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In halt 

Vorteile durch vermehrten Obergang 
auf Stichprobenerhebungen am Beispiel 
der Dienstleistungsstatistik 

Erntejahr 2003 
- Witterung hatte deutlichen Einfluss auf 
die Ernteergebnisse -

An hang 

165 lm Rahmen des Masterplans zur Reform der amtl ichen Statistik 
findet aktuell eine Diskussion statt, in der die Entlastung der be
fragten Unternehmen, BOrgerinnen und BOrger als ein zentrales 
Anliegen der Statistischen Amter der Lander und des Bundes 
verankert ist. Eine Entlastung gelingt nicht zuletzt auch durch die 
Optimierung der Datenerhebung, indem moderne Stichproben
verfahren zum Einsatz kommen. 

170 Die diesjahrige Getreideernte fiel trockenheitsbedingt unter
durchschnittlich aus. Den Reben kamen die Witterungsverhalt
nisse jedoch im Allgemeinen entgegen, auch wenn die Ernte
menge unter dem Durchschnitt bleibt. 

121 * Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

130* Daten zur Konjunktur Deutschland/Rheinland-Pfalz 

132* Neuerscheinungen im Oktober 



Stichprobenerhebungen haben Vorteile - auch fur die 
Dienstleistungsstatistik 

Stichprobenverfahren werden seit vielen Jahren mit 
gutem Erfolg bei der Erhebung und Aufbereitung amt
licher Statistiken angewandt. lhr vielseitiger Einsatz 
beruht auf einer Reihe von Vorzugen, wie weniger Be
fragungen, geringere Kosten bei Erhebung und Aufbe
reitung sowie schnellere Fertigstellung der Ergebnisse. 
Stichprobenverfahren konnen auBerdem vorteilhaft ein
gesetzt werden bei der Vorwegaufbereitung wichtiger 
Eckzahlen von Vollerhebungen, der reprasentativen 
Aufbereitung von sekundarstatistischem Material und 
bei Nachprufungen zur Kontrolle der Datenqualitat vor
hergehender Erhebungen. 

Auf der anderen Seite sind aber auch der Anwen
dung der Stichprobenverfahren Grenzen gesetzt, wenn 
z. B. in statistischen Vorhaben der Anspruch erhoben 
wird, eine sehr tiefe sachliche und regionale Gliederung 
zu gewahrleisten. 

Am Beispiel der jahrlichen Strukturerhebung im 
Dienstleistungssektor, die erstmals 2001 tor das Ge
schaftsjahr 2000 realisiert wurde, werden ein modernes 
Stichprobenkonzept sowie die damit korrespondieren
den Entlastungen tor die befragten Unternehmen an
schaulich dargestellt. 

Mehr uber dieses Thema auf Seite 165. 

Kleinste Getreideernte seit zehn Jahren 

In diesem Jahr wurden in Rheinland-Pfalz nach vor
laufigen Ergebnissen nur 1,26 Mill. t Getreide (ohne 
Mais) geerntet. Gegenuber dem Vorjahr waren das uber 
9% weniger. lm Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 
1997 bis 2002 war der Ruckgang mit 14% sogar noch 
groBer. Ein vergleichbar schlechtes Ergebnis war letzt
malig 1994 erzielt worden. Bundesweit lag die Ernte
menge mit 36,11 Mill. t ebenfalls um 9% unter dem Vor
jahr. Ursachen tor die negative Entwicklung waren die 
Trockenheit, die groBere Auswinterung sowie der Ruck
gang der Anbauflache auf 240 600 ha. Von dem in 
Rheinland-Pfalz geernteten Getreide entfielen knapp 
71% auf die beiden Getreidearten Winterweizen und 
Sommergerste. Bundesweit tragt Rheinland-Pfalz nur 
2,8% zur deutschen Winterweizenernte bei. Von der 
deutschen Sommergersteproduktion kommen dagegen 
10,4% aus Rheinland-Pfalz; dies zeigt die Bedeutung 
von Rheinland-Pfalz als Braugerstenstandort. 

Die Kartoffelertrage erreichten trockenheitsbedingt 
nur 287 dt/ha (-11 %) . Zusammen mit der Anbauein
schrankung (-14%) errechnet sich eine Kartoffelernte 
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von voraussichtlich nur 235 900 t. Dam it wird die bisher 
kleinste Menge aus dem Jahr 2001 um 31 900 t unter
schritten. Bundesweit liegt die Kartoffelernte (9,8 Mill. t) 
um 17% unter dem langjahrigen Mittel (11 ,7 Mill. t) . 

Der zunehmende Pro-Kopf-Verbrauch von Gemuse 
erzeugt eine steigende Nachfrage nach rheinland
pfalzischen Produkten. lnnerhalb von gut zehn Jahren 
hat sich daher die Gemuseanbauflache auf mittlerweile 
14 600 ha verdoppelt. GroBere Ernteausfalle wegen der 
Trockenheit waren bei Gemuse dank der Bewasse
rungsmoglichkeiten in der pfalzischen Rheinebene 
nicht zu verzeichnen. 

Den Reben kamen die diesjahrigen Witterungsver
haltnisse im Allgemeinen entgegen. Die hohen Tempe
raturen sorgten fur eine Beschleunigung der Rebenent
wicklung und legten gleichzeitig die Grundlagen fur 
einen qualitativ sehr guten Weinjahrgang. Anfang Ok
tober wurde eine voraussichtliche Erntemenge von 5,7 
Mill. hi geschatzt; der zehnjahrige Durchschnitt liegt bei 
6,6 Mill. hi. 

Mehr uber dieses Thema auf Seite 170. 

lmmer kurzer im Krankenhaus 

Aufenthaltsdauer sinkt auf durchschnittlich 8,6 Tage 

Bei 8,6 Tagen lag im vergangenen Jahr die durch
schnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer in Rhein
land-Pfalz. 845 000 Patientinnen und Patienten, tor die 
insgesamt gut 7,3 Mill. Pflegetage erbracht wurden, lie
Ben sich stationar behandeln. Die 26 400 Betten in den 
111 Krankenhausern waren zu rund 76% ausgelastet. 

