Deutschland wurde eine neuerliche Diskus
sion ausgelost, bislang allerdings noch ohne ein Ober
einstimmendes Ergebnis. ScHMIDT (1995) kommt an
hand methodischer und okonomischer 
Oberlegungen zu dem Ergebnis, dass die Mittelstands
hypothese nicht als hinreichend gesichert anzusehen 
ist. Auch WAGNER (1997) kommt in einer Analyse zur Ar
beitsplatzdynamik mit Betriebspaneldaten fOr Nieder
sachsen zu einem die Mittelstandshypothese ableh
nenden Befund. Keine der Studien differenziert 
hingegen zwischen dem Effekt von ExistenzgrOndungen 
und UnternehmensgroBenmerkmalen. Die Differenzie
rung erscheint jedoch notwendig und wird in der vorlie
genden Arbeit geleistet. Zudem werden erstmals Er
gebnisse fOr Rheinland-Pfalz ermittelt. 

2.2. Betriebsgr6Benmerkmale 

Die Begriffe , Mittelstand" bzw. ,kleine und mittlere 
Unternehmen" entziehen sich einer einheitlichen 
Sprachregelung. sind Abgrenzungen nach qua
litativen und quantitativen Merkmalen. Weiche, qualita
tive Kriterien, die auf das Wesen 
Unternehmen (Einheit von Eigentum und Haftung sowie 
damit verbundene flexible und dezentrale Entschei
dungsfindung) zielen, wie Rechtsform, Konzern-Unab-
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hangigkeit und Familienarbeit, sind fOr eine Strukturpo
litik unbrauchbar. Somit finden vor allem messbare, 
groBenbezogene Kriterien Anwendung. In quantitativer 
Abgrenzung werden dem Mittelstand samtliche Unter
nehmen und freie Berufe zugeordnet, die bestimmte 
Schwellenwerte bezogen auf die Beschaftigtenzahl, die 
Bilanzsumme und/oder den Jahresumsatz nicht Ober
schreiten. Allerdings betont insbesondere die EU-Kom
mission immer wieder, dass zusatzlich das Kriterium der 
Konzern-Unabhangigkeit erfOIIt sein muss. Der Anteil 
eines Nicht-KMU am stimmberechtigten Kapital dOrfe 
maximal 25% betragen. 

Nach den Abgrenzungskriterien des lnstituts fOr 
Mittelstandsforschung werden Unternehmen mit einem 
Umsatz bis 1 Mill. DM und bis zu 9 Beschaftigten als 
kleine Unternehmen definiert. Bei 10 bis 499 Beschaf
tigten und einem Jahresumsatz von maximal 100 Mill. 
DM spricht man von mittleren Unternehmen. Unterneh
men, die mindestens ein Kriterium Oberschreiten, wer
den als groBe Unternehmen bezeichnet. Auch diese 
Grenzwerte sind nicht wirklich selektiv. Aus dem Blick
winkel einer qualitativen Abgrenzung ist zu bezweifeln, 
ob ein Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern tat

noch durch die personlichen Beziehungen 
zwischen Unternehmer und Mitarbeitern, Familienarbeit 
oder Konzern-Unabhangigkeit ist. 

In dieser Untersuchung werden daher Betriebsgro
Benklassen von weniger als 20, 20 bis 49, 50 bis 99, 100 
bis 499 und 500 und mehr Beschaftigten unterschie
den, da insbesondere zwischen 10 und 400 
tigten zahlreiche arbeitsrechtliche, aber auch denkbare 
organisatorische Schwellenwerte liegen und daher die 
Abgrenzung des lnstituts fOr Mittelstandsforschung zu 
grab erscheint. Eine noch feinere Unterteilung der gro
Beren Betriebe ist aufgrund der damit verbundenen ge
ringen Besetzungszahlen der Klassen aus daten
schutzrechtlichen Grunden nicht moglich. 

3. Empirische Oberpriifung der Mittelstandshypothese: 
Gewinn- und Verlustrechnung realisierter Beschafti
gungsm()glichkeiten des verarbeitenden Gewerbes 
in Rheinland-Pfalz 

3.1. Datenstruktur und Untersuchungsdesign 

Datenbasis dieser Untersuchung ist eine der im an
fangs zitierten Beitrag von SADOWSKI/JuNKES 
beschriebenen Teileinheiten des Betriebspanels, das 
Totalerhebungspanel. Es umfasst neben Be
trieben, die in mindestens einem der untersuchten 
Jahre meldepflichtig zum ,Monatsbericht fOr Betriebe im 
Bergbau und verarbeitenden Gewerbe" waren (Betriebe 
von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Be
schaftigten) solche Betriebe, die an der ein
mal stattfindenden Erhebung fOr industrielle 
Kleinbetriebe mit weniger als 20 Beschaftigten teilneh
men. Durch diese Kombination basiert die Untersu
chung auf einer Totaldarstellung aller 
schen lndustriebetriebe und der Handwerksbetriebe mit 
20 und mehr lm Bereich der lndustrie 
liegt damit eine Vollerhebung vor. An Strukturvariablen 
erfasst das Totalerhebungspanel lediglich die jahres
durchschnittliche Beschaftigtenzahl sowie den Jahres
umsatz. Als Klassifikationsvariablen werden Betriebs
nummer, Unternehmensnummer, KreisschiOssel sowie 
Wirtschaftszweignummer erfasst. 
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Urn die Beschattigungsdynamik und damit die Ge
winne und Verluste von realisierten Beschaftigungs
moglichkeiten zu untersuchen, wird der Job-Turnover
Ansatz verwendet. Der Job-Turnover (JT) ist ein lndikator 
fur den Umschlag von besetzten Arbeitsplatzen und 
misst somit, wie schnell sich der Bestand an Arbeits
kratten erneuert. Die Bruttostrome der Nettobeschatti
gungseffekte werden in der Analyse Ober die originaren 
Bestandsveranderungen anhand der Methode der 
komponentenspezifischen Analyse des Arbeitsplatz
schaffungsprozesses analysiert1l: Die Methode der 
komponentenspezifischen Analyse des Arbeitsplatz
schaffungsprozesses basiert auf der Zerlegung der 
saldierten Entwicklung in Stilllegungen und Neugrun
dungen sowie Veranderungen aufgrund von Arbeits
platzverlusten und Arbeitsplatzgewinnen bestehender 
Unternehmen und schlieBiich von Zusammenschlussen 
und Diversifikationen. lm Rahmen dieses Job-Fiow
Konzeptes oder des Job-Turnover-Konzeptes werden 
jeweils identische Betriebe zu Beginn und am Ende ei
nes vorgegebenen Zeitraums betrachtet. Je nach Be
schaftigungsentwicklung innerhalb der Periode werden 
diese eingeteilt in Grundungsbetriebe (U1G) , Wachs
tumsbetriebe (U1E), schrumpfende Betriebe (U1

5) sowie 
Liquidationsbetriebe (U/) in der Periode t. Datenbasis 
und Auswertungskonzept ermoglichen somit eine Ver
laufsanalyse. 

G1 sei die Veranderung der Beschaftigten in Grun
dungsbetrieben, das heiBt solche, die in der Periode t 
erstmalig in der Statistik auttauchen. E1 sei die Veran
derung der Beschattigten in expandierenden Betrieben, 
deren Beschaftigtenzahl also mindestens das Niveau 
von t -1 erreicht. S1 sei die Veranderung der Beschattig
ten in schrumpfenden Betrieben, das heiBt solche, de
ren Anzahl der Beschaftigten gesunken ist (inklusive 
der nur vorubergehend auf null geschrumptten). L1 sei 
die Anzahl der durch Liquidationen betroffenen Be
schaftigten in Betrieben, die in t -1 noch registriert wa
ren, aber nicht mehr zum Zeitpunkt t. SchlieBiich sei 81 

der Beschaftigungsstand zum Ende des Zeitraums ttor 
aile Betriebe einer GroBenklasse. 8V/ bezeichnet die 
Bruttostellengewinne, 8V1- die Bruttostellenverluste, JT1 

den Job-Turnover, NJT1 den Netto-Job-Turnover sowie 
NV1 die Netto-Beschattigungsanderung. Es gelten fol
gende Definitionen : 

8V/ =E1 + Gt 
8V1- =L1 +S1 
NV1 = 8V1+- 8V1-
JT1 = 8V1+ + 8V1-
NJT1 = JTt -INVtl = (8Vt+ + 8Vt-J - (18Vt+ - 8Vt-IJ 

Entsprechend gilt tor die Bruttostellenzuwachsrate 
8VR1+ und die Bruttostellenabnahmerate 8VR1-: 

8VRI+= Gl + El 0 100 
81 

Job-Turnover ist der Absolutwert der Differenz von 
Entlassungen und Einstellungen eines Betriebes inner
halb eines bestimmten Zeitraums. Wird die GroBe durch 

1) Das Job-Turnover-Konzept wurde zum ersten Mal von der OECD 1987 im Em
ployment-Outlook aufgegriffen. VgL zum Job-Turnover auch Cramer/Koller (1989) 
sowie Wagner/ Jahn (1997) . 
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die Zahl der Beschaftigten dividiert, ergibt sich die Job
Turnover-Rate. Summiert man Ober aile Betriebe einer 
GroBenklasse, dann lassen sich entsprechend groBen
klassenspezifische Job-Turnover-Raten berechnen. Dies 
ist ein MaB tor die Arbeitsplatz-Reallokation. Gemessen 
wird allerdings nur die Reallokation zwischen den Be
trieben (externe Reallokation), nicht die sich innerhalb 
der Betriebe vollziehende Veranderung (interne Reallo
kation) . Substanzielle innerbetriebliche Umschichtun
gen konnen allerdings, z. B. Ober eine geanderte Qua
lifikationsstruktur (labour turnover), zu Umstellungen 
der Fertigungstechnik und Produktionsstruktur und da
mit in der Folge zu einer externen Beschattigungs
veranderung tohren, die zumindest teilweise in das ex
terne Job-Turnover-MaB eingeht. Job meint also nicht 
den physischen Arbeitsplatz, sondern die realisierte 
Beschaftigungsmoglichkeit oder besetzte Stelle. Der 
Job-Turnover misst also nur einen Teil des gesamten Ar
beitskratteumschlags, der z. B. als Arbeitskrattefluktua
tion bzw. Labour-Turnover durch die Arbeitskrattege
samtrechnung formalisiert wird. Der JT misst nur den 
Teil des Umschlags, der durch den Wegfall bzw. das 
Hinzukommen von Beschaftigungsmoglichkeiten im Be
trieb verursacht wird. Jede Veranderung des Beschatti
gungsstands eines Betriebes tohrt automatisch zur Er
hohung des lndikators. Er lasst sich daher auch als 
,Fahigkeit zu strukturellem Wandel " interpretieren. 

Trotz der Einschrankungen der Job-Turnover-Analyse 
bietet sie einen beachtlichen Einblick in die Arbeits
platzdynamik, vielleicht sogar den einzig moglichen, 
wenn man sich der Schwierigkeiten bewusst ist, die mit 
einem physischen Arbeitsplatzbegriff und dessen Ope
rationalisierung verbunden sind. lmmerhin kann ge
messen und interpretiert werden, inwieweit Betriebe in 
der Lage sind, zusatzliche Beschaftigungsmoglichkei
ten zu realisieren, also ihr Arbeitsplatzpotenzial auszu
weiten oder besser auszufullen, bzw. inwieweit sie ge
zwungen werden, die Auslastung ihres Potenzials zu 
verringern oder das Potenzial selbst abzubauen. 

Die Zuordnung von Betrieben zu Klassen entspre
chend der BetriebsgroBe in der Basisperiode kann die 
Ergebnisse zugunsten kleiner Betriebe verzerren. Dies 
liegt daran, dass die Betriebe in jedem Jahr neu einer 
der GroBenklassen zugeordnet werden, wobei gleich
zeitig haufig Beschaftigungsveranderungen zu beob
achten sind, die lediglich transitorischen Charakter ha
ben. Fehlinterpretationen sind moglich, da die Anzahl 
der Beschattigten auf Betriebe zurOckzufOhren sein 
kann, die in der Vorperiode weniger Beschattigte hat
ten, aber in die hohere GroBenklasse hineingewachsen 
sind, auf geschrumptte Betriebe, die von einer hoheren 
Klasse in diese gewechselt haben, und auf die statisti
sche Erfassung neuer Betriebe. Da solche Veranderun
gen sich selbst umkehren, haben Firmen, die zwischen 
t und t + 1 gewachsen sind, dann zwischen t + 1 und t +2 
die Tendenz zu schrumpfen, wobei sie jeweils die Gren
zen zwischen GroBenklassen Oberschreiten konnen. 
Daher werden in einem zweiten Schritt die Betriebe ent
sprechend ihrer durchschnittlichen GroBe im Basis
und Endjahr einer der GroBenklassen zugeordnet. Nun
mehr gilt tor die veranderte Bruttostellenzuwachsrate 
und die Bruttostellenabnahmerate: 
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und 

= 51 + Lt . too 
0,5 · (81 + 8 1•1) 

Aus statistischer Sicht problematisch ist der seit An
fang der BOer Jahre vorherrschende Strukturwandel in 
der Wirtschaft: GroBe Firmen lagern oft Produktions
statten aus bzw. verkaufen diese im Rahmen von Aus
grundungen. Auf den ersten Blick entstehen neue 
mittelstandische Firmen und die Beschaftigtenzahl von 
GroBfirmen geht zuruck. Jedoch handelt es sich nicht 
urn originare Neugrundungen, was bei der Bewertung 
des Befunds zu berucksichtigen ist. Diesen Problemen 
wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung Rech
nung getragen. 

3.2. Befunde tor das verarbeitende Gewerbe in Rhein
land-Pfalz auf Basis des SYPRO-Panels2! 

3.2.1 Gewinn- und Verlustrechnung realisierter Be
schaftigungsmoglichkeiten mittelstandischer Un
ternehmen 

Abb. 1 zeigt die Zusammensetzung der Betriebe des 
Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes in Rhein
land-Pfalz nach BetriebsgroBenklassen. Fast die Halfte 

2) Mit Beginn des Jahres 1995 wurde im Rahmen der amtlichen Statistik in 
Deutschland mit der Klassifikation der Wirtschaftszweige rNZ 93) eine neue Wirt
schaftszweigsystematik eingefuhrt, die mit der bisher im Rahmen der lndustrie
statistik verwendeten Systematik der Wirtschaftszweige fur das Produzierende 
Gewerbe (SYPRO) nicht mehr vergle ichbar ist. Das SYPRO-Panel umfasst die 
Jahre vor EinfOhrung der WZ 93, fOr die zum Zeitpunkt der Untersuchung 10-
ckenlos Einzeldaten aus der lndustriestatistik nach der SYPRO vorlagen. 

der Betriebe beschaftigt weniger als 20 Arbeitnehmer, 
nahezu drei Viertel der Betriebe weniger als 50. Die 
GrbBenstruktur rechtfertigt die BetriebsgroBenklassen
unterteilung, die abweichend von der des lnstituts fUr 
Mittelstandsforschung die Kleinst- und Kleinbetriebe 
weiter separiert. 

Abb. 2 zeigt, dass die ca. 3% Betriebe mit mehr als 
500 Arbeitnehmern allerdings fast die Halfte der Be
schaftigung in Rheinland-Pfalz tragen, die 44% Betriebe 
mit weniger als 20 Beschaftigten jedoch nur etwa 5% 
der Gesamtbeschaftigung auf sich vereinigen. Die Be
funde sind im Zeitverlauf stabil. 

Unabhangig davon, ob die Nettoveranderung der Be
schaftigung positiv oder negativ ist, finden standig er
hebliche Umschichtungen statt, die mit dem Job-Turn
over-Konzept nachgewiesen und bewertet werden 
konnen. Diese Bewegungen konnen neben konjunktu
rellen und wachstumsinduzierten Effekten auch durch 
strukturelle und konkurrenzbedingte Effekte determi
niert sein. 

Tab. 1 bis 3 zeigen die Job-Turnover-Kennzahlen und 
Netto-Job-Turnover-MaBe uber die unterschiedlichen 
BetriebsgroBenklassen und Wellen. Der Teil des Be
schaftigungsumschlags, der durch den Wegfall bzw. 
das Hinzukommen von Beschaftigungsmoglichkeiten im 
Betrieb verursacht wird, betragt fur die Kleinstbetriebe 
8 864 Beschaftigte im Berichtsjahr 1993. lnnerhalb der 
Merkmalsgruppe und damit innerhalb der Gr6Ben
klasse wurden 6 416 der Stellen realloziert. Bei den 
GroBbetrieben mit uber 500 Beschaftigten steht einem 
Job-Turnover von 12 261 Stellen ein Netto-Job-Turnover 
von 1 518 Stellen gegenuber. 