Dam it setzte sich der in den vergangenen Jahren be
obachtete Trend fort : Obwohl mehr Patientinnen und 
Patienten stationar behandelt werden, sinkt die Zahl der 
erbrachten Pflegetage, weil sich die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer reduziert. Medizinischer Fortschritt, 
aber auch Reformen im Gesundheitswesen, die auf 
mehr Effizienz zielen, sind hierfur Ursachen. Zum Ver
gleich : lm Jahr 1992 wurden 731 000 Patientinnen und 
Patienten stationar behandelt, tor die 9 Mill. Pflegetage 
erbracht wurden. Die durchschnittliche Verweildauer lag 
damals bei 12,3 Tagen. 

Ein Beitrag, Krankenhausaufenthalte zu verkurzen 
bzw. zu vermeiden, sind vor- und nachstationare Be
handlungen ; solche Angebote wurden im vergangenen 
Jahr in mehr als 75 400 Fallen wahrgenommen. Statis
tische Daten uber diese Behandlungen wurden im Jahr 
2002 erstmals erhoben. 

Die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren stark verandert. 
Neun Krankenhauser wurden seit 1992 aufgegeben, fu-
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sionierten mit anderen Krankenanstalten oder verlager
ten ihr Leistungsangebot auf den Bereich der Vorsorge 
und Rehabilitation. Durch diese Reduzierung sowie 
durch Einsparungen in den verbleibenden Hausern 
sank die Bettenzahl urn 8%. 

Dieser Bettenabbau ware noch deutlicher ausgefal
len, wenn die Allgemeinkrankenha.user ihr Behand
lungsangebot im psychiatrischen Bereich nicht deutlich 
ausgedehnt hatten. Dies ist eine Folge der noch laufen
den Psychiatriereform, die darauf abzielt, bedarfsge
rechte Hilfen fUr psychisch kranke Menschen dort an
zubieten, wo sie Ieben und arbeiten. Zur Sicherung 
einer wohnortnahen Versorgung entstanden parallel 
zum Ausbau der Kapazitaten in Allgemeinkrankenhau
sern in den vergangenen zehn Jahren drei Tagesklini
ken sowie zwei psychiatrische Fachkrankenhauser neu. 
Die ehemals zentralen Versorgungskliniken in Alzey, 
Andernach und KlingenmOnster wurden verkleinert. 

5 900 Arztinnen und Arzte kummern sich in den rhein
land-pfalzischen Krankenhausern um die Patienten 

An den rheinland-pfalzischen Krankenhausern waren 
Ende vergangenen Jahres mehr als 5 900 Arztinnen 
und Arzte tatig. Mehr als 5 100 Arztinnen und Arzte 
standen in einem hauptamtlichen Beschaftigungsver
haltnis zu einem der 111 Krankenhauser. DarOber hi
naus wirkten fast 370 freipraktizierende Belegarztinnen 
und -arzte an der stationaren Versorgung der Patientin
nen und Patienten mit. Weitere rund 400 Personen wa
ren als Arztin/Arzt im Praktikum beschaftigt, das heiBt, 
sie absolvierten an einem der rheinland-pfalzischen 
Krankenhauser die 18 Monate dauernde Ausbildungs
zeit, die sich an die arztliche PrOfung anschlieBt. lnsge
samt hatten die Krankenhauser Ende vergangenen Jah
res rund 51 200 Beschaftigte. 

Obernachtungszahlen im August auf Vorjahresniveau 

Weniger Gaste, aber annahernd so viele Obernach
tungen wie ein Jahr zuvor : Diese Bilanz ergibt sich fUr 
den Ferienmonat August. Trotz des anhaltend schonen 
Wetters kamen nur 717 000 Gaste, 4,7% weniger als im 
August 2002; die Zahl der Obernachtungen lag mit 2,55 
Mill. auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Den Gaste
rOckgang bekamen aile Ferienregionen zu spOren. 

Trotz des ROckgangs im August hat sich der Tou
rismus in Rheinland-Pfalz im bisherigen Jahresverlauf 
etwas besser entwickelt als im Vorjahr. Bis einschlieB
Iich August kamen knapp 4,4 Mill. Gaste, die mehr als 
13,7 Mill. Obernachtungen buchten. Das entspricht Zu
nahmen von 0,3 bzw. 0,4% gegenOber dem Vorjahr. 

Auf 100 Haushalte kommen fast 119 Pkw 

Rheinland-Ptalzer bevorzugen gebrauchte Autos 

In keinem anderen Bundesland sind die Privathaus
halte so gut mit Pkw ausgestattet wie in Rheinland-Pfalz. 
Aus den Erhebungen der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe 2003 geht hervor, dass auf 100 
Haushalte fast 119 Personenwagen kommen. Bundes
weit liegt dieser Wert bei 102. Rund 16% aller Haushalte 
in Rheinland-Pfalz verfOgen nicht Ober einen Pkw. 
Bundesweit sind es 23%. 

Die meisten Pkw in Privathaushalten sind gebraucht 
gekauft. Auf 100 rheinland-pfalzische Haushalte kom
men mehr als 70 Autos, die einen oder mehrere Vorbe
sitzer hatten, gut 44 Neuwagen und vier geleaste Pkw. 
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Mehr Verkehrstote in den ersten neun Monaten 

273 Menschen sind von Januar bis September in 
Rheinland-Pfalz bei Verkehrsunfallen getotet worden. 
Das waren sieben mehr als im gleichen Vorjahreszeit
raum. 

Die Zahl der Verkehrsunfalle lag in den ersten drei 
Quartalen mit rund 91 000 ebenso auf dem Niveau 
des Vorjahreszeitraums wie die der Schwerverletzten 
(3 800) und der Leichtverletzten (15 000). 

lm September waren 25 Verkehrstote zu beklagen, 
rund 450 Menschen wurden schwer, knapp 1 900 Ieicht 
verletzt. 
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Vorteile durch vermehrten Obergang auf Stichproben
erhebungen am Beispiel der Dienstleistungsstatistik 

lm Rahmen des Masterplans zur Reform der amt
lichen Statistik findet aktuell eine Diskussion statt, in der 
die Entlastung der befragten Unternehmen, BOrgerin
nen und BOrger als ein zentrales Anliegen der statisti
schen Amter der Lander und des Bundes verankert ist. 
Eine weitergehende Entlastung kann nicht zuletzt auch 
durch die Optimierung der Datenerhebung gelingen, in
dem die vermehrte Eintohrung und methodische 
Weiterentwicklung von Stichprobenverfahren forciert 
wird. 

Stichprobenvertahren werden seit vielen Jahren mit 
gutem Ertolg bei der Erhebung und Aufbereitung amt
licher Statistiken angewandt. lhr vielseitiger Einsatz be
ruht auf einer Reihe von Vorzugen: Die Beschrankung 
der Datenerhebung auf eine Teilmasse bedeutet gleich
zeitig, den Umfang der zu bearbeitenden Datenmenge 
herabzusetzen. Das heiBt weniger Befragungen, gerin
gere Kosten bei Erhebung und Aufbereitung sowie 
schnellere Fertigstellung der Ergebnisse. 

Bei manchen Aufgabenstellungen ist es von vornhe
rein notwendig, ein Stichprobenvertahren anzuwenden, 
weil eine vollstandige Ertassung der Grundgesamtheit 
aus KostengrOnden ausgeschlossen ist. Stichproben
vertahren konnen auBerdem vorteilhaft eingesetzt wer
den bei der Vorwegaufbereitung wichtiger Eckzahlen 
von Vollerhebungen, der reprasentativen Aufbereitung 
von sekundarstatistischem Material und zur Kontrolle 
der Datenqualitat vorhergehender Erhebungen. 

Auf der anderen Seite sind aber auch der Anwen
dung der Stichprobenverfahren Grenzen gesetzt, wenn 
der Anspruch erhoben wird, eine sehr tiefe sachliche 
und regionale Gliederung zu gewahrleisten. Zudem 
werden Vollerhebungen Mufig als Auswahlgrundlage 
tor das Ziehen nachfolgender Stich proben sowie im Be
darfsfall als Basis fOr die Durchtohrung gebundener 
Hochrechnungen herangezogen. Diesen Aspekten wird 
mittlerweile jedoch das Unternehmensregister als zen
trales Auswertungs- und Steuerungsinstrument, zumin
dest tor Erhebungen, die auf Unternehmen zuruckgrei
fen, mehr und mehr gerecht. 

Es soli nicht unerwahnt bleiben, dass die so genann
ten Zufallsfehler der Stichprobenerhebungen als nach
teilig in Kauf genommen werden mussen, urn die zahl
reichen Vorteile nutzen zu konnen. So weichen die 
Ergebnisse von Stichprobenstatistiken von den Ergeb
nissen einer Vollerhebung mehr oder weniger stark ab. 
Bei der praktischen Verwendung von Stichprobener
gebnissen muss deshalb stets ihr Fehlerbereich be
rucksichtigt werden. Bei Stich proben, die nach dem Zu
fallsprinzip gezogen worden sind, lasst sich der 
Fehlerbereich berechnen, in dem mit einer angebbaren 
Wahrscheinlichkeit der wahre Wert liegt. 

Am Beispiel der jahrlichen Strukturerhebung im 
Dienstleistungssektor, die erstmals 2001 tor das 
Geschaftsjahr 2000 realisiert wurde, lassen sich ein mo
dernes Stichprobenkonzept sowie die damit korres-
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pondierenden Entlastungen fOr die befragten Unterneh
men anschaulich darstellen. Die Ausgestaltung der 
Dienstleistungsstatistik lediglich als Stichprobenerhe
bung und die Reduzierung der Auskunftspflicht tor 
kleine Unternehmen sind Beispiele tor das generelle 
Bemuhen der amtlichen Statistik, die Belastung der Be
fragten so gering wie moglich zu halten. 

Auskunftspflicht verbessert die Ergebnisse von Stich
probenerhebungen 

Antwortausfalle erschweren die zuverlassige Ergeb
nisdarstellung bei Stichprobenerhebungen. So konnen 
sie unter Umstanden zu Verzerrungen bei der Hoch
rechnung tohren. Auch tor die Dienstleistungsstatistik 
wurde daher eine Auskunftspflicht angeordnet. 

Auskunftspflichtig sind gemaB § 5 Dienstleistungs
statistikgesetz die lnhaber oder Leiter der Unternehmen 
oder die lnhaber oder Leiter der Einrichtungen zur Aus
Obung einer freiberuflichen Tatigkeit. Die Auskunfts
pflicht, wie sie im Bundesstatistikgesetz und in vielen 
speziellen statistischen Rechtsgrundlagen -so auch im 
Dienstleistungsstatistikgesetz - geregelt ist, schrankt 
das Personlichkeitsrecht auf informationelle Selbstbe
stimmung ein . Diese Einschrankungen muss der Ein
zelne im Oberwiegenden Allgemeininteresse hinneh
men. Ob Auskunftspflichten stets gerechtfertigt sind, 
auch das steht im Bundesstatistikgesetz, ist zu prufen. 
Es muss also im Interesse des Burgers hintertragt wer
den dOrfen, ob Auskunftspflicht ein Dogma ist oder ob 
gemaB § 5 Abs. 4 Bundesstatistikgesetz auch ohne 
Auskunftspflicht ausreichende Ergebnisse erreicht wer
den konnen. 

Warum wird diese Dienstleistungsstatistik benotigt? 

Nachdem bereits Ende der 1980er und in noch star
kerem MaBe in den 1990er Jahren Piloterhebungen zum 
Dienstleistungsbereich stattfanden, bedeutende natio
nale Vertreter aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
eine bessere Darstellung des Dienstleistungssektors in 
der amtlichen Statistik forderten, GesetzentwOrfe konzi
piert wurden und zudem die Anforderungen auf EU
Ebene an Bedeutung gewannen, konnte Anfang 2001 
das Dienstleistungsstatistikgesetz in Kraft treten. 

Die Nachfrage nach zuverlassigen Daten kam darO
ber hinaus auch aus den Reihen der amtlichen Statis
tik : So werden fOr die Volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnungen umfassende und valide Strukturdaten tor 
den Verkehr sowie die Wirtschaftsbereiche unterneh
mensnaher und marktfahiger Dienstleistungen benotigt. 

Der Stellenwert der Dienstleistungen ist in der wirt
schaftspolitischen Diskussion zusehends gewachsen, 
da diesem Sektor ein groBes Potenzial zur Erhohung 
der Wirtschaftsdynamik und damit der Beschaftigung 
beigemessen wird . Die lange geforderte Dienstleis-
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tungsstatistik schlieBt endlich eine gravierende Daten
lOcke und stellt eine wichtige Weiterentwicklung im sta
tistischen Gesamtbild dar. 