Die jeweiligen Raten geben eine andere lnterpreta
tionsmoglichkeit der Analyse der Dauerhaftigkeit der 

Abb. 1 : Klassifizierung der Beobachtungsmerkmale nach der Betriebsgr6Be 
In Prozent der 
Gesamtzahl 
der Betriebe 
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Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. Beschiiftigte: D unter 20 • 20-49 • 50-99 D 100-499 • 500 und mehr 
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Abb. 2: Anteile der Betriebsgr6Benklassen an der Gesamtbeschi:ittigung 

1984 1985 1986 1987 1988 

Jahr 

1989 1990 1991 1992 1993 

Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. Beschaftig1e: 0 unter 20 • 20·49 • 50·99 01 00·499 • 500 und mehr 

Tab. 1: Job-Turnover nach Betriebsgr6Benklassen 

Zahl der 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Beschaftigten 

unter 20 9 224 8409 10222 8 792 11 908 12129 10 954 10733 11 399 8 754 
20 - 49 6 574 5 851 6 796 6 108 6196 5 678 10 320 6 933 5 847 6128 
50 - 99 4095 3 956 3 707 4 198 3474 3 700 4 701 3 940 4 646 4 796 

100 - 499 8449 8 974 7653 7 517 8 332 8 569 11 329 10 322 9 398 131 98 
500 und mehr 5 815 6 920 7 437 6335 6888 7 421 7186 9166 10670 15 836 

Quelle: Betnebspanel Rheinland-Pfalz; e1gene Berechnung. 

Tab. 2: Job-Turnover-Raten nach Betriebsgr6Benklassen 

Zahl der 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Beschaftigten 

unter 20 0,49 0,47 0,57 0,49 0,70 0,65 0,55 0,56 0,61 0,49 
20 - 49 0,16 0,14 0,17 0,16 0,16 0,14 0,25 0,10 0,15 0,16 
50 - 99 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,12 

100 - 499 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10 0,09 0,08 0,11 
500 und mehr 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,08 

Quelle: Betnebspanel Rheinland-Pfalz; e1gene Berechnung. 

Tab. 3: Netto-Job-Turnover nach Betriebsgr6Benklassen 

Zahl der 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Beschaftigten 

unter 20 6644 5 708 6 366 6434 5 748 5 390 5 752 5462 6 392 8 266 
20 - 49 3250 3 340 3 564 3 352 3620 3 980 4 852 4 354 3 430 2 336 
50 - 99 3 274 3 240 3408 2878 2 828 3 376 4 378 3092 3176 2 586 

100 - 499 7 234 8 866 7 224 61 20 7 186 7 292 7134 7 804 7164 3 630 
500 und mehr 5 668 3 688 5 328 6198 6268 3 570 3 988 8134 3132 546 

Quelle: Betnebspanel Rheinland-Pfalz; e1gene Berechnung. 
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8864 
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1993 
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4 924 
1 518 
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Arbeitsplatze. Nach den Werten von 1993 wOrden sich 
bei den Kleinstbetrieben im Veri aut von 1,86 Jahren aile 
Stellen im Durchschnitt einmal erneuern, wenn die Ge
samtzahl der Stellen in diesem Zeitraum gleich bliebe. 
Pro Jahr werden also 54% der Stell en erneuert. Bei Be
trieben mit Ober 500 Beschattigten betragt die durch
schnittliche Verweilzeit einer besetzten Stelle 14,27 
Jahre, wenn die Gesamtzahl der Stellen in diesem Zeit
raum gleich bliebe. Das bedeutet, dass nur 7% der Stel
len pro Jahr erneuert werden. 

Die Bruttostellengewinne sind nur in geringem MaBe 
von der BetriebsgroBe abhangig. Vielmehr ergibt sich 
ein u-tormiger Verlaut, bei dem Betriebe mit weniger als 
20 Beschattigten die hochsten Bruttostellengewinne zu 
verzeichnen haben, getolgt von Betrieben mit mehr als 
100 Beschaftigten. FOr die Bruttostellenverluste ergibt 
sich kein eindeutiges Bild. Die hohen Bruttostellenge
winne der Kleinstbetriebe sind wesentlich durch Neu
grOndungen von Betrieben verursacht, die Bruttostel
lenverluste stark durch Liquidationen beeintlusst. 

Zur Analyse der Beschaftigungsdynamik emptiehlt 
sich die Analyse der Veranderungsraten, um die unter
schiedlichen Klassenbesetzungen und BetriebsgroBen 
vergleichbar zu machen. Hier zeigt sich ein verandertes 
Bild gegenOber den absoluten Werten. 

Wie aus den nachstehenden Abbildungen ersichtlich, 
liegen die Bruttozuwachsraten bei den unteren Be
triebsgroBenklassen Ober denen tor groBere Betriebe. 
Der Arbeitsplatzzuwachs scheint demnach eine tallende 
Funktion der BetriebsgroBe zu sein. Besonders auttallig 
ist dabei die Gruppe der Kleinstbetriebe, die sich deut-

Abb. 3: Bruttobeschaftigungszuwachsraten 
nach Betriebsgr6Benklassen 
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Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 
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Abb. 4: Bruttobeschaftigungsabnahmeraten 
nach Betriebsgr6Benklassen 
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Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

Abb. 5: Nettoveranderungsraten 
nach Betriebsgr6Benklassen 
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Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

Statistische Monatshette Rheinland-Pfalz 7/2003 



lich von den i.ibrigen BetriebsgroBenklassen abgrenzt. 
Die Abnahmeraten der Bruttobeschaftigung zeigen ein 
ahnliches Bild. Fi.igt man die beiden Raten zusammen, 
zeigt sich, dass die Nettosalden in Form der Netto
Beschattigungseffekte in ahnlichem MaBe von der Be
triebsgroBe abhangen. Die Kleinstbetriebe weisen die 
hochste Nettoveranderungsrate auf. 

Ein GroBteil der neu entstandenen Arbeitsplatze in 
der untersten GrbBenklasse ist dabei auf Betriebsneu
gri.indungen zuri.ickzufi.ihren. Gleichzeitig werden in 
dieser GroBenklasse die Bruttoabnahmeraten durch Li
quidationseffekte dominiert. In den i.ibrigen GroBen
klassen i.iberwiegen die Wachstums- und Schrump
fungseffekte. Dieser Befund ist lndiz fi.ir i.iberlagernde 
Effekte, die weniger auf einem BetriebsgroBeneffekt als 
vielmehr auf einem Existenzgri.indungseffekt beruhen. 
Die Mehrzahl der Untersuchungen stellt in einer un
scharfen Ausfi.illung der Mittelstandshypothese diesen 
Effekt in den Vordergrund, der jedoch keinen unmittel- · 
baren groBenbezogenen Zusammenhang darstellt und 
keine betriebsgroBenabhangige Forderungspolitik be
gri.inden kann, sondern nur die Existenzgri.indungsfor
derung sti.itzt. 

Dagegen zeigt sich ein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen der BetriebsgroBe und der Beschaftigungs
dynamik: Die Job-Turnover-Raten liegen fi.ir kleine Be
triebe sehr viel hoher als bei groBeren Betrieben. Der 
Befund kann dahingehend interpretiert werden, dass 
der Strukturwandel wesentlich durch die Dynamik der 
KMU angetrieben wird. Fur einen Arbeitsuchenden ist 

Abb. 6: Bruttobeschaftigungszuwachsraten 
nach Betriebsgr6Benklassen 
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Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 
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Abb. 7: Bruttobeschaftigungsabnahmeraten 
nach Betriebsgr6Benklassen 
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Ouelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz ; eigene Berechnung. 

Abb. 8: Nettoveranderungsraten 
nach Betriebsgr6Benklassen 
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Ouelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 
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die Wahrscheinlichkeit hoher, in einem kleinen Betrieb 
eine Beschaftigung zu finden als in einem GroBbetrieb; 
fur die Erwerbstatigen bedeutet dies jedoch auch ein 
hbheres Risiko des Arbeitsplatzverlustes. 

In einem ersten Schritt werden die Klassenwechsler 
kontrolliert. Urn die Verzerrungen durch Klassenwechs
ler zu vermeiden, gilt nunmehr fur die veranderte Brut
tostellenzuwachsrate und die Bruttostellenabnahmerate 

BVR/ = G, +E, · 100 
0,5 · (81 + 8 1. 1) 

und 

Die Nettobeschaftigungseffekte sind im geringeren 
MaBe von der Betriebsgr6Be abhangig. Die Netto-Job
Turnover-Raten sind nahezu unverandert, was die Ver
mutung des Einflusses dieser StorgroBe bestatigt. 

Aufgrund der in den Abbildungen 6 bis 8 dargestell
ten Befunde erscheint es zur Untersuchung eines gro
Benbezogenen Zusammenhangs wichtig, die Effekte 
von Existenzgrundungen auf die Beschaftigung heraus
zurechnen. lm Folgenden werden daher nur Betriebe 
betrachtet, die Ianger als fOnt Jahre bestehen. 

Tab. 4 und Tab. 5 zeigen die Job-Turnover-Kennzah
len und Netto-Job-Turnover-MaBe Ober die unter
schiedlichen BetriebsgrbBenklassen und Wellen bei Be
reinigung urn die Existenzgrundungseffekte. Der Teil 
des Beschaftigungsumschlags, der durch den Wegfall 
bzw. das Hinzukommen von Beschaftigungsmoglichkei
ten im Betrieb verursacht wird, betragt im Berichtsjahr 
1993 fOr die Kleinstbetriebe 2 510 Beschaftigte. lnner
halb der Merkmalsgruppe und dam it innerhalb der Grb
Benklasse wurden 1 946 der Stellen realloziert. Bei den 
GroBbetrieben mit uber 500 Beschaftigten steht einem 
Job-Turnover von 11 262 Stellen ein Netto-Job-Turnover 
von 1 136 Stellen gegenuber. Die jeweiligen Raten ge
ben wiederum die alternative lnterpretationsmbglichkeit 
der Analyse der Dauerhaftigkeit der Arbeitsplatze. Ober 
aile Beobachtungszeitpunkte wOrden sich bei den 
Kleinstbetrieben im Verlauf von zehn Jahren aile Stell en 
im Durchschnitt einmal erneuern, wenn die Gesamtzahl 
der Stellen in diesem Zeitraum gleich bliebe. Pro Jahr 
werden also 10% der Stellen erneuert. Bei Betrieben mit 
uber 500 Beschaftigten betragt die durchschnittliche 
Verweilzeit einer besetzten Stelle 14 Jahre, wenn die 
Gesamtzahl der Stellen in diesem Zeitraum gleich 
bliebe. Das bedeutet, nur 7% der Stellen werden pro 
Jahr erneuert. Es zeigt sich nur noch ein abge
schwachter Zusammenhang zwischen der Betriebs
groBe und der Beschaftigungsdynamik: Die Job-Turn
over-Raten liegen tor kleine Betriebe geringtugig hbher 
als bei grbBeren Betrieben. 

Es lassen sich ·keine signifikanten betriebsgroBenbe
dingten Effekte mehr feststellen. Lediglich die Kleinst
betriebe weisen eine geringfugig hbhere Arbeitsplatz
schaffungs- und Brutto-Arbeitsplatzvernichtungsrate 
auf. Die Netto-Beschaftigungsanderungsrate liegt in der 

3) Untersuchungszeitraum, der sich auf die Zeit nach Einfuhrung der neuen Wirt
schaftszweigsystematik WZ 93 bezieht. Die WZ 93 basiert wiederum auf der Wirt
schaftszweigklassifikation der Europaischen Union . NACE Rev. 1 ". 
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Tab. 4: Job-Turnover nach BetriebsgroBenklassen 
mit Bereinigung urn Existenzgrundungseffekte 

Zahl der 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Beschaftigten 

unter 20 4404 4 305 5633 4 470 2 120 2 430 2 510 
20 - 49 2 645 2 319 3 559 1 971 2 118 2 483 2 597 
50 - 99 2 845 2 730 3 779 3342 3 087 3 525 3 587 

100 . 499 6 766 8032 8076 8 401 8 961 11 217 9 083 
500 u. mehr 7 019 7 539 7 476 9 529 10 700 14897 11 262 

Quelle: Betnebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

Tab. 5: Netto-Job-Turnover nach BetriebsgrbBenklassen 
mit Bereinigung urn Existenzgrundungseffekte 

Zahl der 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Beschaftigten 

unter 20 1 998 2 254 2 744 2 358 1 776 1 782 1 946 
20 . 49 1 968 1 932 2 392 1 888 1 654 1 048 1 314 
50 . 99 2 514 2 316 3250 2 544 2 380 1 426 2 100 

100 . 499 6504 6 892 4 754 5 216 7 272 3 664 4 272 
500 u. mehr 6228 3 486 3 766 8088 3 240 630 1136 

Quelle: Betnebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

Aufschwungphase unter, in der Abschwungphase uber 
den anderen Betriebsgr6Benklassen, es zeigt sich je
doch keine eindeutige GrbBenabhangigkeit des Job
Flows. 

Die Analyse auf Basis des NACE-Panels3l tuhrt zu 
ahnlichen Befunden, so dass auf eine Darstellung ver
zichtet wird. Wenn aber betriebsgrbBenbedingte Effekte 

Abb. 9: Bruttobeschaftigungszuwachsraten nach 
BetriebsgroBenklassen mit Bereinigung 
urn Existenzgrundungseffekte 

Arbeitsplatz-
schaffung 

je Arbeitnehmer 

0,06,.-------------------, 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Jahr 

Beschaftigte: - unter20 
- 20-49 
- - 50-99 
--- 100-499 
- 500 und mehr 

Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 
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Abb. 10: Bruttobeschaftigungsabnahmeraten 
nach Betriebsgr6Benklassen mit Bereinigung 
um ExistenzgrOndungseffekte 

Arbeitsplatz-
abbau je 

Arbeitnehmer 

0, 16 .-- - ------- --------, 

0,14 

0,12 

0, 10 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0 

......... ...../ 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Jahr 

Beschaftigte: - unter 20 
- 20-49 
- - 50-99 
--- 100-499 
- 500 und mehr 

Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

nicht nachgewiesen werden kbnnen, fallt der Blick um 
so mehr auf die BetriebsgrOndungen als Motor der 
Beschii.ftigungsschaffung. lnwieweit treiben somit die 
ExistenzgrOndungen Gewinne realisierter Beschafti
gungsmbglichkeiten? Welche typischen Muster der Ent
wicklung von FirmengrOndungen lassen sich anhand 
der zu einem Panel verknOpften Daten der amtlichen 
Statistik erkennen? 

3.2.2. Realisierte Beschaftigungsmoglichkeiten von Exis
tenzgrOndungen 

Abb. 12 zeigt die Entwicklung der tunf Kohorten Ober 
einen Zeitraum von fOnt Jahren. Dabei wird deutlich, 
dass - trotz stark schwankender Anzahl von Firmen
grundungen - die Sterberate gerade nach dem ersten 
Jahr des Bestehens enorm hoch ist. Unabhangig von 
der Zahl der Firmengrundungen werden diese inner
halb der ersten tunf Jahre stark ausgedunnt. Bemer
kenswert ist, dass das Hochkonjunkturjahr 1990 nicht 
etwa die hbchste Zahl an Firmengrundungen hervor
bringt, sondern im Gegenteil die niedrigste. 

Abb. 13 zeigt den Verlauf der Sterberaten: Von den 
(angenommenen) 100% der Firmengrundungen nach 
dem ersten Jahr uberleben lediglich 50 bis 60% die ers
ten tunf Jahre. Auch hier zeigt sich ein starker Ausdun
nungsprozess. Oberdies ist dieses Muster ahnlich zu 
den weiter oben referierten Befunden aus der Literatur: 
lm Durchschnitt uberlebt nur jede tunfte Existenzgrun
dung die ersten tunf Jahre. Auch hier zeigt sich kein ein
deutiger Einfluss der konjunkturellen Lage im Existenz
grundungszeitpunkt: Aus dem Hochkonjunkturjahr 
1990 haben lediglich 55,75% der Existenzgrundungen 
uberlebt, wahrend die Kohorte von 1987 - einem Jahr 
mit relativ niedrigem Wachstum - eine Oberlebensrate 
von 59,24% zeigt. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 7/2003 

Abb. 11 : Nettoveranderungsraten 
nach BetriebsgrbBenklassen mit Bereinigung 
um ExistenzgrOndungseffekte 

Nettobe
schaltigungs
anderung je 

Arbeitnehmer 

0,04 ,------ - ------------, 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Jahr 

Beschafligte: - unter 20 
- 20-49 
- - 50-99 
--- 100-499 
- 500 und mehr 

Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

Wie entwickelt sich die Arbeitsnachfrage uberle
bender ExistenzgrOndungen? Abb. 14 zeigt die durch
schnittliche Beschaftigtenzahl am Markt verbleibender 
junger Firmen innerhalb des ersten Funf-Jahres-lnter
valls. Auch hier zeigt sich das aus der Literatur be
kannte Muster: Oberlebende Existenzgrundungen zei-

Abb. 12: Sterbeanalyse von FirmengrOndungen 
absolute Betrachtung 

Zahl der 
uberlebenden 

Firm en 

-. 