Welche Bedeutung hat der Dienstleistungssektor ? 

Die Dienstleistungsstatistik konzentriert sich zu
nachst auf die Abschnitte I und K der Wirtschaftszweig
systematik, so dass sich der Erhebungsbereich wie 
folgt darstellt: 

Abschnitt 1: Verkehr und NachrichtenObermittlung 

- Personen- und GOterbeforderung auf StraBe und 
Schiene 

- Schitffahrt 

- Luft- und Raumfahrt 

- Spedition, Lagerei und weitere Hilfstatigkeiten 

- ReisebOros und Reiseveranstalter 

- Post-, Kurier- und Fernmeldedienste 

Abschnitt K: Grundstocks- und Wohnungswesen, Ver
mietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienst
leistungen Oberwiegend fOr Unternehmen 

- GrundstOcks- und Wohnungswesen (lmmobilien-
sektor) 

- Vermietung beweglicher Sachen (Mobilien) 

- Hardwareberatung, Softwarehauser u. A. 
- Forschung und Entwicklung in Gesellschafts- und 

Naturwissenschaften 

- ,unternehmensnahe" Dienstleistungen 
(z.B. Rechts-, Steuer- und Unternehmensberater, 
Markt- und Meinungsforscher, Architekten, lngeni
eure, Werbedienstleister, Arbeitskraftevermittler und 
Detekteien) 

lm Jahr 2002 vereinigten die beiden Wirtschaftsbe
reiche I und K in Rheinland-Pfalz ein gutes Viertel der 
gesamten nominalen Bruttowertschopfung auf sich. Der 
Abschnitt K kommt - alleine betrachtet - schon auf ein 
gutes FOnftel der gesamten Bruttowertschopfung. Da
rOber hinaus lasst sich in einer langerfristigen Betrach
tung erkennen, dass im Abschnitt K, der freilich sehr 
heterogen strukturiert ist, in den 1990er Jahren eine 
sehr gOnstige Entwicklung zu beobachten war : Wird 
hier- wiederum an der Bruttowertschopfung gemessen 
- dem Jahr 1991 der Index 100 zugewiesen, fallen die 
Oberdurchschnittlich hohen Zuwachse im Bereich K auf. 
Dies gilt sowohl im Vergleich zur Bruttowertschopfung 
insgesamt wie auch im Vergleich zum Bereich I Verkehr 
und NachrichtenObermittlung. 

Vergleich zwischen Total- und Stichprobenerhebung 
am Beispiel der Dienstleistungsstatistik 

Dieser Vergleich konzentriert sich auf drei zentrale 
Kernaussagen, kann hierbei jedoch lediglich Nahe
rungswerte liefern : 

a) Stichprobenerhebungen verursachen im Statisti
schen Landesamt im Vergleich zu Totalerhebungen 
deutlich geringere Kosten bei Erhebung und Aufbe
reitung der Daten: 

166 

Kriterium Stichprobe Totalerhebung 

Kosten im 175 000 EUR 820 000 EUR 
Statistischen 
Landesamt 

Hier werden neben den Personal- und Sachkosten in 
der Fachabteilung auch Kosten im IT-Bereich be
rOcksichtigt. Die genannten Betrage beziehen sich 
auf das Jahr 2000. lm Vergleich zu einer Totalerhe
bung im Dienstleistungssektor lasst die Stichpro
benbefragung eine Einsparung von ca. 645 000 Euro 
zu. 

b) Stichprobenerhebungen verursachen eine sehr viel 
geringere Belastung der berichtspflichtigen rhein
land-pfalzischen Wirtschaft : 

Kriterium Stichprobe Totalerhebung 

Zeitaufwand fur die 8 000 Stunden 40 000 Stunden 
Berichtspflichtigen 

Kosten fur die 320 000 EUR 1,5 Mill. EUR 
Berichtspflichtigen 

Bei der Dienstleistungsstichprobe werden in allen 
berichtspflichtigen Unternehmen ca. 8 000 Stunden 
benotigt, urn die Erhebungsbogen zu bearbeiten. Der 
zeitliche Aufwand bei einem entsprechenden Zensus 
wOrde sich naherungsweise auf das FOnffache er
hohen. BezOglich der Kosten wird deutlich, dass die 
berichtspflichtige Wirtschaft urn fast 1,2 Mill. Euro 
entlastet wird, wenn die Daten durch eine Stichpro
benerhebung gewonnen werden. Diese Berechnun
gen basieren zum Teil auf Erfahrungswerten des Sta
tistischen Bundesamtes im Zusammenhang mit dort 
durchgefOhrten Belastungsstudien sowie auf Er
kenntnissen, die in den statistischen Landesamtern 
im Kontakt mit den Berichtspflichtigen gewonnen 
wurden . 

c) Mit Hilfe von Stichprobenerhebungen ist - nicht zu
letzt auch im Interesse der Datenkonsumenten - eine 
viel schnellere Fertigstellung der Ergebnisse zu er
warten. Dies lasst sich dokumentieren, indem man 
beispielsweise den letzten Zensus im Handel und 
Gastgewerbe (Geschaftsjahr 1992) mit der aktuellen 
Dienstleistungsstatistik (Geschaftsjahr 2000) ver
gleicht: 

In der Dienstleistungsstichprobe gelingt die Ergeb
niserstellung nach dem Unternehmenskonzept etwa 
8,5 Monate frOher, als dies in der letzten Handels
und Gaststattenzahlung der Fall war. 

Die Erstellung der Ergebnisse nach dem lander
scharfen Arbeitsstattenkonzept gelingt in der Dienst
leistungsstatistik 17 Monate frO her, das heiBt beinahe 
in der Halfte der Zeit, die beim Handels- und Gast
gewerbezensus benotigt wurde. 