2 3 4 5 

im Jahr .. nach der Grundung 

- Kohorte 1984 
- Kohorte 1985 
-- Kohorte 1986 
- Kohorte 1987 
--- - Kohorte 1990 

Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 
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Abb. 13: Sterbeanalyse von Firmengrundungen -
relative Betrachtung 

Anteil Gber· 
lebender 

Firman 
in Prozent 

2 3 4 5 

im Jahr .. nach der GrGndung 

- - Kohorte 1984 
- Kohorte 1985 
--- Kohorte 1986 
--- Kohorte 1987 
---- Kohorte 1990 

Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

Abb. 15: Beschaftigungsentwicklung von 
Firmengrundungen 
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Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 
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Abb. 14: Mittelwerte der Beschaftigtenzahlen 
uberlebender Firmengrundungen 
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Quelle: Betriebspanel Rheinland-Pfalz; eigene Berechnung. 

gen ein recht starkes Wachstum. Oberdies wird deutlich, 
dass sich die verschiedenen Kohorten teils nennens
wert in ihrer Anfangsgn5Be unterscheiden. Firmen aus 
dem Hochkonjunkturjahr 1990 starteten mit ca. 25 Be
schtiftigten und wuchsen im ersten Jahr rasch, wtihrend 
die durchschnittlichen Beschaftigtenzahlen der anderen 
Kohorten lediglich zwischen 17 und 20 lagen und deren 
Wachstum zumindest im ersten Jahr geringer ausfiel. 

Welchen Gesamtbeitrag lieferten Existenzgrundun
gen zur Arbeitsnachfrage? Die Frage wird durch Abb. 15 
beantwortet. Hier zeigen sich gewisse Unterschiede. Die 
Kohorten von 1984, 1985 und 1987 bauten nach dem 
ersten Jahr relativ stark ab, wahrend dann eine gewisse 
Konstanz eintrat. Die Kohorte von 1986 buBte im ersten 
Jahr ebenfalls Arbeitspltitze ein, konnte danach indes 
wachsen. Anzunehmen ist, dass dies auf die Boom
phase zu Beginn der 90er Jahre aufgrund der Wieder
vereinigung zuruckzutuhren ist. Die Kohorte von 1990 
wuchs zunachst, urn ab dem dritten Jahr jedoch Be
schaftigung abzubauen. Hier besteht ein Zusammen
hang zu der ab 1993 einsetzenden Rezession. 

4. Ergebnisse der Untersuchung 

Die Arbeit hat untersucht, inwieweit kleine und mitt
lere Unternehmen (KMU) in der Lage sind, uberpro
portional dauerhafte Beschaftigungsm6glichkeiten zu 
schaffen. 

Wtihrend Stilllegungen und Neugrundungen oftmals 
separat als Problembereiche behandelt werden, zeigt 
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die Untersuchung, dass es sich dabei urn zwei Seiten 
derselben Medaille handelt. Die durch die Betriebsfluk
tuation bedingten Beschaftigungsveranderungen sind 
Oberwiegend auf die geringere Stabilitat kleiner und 
junger Betriebe zurOckzutohren. Sowohl die Stilllegun
gen als auch die NeugrOndungen von Betrieben sinken 
mit steigender Arbeitnehmerzahl. Dieser Befund ist in 
der Tendenz Obereinstimmend mit den Ergebnissen von 
WAGNER (1997) tor niedersachsische Betriebe. Hohe Ar
beitsplatzabbauraten sind kein Beweis fOr hohe Effi
zienzverluste. lnfolge des technologischen, organisato
rischen, regionalen und strukturellen Wandels bewegen 
sich standig Massen freigesetzter Produktionsfaktoren 
Ober die Markte und durch die Regionen, deren Besit
zer nach einer neuen oder vorteilhafteren Beschafti
gung suchen. Je geringer die vom soziookonomischen 
und technologischen Wandel hervorgerufene Mobilitat 
zwischen Betrieben, Branchen und Regionen ist, umso 
niedriger ist die dynamische Effizienz eines Wirt
schaftssystems. Doch auch diese starkere Beschafti
gungsdynamik relativiert sich bei Bereinigung der Be
obachtungsmerkmale urn ExistenzgrOndungsbetriebe. 

Die Mittelstandshypothese ist also eine unzulassige 
Verallgemeinerung : Kleine und mittlere Betriebe haben 
kein groBeres Beschaftigungspotenzial im Vergleich zu 
den groBeren Betrieben. 

Nicht bestatigen lasst sich, dass kleinere Betriebe 
starker konjunkturreagibel sind. Die Nettobeschafti
gungseffekte wie auch die Job-Turnover-Raten sind in 
der Abschwungphase 1992/93 gesunken, wobei die 
Reagibilitat der Kleinst- und Kleinbetriebe unter denen 
der GroBbetriebe liegt. 

lnsgesamt bleibt festzuhalten, dass unter BerOck
sichtigung externer Einflussfaktoren die These von ei
nem systematischen Zusammenhang zwischen der Be
triebsgroBe und der (langfristigen) Arbeitsnachfrage 
nicht ausreichend bestatigt werden kann. Mit Aus
nahme der Kleinstbetriebe entsprechen die netto ge
schaffenen Arbeitsplatze in etwa den Anteilen der 
GroBensegmente an der Gesamtbeschaftigung. Die 
Forderung nach einer groBenabhangigen Wirtschafts
forderung kann also nicht aus den direkten Arbeits
markteffekten der Betriebe begrOndet werden, sondern 
ist anders zu rechtfertigen. 

Bezogen auf die Beschaftigungsdynamik kann aus 
hoheren Umschlagraten der kleineren BetriebsgroBen
klassen deren dynamische Funktion bejaht werden. Ob 
die groBeren Betriebe weniger dynamisch sind und da
her strukturellen Veranderungen bremsend im Wege 
stehen, kann jedoch nicht abgeleitet werden : Mit zu
nehmender GroBe eines Betriebes ist die Puffermog
lichkeit von Beschaftigungsunterauslastungen groBer. 

FirmengrOndungen weisen ein relativ hohes Sterbe
risiko auf. FOnt Jahre nach der ExistenzgrOndung sind 
lediglich 50 bis 60% der Firmen weiterhin am Markt. Da
m it zeichnet sich dieser Wirtschaftsbereich durch eine 
hohe Dynamik aus. 

Die ,Oberlebenden" ExistenzgrOndungen bauen in 
groBem Umfang Beschaftigung auf. Wah rend die durch
schnittliche StartgroBe der von der amtlichen Statistik 
erfassten FirmengrOndungen bei ca. 18 Arbeitnehmern 
liegt, hat sich diese Zahl nach fOnt Jahren bei am Markt 
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verbliebenen Betrieben auf ca. 27 erh6ht. Gleichwohl 
zeigen sich hierbei recht groBe intertemporale Unter
schiede. 

Aus diesen beiden Tendenzen ergibt sich insgesamt 
ein Ieichter relativer BeschaftigungsrOckgang des Bei
trags einer Kohorte von ExistenzgrOndungen zur 
Arbeitsnachfrage aller Firmen im jeweils betrachteten 
Jahr. Dieses Ergebnis weicht von jenem von GER
LACH/WAGNER (1996) tor Niedersachsen ab. Die Autoren 
haben dort eine , bemerkenswerte Konstanz des Bei
trags einer Kohorte zur Gesamtbeschaftigung" ermittelt. 

Diplom-Volkswirt Florian Turk 
(lnstitut tor Arbeitsrecht und Arbeits
beziehungen in der EG - Universitat Trier) 

Literaturverzeichnis 

Birch, David L. (1981 ): Who Creates Jobs? The Public Interest 
65 (1981) : 3-14. 

Brown, Charles ; James Hamilton ; James Medoff (1990) : Who 
Benefits? Employers Large and Small (1990) : 43-51 . 

Brown, Charles; James Medoff (1989) : Employer Size-Wage 
Effect. Journal of Political Economy (1997) : 1027-1059. 

Cramer, Ulrich ; Martin Koller (1989): Job-Turnover. Wirt
schaftswissenschaftliches Studium 12 (1989): 621 -623. 

Davis, Steven ; John Haltiwanger; Scott Schuh (1993) : Small 
Business and Job Creation : Dissecting the Myth and Reas
sessing the Facts. NBER Working Paper 4492. 

Davis, Steven ; John Haltiwanger; Scott Schuh (1996) : Small 
Business and Job Creation : Dissecting the Myth and Reas
sessing the Facts. Small Business Economics. (1996) 8. 

Gerlach, Knut ; Elke M. Schmidt (1989) : UnternehmensgrbBe 
und Entlohnung. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung (1989) 3: 355-373. 

Gerlach, Knut ; Joachim Wagner (1996): Analysen zur Nachfra
geseite des Arbeitsmarktes mit Betriebspaneldaten aus Erhe
bungen der amtlichen lndustriestatistik - Ein Oberblick uber 
Ansatze und Ergebnisse fUr niedersachsische lndustriebe
triebe. Nurnberg : lAB, Beitrag zur Tagung .,Die Nachfrageseite 
des Arbeitsmarktes : Ergebnisse aus Analysen mit deutschen 
Firmenpaneldaten". 

Schmidt, Axel G. (1995) : Der uberproportionale Beitrag kleiner 
und mittlerer Unternehmen zur Beschaftigungsdynamik: Rea
litat oder Fehlinterpretation von Statistiken? Zeitschrift fUr Be
triebswirtschaftslehre (1995). 

Schmidt, Christoph M.; Klaus F. Zimmermann (1991): Work 
Characteristics, Firm Size and Wages. The Review of Econo
mics and Statistics 73(1991)4: 705-710. 

Wagner, Joachim (1997): Analysen der Arbeitsplatzdynamik 
mit Betriebspaneldaten aus Erhebungen der amtlichen lndus
trieberichterstattung - Moglichkeiten und Grenzen. In : Statis
tisches Bundesamt (Hg.) (1997) : Statistische lnformationen 
zum Arbeitsmarkt- Konzepte und Kritik, Anwendung und Aus
legung. Stuttgart: Metzler-Poeschel : 102-122. 

111 



Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 
in den kreisfreien Stadten und Landkreisen 1992 bis 2001 

Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den Wert aller in 
einem abgegrenzten Wirtschaftsgebiet produzierten 
Waren und Dienstleistungen abzuglich der bei der Pro
duktion verbrauchten Goter und ist somit Ausdruck der 
in einer bestimmten Region erbrachten wirtschaftlichen 
Leistung in einer Periode. Es betrug im Jahr 2001 in 
Rheinland-Pfalz gut 91 Mrd. Euro. GegenOber 1992 -
dem ersten Jahr, tor das revidierte Werte nach dem 
ESVG 1995 auf Kreisebene vorliegen - ist das rhein
land-pfalzische Bruttoinlandsprodukt nominal urn 
knapp 22% gestiegen. 

Die Entwicklung in den einzelnen Verwaltungsbezir
ken verlief jedoch durchaus nicht einheitlich. lnsgesamt 
sind die Landkreise deutlich starker gewachsen 
(+27,4%) als die kreisfreien Stadte (+14,8%). Ober
durchschnittliche Wachstumsraten zeigten vor allem die 
Landkreise Trier-Saarburg (+47,1 %), Mainz-Bingen 
(+45,6%) und Alzey-Worms (+42,9%). Unter den kreis
freien Stadten hatten Landau in der Pfalz (+35,1 %), 
ZweibrOcken (+32,7%) und Mainz (+24,5%) die hochs
ten Zuwachsraten zu verzeichnen. Am unteren Ende der 
Aufreihung steht Neustadt an der WeinstraBe. Nachdem 
das Bruttoinlandsprodukt hier bis 1999 Ieicht gestiegen 
war, kam es im Jahr 2000 zu einem deutlichen ROck
gang ; 2001 konnte das Niveau von 1992 wieder erreicht 
werden. Wesentlich ungunstiger als im Durchschnitt der 
kreisfreien Stadte verlief die Entwicklung auch in 
Speyer (+5,8%), Frankenthal (+6%) und Pirmasens 
(+7,6%). Unter den Landkreisen wurden in Birkenfeld 
(+14%), Bernkastei -Wittlich (+14,1%) und Bad Kreuz
nach (+16,4%) vergleichsweise geringe Werte tor den 
Zehnjahreszeitraum erreicht. 

Bezogen auf die an der Erstellung des Bruttoinlands
produkts beteiligten Erwerbstatigen errechnet sich fur 
2001 ein Wert von 51 675 Euro im Landesdurchschnitt. 
Seit 1992 ist die durchschnittlich von jedem Erwerbsta
tigen in Rheinland-Pfalz erwirtschaftete Leistung nicht 
so stark gestiegen (+16,4%) wie das Bruttoinlandspro
dukt absolut (+21 ,8%), da sich die Zahl der Erwerbsta
tigen in diesem Zeitraum ebenfalls deutlich erhohte 
(+4,6%). 

Die Zunahme der Erwerbstatigen konzentrierte sich 
auf die Landkreise (+8,2%), wahrend die Zahl der Er
werbstatigen in den kreisfreien Stadten sogar Ieicht 
sank (-0,4%). Absolut erwirtschaftete ein Erwerbstati
ger in den kreisfreien Stadten im Jahr 2001 mit durch
schnittlich 54 987 Euro zwar etwa 5 470 Euro oder 11 % 
mehr als in den Landkreisen, jedoch konnten die Land
kreise ein etwas starkeres Wachstum des Pro-Kopf
Wertes verzeichnen (+17,8%) als die kreisfreien Stadte 
(+15,3%) und den Abstand somit etwas verringern. In 
der Entwicklung an erster Stelle liegen auch hier die 
Kreise Trier-Saarburg (+33,9%) und Mainz-Bingen 
(+25,1%). In den Kreisen Daun und Bernkastei-Wittl ich 
betrug der Zuwachs der Arbeitsproduktivitat dagegen 
nur 9,2% bzw. 9,6%. Unter den kreisfreien Stadten war 
die Spannweite nicht ganz so groB: Sie reichte von 
+20,6% in Ludwigshafen bis +8,4% in Neustadt an der 
WeinstraBe. In beiden Stadten lag die Zahl der Er-
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Zunahme des Bruttoinlandsprodukts 2001 
gegenuber 1992 nach Verwaltungsbezirken 
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Bruttoinlandsprodukt und Erwerbstatige 2001 nach Verwaltungsbezirken 

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 

Verwaltungsbezirk insgesamt 

Miii.EUR 1992 = 100 
Anteil am Land 

in °/o 

Kreisfreie Stadt 

Koblenz 5014 111 ,9 5,5 

Landkreise 

Ahrweiler 2 092 120,8 2,3 

Altenkirchen (Ww.) 2 400 122,8 2,6 

Bad Kreuznach 3 067 116,4 3,4 

Birkenfeld 1 656 114,0 1,8 

Cochem-Zell 1 171 122,3 1,3 

Mayen-Koblenz 4 346 127,6 4,8 

Neuwied 3 976 129,1 4,4 

Rhein-HunsrOck-Kreis 2147 134,9 2,4 

Rhein-Lahn-Kreis 2050 122,1 2,3 

Westerwaldkreis 4 074 132,1 4,5 

Kreisfreie Stadt 

Trier 3262 110,5 3,6 

Landkreise 

Bernkastei-Wittlich 2 233 114,1 2,5 

Bitburg-PrOm 1 757 125,6 1,9 

Daun 1159 120,0 1,3 

Trier-Saarburg 1 964 147,1 2,2 

Kreisfreie Stadte 

Frankenthal (Pfalz) 1 143 106,0 1,3 

Kaiserslautern 3 297 113,0 3,6 

Landau i. d. Pfalz 1 249 135,1 1,4 

Ludwigshafen a. Rhein 8 665 113,5 9,5 

Mainz 8 594 124,5 9,4 

Neustadt a. d. Weinstral3e 1 167 100,0 1,3 

Pirmasens 1 351 107,6 1,5 

Speyer 1 549 105,8 1,7 

Worms 1 920 109,5 2,1 

ZweibrOcken 1 005 132,7 1,1 

Landkreise 

Alzey-Worms 1 938 142,9 2,1 

Bad DOrkheim 2 110 125,9 2,3 

Donnersbergkreis 1 266 136,8 1,4 

Germersheim 2 667 118,8 2,9 

Kaiserslautern 1 402 134,8 1,5 

Kusel 1 006 126,3 1,1 

SOdliche Weinstral3e 1777 131 ,0 2,0 

Ludwigshafen 1 673 128,2 1,8 

Mainz-Bingen 3 691 145,6 4,1 

SOdwestpfalz 1 202 121 ,2 1,3 

Rheinland-Pfalz 91 042 121 ,8 100,0 

kreisfreie Stadte 38 217 114,8 42,0 

Landkreise 52 825 127,4 58,0 

werbstatigen 2001 niedriger als 1992. Dagegen ver
zeichnete Landau den starksten Anstieg an Erwerbsta
tigen, wodurch der Pro-Kopf-Wert, trotz des hohen ab
soluten Wachstums, nur unterdurchschnittlich zunahm. 