Ein Vergleich dieser beiden Erhebungen kann letzt
lich als praktikabel eingestuft werden, weil die Rela
tion zwischen Personal- und Sachkosten auf der ei
nen Seite sowie Fallzahlen und Erhebungsumfang 
auf der anderen Seite ganz ahnliche Relationen auf
weisen, hierbei die Kosten auf den Kalkulations
grundlagen fOr das Jahr 2000 ausgerichtet wurden, 
die Arbeitsablaufe im Aufbereitungsverfahren zudem 
wesentliche Analogien (Erstellung von Unterneh-
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U nterneh mensergebn is Arbeitsstiittenergebnis 

Handels- und 

I 
Dienstleistungsstatistik Handels- und 

l Dienstleistungsstatistik Gaststiittenziihlung Gaststiittenziihlung 

Welcher Zeitraum war nach Ende des entsprechenden Geschi:iftsjahres erforderlich, um Ergebnisse zu erstellen ? 

25 Monate 

l 
16,5 Monate 

(Januar 1995) (Mai 2002) 

mens- und Arbeitsstattenergebnissen 1l) aufweisen 
und letztlich in beiden Erhebungen aus fachlicher 
Sicht annahernd vergleichbare Dienstleistungsberei
che befragt wurden. 

Stichprobenmethode und Erhebungskonzept 

Eine reprasentative Stich probe ist ohne Kenntnis der 
Grundgesamtheit nicht mbglich. Bevor eine Stichprobe 
gezogen wird, ist daher immer eine Bestimmung der 
Grundgesamtheit erforderlich . Die Grundgesamtheit fOr 
die Dienstleistungsstatistik ist die Gesamtheit aller 
Unternehmen, die schwerpunktmaf3ig Dienstleistungen 
im Sinne der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ab
schnitte I und K, ausuben. Als Auswahlgrundlage war 
fur die Erhebung 2002 das Unternehmensregister zum 
Stand Ende Dezember 2000 vorgesehen. 

In der Praxis der Dienstleistungsstatistik erweist sich 
die Bestimmung der Grundgesamtheit als nicht ganz 
problemlos. Diese Aussage gilt jedoch gleichermaf3en 
fur die Ermittlung der Grundgesamtheit der Unterneh
men aus den Ergebnissen einer Totalzahlung wie auch 
fur die Festlegung der Grundgesamtheit anhand des 
Unternehmensregisters. Bei jeder Ermittlung einer 
Grundgesamtheit, gleichgultig, nach welchem Verfahren 
oder ausgehend von welchem Material die Ermittlung 
erfolgt, kbnnen folgende Fehler auftreten : 

1. Unternehmen kbnnen im Ausgangsmaterial falschen 
Wirtschaftszweig-Positionen zugeordnet sein, so 
dass 

a) Unternehmen dem Dienstleistungsbereich zu
geordnet sind, obwohl sie keine oder nicht uber
wiegend Dienstleistungen anbieten ; diese Faile 
werden im Rahmen des laufenden Erhebungsge
schafts aufgeklart, 

b) Unternehmen nicht den Abschnitten I und K zuge
ordnet sind, obwohl sie uberwiegend entspre-

1) Grundsa.tzlich werden die Ergebnisse regional nach dem Hauptsitz der Unter
nehmen gegl iedert. Das heiBt, dass das gesamte Unternehmen in dem Land 
dargestellt wird, in dem es seinen Hauptsitz hat. Hieraus resu ltieren zunachst die 
so genannten Unterneh mense rgeb nisse . Da aber groBe Unternehmen oft
mals Niederlassungen (Betriebe) auch in anderen Bundesla.ndern unterhalten, 
sieht das Konzept der Dienstleistungsstatistik vor, dass diese Unternehmen ihre 
Hauptmerkmale auch nach La.ndern zu gliedern haben. Damit ist es mOg lich, fur 
die Angaben zu Umsatz, ta.tigen Personen, BruttoiOhnen und -geh1!.1tern sowie ln
vestitionen auch lllnderbereinigte Arbei tssta.tte nergeb nisse darzustellen. Da
bei werden die Unternehmensergebnisse einerseits urn die Angaben von jenen 
Niederlassungen bereinigt, die sich in einem anderen Bundesland befinden, aber 
zu einem Unternehmen mit Sitz in Rheinland-Pialz gehOren. Andererseits erhal
ten die Lander auch die Ergebnisse von Niederlassungen mit Unternehmens
hauptsitz in einem anderen Bundesland. Damit kann die wirtschaftliche Leis
tungskraft der einzelnen Bundesla.nder realitatsgetreu abgebildet werden. 

2) Auf nicht zufllll ige Stich proben, die in der amtlichen Statistik ebenfalls Anwen
dung linden (z. B. nicht zuf1!.11ige Auswahl von typischen Gotern und Marktorten in 
der Preisstatistik, Quotenauswahlverfahren in der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe, Abschneideverfahren im produzierenden Gewerbe sowie im 
Handel und Gastgewerbe). wird hier nicht eingegangen. Selbstversta.ndlich las
sen sich mit diesen Verfahren auch nennenswerte Entlastungen des Burgers bzw. 
der Unternehmen erzielen. 
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35 Monate 

1 
18 Monate 

(Dezember 1995) (Juli 2002) 

chende Dienstleistungen erstellen ; diese Faile 
werden im Rahmen der Stichprobenziehung und 
der laufenden Dienstleistungsstatistik nicht aufge
klart und fuhren zu einer Untererfassung. 

2. Unternehmen sind im Ausgangsmaterial zwar vor
handen, aber in der Wirklichkeit nicht mehr existent 
(, Karteileichen"). Sofern dieser Effekt in grof3erem 
Umfang auftritt, kann er den Stichprobenplan und die 
Reprasentativitat stbren. 

3. Unternehmen sind im Ausgangsmaterial mit einer fal
schen Adresse gespeichert und daher nach der 
Stichprobenziehung nicht oder nur mit grof3erem 
Aufwand auffindbar. 

4. Unternehmen sind im Ausgangsmaterial zwar der 
richtigen Wirtschaftszweig-Position zugeordnet, sie 
sind existent und mit der richtigen Adresse vermerkt, 
aber mit einem falschen Umsatz bzw. einer falschen 
Beschaftigtenzahl versehen. Das fuhrt bei der Stich
probenziehung zur Vergabe eines falschen Hoch
rechnungsfaktors und kann die Reprasentativitat 
ebenfalls negativ beeinflussen. 

5. Unternehmen sind im Ausgangsmaterial (noch) nicht 
vorhanden. 

Diese Fehlerquellen werden natorlich umso kleiner, je 
genauer und aktueller das Ausgangsmaterial ist. Die 
Qualitat der Stichprobenergebnisse hangt somit ent
scheidend von der Qualitat der Kenntnisse uber aile 
Unternehmen der Grundgesamtheit ab. 

Der Auswahlsatz der Stich probe der Dienstleistungs
statistik belauft sich fur ganz Deutschland auf 15%. Um 
auch fOr die kleineren Lander ausreichend belastbare 
Ergebnisse erzielen zu kbnnen, variieren die Prozent
satze von Land zu Land. Fur Rheinland-Pfalz als einem 
kleineren Flachenland ergibt sich laut Stichprobenplan 
bei einer Auswahlgesamtheit von ca. 37 000 Unterneh
men daher ein uberdurchschnittlicher Auswahlsatz von 
gut 20%. Somit wird in Rheinland-Pfalz durchschnittlich 
jede fOnfte Einheit befragt; das sind 7 400 Unterneh
men. 

Fast 30 000 Unternehmen sind von der Auskunftsertei
lung entlastet 

Vier Funftel der Unternehmen werden also nicht mit 
der Dienstleistungsstatistik konfrontiert. lm Vergleich zu 
einer entsprechenden Totalerhebung werden insofern 
annahernd 30 000 Unternehmen von der Auskunftser
teilung entlastet. 

Als Lbsungsansatze fur die Dienstleistungsstatistik 
bieten sich vor allem die einfache und die geschichtete 
Zufallsauswahl an2l. Die Weiterentwicklung der empiri
schen Wirtschafts- und Sozialforschung zum einen so-
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wie die Anforderungen an die amtliche Statistik zum 
anderen fOhren heute mehr und mehr zur Anwendung 
geschichteter Zufallsauswahlen - so auch in der 
Dienstleistungsstatistik. Bei der Schichtung wird eine 
vollstandige Zerlegung der Auswahlgesamtheit in meh
rere Oberschneidungsfreie Gruppen vorgenommen. Da
m it die Prazision der Stichprobenergebnisse nicht nur 
fOr die Erhebungsgesamtheit insgesamt, sondern auch 
in der gewOnschten fachlichen Gliederung der Ergeb
nisse gesteigert werden kann, wird in mehrfacher Hin
sicht geschichtet. 

In regionaler Hinsicht erfordert z. B. die Erstellung von 
Landerergebnissen immer eine Schichtung nach Bun
deslandern, in fachlicher Hinsicht sind z. B. zuverlassige 
Wirtschaftszweigergebnisse nur durch Schichtung nach 
Wirtschaftszweigen erreichbar. DarOber hinaus wird die 
Prazision der tach lichen Teilergebnisse noch weiter ge
steigert, indem die bereits gebildeten Schichten nach 
MerkmalsgroBenklassen (etwa Umsatz- und Beschaf
tigtengroBenklassen) untergliedert werden. 

Auch die Stich probe im Dienstleistungssektor ist ent
sprechend dreifach geschichtet: 

1. Schichtung : 
Unterteilung der Grundgesamtheit nach 16 Bundes
landern. 

2. Schichtung : 
lnnerhalb jedes Bundeslandes erfolgt eine Schich
tung nach Wirtschaftsklassen (4-Steller der WZ 93). 
Hieraus resultieren 68 Schichten. 

3. Schichtung : 
lnnerhalb jeder so gebildeten Schicht erfolgt zusatz
lich eine Schichtung nach Umsatz- bzw. Beschaftig
tengroBenklassen; das sind 12 Schichten. 

FOr Deutschland wurden also insgesamt gut 13 000 
Schichten konstruiert. FOr Rheinland-Pfalz sind es, re
sultierend aus der zweiten und dritten Schichtung, letzt
lich 816 Schichten. 

Auch im Hinblick auf die moglichst weitgehende Ent
lastung der BOrger bzw. der Wirtschaft von adminis
trativen Aufgaben sei an dieser Stelle erwahnt, dass 
der Reprasentationsgrad von bundesdurchschnittlich 
hochstens 15% aller Einheiten in den einzelnen Wirt-

3) Bei einem Auswahlsatz von 0,25 (d. h. es wird aus dieser Schicht jedes vierte 
Unternehmen in die Stichprobe aufgenommen) ergibt sich ein Hochrechnungs
faktor von 4 tor aile gezogenen Unternehmen dieser Schicht. In den unteren GrO
Benklassen kann der Auswahlsatz sogar unter 0,1 sinken und der Hochrech
nungsfaktor (= Kehrwert des Auswahlsatzes) auf Ober 10 steigen. lm Handel 
wurden sogar Schichten gebildet, in denen der Hochrechnungsfaktor Ober 40 
liegt. 

4) Die UmsatzgrOBenklassen des ursprOnglichen Stlchprobenplanes wurden vor 
der Euro-EinfOhrung noch nach DM-Werten abgegrenzt. 

Bedingung A 

schaftszweigen und GroBenklassen variiert. Er kann in 
einzelnen Schichten 15% deutlich Oberschreiten und 
bis zu Totalerhebungen fOhren. So sind innerhalb der 
dritten Schichtung die obersten GroBenklassen jeweils 
so angelegt, dass sie Totalschichten darstellen. Die 
Unternehmen dieser Schicht werden aile in die Stich
probe aufgenommen und erhalten den Hochrech
nungsfaktor 1 ,0. Es handelt sich um die GroBun
ternehmen der jeweiligen Branche, auf die in der 
Dienstleistungsstichprobe wegen ihrer okonomischen 
Bedeutung nicht verzichtet werden kann. 

Stichprobe begUnstigt kleine und mittelstandische 
Unternehmen sowie Freiberufler 

Andererseits befindet sich die ganz Oberwiegende 
Zahl der Unternehmen in so genannten Reprasentativ
schichten und profitiert konkret von den schichtspezifi
schen Auswahlabstanden. Der Auswahlabstand ist 
umso groBer, je mehr Unternehmen in einer Schicht ver
treten sind. Das ist vor allem der Fall in den GroBen
klassen mit geringem Umsatz bzw. wenigen Beschaftig
ten, womit die Oberwiegende Zahl der wirtschaftlich 
tatigen Unternehmen tatsachlich in den Genuss einer 
konkreten Entlastung kommt. In den gut besetzten 
Schichten mOssen also nur relativ wenige ausgewahlte 
Unternehmen AuskOnfte erteilen, das heiBt der so ge
nannte Auswahlsatz3) ist vergleichsweise klein. 