Weitere lnformationen und Daten, auch in wirtschaft
licher Untergliederung, enthalt der Statistische Bericht 
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Erwerbstalige 

je Erwerbstatigen 

EUR 1992 = 100 Landeswert = 1 000 1992 = 100 
100 

49726 113,0 96,2 100,8 99,0 

47038 110,7 91 ,0 44,5 109,1 

49257 117,8 95,3 48,7 104,2 

47 820 117,7 92,5 64,1 98,9 

42 854 119,6 82,9 38,7 95,3 

39 871 115,1 77,2 29,4 106,2 

54 329 114,2 105,1 80,0 111 ,8 

51 309 114,2 99,3 77,5 113,0 

46356 118,9 89,7 46,3 113,5 

45 240 115,2 87,5 45,3 106,0 

47930 119,7 92,8 85,0 11 0,3 

45 028 113,4 87,1 72,4 97,4 

44 928 109,6 86,9 49,7 104,1 

48 794 122,4 94,4 36,0 102,6 

43 200 109,2 83,6 26,8 109,8 

52 877 133,9 102,3 37,2 109,9 

53 631 111 ,5 103,8 21 ,3 95,1 

50 705 119,5 98,1 65,0 94,5 

47 322 110,2 91 ,6 26,4 122,6 

73 621 120,6 142,5 117,7 94,0 

58 369 113,7 113,0 147,2 109,5 

45 739 108,4 88,5 25,5 92,3 

50174 120,0 97,1 26,9 89,7 

49 724 113,2 96,2 31 ,2 93,5 

51 032 110,8 98,8 37,6 98,8 

43 981 118,3 85,1 22,8 112,1 

54441 119,2 105,4 35,6 119,9 

51 521 114,8 99,7 41 ,0 109,7 

51 059 122,1 98,8 24,8 11 2,0 

55 301 11 7,7 107,0 48,2 100,9 

48466 124,7 93,8 28,9 108,1 

48 710 117,3 94,3 20,6 107,7 

47 446 115,5 91 ,8 37,4 113,4 

50704 110,9 98,1 33,0 115,6 

58219 125,1 112,7 63,4 116,4 

48 767 122,1 94,4 24,7 99,2 

51 675 116,4 100,0 1 761 ,8 104,6 

54987 115,3 106,4 695,0 99,6 

49517 117,8 95,8 1 066,8 108,2 

,Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschopfung in den 
kreisfreien Stadten, Landkreisen und Regionen 1992, 
1994 und 1996 bis 2001 ", der unter der Bestellnummer 
P 1023 200100 beim Statistischen Landesamt Rhein
land-Pfalz bezogen werden kann. 

Diplom-Volkswirt Werner Kertels 
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Agrarstrukturerhebung 2003 
- Eine neue Bestandsaufnahme in der Landwirtschaft -

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ein
schlieBiich der Wein- und Gartenbaubetriebe ist in den 
letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden. lm Jahr 
2002 waren in Rheinland-Pfalz nur noch rund 30 400 
Betriebe in diesem Bereich Dam it gaben innerhalb 
von nur zehn Jahren uber 19 000 landwirtschaftliche 
Betriebe auf. Diese Zahl zeigt den enormen Struktur
wandel, der zu tief greifenden bei den 
Betriebs- und Produktionsstrukturen, den Besitz- und 
Arbeitsverhaltnissen und den sozial6konomischen Ver
haltnissen landwirtschaftl icher Betriebe gefCJhrt hat. 

Anfang Mai fand deshalb bundesweit wieder eine all
gemeine Agrarstrukturerhebung statt, wie sie 1975 erst
mals in dieser Form durchgetuhrt wurde. Agrarstruktur
erhebungen stellen aile zwei Jahre auf 
Basis wichtige Daten uber die Anderungen in der Be
triebs- und Produktionsstruktur der Landwirtschaft be
reit. wird aile vier Jahre ein Teil der Merkmale 
fUr aile Betriebe erhoben. Agrarstrukturerhebungen er

damit die in etwa Abstand statt
findenden indem sie auch 
zwischen den Strukturdaten 
liefern, und erfullen damit auch die Anforderungen der 

Union an statistischen Daten. Die Ergeb
nisse der aktuellen Agrarstrukturerhebung sollen 
gleichfalls Analysen der wechselseitigen Beziehungen 
zwischen Landwirtschaft und Umwelt erm6glichen. 
Hierzu geh6rt beispielsweise die Erfassung von Anga
ben zum 6kologischen Landbau. Die agrarstatistischen 
lnformationen bilden eine unverzichtbare Planungs
grundlage fUr den Berufsstand, die Agrarpolitik und an
dere Nutzer. 

Auskunftspflicht unverandert 

Auskunftspflichtig sind die lnhaber oder Leiter von 
Betrieben mit mindestens 2 ha landwirtschaftlich ge
nutzter oder 10 ha Die landwirt-

schaftlich genutzte umfasst im Wesentlichen 
Ackerland, Dauergrunland, und Obstanla
gen. Betriebe unterhalb der genannten 
werden in die Erhebung einbezogen, wenn sie Sonder

von mindestens 30 Ar im Freiland oder 
3 Ar unter Glas bewirtschaften. Zu den 
chen z. B. Reb- und GemuseanbauMchen oder 
Obstanlagen. Betriebe mit Viehhaltung und weniger als 
2 ha landwirtschaftlich genutzter sind ebenfalls 
auskunftspflichtig, wenn ihr Viehbestand eine festge
legte Gr6Benordnung ubersteigt. Die unteren Erfas
sungsgrenzen wurden seit der 
1999 nicht Fur die Auskunftserteilung ist es 
unerheblich, ob der Betrieb in steuerlicher Hinsicht als 
Gewerbe- oder als Hobbybetrieb gefuhrt wird. Ent
scheidend ist der Umfang der bewirtschafteten 
oder der Viehhaltung. 

Die Erhebung selbst erfolgt nach dem 1999 einge
tuhrten Konzept einer , lntegrierten Erhebung". Dabei 
handelt es sich urn die kombinierte Erfassung der Merk
male der Agrarstrukturerhebung zusammen mit denje
nigen der Bodennutzungshaupterhebung und der Vieh

Der Vorteil fUr die Betriebe entsteht dadurch, 
dass sie - von Ausnahmen abgesehen - nur einmal im 
Jahr Erhebungsunterlagen erhalten. Lediglich Betriebe 
mit Viehhaltung oder Gemuseanbau werden in diesem 
Jahr noch einmal im Rahmen einer Stichprobe befragt. 
Die fruher ubliche Befragung zu mehreren Terminen im 
Jahr mit verschiedenen Erhebungsbogen Als 
Termin fUr die Agrarstrukturerhebung wurde Anfang Mai 

weil erst dann die Aussaat weitgehend abge
schlossen ist und Angaben uber die ange
bauten Kultur- und Fruchtarten gemacht werden kon
nen. Bei einer Vorverlegung der Befragung in den 
Winter die Daten uber die Anbauflachen mit einer 
erheblichen Unsicherheit behaftet, da sich, wie in die
sem Jahr, die Anbauplanung durch die Witterung noch 
deutlich kann. 

Schematische Obersicht uber die Gliederung der Agrarstrukturerhebung 2003 

Agrarstrukturerhebung Mal 2003 

Programme Grundprogramm Erganzungsprogramm 

Erhebungsmerkmale Bodennutzungshaupterhebung Viehzahlung Arbeitskrafte und weitere Strukturmerkmale 

Erhebungsart Allgemein (total) Allgemein (total) Allgemein (total) Reprasentativ 

Erfragte Sachverhalte Feststellung der Bestande an: Arbeitskrafte nach Eigentums- und Pachtverhaltnisse, 
betrieblichen Einheiten, u.a.: Rindern Personengruppen Pachtentgelte 

Betriebssitz Schweinen Gewinnermittlung und Arbei tskrafte des Betriebes 
Art der Bewirtschaftung Schafen Umsatzbesteuerung nach Einzelpersonen 
Rechtsgrund des Besitzes Pferden Soziali:ikonomische AuBerbetriebliche Erwerbs-
Rechtsform des Betriebes Gefl iigel Verhaltnisse des Betriebes und Unterhaltsquellen 
Art des Betriebes Anfall und Aufbringung von 

Bodennutzung Wirtschaftsdiingern 
Zwischenfruchtanbau Einkommenskombinationen 
Stiltgelegte Flachen Beteiligung an Programmen 

(Umweltschutz, landl icher Raum) 

Nutzungvon Bodennutzung Betei ligung an Program men 
Verwaltungsdaten Stillgelegte Flachen 

. . ... ..... 

Zusammenfiihrung In . .. • lntegrierte Erhebung" der Produktions- und Strukturstatistiken (Berichtskreis gleich; nur noch Betriebe) 
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Merkmalsprogramm 

Die Agrarstrukturerhebung 2003 gliedert sich in ein 
Grund- und ein Erganzungsprogramm. Die Erhebungs
merkmale der Bodennutzungshaupterhebung und der 
Viehzahlung im Mai bilden das Grundprogramm der 
Agrarstrukturerhebung. Das Erganzungsprogramm ent
halt speziell fOr die Agrarstrukturerhebung zu erfas
sende Merkmale, wie z. B. Angaben 

- zur Rechtsform des Betriebes, 

- zu den Eigentums- und Pachtverhaltnissen sowie zur 
Hohe der Pachtentgelte, 

- zur Gewinnermittlung, 

- zu den Arbeitskraften, 

- zur sozialokonomischen Struktur (Haupt- oder Ne-
benerwerbsbetrieb), 

- zum WirtschaftsdOnger tierischer Herkunft und zu den 
betrieblichen Einkommenskombinationen und der 
Umwelt. 

Die Merkmale waren mit Ausnahme der Fragen zu 
den Einkommenskombinationen und der Umwelt auch 
schon Bestandteil frOherer Agrarstrukturerhebungen. 
Entsprechend dem Erhebungsturnus wird , wie bereits 
erwahnt, ein Teil der Merkmalskomplexe allgemein, das 
heiBt fOr aile Betriebe, erhoben. Bei der Vorbereitung 
der Agrarstrukturerhebung 2003 wurde, wie in der Ver
gangenheit, darauf geachtet, die Auskunftspflichtigen 
so gering wie moglich zu belasten. Deshalb wird - wenn 
moglich - auf Verwaltungsdaten zurOckgegriffen. 

Die Veranderungen bei den Rechtsformen der Be
triebe zeigen z. B. auf, inwieweit die Betriebe sich zu 
einer Gesellschaft bOrgerl ichen Rechts (GbR) zusam
mengeschlossen haben und damit Flachen und Vieh
bestande gemeinsam bewirtschaften. In der Praxis er
folgt die GrOndung einer GbR - die zunehmend an 
Bedeutung gewinnt - zum einen durch mehrere Be
triebe, da sich durch die groBeren Betriebseinheiten ar
beitswirtschaftliche Vorteile realisieren lassen, zum an
deren grOnden Betriebsinhaber zusammen mit ihrem 
Hofnachfolger eine GbR, um so nach und nach die Ver
antwortung auf den Hofnachfolger zu Obertragen. 

Auf Grund des Strukturwandels nimmt der Anteil an 
Pachtflachen kontinuierlich zu und liegt inzwischen bei 
67%. Damit kommt der Beobachtung des Pachtmarktes 
und der Pachtpreise eine hohe Bedeutung zu. Bei einem 
durchschnittlichen Pachtpreis von rund 180 Euro je 
Hektar landwirtschaftlich genutzter Flache mOssen die 
Betriebe jahrlich Pachtzahlungen in der GroBenordnung 
von rund 80 Mill. Euro leisten, ein Betrag, der die Liqui
ditat der Betriebe erheblich schmalert. Die Fragen zur 
Gewinnermittlung zeigen schlieBiich auf, wie sich Ande
rungen im Steuerrecht auf die Verhaltnisse der land
wirtschaftlichen Betriebe ausgewirkt haben und auf wel
che Art die steuerlichen Gewinne ermittelt werden. 

Durch den technischen Fortschritt nimmt die Zahl der 
Arbeitskrafte in der Landwirtschaft stetig ab, wahrend 
der Kapitaleinsatz ansteigt. Diese Entwicklung wird 
durch die Fragen zu den Arbeitskraften dokumentiert. 
Zugleich sollen Aussagen Ober die Belastung der ein
zelnen Arbeitskrafte ermoglicht werden. Dazu tragen 
auch Fragen zur sozialokonomischen Struktur bei. 

Die Arbeitskrafte werden in beschrankter Differenzie
rung erstmals fOr aile Betriebe und nicht nur im Wege 
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einer Stichprobe im Rahmen der Agrarstrukturerhe
bung erfasst, so dass auch regionale Ergebnisse auf
bereitet werden konnen. Um die Belastung der Betriebe 
durch die Befragung so gering wie moglich zu halten, 
werden nur die Arbeitskrafte der Stichprobenbetriebe 
nach dem so genannten Einzelpersonenkonzept und 
die der Obrigen Betriebe nach dem Personengruppen
konzept erhoben. Wah rend das Einzelpersonenkonzept 
eine sehr detaillierte Erhebung vorsieht, erfragt das 
Personengruppenkonzept lediglich die Gesamtzahl und 
die Arbeitszeiten im Betrieb. Zu den Merkmalen des 
Einzelpersonenkonzeptes gehoren unter anderem Fragen 
Ober das Geschlecht, Geburtsjahr, Verwandtschafts
oder Schwagerschaftsverhaltnis zum Betriebsinhaber, 
die Betriebsleitereigenschaft sowie die Arbeitszeiten im 
Betrieb, im Haushalt des Betriebsinhabers und in ande
rer Erwerbstatigkeit. 

Auf Grund der Erfahrungen im Rahmen der Landwirt
schaftszahlung 1999 wurden die Berichtszeitraume fOr 
beide Erhebungskonzepte auf ein Jahr festgelegt und 
die verschiedenen Arbeitszeitgruppen fOr die Erfassung 
des Beschaftigungsumfangs im Betrieb einander ange
glichen. Damit dOrfte sich die Vergleichbarkeit der Er
gebnisse aus beiden Erhebungsteilen deutlich verbes
sern. 

Die Ausbringung von WirtschaftsdOngern tierischer 
Herkunft wird in der Offentlichkeit in zunehmendem 
MaBe kritisch beobachtet, so dass objektive Daten 
hierzu die Diskussion versachlichen konnen. Die Fragen 
zu den betrieblichen Einkommenskombinationen er
moglichen Aussagen darOber, inwieweit die landwirt
schaftlichen Betriebe Ober die Produktion pflanzlicher 
oder tierischer Produkte hinaus Einnahmen erzielen. 
Um eine europaweite Vergleichbarkeit zu gewahrleisten, 
wurden die verschiedenen Moglichkeiten den Vorgaben 
des Statistischen Amtes der Europaischen Gemein
schaften (Eurostat) angepasst. Aus diesem Grund ist 
eine Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Urpro
dukte, wie z. B. die Weinerzeugung, ebenfalls als Ein
kommenskombination anzusehen. 

Eine Vielzahl von Betrieben beteiligt sich inzwischen 
an Program men, die auf den Schutz der Umwelt und die 
Erhaltung des landlichen Raumes ausgerichtet sind. Um 
einen europaweiten Oberblick Ober die Teilnahme an 
solchen Programmen zu erhalten, wurden auf Grund 
von EG-Rechtsvorschriften entsprechende Fragen in 
das Merkmalsprogramm der Agrarstrukturerhebung 
aufgenommen. 

lm Hinblick auf die agrarpolitische Zielsetzung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland besteht ein 
gestiegenes gesellschaftliches Interesse an Daten Ober 
den okologischen Landbau. Die okologisch wirtschaf
tenden Betriebe erhalten daher einen zusatzlichen 
Vordruck, mit dem Art und Umfang der okologischen 
Bewirtschaftung naher erfragt werden so lien. Unter oko
logisch wirtschaftenden Betrieben werden diejenigen 
verstanden, die ihre pflanzlichen und/oder tierischen 
Erzeugnisse nach den Bestimmungen der EWG-Ver
ordnung Nr. 2092/91 zum Okologischen Landbau (EG
Oko-Verordnung) erzeugen. 

Die Viehhaltungsbetriebe hatten bisher die Moglich
keit, mit Hilfe eines Durchschlags zu dem Teil des Erhe
bungsbogens, der Fragen zur Viehhaltung beinhaltet, 
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ihrer Meldepflicht gegenuber der Tierseuchenkasse 
nachzukommen. Dies konnte sowohl aus rechtlichen als 
auch aus technisch-organisatorischen Grunden fUr 
2003 nicht erfolgen. Den betroffenen Betrieben wurde 
stattdessen ein entsprechender Vordruck zur Verfu
gung gestellt, mit dem sie ihrer Meldepflicht nachkom
men konnen. 

Die Erhebungsbogen wurden so gestaltet, dass sie 
- wie von Bankbelegen bekannt- automatisiert erfasst 
werden konnen. Die Kosten fUr die Erfassung der Daten 
lassen sich auf diesem Wege reduzieren. 

Nutzung von Verwaltungsdaten 

Die Nutzung von Verwaltungsdaten aus den Flachen
nachweisen der Agrarforderung, wie sie in Rheinland
Pfalz schon seit einiger Zeit praktiziert wird, tragt auch 
im Rahmen der Agrarstrukturerhebung 2003 zu einer 
Entlastung der Auskunftspflichtigen bei. Die Landwirte 
konnen im Erhebungsbogen durch Ankreuzen deutlich 
machen, dass sie einen Flachennachweis bei der Kreis
verwaltung abgeben. In diesem Fall brauchen sie die 
Abschnitte uber die Bodennutzung (Acker-, Dauergrun
land-, Rebflachen usw.) und die stillgelegten Flachen 
nicht auszutullen. Lediglich der Anbau von Zwischen
fruchten ist anzugeben, weil die Agrarverwaltung hierzu 
keine Angaben verlangt. 