Die zahlenmaBig besonders gut besetzten GroBen
klassen 5 bis 9, die hier auszugsweise dargestellt 
werden, liegen bezOglich des Umsatzes in der Band
breite von 50 000 OM am unteren Ende bis unter 
2 Mill. DM4> Jahresumsatz am oberen Ende und grenzen 
sich wie unten wiedergegeben gegeneinander ab. 

Wie lassen sich diese Unterteilungen bei der Stich
probenziehung berOcksichtigen? Einer konkreten Gro
Benklasse gehort ein Unternehmen an, wenn es die Be
dingung A bzw., falls der Umsatz fehlt, die genannte 
Bedingung B erfOIIt. In der Wirtschaftsklasse ,Architek
tur- und lngenieurbOros" sieht das beispielsweise wie 
folgt aus : Von ca. 4 500 Einheiten wurden annahernd 
550 Unternehmen gezogen ; das ist jedes achte Unter
nehmen. In der Gr6Benklasse 5 (50 000 bis unter 
100 000 OM) liegt der Hochrechnungsfaktor bei 18,73; 
das heiBt, von 974 Unternehmen in Klasse 5 wurden 
genau 52 gezogen. Allein in dieser zugegebenermaBen 
gut besetzten GroBenklasse ist es demnach moglich, 
922 Unternehmen nicht zu befragen. 

Die in dieser Art und Weise erstellten Reprasentativ
ergebnisse treffen den tatsachlichen Wert in aller Regel 
recht genau. Dass statistische Ergebnisse der Stich
probenerhebungen nicht exakt mit dem ,wahren" Wert 
Obereinstimmen, hat zwei Ursachen. Einerseits gibt es 

Bedingung B GroBenklasse 
- Umsatz (U) in 1 000 OM- - Anzahl der tatigen Personen (TP) -

5 50 u < 100 5 TP < 10 

6 100 u < 250 10 TP < 20 

7 250 u < 500 20 TP < 50 

8 500 u < 1 000 50 TP < 100 

9 1 000 u < 2 000 100 TP < 250 
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Stichprobenzufallsfehler und andererseits lassen sich 
so genannte systematische Fehler finden. 

- Zufallsfehler resultieren daraus, dass nur ein Teil der 
Gesamtheit befragt wird und die Zusammensetzung 
der Stichprobe vom Zufall abhangt. Derartige Stich
probenfehler sind der Preis fOr die zahlreichen Vor
zOge, die Stichprobenerhebungen hinsichtlich der 
verminderten Kosten, der Entlastung von Befragten 
und der zOgigeren Ergebniserstellung besitzen. In 
Stich proben, die auf Zufallsauswahlen beruhen, kann 
die GroBenordnung der Zufallsfehler jedoch zuverlas
sig abgeschatzt werden. Gangiges MaB hierfOr ist der 
relative Standardfehler. 

- Den Zufallsfehlern stehen systematische Fehler 
gegenOber, die u. a. auf Mangel der Abgrenzung der 
Erhebungsgesamtheit oder der Erhebungs- und Auf
bereitungstechnik zurOckzufOhren sind . Sie konnen 
nur durch aufwandige Kontrollerhebungen nachge
wiesen werden. 

Entlastung geht noch weiter: Verkurzter Fragebogen 
bei weniger als 250 000 Euro Jahresumsatz 

Kleinere Unternehmen, die einen Jahresumsatz von 
weniger als 250 000 Euro erzielen, haben einen deut
lich kleineren Fragenkatalog (sie mossen 14 Angaben 
machen) zu bewaltigen als groBere Einheiten mit einem 
Jahresumsatz von 250 000 Euro und mehr, die bis zu 31 
Angaben machen mOssen. Es sind also gerade die klei
nen und mittleren Unternehmen (etwa 5 000 berichts
pflichtige Einheiten), deren durchschnittlicher Aufwand 
im Vergleich zu den groBeren Firmen mehr als halbiert 
wird. 

Eine weitere spOrbare Entlastung gelingt durch die 
Vermeidung von Doppelbefragungen. So bestimmt das 
Dienstleistungsstatistikgesetz, dass berichtspflichtige 
Unternehmen nicht auch noch zur Kostenstruktursta
tistik melden mOssen. Umgekehrt mOssen Dienstleis
tungshandwerker, wie etwa die Gebaudereiniger, die 
bereits Daten zur vierteljahrlichen Handwerksbericht
erstattung beisteuern, nicht auch noch zur Dienstleis
tungsstatistik melden, weil im Rahmen der Stichpro
benziehung eine - gewissermaBen statistikObergrei
fende - Rotation gegen die Stichprobe der Handwerks
berichterstattung durchgefOhrt wurde. 

Eine Rotation ist aber auch innerhalb der Dienstleis
tungsstatistik vorgesehen: lm Abstand von drei Jahren 
soli aus der Grundgesamtheit eine vollig neue Stich
probe gezogen werden . Dieses Vorhaben hat zwei 
GrOnde: 

1. Eine neue Stichprobe erhoht im Allgemeinen die Re
prasentativitat, indem bei der Auswahl die zwischen
zeitlich geanderte Struktur berOcksichtigt wird. 
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2. Auskunftspflicht ist fOr die Unternehmen mit Belas
tungen verbunden. Durch eine neue Stichprobe mit 
Rotation (das heiBt, dass die Unternehmen, die bis
her auskunftspflichtig waren, nicht in die neue Stich
probe gezogen werden) wird die Auskunftsbelastung 
auf neue Unternehmen Obertragen. So wird auch 
langfristig eine gleichmaBigere Belastung aller Unter
nehmen erreicht. 

Zu erganzen bleibt, dass Unternehmen der Total
schicht nicht , rotieren" konnen. Und auch in Reprasen
tativschichten, die nur relativ wenige Einheiten aufwei
sen, konnen moglicherweise nicht aile Unternehmen 
,rotieren". Sind in einer Schicht z. B. zehn Unternehmen 
und sollen aus dieser Schicht nach dem Stichproben
plan bei einer spateren Ziehung sechs Unternehmen 
gezogen werden, kann genau ein Unternehmen nicht 
ausgewechselt werden. 