Fur den Merkmalskomplex Umwelt werden ebenfalls 
Verwaltungsdaten ubernommen, die im Rahmen der 
Teilnahme der Betriebe an den verschiedenen Pro
grammen aus dem Forderprogramm Umweltschonende 
Landwirtschaft (FUL) anfallen. Urn die der Agrarverwal
tung vorliegenden Daten dem im Rahmen der Statistik 
erfassten Betrieb zuordnen zu konnen, ist die Angabe 
der Unternehmensnummer auf dem Erhebungsbogen 
erforderlich. 

Eine Nutzung des Herkunfts- und lnformationssys
tems Tier (HI -Tier) ist derzeit noch nicht moglich, da die 
im HI-Tier hinterlegten Daten nicht eindeutig in die von 
der Statistik geforderten Kategorien uberfuhrt werden 
konnen. Deshalb mussen die Rinderbestande weiterhin 
im Erhebungsbogen angegeben werden. Das Statisti
sche Bundesamt untersucht zurzeit in einer Modellstu
die Moglichkeiten zur Nutzung des HI-Tier fUr die amtli
che Statistik. 

Effizientes Aufbereitungsprogramm 

Die Aufbereitung der Erhebung erfolgt mit Hilfe des 
im statistischen Verbund entwickelten Dialogpro
gramms , AGRA". Es erlaubt den Bearbeiterinnen und 
Bearbeitern neben einer direkten Erfassung auch die 
anschlieBende Plausibilisierung der Daten. Gleichzeitig 
ist es aber auch moglich, die Daten mit Hilfe der Beleg-
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lesung zu erfassen und in AGRA einzuspielen . Unab
hangig von dem Weg, auf welchem die Einzeldaten in 
AGRA gelangen, kann die Sachbearbeiterin oder der 
Sachbearbeiter den Erhebungsbogen in einem Arbeits
gang bearbeiten. Die fruher ubliche Verfahrensweise 
der Bearbeitung einzelner Erhebungsteile gehort somit 
der Vergangenheit an. Hierdurch wird es moglich, bei 
deutlich reduzierten Personalressourcen die Daten 
weiterh in in einem vertretbaren Zeitrahmen zu bearbei
ten. 

Erste Ergebnisse bereits Ende Juli 

Die Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2003 sind 
vor allem dann von Wert, wenn sie zeitnah veroffentlicht 
werden. Erste Ergebnisse uber die Nutzung des Acker
landes und die Viehbestande stehen deshalb bereits ab 
Ende Juli 2003 zur Verfugung. Endgultige Ergebnisse 
werden voraussichtlich ab Marz 2004 in zusammenge
fasster Form sukzessive veroffentlicht. In diesem Zu
sammenhang fallen auch Ergebnisse auf regionaler 
Ebene an. 

Grundlage fUr die Veroffentlichungen ist das Tabel
lenprogramm der Landwirtschaftszahlung und Agrar
strukturerhebung 1999, welches in graBen Teilen nur 
aktualisiert wird. Die Ergebnisse konnen daher mitein
ander verglichen werden. Fur die erstmals zu erheben
den Merkmale wurden neue Aufbereitungstabellen ent
wickelt. 

Allerdings mussten auch einige Tabellen uberarbeitet 
werden. Hiervon sind insbesondere die Tabellen zur 
Betriebssystematik betroffen. Das bisher angewandte 
Verfahren der Einordnung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes in die Betriebssystematik wird ab der Agrar
strukturerhebung 2003 durch das von Eurostat verwen
dete Verfahren der Einordnung nach der betriebswirt
schaftlichen Ausrichtung ersetzt. Eine Vergleichbarkeit 
der beiden Verfahren zur Abbildung des betrieblichen 
Produktionsschwerpunktes ist nicht gegeben. 

Die Tabellen der Agrarstrukturerhebung zum Merk
malskomplex Arbeitskrafte mussten auf Grund der 
beschriebenen methodischen Anderungen ebenfalls 
teilweise uberarbeitet werden. Der Vergleich mit Ergeb
nissen der Landwirtschaftszahlung ist in diesem Be
reich damit nur eingeschrankt moglich. Da die Zahl der 
Betriebe, die in Rheinland-Pfalz in den Rechtsformen 
Personengesellschaften und juristische Person getuhrt 
werden, nicht sehr groB ist, konnen diese Ergebnisse 
aus Datenschutzgrunden nur sehr eingeschrankt verof
fentlicht werden. Das Gleiche gilt fur Ergebnisse uber 
die okologisch wirtschaftenden Betriebe. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

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

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

BEVOLKERUNG Einheit 
2000 2001 2002 
Durchschnitt Juli Aug . Sept. Juni Juli Aug . Sept. 

* Bevolkerung am Monatsende 1 000 4 035'1 4 049'1 4 043 4 044 4 046 4 050 4 051 4 053 4 054 
darunter Auslander 2

' 1 000 302'1 308'1 310 311 312 314 314 315 316 

Naturliche Bevolkerungs-
bewegung '1 

• Eheschliel3.ungen •> Anzahl 1 844 1 717 2 046 2 873 1 749 2 079 2 089 2 920 1 776 
* Lebendgeborene •> Anzahl 3 152 2 982 3 226 3 233 3 093 2 740 3 284 2 984 3 045 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 9,4 8,9 9,4 9,4 9,3 8,2 9,5 8,7 9,1 
* Gestorbene (ohne Totgeborene) •> Anzahl 3 507 3 519 3 505 3 427 3 263 3 234 3 558 3 212 3 159 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 10,5 10,5 10,2 10,0 9,8 9,7 10,3 9,3 9,5 
* darunter im 1. Lebensjahr 

Gestorbene 61 Anzahl 16 13 18 20 14 10 21 11 9 
je 1 000 Lebendgeborene '' Anzahl 5,1 4,3 5,6 6,2 4,5 3,6 6,4 3,7 3,0 

* Uberschuss der Geborenen (+) 
bzw. Gestorbenen (-) Anzahl - 355 - 537 - 279 - 194 - 170 -494 -274 -228 - 114 

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

Wanderungen 

* Zuzuge Ober die Landesgrenze Anzahl 9 081 9 375 10 957 11 340 9 729 8 832 10 728 11 581 9 333 
* darunter a us dem Ausland Anzahl 2 717 2 919 3 287 3 355 3 111 2 683 2 927 3 038 2 815 
* FortzOge Ober die Landesgrenze Anzahl 8 411 7 629 9 004 9 682 8 108 7 575 8 915 9 279 8 356 
* darunter in das Ausland Anzahl 2 139 1 816 2 067 2 183 1 813 1 686 2 057 2 243 1 782 
* Wanderungsgewinn (+) 

bzw. -verlust (-) Anzahl 671 1 746 1 953 1 658 1 621 1 257 1 813 2 302 977 
* lnnerhalb des Landes 

Umgezogene 6' Anzahl 13 496 13 180 14 581 15 715 12 467 11 686 13 988 15 500 12 457 

ERWERBSTATIGKEIT 

1999 2000 2001 2002 
Beschaftigte 30.6. 31 .12. 31 .3. 30.6. 30.9. 31 .12. 31 .3. 30.6. 

* Sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigte am Arbeitsort '' 1 000 1 175 1 191 1 199 1 192 1 194 1 215 1 199 1 194 1 196 

* Frauen 1 000 507 518 527 526 525 535 533 534 532 
* Auslander/-innen 1 000 75 77 76 77 78 78 75 75 76 
* Teilzeitbeschaftigte 1 000 170 184 188 190 193 194 195 198 201 
* darunter Frauen 1 000 153 162 165 167 169 170 171 174 176 

davon nach Wirtschaftsgliederung 
* Land- und Forstwirtschaft, 

Fischerei 1 000 14 14 12 13 13 14 12 13 14 
* produzierendes Gewerbe 

ohne Baugewerbe 1 000 360 361 362 361 358 360 356 353 351 
* Baugewerbe 1 000 93 92 90 87 88 91 86 83 85 
* Handel, Gastgewerbe 

und Verkehr 1 000 264 268 268 265 268 275 272 271 271 
* Finanzierung , Vermietung und 

Unternehmensdienstleistg . 1 000 127 134 136 137 138 142 139 140 141 
* offentl. und private Dienstleister 1 000 317 322 329 329 327 332 333 334 334 

1) Start Monatsdurchschnitt: Bevolkerung am 31. Dezember. - 2) Quelle: Bevolkerungsfortschreibung. EinbOrgerungen konnen erst zum Jahresende be
rOcksichtigt werden. - 3) 2002 vorlaufige Ergebnisse. - 4) Nach dem Ereignisort. - 5) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 6) Nach der Wohngemeinde 
des Verstorbenen. - 7) Unter Berucksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 8) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezo
gene. - 9) lnsgesamt einschliel11ich Personen "ohne Angabe" zur Wirtschaftsgliederung. 
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2002 2003 2001 Arbeitsmarkt Einheit 
Durchschnitt Marz April Marz April Mai Febr. Mai 

* Arbeitslose Anzahl 134 801 143 665 146 789 142 220 138 975 169 609 163 725 159122 151 652 
Frauen 
Manner 

darunter 
Bauberufe 

Anzahl 61 894 63 014 62 872 62150 61 044 69112 67 998 67 335 64 552 
Anzahl 72907 80651 83917 80070 77931100497 95727 91787 87100 

Anzahl 
Anzahl 

% 
% 
% 
% 
% 

7 009 7 723 9 015 7 732 7191 11 404 9 980 8 576 7 675 
industrielle u. handwerkl. Berufe 

* Arbeitslosenquote ' l 

37 562 41 323 43 511 41 585 40 368 50 780 48 891 46 978 

8,8 
8,0 
9,5 

44 498 
8,4 
7,6 
9,0 

* Frauen 
* Manner 
* Auslander/-innen 
* JOngere unter 25 Jahren 
* Kurzarbeiter/-innen 
* Gemeldete Stellen 

darunter 

Anzahl 
Anzahl 

7,6 
7,6 
7,6 

15,7 
7,3 

3 296 
32 008 

8,0 
7,5 
8,3 

17,1 
7,9 

7 897 
31 083 

8,2 
7,6 
8,7 

17,7 
8,3 

10 666 
35 618 

7,9 
7,5 
8,3 

17,2 
7,9 

9 787 
38 080 

7,7 
7,3 
8,1 

16,6 
7,2 

7 859 
36 550 

9,4 
8,2 

10,4 
19,9 
9,3 

11 738 
30 534 

9,1 
8,1 
9,9 

19,2 
8,7 

11 078 
31 184 

18,5 
8,1 

9 810 
32 322 

17,5 
7,3 

9 951 
30 625 

Bauberufe Anzahl 654 579 625 620 713 487 551 538 533 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 7162 6172 6329 6595 6789 4928 5093 5093 5616 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

2001 Baugenehmigungen fur 
Wohngebaude Durchschnitt 

* Wohngebaude (Neubau) 
insgesamt 

* davon mit .. . 
1 oder 2 Wohnungen 
3 und mehr Wohnungen 2l 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa

tionen ohne Erwerbszweck 
Unternehmen 
private Haushalte 

Wohnungen in Wohngebauden 
* Umbauter Raum 
* Wohnflache 

Wohnraume 
* Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke 

Baugenehmigungen fur 
NichtNohngebaude 

* Nichtwohngebaude (Neubau) 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

1 000 m' 
1 000 m2 

Anzahl 

Mill. EUR 

757 

718 
40 

3 
102 
653 

1 065 
768 
137 

5 948 

173 

insgesamt Anzahl 161 
davon 

offentl. Bauherren u. Organisa-
tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 18 

Unternehmen Anzahl 137 
private Haushalte Anzahl 6 

Wohnungen i. Nichtwohngebauden Anzahl 31 
* Umbauter Raum 1 000 m' 1 051 
* Nutzflache 1 000 m2 148 
* Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 95 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebaude) 

* Wohnungen (Neubau u. Baumar..
nahmen an bestehenden 

802 

768 

35 

3 
96 

703 
1 084 

783 
141 

6 159 

176 

139 

15 
116 

8 
33 

778 
119 

82 

2002 
Febr. Marz 

850 

814 

36 

3 
139 
708 

1 098 
816 
145 

6 272 

183 

836 

791 

45 

109 
727 

1 210 
868 
156 

6 850 

197 

143 149 

15 15 
124 119 

4 15 
8 7 

639 1 014 
102 141 

70 88 

April 

828 

798 

30 

12 
139 
677 

1 103 
807 
144 

6 308 

181 

133 

11 
110 

12 
60 

784 
130 

84 

Jan . 

2 040 

1 994 

46 

2 
165 

1 873 
2 517 
1 900 

340 
14 925 

434 

102 

13 
87 

2 
15 

520 
89 

70 

2003 
Febr. Marz April 

1 296 

1 250 

46 

90 
1 206 
1 747 
1 279 

226 
9 877 

290 

114 

10 
100 

4 
29 

645 
83 

64 

958 

903 
55 

3 
122 
833 

1 370 
995 
176 

7 553 

224 

802 

774 

28 

111 
691 

1 045 
750 
137 

6 026 

171 

127 124 

18 9 
104 113 

5 2 
15 11 

567 1112 
98 152 

79 92 

Gebauden) Anzahl 1 227 1 239 1 224 1 389 1 276 2 752 1 964 1 583 1 203 
* Wohnraume (einschlief11. KOchen) Anzahl 6929 7147 7117 7887 7297 16317 11301 8664 7068 

1) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivilen Erwerbspersonen. - 2) EinschlieBiich Wohnheime. 

74* Statistische Monatshette Rheinland-Pfalz 7/2003 



Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

LANDWIRTSCHAFT Einheit 
2001 2002 2003 
Durchschnitt Febr. Marz April Jan. Febr. Marz April 

• Schlachtmengen (ohne GefiOgel) •> t 10 934 10 434 9 867 11 030 10 935 10 925 9 919 10 404 10 309 
darunter 

* Rinder (ohne Kalber) t 2 678 2 801 2 641 3 083 2 778 2 940 2 754 2 720 2 748 
* Kalber t 25 22 17 37 18 14 13 17 29 
* Schweine t 8 099 7 511 7 096 7 779 8 034 7 899 6 960 7 596 7 378 
• Eiererzeugung '> 1 000 13 029 10 321 9 710 11 031 10 533 10 106 9 815 10 810 10 186 

Milcherzeugung (Anlieferung 
rheinland-pfalzischer Erzeuger 
an Molkereien) t 62 436 62 988 58 487 64 620 64 473 64 485 59 287 67 344 65 829 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

Verarbeitendes Gewerbe 
sowie Bergbau und 
Gewinnung von Steinen 
und Erden '> 

* Betriebe Anzahl 2 390 2 384 2 402 2 393 2 395 2 277 2 269 2 265 2 263 
• Beschaftigte •> Anzahl 301 466 296 590 297 829 297 903 297 535 291 380 289 444 289 619 288 800 
* darunter Arbeiter/-innen •> Anzahl 192 058 186 727 188147 187 915 187 732 182 212 180 500 183 284 180 565 
* Geleistete Arbeitsstunden •> 1 000 h 37 922 36 563 36 547 36 832 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Miii.EUR 900 892 813 829 863 856 815 831 874 
* Bruttolohnsumme Miii.EUR 472 464 422 429 448 435 415 423 444 
* Bruttogehaltsumme Mill. EUR 429 429 391 401 415 421 399 409 431 
* Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 5 160 5 183 4 802 5 325 5 471 4 908 5 188 5 586 5 324 

davon 
VorleistungsgOterproduzenten 

und Energie 7> Mill. EUR 2 922 2 645 2 888 2 913 2 738 2 821 3 088 2 862 
lnvestitionsgOterproduzenten Mill. EUR 1 225 1 160 1 353 1 471 1 116 1 344 1 452 1 407 
GebrauchsgOterproduzenten Mill. EUR 100 113 120 115 111 120 121 105 
VerbrauchsgOterproduzenten Mill. EUR 936 884 963 973 943 903 926 950 

darunter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen Mill. EUR 1 550 1 590 1 564 1 731 1 696 1 639 1 729 1 940 1 700 
Fahrzeugbau Mill. EUR 717 710 562 700 814 587 743 784 744 

darunter . Auslandsumsatz Mill. EUR 2 176 2 263 2 118 2 313 2 438 2 222 2 402 2 620 2 470 
Exportquote 8> % 42,2 43,7 44,1 43,4 44,6 45,3 46,3 46,9 46,4 

Index des Auftragseingangs im 
verarbeitenden Gewerbe 
(Volumenindex) 1995=100 105,0 108,0 104,5 108,0 114,9 110,0 108,3 114,7 108,8 

davon 
Vorleistungsgoterproduzenten 1995=100 108,3 112,5 106,2 109,7 122,5 119,4 117,1 121 ,6 112,9 
lnvestitionsgOterproduzenten 1995=100 104,6 106,4 106,7 106,6 107,2 101 '1 102,1 111 ,4 110,4 
Gebrauchsgoterproduzenten 1995=100 100,8 85,1 98,9 90,0 90,2 91 ,2 79,2 86,8 76,0 
VerbrauchsgOterproduzenten 1995=100 89,1 93,9 90,8 107,9 102,6 88,8 85,7 94,7 91 ,3 

darunter 
chemische lndustrie 1995=100 99,2 107,6 92,9 100,5 119,9 114,2 111 ,8 117,5 106,0 
Fahrzeugbau 1995=100 103,1 109,2 110,8 105,4 109,8 109,3 111 ,0 124,0 126,1 

Energie- und Wasser-
versorgung 

• Betriebe 3> Anzahl 86 86 87 88 88 ... .. . ... .. . 
• Beschaftigte 3>•> Anzahl 10 855 10 936 10 934 10 968 10 910 ... ... ... .. . 
• Geleistete Arbeitsstunden 3>8> 1 000 h .. . ... ... .. . 
• Bruttolohn- und gehaltsumme 3> Mill. EUR 33 34 36 31 34 ... ... ... .. . 

Stromerzeugung in offentlichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen •> . Bruttostromerzeugung Mill. kWh 600 542 591 651 601 .. . ... .. . ... 

Nettostromerzeugung Mill. kWh 585 530 579 640 589 ... .. . .. . .. . 

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. Untemehmen mindestens 3 000 einschlieBiich Junghennen-, Bruch- und Knickeiem. -
3) Betriebe von Untemehmen im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 4) EinschlieBiich der tatigen lnhaber. - 5) EinschlieBiich der gewerblich Auszubilden
den. - 6) Bis 2002 geleistete ab 2003 geleistete aller Lohn- und - 7) Ohne Energie- und Wasserversorgung. -
8) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - 9) Kraftwerke mij mehr als 1 MW Kraftwerksleistung. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Baugewerbe Einheit 2001 2002 2003 
Durchschnitt Febr. Marz April Jan . Febr. Marz• Apri!P 

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

• Beschaftigte 2> Anzahl 44 678 42 573 42 238 42 570 42 923 39 620 38 417 38 820 39 208 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 494 4 142 3 250 4 200 4 803 2 608 2 635 3 708 4 236 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 1 805 1 579 1 315 1 594 1 830 1 002 998 1 356 1 558 . gewerblicher Bau 3
' 1 000 h 1 154 1 083 911 1 141 1 244 788 799 1 012 1 057 . offentlicher und 1 000 h 1 535 1 480 1 024 1 465 1 729 818 838 1 340 1 621 

darunter 1 000 h 695 676 414 668 793 334 308 605 743 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 98 95 81 85 98 80 69 82 94 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 74 71 57 63 75 58 48 60 71 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 24 24 23 22 24 22 21 22 23 

• Baugewerblicher Umsatz 
(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 352 344 212 273 349 236 200 260 322 

davon . Wohnungsbau Mill. EUR 110 107 69 90 109 61 72 89 116 . gewerblicher Bau 3> Mill. EUR 103 101 68 87 105 74 56 78 84 . offentlicher und Mill. EUR 140 136 74 96 135 101 71 92 123 
darunter Mill. EUR 63 62 28 39 65 55 20 30 45 

Ausbaugewerbe/ 
Bauinstallation und sons- 2001 2002 2001 2002 2003 
tiges Ausbaugewerbe •>•> Durchschnitt 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 

Betriebe 61 Anzahl 394 386 393 392 388 390 386 378 369 
• Beschaftigte 21 •> Anzahl 13 850 13 214 13 869 13 707 13 411 13 228 13 395 12 822 12 143 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 194 3 923 4 262 4176 3 866 3 971 4 017 3 836 3 536 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 89 87 87 97 83 86 87 92 75 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 63 61 62 69 58 60 62 64 53 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 26 26 25 28 24 26 25 27 22 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 290 281 284 377 229 269 289 336 198 

HANDEL 
2001 2002 2003 

GroBhandel •'' Durchschnitt Febr. Marz April Jan. Febr. Marz April 

• Beschaftigte 2000=100 97,4 92,6 93,7 93 ,7 93,7 89,3 89 ,0 89,2 90 ,8 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,5 97 ,5 101 ,3 101 ,9 100,4 91,7 91 ,8 92 ,1 97 ,3 

• Umsatz nominal 6> 2000=100 99,6 94,2 82 ,3 94,4 98,0 85,8 86 ,2 95,4 101 ,2 
• Umsatz real 6> 2000=100 98,5 93,2 81 ,9 92 ,1 95,6 85,1 84 ,1 92,2 98 ,3 

Einzelhandel •• , 

• Beschaftigte 2000=100 102,1 101,4 101 ,3 100,4 101 ,0 100,6 100,5 99 ,9 99 ,8 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 101 ,9 103,8 103,4 101 ,5 102,4 104,0 103,7 103,3 103,2 

• Umsatz nominal 6> 2000=100 102,3 100,5 87,3 96,3 100,2 95,2 88 ,8 99 ,2 102,2 
• Umsatz real 81 2000=100 100,7 99 ,0 85,7 94,2 97,9 93,8 87 ,1 97 ,0 100,3 

Kfz-Handel u. Tankstellen • " > 

• Beschaftigte 2000=100 99 ,0 101 ,5 99,6 99,8 100,1 101,0 100,7 101 ,5 102,7 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,8 104,9 102,7 103,7 104,4 99,2 100,4 105,0 109,1 

• Umsatz nominal 6> 2000=100 101 ,0 102,1 84,1 95,8 117,3 86,9 92,4 111 ,8 115,7 
• Umsatz real •> 2000=100 99,3 100,6 83,1 94,4 115,7 85,1 90,8 109,8 113,5 

GASTGEWERBE P 

• Beschaftigte 2000=100 100,6 99 ,9 93,2 95,3 98,7 95,5 95,7 96,7 98,7 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 99,8 100,6 91 '1 94 ,3 99 ,3 97 ,3 97 ,8 98 ,9 101 ,7 

• Umsatz nominal 8> 2000=100 102,7 100,0 82,3 83,9 93,6 84,8 79,9 87,3 93 ,1 
• Umsatz real 8> 2000=100 101 ,0 94 ,9 79,3 81 ,0 89,9 80,9 76,2 83,4 88 ,9 

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 Beschattigten. - 5) EinschlieBiich Vermietung von Baumaschinen und 
-geraten mit Bedienungspersonal. - 6) Am Ende des Berichtsvierteljahres. - 7) EinschlieBiich Handelsvermittlung. - B) Ohne Umsatzsteuer. - 9) Ohne 
Reparatur von Gebrauchsgotern. - 1 0) Sowie lnstandhaltung und Reparatur von Kfz. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Einheit 2001 2002 2003 
TOURISMUS 1

> Durchschnitt Febr. Marz Aoril Jan. Febr. Marz April 

• GasteankOnfte 1 000 515 512 317 406 478 261 295 404 503 
• darunter von Auslandsgasten 1 000 104 103 66 72 95 51 65 77 104 
• GasteObernachtungen 1 000 1 535 1 499 940 1 166 1 327 744 832 1 138 1 476 
• darunter von Auslandsgasten 1 000 299 299 214 183 243 124 177 212 281 

VERKEHR 
2001 2002 2003 

StraBenverkehrsunfalle Durchschnitt Jan. Febr. Marz Dez. Jan. Febr. Marz 

• Unfalle mit Personenschaden 
und Sachschaden 2

> Anzahl 10 535 10 279 10 374 9175 9 548 9 842 10 350 8 880 9 323 . darunter Unfalle mit Personen-
schaden Anzahl 1 558 1 548 1 088 1 278 1 382 1 221 1 204 1 040 1 373 

• Getotete Personen Anzah l 26 30 21 18 38 33 24 19 24 
darunter 

Pkw-lnsassen Anzahl 15 18 14 13 21 24 11 8 10 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 5 6 - 2 7 2 3 2 6 
Radfahrer Anzahl 1 2 2 - 3 1 4 1 1 
Fu!1ganger Anzahl 3 4 3 3 6 6 5 6 3 

• Verletzte Personen Anzahl 2 075 2 043 1 485 1 691 1 783 1 645 1 574 1 372 1 853 
dar. schwer verletzte Personen Anzah l 424 406 258 309 345 288 272 251 345 

darunter 
Pkw-lnsassen Anzahl 229 202 149 186 181 180 162 171 190 
Benutzer motorisierter 

Zweirader Anzahl 88 90 19 36 84 32 19 26 71 
Radfa hrer Anzahl 45 49 18 22 34 18 17 13 40 
Fu!1ganger Anzahl 44 44 59 43 26 45 60 33 35 

Kraftfahrzeuge 

• Zu lassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 16 807 15 836 13 989 13 153 19 341 12 264 12 396 12 818 19 846 

darunter 
Kraftrader Anzahl 975 889 232 843 1 975 171 252 608 2 009 . Personenkraftwagen ' > Anzah l 14 525 13 776 12 676 11 328 16 099 10 971 11 173 10 755 16 589 . Lastkraftwagen Anzahl 917 803 780 672 742 772 706 567 770 
Zugmasch inen Anzahl 200 197 153 172 270 239 175 152 282 

Offentl icher StraBen- 2001 2002 2001 2002 2003 
personenverkenr Durchschnitt 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 

Beforderte Personen 1 000 70 711 71 518 63 562 74 166 75 930 72 587 64 244 73 310 74 573 
darunter im allgemeinen 

Linienverkehr 1 000 66 331 67 500 59 366 69 710 72 345 68 273 60 305 69 075 70 896 
Personenki lometer •> Mill. 1 045 1 004 1 110 1 089 878 1 026 1 040 1 073 870 

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

• GOterempfang 1 000 t 1 278 1 239 1 058 1 182 1 256 1 188 1 111 1 103 1 166 
• GOterversand 1 000 t 806 785 605 669 781 698 656 792 841 

AUSSENHANDEL 5> 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

• lnsgesamt Mill. EUR 2 137 2 128 1 875 2 015 2 095 2 010 2 364 2 329 2 247 
darunter . GOter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 135 142 71 165 153 135 159 152 147 . GOter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 2 003 1 986 1 803 1 851 1 942 1 875 2 094 2 063 1 985 . Rohstoffe Mill . EUR 16 16 14 15 13 16 16 17 18 . Halbwaren Mill . EUR 83 72 54 91 67 62 79 78 88 . Fertigwaren Mill. EUR 1 904 1 898 1 735 1 744 1 862 1 797 1 999 1 968 1 879 . Vorerzeugn isse Mill. EUR 599 597 554 575 599 518 722 618 619 . Enderzeugnisse Mill. EUR 1 305 1 301 1 181 1 169 1 263 1 279 1 277 1 351 1 260 

1) Betriebe ab 9 Betten . - 2) Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschaden unter Alkoholeinwirkung. - 3) Fahr
zeuge zur Personenbeforderung mit hochstens 8 Sitzplatzen dem Fahrersitz. - 4) Verkehrsleistung , berechnet a us 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 General
handels und die Ausfuhr nach dem Konzept des Spezialhandels abgegrenzt wird. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

noch AUSSENHANDEL 1, 
2001 I 2002 2003 

Einheit Durchschnitt Jan. Febr. Marz Dez. Jan. Febr. Marz 
Ausfuhr (Spezialhandel) 

davon nach . Europa Mill. EUR 1 549 1 561 1 348 1 504 1 516 1 500 1 689 1 757 1 729 . darunter in EU-Lander Mill . EUR 1 238 1 246 1 081 1 189 1 211 1 241 1 375 1 412 1 433 
Belgien Mill. EUR 140 134 122 111 140 121 140 142 141 
Luxemburg Mill. EUR 26 24 16 22 18 29 18 24 26 
Danemark Mill. EUR 31 31 33 34 31 30 31 33 30 
Finn land Mill. EUR 16 16 13 13 14 13 16 19 22 
Frankreich Mill. EUR 292 282 250 273 286 254 301 327 315 
Griechenland Mill. EUR 19 22 20 25 19 16 27 20 25 
Gror..britannien Mill. EUR 152 167 139 149 145 222 194 186 181 
lrland Mill. EUR 10 9 6 12 13 6 13 12 10 
Ita lien Mill. EUR 167 176 163 175 177 174 195 193 212 
Niederlande Mill. EUR 118 121 98 99 110 136 124 145 147 
Osterreich Mill. EUR 94 87 80 81 88 72 98 96 106 
Schweden Mill. EUR 34 33 29 31 35 34 37 40 40 
Spanien Mill. EUR 119 126 94 143 11 5 117 156 155 154 
Portugal Mill. EUR 20 18 18 19 22 15 24 21 23 . Afrika Mill. EUR 49 47 52 39 50 42 54 50 43 . Amerika Miii.EUR 249 241 214 238 252 208 303 226 233 

darunter nach USA und Kanada Mill. EUR 179 180 155 183 184 153 235 169 181 . Asien Mill. EUR 274 260 245 220 258 244 296 275 226 
darunter nach Japan Mill. EUR 53 44 45 39 37 36 68 42 44 . Australien , Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 16 18 16 14 18 14 21 21 17 

Einfuhr (Generalhandel) 

• lnsgesamt Miii.EUR 1 480 1 390 1 301 1 303 1 313 1 339 1 583 1 503 1 669 
darunter . GOter der Ernahrungswirtschaft Mill. EUR 136 137 124 129 147 147 149 137 148 . GOter der gewerbl. Wirtschaft Mill. EUR 1 345 1 253 1 177 1 173 1 166 1 192 1 298 1 235 1 371 

davon . Rohstoffe Mill. EUR 34 36 20 21 30 46 19 19 17 . Halbwaren Mill. EUR 197 171 152 161 173 167 162 170 194 . Fertigwaren Mill. EUR 1 113 1 047 1 005 991 962 979 1 117 1 046 1 161 
davon . Vorerzeugnisse Mill. EUR 285 264 238 259 244 245 275 263 291 . Enderzeugnisse Mill. EUR 828 783 766 732 71 8 734 841 783 870 

• davon aus . Europa Mill. EUR 1 132 1 085 944 1 014 1 012 1 070 1 191 1 200 1 346 . darunter a us EU-Uindern Mill . EUR 923 864 766 818 801 851 977 993 1 129 
Belgien Mill. EUR 146 138 124 118 105 138 177 161 199 
Luxemburg Mill. EUR 24 21 19 13 16 24 21 27 25 
Danemark Mill. EUR 36 31 37 28 10 30 35 38 32 
Finnland Mill. EUR 6 5 3 4 3 4 6 5 5 
Frankreich Mill. EUR 192 196 175 199 187 202 209 270 238 
Griechenland Mill. EUR 3 3 1 2 2 3 2 2 5 
Gror..britannien Mill. EUR 75 65 54 63 59 71 65 62 82 
lrland Mill. EUR 11 11 8 6 10 19 28 14 14 
Ita lien Mill. EUR 99 95 77 93 95 99 109 91 130 
Niederlande Mill. EUR 179 158 149 173 160 133 182 181 209 
Osterreich Mill. EUR 46 43 36 45 49 51 42 45 61 
Schweden Mill. EUR 26 26 17 14 24 14 21 19 35 
Spanien Mill. EUR 62 57 52 51 54 55 74 69 80 
Portugal Mill. EUR 19 15 12 9 27 9 8 9 14 . Afrika Mill. EUR 34 29 31 25 45 16 29 30 31 . Amerika Mill. EUR 152 125 149 120 122 119 196 129 146 

darunter a us USA und Kanada Mill. EUR 125 105 134 103 108 103 162 108 117 . Asien Mill. EUR 157 147 175 141 132 130 163 140 143 
darunter a us Japan Mill. EUR 32 30 36 27 25 29 31 31 32 . Australien , Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mill. EUR 4 4 2 2 3 5 5 4 4 

GEWERBEANZEIGEN 2
, 2001 2002 2003 

Durchschnitt Febr. Marz A_Qril Jan. Febr. Marz April 

• Gewerbeanmeldungen Anzahl 3 106 3 065 3 146 3 292 3 227 ... ... ... 
• Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 626 2 630 2 570 2 581 2 645 ... ... .. . 

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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INSOLVENZEN Einheit 2001 I 2002 2003 
Durchschnitt Febr. Marz April Jan. Febr. Marz April 

* lnsolvenzen insgesamt Anzahl 184 344 241 336 337 398 383 368 449 
davon . Unternehmen Anzahl 107 125 90 148 146 128 112 120 153 . Verbraucher Anzahl 62 106 62 91 96 159 129 131 166 . ehemals selbststandig Tatige Anzahl 74 27 31 56 94 125 95 108 . sonstige natorliche Personen, '1 

Nachlasse Anzahl 15 39 62 66 39 17 17 22 22 
* Voraussichtliche Forderungen Mill . EUR 69 133 66 133 233 139 139 105 84 

HANDWERK 2
> 

2001 2002 2001 2002 2003 
D u rchsch n itt 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 

• Beschiiftigte ' 1 1998=100 90,6 87 ,3 90,9 89,7 87,8 86,7 87 ,3 85,3 80,1 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 1998=100 102,3 93 ,6 102,5 112,0 86 ,7 97,0 93 ,6 97,2 75,8 

PREISE 2001 2002 2003 
Durchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

* Verbraucherpreisindex 2000=100 101 ,9 103,4 103,4 103,5 103,4 104,5 104,2 103,9 104,3 

VERDIENSTE 4
> 

2001 ' 2002 2001 ' 2002 2003 
Durchschnitt Okt. Jan. Aoril Juli Okt. Jan. April 

• Bruttomonatsverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe EUR 2 415 2 465 2 425 2 359 2 459 2 484 2 500 2 447 --· . Manner EUR 2 487 2 537 2 497 2 424 2 532 2 555 2 574 2 514 .. . . Frauen EUR 1 821 1 853 1 823 1 824 1 839 1 870 1 861 1 880 ... 

• Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe 
Gewerbe EUR 14,60 15,00 14,65 14,79 14,89 15,05 15,13 15,29 ... . Manner EUR 15,01 15,41 15,05 15,23 15,29 15,45 15,53 15,73 .. . 

darunter 
Facharbeiter EUR 16,12 16,51 16,18 16,35 16,35 16,56 16,64 16,93 ... 
angelernte Arbeiter EUR 14,41 14,73 14,44 14,55 14,63 14,80 14,82 14,96 ... 
Hilfsarbeiter EUR 12,13 12,48 12,12 12,25 12,42 12,54 12,58 12,50 ... . Frauen EUR 11 ,23 11 ,48 11 ,27 11 ,26 11 ,39 11 ,54 11 ,57 11 ,64 ... 

darunter Hilfsarbeiterinnen EUR 10,55 10,66 10,53 10,48 10,57 10,72 10,73 10,83 .. . 
Bezahlte Wochenarbeitszeit h 38,0 37,8 38,1 36,7 38,0 38,0 38,0 36 ,8 .. . 

Arbeiter h 38,1 37,9 38,2 36,6 38,1 38 ,1 38,1 36 ,8 ... 
Arbeiterinnen h 37,3 37,2 37 ,2 37,3 37,1 37,3 37 ,0 37,2 ... 

• Bruttomonatsverdienste der 
Angestellten im produzie-
renden Gewerbe EUR 3 475 3 572 3 487 3 512 3 549 3 586 3 601 3 625 ... . Manner EUR 3 751 3 849 3 764 3 788 3 827 3 864 3 877 3 895 ... . Frauen EUR 2 684 2 776 2 699 2 719 2 752 2 787 2 806 2 837 .. . . kaufmannische Angestellte EUR 3 181 3 284 3 197 3 229 3 264 3 291 3 315 3 358 ... 

Manner EUR 3 660 3 779 3 680 3 728 3 767 3 783 3 806 3 858 ... 
Frauen EUR 2 628 2 712 2 643 2 660 2 690 2 723 2 741 2 774 ... . technische Angestellte EUR 3 708 3 798 3 717 3 732 3 772 3 817 3 826 3 831 ... 
Manner EUR 3 794 3 882 3 803 3 816 3 855 3 902 3 910 3 912 ... 
Frauen EUR 2 894 3 014 2 909 2 943 2 988 3 027 3 050 3 071 ... 

• Bruttomonatsverdienste derAnge-
stellten in Handel; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
GebrauchsgOtern; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 592 2 687 2 617 2 675 2 656 2 698 2 702 2 718 ... . Manner EUR 2 882 2 982 2 907 2 976 2 949 2 993 2 996 2 996 ... . Frauen EUR 2 232 2 303 2 255 2 292 2 279 2 310 2 319 2 350 ... . kaufmannische Angestellte EUR 2 603 2 700 2 630 2 690 2 674 2 709 2 713 2 727 .. . 

Manner EUR 2 952 3 060 2 981 3 054 3 038 3 070 3 069 3 061 ... 
Frauen EUR 2 239 2 308 2 262 2 300 2 283 2 313 2 323 2 356 ... 

• Bruttomonatsverdienste aller An-
gestellten im produzierenden Ge-
werbe ; in Handel ; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
Gebrauchsgotern ; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 3 030 3 140 3 052 3 100 3 112 3 152 3 165 3 185 .. . 

1) Beispielsweise Gesellschafter oder Mithafter. - 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 3) Am Ende eines Berichtsvierteljahres. - 4) Zum Bruttover
dienst gehoren aile vom Arbeitgeber laufend gezahlten Betrage, nicht die einmaligen Zahlungen wie 13. Monatsgehalt, Gratifikationen, Jahresabschluss
pramien u.A. sowie Spesenersatz, Trennungsentschadigungen, Auslbsungen usw. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

GELD UNO KREDIT 1
, Einheit 2001 2002 2001 2002 2003 

Durchschnitt 30.9. 31 .12. 31 .3. 30 .6. 30 .9. 31 .12. 31 .3. 

Kredite an Nichtbanken Mill. EUR 109 195 112 680 109 861 111 294 111 559 112 021 113 379 113 760 115 671 
kurzfristige Kredite 

(bis 1 Jahr) Mill. EUR 14 273 13 677 14 238 14 374 13 955 13 606 13 620 13 528 15 970 
mittelfristige Kredite 

(Ober 1 bis 5 Jahre) Mill. EUR 10 565 10 931 10 501 10 839 11 135 10 828 10 887 10 873 10 601 
langfristige Kredite 

(uber 5 Jahre) Miii.EUR 84 358 88 072 85 122 86 081 86 469 87 587 88 872 89 359 89 100 
Kredite an inlandische 

Nichtbanken Mill. EUR 102 591 106 124 103 559 104 365 104 767 105 554 106 865 107 311 109 284 
davon an 

Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. EUR 90 728 93 391 91 278 91 765 91 869 92 932 94 218 94 544 93 830 

offentliche Haushalte Mill. EUR 11 863 12 734 12 281 12 600 12 898 12 622 12 647 12 767 15 454 
Kredite an auslandische 

Nichtbanken Mill. EUR 6 604 6 556 6 302 6 929 6 792 6 467 6 514 6 449 6 387 

Einlagen u. aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. EUR 77 100 80199 76 977 80 242 79 143 79 554 79 752 82 347 82 328 

Sichteinlagen Miii.EUR 17 886 20 241 18 188 19 788 19 459 19 838 20 186 21 481 21 523 
Termineinlagen Miii.EUR 23 500 24 329 23 514 24 188 23 786 24 253 24 306 24 970 25136 
Sparbriefe Miii.EUR 5 568 5 581 5 648 5 587 5 526 5 578 5 564 5 654 5 373 
Spareinlagen Miii.EUR 30 146 30 049 29 627 30 679 30 372 29 885 29 696 30 242 30 296 
Einlagen von inlandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 73 842 77 570 73 688 76 910 76 549 76 880 77 115 79 736 79 774 
davon von 

Unternehmen und Privat-
personen Miii.EUR 71 627 75 384 71 504 74 704 74 476 74 564 74 968 77 529 77 756 

offentlichen Haushalten Mill. EUR 2 215 2 186 2 184 2 206 2 073 2 316 2 147 2 207 2 018 
Einlagen von auslandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 3 258 2 629 3 289 3 332 2 594 2 674 2 637 2 611 2 554 

STEUERN 2001 2002 2003 
Durchschnitt Marz Aoril Mai Febr. Marz April Mai 

Aufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 2 176 2 053 1 657 1 712 2 040 2 152 1620 1 744 2 143 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 770 712 434 391 668 715 333 429 796 

Lohnsteuer Mill. EUR 609 615 425 440 805 859 430 454 772 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mill. EUR 119 120 - - 340 417 - - 327 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 20 16 - 154 - 78 - 61 - 66 - 281 - 98 - 65 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 71 46 33 27 20 7 16 30 22 
Zinsabschlag Mill. EUR 33 25 10 11 37 31 8 10 6 

Einnahmen a us der 
Zinsabschlagzerlegung Mill. EUR 12 5 - - 28 17 - - - 3 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 38 11 120 - 9 - 134 - 117 160 32 61 
Einnahmen aus der 

Korperschaftsteuer-
zerlegung Mill. EUR 1 - 30 - - - 59 - 95 - - 44 

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 406 1 340 1 223 1 321 1 372 1 438 1 287 1 316 1 347 
Umsatzsteuer Mill. EUR 368 369 290 309 394 482 286 339 334 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 1 038 971 933 1 012 979 955 1 001 977 1 013 

Zolle Mill. EUR 104 92 92 95 85 99 92 87 94 

Bundessteuern Mill. EUR 137 111 124 86 72 60 124 80 89 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill. EUR 95 70 75 60 47 22 76 50 59 

Solidaritatszuschlag Mill. EUR 35 33 43 19 18 19 40 23 21 

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

noch STEUERN Einheit 2001 2002 2003 
Durchschnitt Marz April Mai Febr. Marz Aori l Mai 

Landessteuern Mill . EUR 74 74 67 77 81 65 95 76 75 
Vermogensteuer Mill . EUR 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
Erbschaftsteuer Mill. EUR 12 9 7 9 12 5 13 11 8 
Grunderwerbsteuer '> Mill. EUR 7 13 6 7 15 14 19 13 15 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 37 34 36 42 38 30 37 37 36 
Rennwett- und Lotteriesteuer Mill. EUR 11 12 10 15 11 12 11 12 11 
Feuerschutzsteuer Mill. EUR 1 1 3 - 0 0 0 3 0 1 
Biersteuer Mill. EUR 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

2001 2002 2001 2002 2003 
Durchschnitt 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 

Gemeindesteuern Mill . EUR 373 366 432 366 341 364 395 364 303 
Grundsteuer A Mill . EUR 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
Grundsteuer B Mill. EUR 92 95 102 83 88 102 104 86 89 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. EUR 238 248 287 238 218 234 274 267 201 
Grunderwerbsteuer 

(Gemeindeanteil) 2> Mill . EUR 30 10 30 35 23 12 3 1 1 
sonstige Gemeindesteuern Mill . EUR 8 8 8 6 7 11 8 6 7 

Steuerverteilung 

Steuereinnahmen der Ge-
meinden u. Gemeindeverb. Mill. EUR 583 574 630 683 485 553 595 664 414 

Gewerbesteuer (netto) '> Mill. EUR 177 185 228 135 191 170 225 155 154 
Anteil an der Lohnsteuer und 

veranlagten Einkommensteuer Mill. EUR 241 242 227 379 155 227 220 367 145 
Anteil an der Umsatzsteuer Mill. EUR 29 29 30 42 17 27 30 45 13 

2001 2002 2003 
Durchschnitt Marz April Mai Febr. Marz April Mai 

Steuereinnahmen 
des Landes Mill . EUR 573 560 411 416 527 563 439 459 566 

Landessteuern Mill . EUR 74 74 67 77 81 65 95 76 75 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 281 252 138 116 221 244 102 135 292 
Lohnsteuer Mill . EUR 214 211 131 137 292 315 133 143 278 
veranlagte Einkommensteuer MilL EUR 8 7 - 66 - 33 - 26 - 28 - 120 - 41 - 28 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 30 19 13 12 6 1 5 14 8 
Zinsabschlag Mill . EUR 14 11 4 5 16 14 4 4 2 
Korperschaftsteuer Mill. EUR 15 4 55 - 5 - 68 - 58 80 16 31 

Antei l an den Steuern vom 
Umsatz Mill . EUR 203 219 206 183 224 240 242 209 194 

Umsatzsteuer Mill. EUR 137 157 148 120 155 201 171 138 136 
Einfuhrumsatzsteuer Mill . EUR 65 62 58 63 69 39 70 71 58 

Anteil an der Gewerbe-
steuerumlage Mill. EUR 5 6 0 16 0 6 0 18 2 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) Mill. EUR 2 1 0 4 0 1 0 3 0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) Mill. EUR 7 6 0 16 0 5 0 14 2 

Gewerbesteuerumlage-
U nternehmenssteuerreform Mill. EUR 1 1 0 3 0 1 0 3 0 

Steuereinnahmen 
des Bundes Mill . EUR 1 196 1 103 941 940 1 042' 1 086 932 950 1 118 

Bundessteuern Mill . EUR 137 11 1 124 86 72 60 124 80 89 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen MilL EUR 336 307 196 168 276 296 155 187 344 
Anteil an den Steuern vom 

Umsatz Mill . EUR 717 678 620 670 694' 724 653 666 682 
Anteil an der Gewerbesteuer-

umlage Mill. EUR 5 6 0 16 0 6 0 18 2 

1) Bis 2001 nur der Landesanteil. - 2) Ab 2002 Restabwicklung. - 3) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Daten zur Konjunktur Deutschland I Rheinland-Pfalz 

Beschattigte 11 Land Einheit Miirz 03 
Veriinderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 
April 03 

Veriinderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 

Sozialversicherungspflichtig BescMftigte P 

am Arbeitsort 21 D 1 000 26 903 0,3 - 2,3 26 917 0,1 - 2,5 
RLP 1 000 1 174 0,4 - 1,7 1 175 0,2 - 1,9 

darunter 
verarbeitendes Gewerbe D 1 000 6 964 - 0,1 -3,3 6 940 - 0,4 - 3,4 

RLP 1 000 329 0,1 -3,0 328 - 0,2 - 3,1 
Handel, Verkehr, Dienstleistungen D 1 000 17 596 0,0 - 1,3 17 580 - 0,1 - 1,5 

RLP 1 000 740 0,2 - 0,6 741 0,1 - 0,8 

Arbeitsmarkt 11 
April 03 

Veriinderung in %'1 zum 
Mai 03 

Veriinderung in %'1 zum 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

') bei Arbeitslosenquoten Veranderung in Prozentpunkten 

Arbeitslose D Anzahl 4 495 200 -2,4 11,7 4 342 383 -3,4 10,0 
RLP Anzahl 159122 -2,8 11 ,9 151 652 - 4,7 9,1 

Arbeitslosenquote 31 D % 10,8 -0,3 1,1 10,4 - 0,4 0,9 
RLP % 7,9 - 0,3 0,8 7,5 - 0,4 0,6 

Arbeitslosenquote 41 D % 12,0 - 0,3 1,2 11 ,5 - 0,5 1,0 
RLP % 8,8 - 0,3 0,9 8,4 - 0,4 0,7 

Jungere unter 25 Jahre D % 10,1 - 0,7 0,7 9,3 - 0,8 0,6 
RLP % 8,1 - 0,6 0,2 7,3 - 0,8 0,1 

Gemeldete Stellen D Anzahl 419 038 1,0 - 22,0 393 452 -6,1 - 23,8 
RLP Anzahl 32 322 3,6 - 15,1 30 625 -5,3 - 16,2 

Baugenehmigungen Veriinderung in % zum Veriinderung in % zum 
(Wohn- und Nichtwohngebaude) Miirz 03 

Vormonat VJ-Monat 
April 03 

Vormonat VJ-Monat 

Gebiiude (Neubau) D Anzahl 20 078 - 3,2 24,6 17 544 - 12,6 0,7 
RLP Anzahl 1 085 - 23,0 10,2 926 - 14,7 - 3,6 

Wohnungen (Neubau und BaumaBnahmen D Anzahl 27 721 - 3,5 28,5 24 889 - 10,2 - 0,8 
an bestehenden Gebiiuden) RLP Anzahl 1 583 - 19,4 14,0 1 203 -24,0 - 5,7 

Verarbeitendes Gewerbe 51 

Beschiiftigte D 1 000 6 158 - 0,1 - 1,2 6143 - 0,2 - 1,2 
RLP 1 000 290 0,1 - 2,8 289 -0,3 - 2,9 

Geleistete Arbeitsstunden 6) D 1 000 802 977 2,1 786 480 - 2,1 
RLP 1 000 36 547 - 0,0 36 832 0,8 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) D Mill. EUR 115 641 8,1 3,2 112 766 - 2,5 - 1,0 
RLP Mill. EUR 5 586 7,7 4,9 5 324 - 4,7 - 2,7 

Auttragseingang (Volumenindex) D 1995= 100 ... ... 
RLP 1995=100 114,7 5,9 6,2 108,8 - 5,1 - 5,3 

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

Beschiittigte D 1 000 778 2,8 - 11,5 795 2,1 - 11 ,4 
RLP 1 000 39 1,0 - 8,8 39 1,0 - 8,7 

Geleistete Arbeitsstunden D 1 000 73 343 49,7 - 9,9 84 159 14,7 - 13,3 
RLP 1 000 3 708 40,7 - 11 ,7 4 236 14,2 - 11 ,8 

Baugewerblicher Umsatz D Mill. EUR 5 456 33,1 - 8,4 6 665 22,2 - 5,3 
(ohne Umsatzsteuer) RLP Mill. EUR 260 30,0 - 4,8 322 23,8 - 7,7 

Handel und Gastgewerbe PI 

Einzelhandel (ohne Kfz-Handel 
und Tankstellen) 

BescMttigte D 2000=100 96,3 -0,4 - 3,1 96,3 0,0 - 2,9 
RLP 2000=100 99,9 - 0,6 - 0,5 99,8 - 0,1 - 1,2 

Umsatz nominal (ohne Umsatzsteuer) D 2000=100 99,1 13,5 - 2,7 101 ,3 2,2 1,1 
RLP 2000=1 00 99,2 11 ,7 3,0 102,2 3,0 2,0 

1) Quelle: Bundesanstalt fOr Arbeit. - 2) Am Ende des Berichtsmonats (geschiitzt). - 3) Arbeitslose in Prozent aller zivi len Erwerbspersonen. - 4) Ar
beitslose in Prozent der abhiingigen zivilen Erwerbspersonen. - 5) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschiiftigten. - 6) Ab 
Januar 2003 werden anstelle der geleisteten Arbeiterstunden, die geleisteten Arbeitsstunden erhoben. Eine ROckrechnung zur Gewinnung von Vergleichs
werten ist nicht mOglich. 

82 * Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 7/2003 



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 
Beschiiftigte D 2000=1 00 

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 

0,5 

Sozialversicherungspflichtig Beschliftigte tl 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 2003 

0 
-0,5 
-1,0 
-1 ,5 
-2,0 
-2,5 
-3,0 

1,4 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

0 

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

Arbeitslosenquote 2> 

Veranderung zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten 

2002 2003 

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

Gemeldete Stellen 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

5 ________ ______ -, 

0 
-5 

- 10 
-15 
-20 1------------------f---'L • --------------------i 
-25 1-------------------+-------=---------------i 
-30 L_ ________________ __l __________________ _j 

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

Veranderung in % zum 
April 03 

Veranderung in % zum 
Marz 03 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

91,7 - 0,1 - 3,0 92,0 0,3 - 2,3 
89,2 0,2 - 4,8 90,8 1,8 -3,1 
96,8 10,1 0,6 96,3 - 0,5 - 1,1 
95,4 10,7 1,1 101,2 6,1 3,3 

92,8 2,4 - 5,5 95,5 2,9 - 4,3 
96,7 1,0 1,5 98,7 2,1 0,0 
88,2 15,3 - 6,6 88,7 0,6 - 8,0 
87,3 9,3 4,1 93,1 6,6 - 0,5 

April 03 
Veranderung in % zum 

Mai 03 
Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

104,3 - 0,3 1,0 104,1 - 0,2 0,7 
104,2 - 0,3 0,8 103,9 - 0,3 0,4 

Febr. 03 
Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 
Marz 03 

Veranderung in % zum 

Vormonat VJ-Monat 

... . .. 

... ... 

... .. . 

... . .. 
3 106 -4,3 3,8 3 396 9,3 6,2 

112 - 12,5 24,4 120 7,1 - 18,9 

• Rheinland-Pfalz 

Auftragseingang (Volumenindex) im verarbeitenden Gewerbe 
Verllnderung zum Vorjahresmonat in % 

15 

10 

5 

0 

-5 

- 10 

2002 2003 

-15 '-----

10 

5 

0 

-5 

- 10 

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

Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 2003 

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

Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

20 ,---------2_0_02 ________ 

10 

0 

- 10 

-20 r...----------t----------1 
-30 '---------------------'---------------' 

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

1) AmEnde des Berichtsmonats (geschatzt).- 2) Arbeitslose in Prozent der abhangigen zivilen Erwerbspersonen. 
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Neuerscheinungen im Juni 

Statistische Berichte 

Bevolkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, Erwerbstatigkeit 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte in Rheinland-Pfalz am 
30. Juni 2002 (vorlaufige Ergebnisse) 
Bestellnr.: A6013 200242 

Bevolkerung und Erwerbstatigkeit im April 2002 (Ergebnisse des 
Mikrozensus) 
Bestellnr.: A 1053 200200 

Nutzung der Bodenflache 2003 - Ergebnisse der 
Flachenerhebung (tatsachliche Nutzung) 
Bestellnr.: A5013 200300 

Bildung, Rechtspflege, Wahlen 

Studienseminare 2003 - Lehrerausbildung fur allgemein 
bildende und berufsbildende Schulen nach dem Stand vom 
1. Marz 2003 
Bestellnr.: 83023 200321 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Ernteberichterstattung uber Obst im Mai 2003 
Bestellnr.: C2033 200301 

Produzierendes Gewerbe, Handwerk 

Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden im Februar 2003 
Bestellnr.: E1023 200302 

Index des Auftragseingangs fUr das verarbeitende Gewerbe im 
April2003 
Bestellnr.: E1033 200304 

Bauhauptgewerbe im Marz 2003 (Vorbereitende 
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) 
Bestellnr. : E2023 200303 

Ausbaugewerbe im 1. Quartal 2003 (Bauinstallation und 
sonstiges Baugewerbe) 
Bestellnr.: E3023 200341 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

Baugenehmigungen im April 2003 
Bestellnr.: F2033 200304 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Gaste und Obernachtungen im Fremdenverkehr im Marz 2003 
Bestellnr. : G4023 200303 

Verkehr 

StraBenverkehrsunfalle im Marz 2003 
Bestellnr.: H1023 200303 

Bestand an Kraftfahrzeugen und Kfz-Anhangern 
am 1. Januar 2003 
Bestellnr.: H1033 200300 
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Guterverkehr der Eisenbahnen 2002 
Bestellnr.: H1083 200200 

Sozialleistungen 

Pflegeeinrichtungen und Pflegegeldempfanger - Ergebnisse der 
Pflegestatistik 15. bzw. 31. Dezember 2001 
Bestellnr.: K2013 200101 

Preise und Preisindizes 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz und Deutschland im 
Mai 2003 
Bestellnr.: M 1013 200305 

Kaufwerte fUr Bauland 2002 
Bestellnr.: M1063 200200 

Sonstige Veroffentlichungen 

Statistisches Taschenbuch Rheinland-Pfalz 2003 
Bestellnr.: Z2101 
(auch als CD erhaltlich - Bestellnr.: Z2101 C) 

Schulverzeichnis Berufsbildende Schulen und Schulen des 
Gesundheitswesens in Rheinland-Pfalz - Schuljahr 2002/2003 
Bestellnr.: B2004 (auch als Diskette erhiiltlich - Bestellnr.: 
B2004D) 

Kreisfreie Stadte und Landkreise - Mai 2003 
Bestellnr.: Z2401 

Der Umsatz und seine Besteuerung 2001 (Band 385) 
Bestellnr.: L4202 200100 

Broschure ,Rheinland-Pfalz heute 2002/2003" 
Bestellnr.: Z2151 

Faltblatter: Fremdenverkehr 2002/2003, Wirtschaft 2002/2003, 
Weinbau 2002/2003 

Gemeinschaftsveroffentlichungen der 
statistischen Amter des Bundes und der 
Lander 

Sozialhilfe im Stiidtevergleich - Ein Vergleich 76 deutscher 
GroBstadte (der Beitrag steht zum kostenlosen Download im 
Internet zur Verfugung) 

Erwerbstiitigenrechnung des Bundes und der Lander -
Erwerbstatige in den kreisfreien Stadten und Landkreisen der 
Bundesrepublik Deutschland 1998 bis 2001 
Bestellnr.: A6015 (auch als CD erhaltlich- Bestellnr.: A6015C) 

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

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

Unter der lnternetadresse www.statistik.rlp.de des Statisti
schen Landesamtes sind die Veroffentlichungen der letz1en 
acht Wochen und das wochentlich aktualisierte Verzeichnis 
aller Veroffentlichungen abrufbar. 
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Neuerscheinungen 

Band 385 der Reihe Statistik von Rheinland-Pfalz 

Der Umsatz und seine Besteuerung 2001 
Wie aile Steuerstatistiken dient die Umsatzsteuerstatistik 
zunachst als Entscheidungshilfe fOr steuerpolitische Zwe
cke. Vor allem aber stellt sie Grunddaten tor gesamtwirt
schaftliche Analysen bereit und ist so eine der wichtigsten 
Materialquellen fOr die Volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nungen. Mit ihren Angaben Ober die Umsatze in allen Be
reichen der Volkswirtschaft liefert die Umsatzsteuerstatis
tik lnformationen, die in dieser Vollstandigkeit in keiner 
anderen Bundesstatistik enthalten sind. Hervorzuheben ist 
die Umsatzentwicklung in den gesamtwirtschaftlich immer 
wichtiger werdenden Dienstleistungszweigen. 

Das Tabellenwerk mit vorangestellten Erlauterungen ent
halt Daten Ober Umsatzsteuerpflichtige, deren steuerbaren 
Umsatz und Umsatzsteuervorauszahlung nach Umsatz
groBen, Rechtsformen und Besteuerung des Umsatzes in 
wirtschaftssystematischer Gliederung. Ausgewahlte Daten 
sind in regionaler Untergliederung dargestellt. 

Der Band 385 aus der Reihe .,Statistik von Rheinland
Pfalz" umfasst rund 80 Seiten und wird zum Preis von 8,00 
Euro zuzOglich Versandkosten angeboten. 

Weiteres Schulverzeichnis erschienen: 

Berufsbildende Schulen und 
Schulen des Gesundheitswesens 
Nachdem bereits im April das aktualisierte Verzeichnis 
.,AIIgemein bildende Schulen in Rheinland-Pfalz" erschie
nen ist, liegt nun auch das Verzeichnis zu berufsbildenden 
Schulen und Schulen des Gesundheitswesens vor. Das 
Verzeichnis wurde aus der Schulstatistik 2002/03 erstellt 
und umfasst rund 100 Seiten. 

FOr jede berufsbildende Schule sind folgende Angaben 
ausgewiesen : die amtliche tonfstellige Schulnummer, die 
Bezeichnung der Schule mit Anschrift, Telefon- und Tele
faxnummer sowie E-Maii-Adressen, Angaben zum Schul
trager, zum Rechtsstatus und zu den in der Einrichtung ge
tohrten Bildungsgangen bzw. Berufsfeldern nebst deren 
Organisationsform. AuBerdem wurden statistische Eckda
ten Ober SchOierinnen und SchOler sowie Klassen aufge
nommen. Bei den Schulen des Gesundheitswesens sind 
nur die Anschriften sowie Telefon- und Telefaxnummern 
und E-Maii-Adressen aufgefOhrt. 

Das Verzeichnis kann als Printausgabe zum Preis von 9,50 
Euro oder auf Diskette in verschiedenen gangigen Datei
formaten zum Preis von 12,60 Euro zuzOglich Versandkos
ten bezogen werden. 

Statistisches Landesamt · Vertrieb der Veroffentlichungen 
56128 Bad Ems 
Telefon : 02603 71-2450 · Telefax: 02603 71-3150 
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Landwirtschaftliche GrundstUcke teurer - 3 150 ha 
wechselten im vergangenen Jahr den EigentUmer 

Die Preise fOr landwirtschaftliche GrundstOcke sind in 
Rheinland-Pfalz im Jahr 2002 gestiegen. Durchschnitt
lich mussten rund 10 500 Euro je Hektar gezahlt wer
den, das waren 400 Euro mehr als im Jahr zuvor. Der 
Kaufwert fOr einen Hektar Ackerland lag im Schnitt bei 
12 600 Euro, der fOr GrOnland bei 7 400 Euro. Knapp 
4 200 landwirtschaftliche GrundstOcke mit einer Flache 
von rund 3 150 ha wurden im Jahr 2002 fOr rund 33 Mill. 
Euro verkauft. 

Der Kaufpreis von landwirtschaftlichen Grundstocken 
wird neben der Nutzungsart und der Lage des Grund
stocks auch durch die BodengOte bestimmt. So wurden 
fOr einen Hektar gutes Ackerland (Ertragsmesszahl von 
60 und mehr je Ar) nahezu 22 800 Euro bezahlt, wah
rend es beim GrOnland mit der gleichen BodengOte 
nicht ganz 11 800 Euro waren. Lag die Ertragsmesszahl 
zwischen 50 und 60, errechnet sich fOr Ackerland ein 
Hektarkaufwert von gut 13 600 Euro, fOr GrOnland 
mussten knapp 10 900 Euro gezahlt werden. Bei Fla
chen mit schlechter BodengOte (unter 30) wurde fOr 
Ackerland im Schnitt mit 5 800 Euro merklich weniger 
erlost als fOr GrOnland mit fast 6 700 Euro je Hektar. 

Die hochsten Kaufwerte fOr einen Hektar wurden in 
den Landkreisen Ludwigshafen (29 200 Euro} , Mayen
Koblenz (26 600 Euro}, Mainz-Bingen (24 600 Euro) und 
Bad DOrkheim (21 200 Euro) ermittelt. Die niedrigsten 
Hektarwerte wiesen die Landkreise Birkenfeld (4 100 
Euro}, Rhein-HunsrOck (5 100 Euro), Kusel (5 200 Euro) 
und Bad Kreuznach (5 300 Euro) auf. 

Baureifes Land zog im Preis an 

Durchschnittlich 86 Euro kostete im vergangenen 
Jahr ein Quadratmeter baureifes Land in Rheinland
Pfalz. Das waren 7 Euro (9%) mehr als im Jahr 2001 . In 
den kreisfreien Stadten errechnete sich ein mittlerer 
Quadratmeterpreis von 191 Euro, in den Landkreisen 
von 76 Euro. Am teuersten war baureifes Land in der 
Stadt Mainz mit 448 Euro/m2, es folgten die Stadte 
Frankenthal und Ludwigshafen mit 305 bzw. 270 Euro. 
Am gOnstigsten konnte baureifes Land in den Kreisen 
Bitburg-PrOm und Daun erworben werden ; der Qua
dratmeter kostete dart jeweils 25 Euro. Nur wenig hoher 
lag der Preis im Landkreis Birkenfeld mit 28 Euro. 

Rund 10 650 unbebaute Grundstocke wechselten im 
Jahr 2002 in Rheinland-Pfalz den Eigentomer. Dabei 
wurden fOr eine Flache von insgesamt 12,2 Mill. m2 fast 
669 Mill. Euro bezahlt. Das ergab fOr einen Quadratme
ter einen durchschnittlichen Kaufwert von 55 Euro. In 
diesen Wert flossen auch die Preise fOr Rohbauland ein, 
die 13% der Faile ausmachten. Vier von fOnf Fallen be
trafen baureifes Land. Die Obrigen Verkaufe entfielen 
auf lndustrieland, Land fOr Verkehrszwecke und auf 
Freiflachen. 
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Die Preisentwicklung im Juni 

Der Verbraucherpreisindex ist gegenuber Juni 2002 
urn 0,9% gestiegen, gegenuber Mai 2003 stiegen die 
Preise urn 0,4%. Nahrungsrnittel - dazu gehoren auch 
alkoholfreie Getranke - waren irn Juni ein halbes Pro
zent teurer als vor einem Jahr. Fast durchgangig guns
tiger als vor einern Jahr waren allerdings Nahrungsrnit
tel tierischen Ursprungs. 

I STATISTISCHE AMTER ..L DES BUNDES UNO DER LANDER 

Neue Gemeinschaftsveroffentlichungen 
Zum kostenlosen Download im Internet 

Sozialhilfe im Stadtevergleich -
Ein Vergleich 76 deutscher GroBstadte 
http :/ /www.statisti k.rlp.de/links/gemeinsang.html 

Als Band und auf CD 

Erwerbstatige in den kreisfreien Stadten und 
Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 
1998 bis 2001 

Diese Gemeinschaftsver6ffentlichung der statistischen 
Amter des Bundes und der Lander beinhaltet Erwerbs
tatigen- und Arbeitnehmerzahlen fOr aile kreisfreien 
Stadte und Landkreise in Deutschland nach Wirtschafts
bereichen fOr die Jahre 1998 bis 2001 . Die Erwerbstati
genzahlen wurden nach einem einheitlichen Konzept 
vom Arbeitskreis , Erwerbstatigenrechnung des Bundes 
und der Lander" erstellt. 

Die vorl iegende Gemeinschaftsver6ffentlichung enthalt 
neben den Tabellen auch Grafiken und farbige Karto
gramme zur Struktur der Erwerbstatigen in den Regio
nen Deutsch lands. Zusatzlich werden die wichtigsten Be
griffe in einem Textteil erlautert. 

Die VerOffentlichung umfasst 140 Seiten und liegt auch 
als CO-ROM-Version vor. Sie kann bei jedem Statisti
schen Landesamt oder d irekt bei der FederfOhrung des 
Arbeitskreises Ober die Vertriebsstelle des Hessischen 
Statistischen Landesarntes, 65175 Wiesbaden, E-Mail : 
vertrieb@hsl.de, bestellt werden . Sowohl die Print- als 
auch die CO-ROM-Version kosten jeweils 15,00 Euro zu
zOglich Versandkosten . 

Statistisches Landesamt 
Vertrieb der VerOffentlichungen 
56128 Bad Ems 

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

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz 
nach Gi.iter- und Dienstleistungsgruppen 

Juni 
Veranderung gegenOber 

GOter- und Dienstleistungsgruppe 2003 Juni 
bzw. Lebenshaltung insgesamt 2002 

2000=100 % 

GOter- und Dienstleistungsgruppen 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 106,0 0 ,5 

Alkoholische Getranke 
und Tabakwaren 110,1 4,4 

Bekleidung und Schuhe 100,5 -0,7 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas 
u.a. Brennstotfe 104,9 1,4 

Mabel, Hausrat und 
laufende lnstandhaltung 101 ,1 -

Gesundheitspflege 100,8 -1 ,2 
Verkehr 106,2 1,2 
NachrichtenObermittlung 96,2 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 100,2 -0,5 
Bildungswesen 104,9 1,7 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 106,8 1,1 

Andere Waren und Dienstleistungen 107,1 1,7 

Gesamtlebenshaltung 

Verbraucherpreisindex 
I 

104,3 
I 

0,9 
I 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz 
Januar 2002 bis Juni 2003 

2000=100 
2002 2003 
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Zeichenerkliirungen und Abkurzungen 

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die Hlilfte 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 111111 sp!iter an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrlinkt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlliufig 

berichtigt 

s geschlitzt 

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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gang 1956 und 1957 unter dem Titel Zahlenspiegel Rheinland - Pfalz · Herausgeber : Statistisches Landesamt Rheinland- Pfalz · Bezugspreis : Einzelheft 
EUR 2,10, Jahresabonnement EUR 22, - zuzOglich ZustellgebOhr · Bestellungen direkt beim Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 56128 Bad Ems, Telefon 
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