Welche flankierenden MaBnahmen zur erfolgreichen 
Realisierung eines Stichprobenkonzeptes sind 
sinnvoll? 

Die Unternehmensfluktuation im Dienstleistungssek
tor ist - ahnlich der im Handel - vergleichsweise groB, 
deutlich groBer als zum Beispiel im verarbeitenden Ge
werbe. Den zahlreichen Geschaftsaufgaben stehen an
dererseits laufend NeugrOndungen gegenOber. Dem
entsprechend mOssen als Ersatz fOr die aus dem 
Berichtskreis ausgeschiedenen Unternehmen neuge
grOndete Einheiten in den Berichtskreis aufgenommen 
werden. 

DemgemaB wurde bereits fOr die zweite Jahreserhe
bung im Dienstleistungsbereich aus dem Unterneh
mensregister eine NeugrOndungsstichprobe gezogen. 
NeugrOndungen werden aus der Grundgesamtheit aller 
Dienstleistungsunternehmen gezogen. Hierbei ware es 
falsch, fOr Unternehmen, die ausgeschieden sind, aus
schlieBiich Unternehmen derselben Branche in die 
Stichprobe aufzunehmen. Nur aufgrund der branchen
Obergreifenden Betrachtung aller NeugrOndungen kon
nen allmahliche Anderungen der Branchenzusammen
setzung in der Grundgesamtheit auch in der Stich probe 
abgebildet werden. Nur so bleibt die Reprasentativitat 
gewahrt. 

Auf der anderen Seite werden Stichprobenunterneh
men, die nicht oder nicht mehr zur Zielgesamtheit ge
horen und dam it nicht (mehr) auskunftspflichtig sind, als 
unechte Ausfalle bezeichnet. Hierzu zahlen vor allem 
Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Tatigkeit einge
stellt haben oder schwerpunktmaBig auBerhalb des 
Dienstleistungssektors tatig sind. Der sich daraus erge
bende frei werdende Stichprobenumfang wird fOr eine 
Auswahl von NeugrOndungen verwendet. 

Diplom-Okonom Rainer Klein 
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Erntejahr 2003 
- Witterung hatte deutlichen Einfluss auf die Ernteergebnisse-

Nach dem vorlaufigen Ergebnis der Besonderen Ern
teermittlung brachte die diesjahrige Ernte 1,26 Mill. t Ge
treide (ohne Mais). GegenOber der Vorjahresernte, fOr 
die mit 1,4 Mill. t Getreide ebenfalls kein Spitzenergeb
nis zu verzeichnen war, sind das Ober 9% weniger. Eine 
vergleichbar kleine Menge wurde letztmalig 1994 geern
tet. Bundesweit betrug die Erntemenge 36,11 Mill. t. Das 
sind ebenfalls 9% weniger als im letzten Jahr. lm Ver
gleich zum Durchschnitt der Jahre 1997 bis 2002 ist der 
ROckgang in beiden Fallen in der GroBenordnung von 
14% noch starker. 

Eine wesentliche Ursache fOr die negative Entwick
lung war die Witterung. Zusatzlich wurde die Anbaufla
che in Rheinland-Pfalz verringert. 

Extreme Witterung im Anbaujahr 2002/2003 

Der fOr das Anbaujahr 2002/2003 ausschlaggeben
de Witterungsverlauf hielt fOr die Vegetation gute wie 
schlechte Verhii.ltnisse bereit. Bestimmend waren feh
lende Niederschlage und hohe Temperaturen, die zu 
trockenheitsbedingten ErtragseinbuBen fOhrten. Hinzu 
kamen im Winter Kahlfroste, die groBere Auswinterun
gen der Getreidebestande hervorriefen als Oblich. 

Die Aussaat von Winterraps und Wintergerste verlief 
im September letzten Jahres zwar noch unter guten 
Bedingungen, die weiteren Bestellarbeiten wurden aber 
dann im Oktober und November durch hohe Nieder
schlage stark behindert. Die ausgesaten Getreidebe
stande wiesen auf Grund der insgesamt eher milden 
Witterung eine positive Entwicklung auf. In der ersten 
Dezemberhalfte begann der Winter zunachst mit sehr 
niedrigen Temperaturen ; der Januar brachte aber Ober
durchschnittliche Niederschlage und war recht mild. In 
den folgenden drei Monaten wurden dagegen nur 
geringe Niederschlage registriert. War der Februar 
durch eine trockene und Oberwiegend kalte Witterung 
gekennzeichnet, tiel der erste FrOhlingsmonat erheblich 
zu warm aus und ermoglichte einen Entwicklungsvor-

Anbauflache, Hektarertrag und Erntemenge fO r Getreide1l 
1990-2003 

Anbautlache 
Jahr 

Hektarertrag Erntemenge 

1 000 ha dt/ha Mill. ! 

1990 297,1 49,8 1,48 
1991 280,3 51,5 1,44 
1992 273,4 52,7 1,44 
1993 262,2 49,5 1,30 
1994 252,3 50,6 1,28 
1995 254,1 53,3 1,35 
1996 258,5 60,0 1,55 
1997 268,8 59,5 1,60 
1998 259,2 59,9 1,55 
1999 243,9 58,5 1,43 
2000 252,1 58,3 1,47 
2001 247,6 56,8 1,41 
2002 243,7 57,3 1,40 
200321 240,6 52,4 1,26 

1) Ohne Kornermats und Corn-Cob-Mtx. - 2) Vorl au fig . 
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sprung. Die Bestellung der SommerfrOchte konnte unter 
den herrschenden klimatischen Bedingungen ohne 
gr6Bere Probleme durchgefOhrt werden. 

Die trockene Witterung hielt auch den April Ober an, 
wobei allerdings die in der ersten Aprildekade auftre
tenden Froste vor allem im Obstbau zu BIOtescha.den 
fOhrten. Auch der Mai tiel zu warm aus, hatte jedoch in 
Rheinland-Pfalz im Allgemeinen ausreichend Nieder
schlage, die allerdings das bestehende Niederschlags
defizit nicht ausgleichen konnten. Der Juni war extrem 
warm sowie sehr trocken und sonnenreich, wodurch 
sich das Niederschlagsdefizit noch verstarkte. 

Die Vegetation entwickelte sich zOgig und die Winter
gerstenernte begann in den FrOhdruschgebieten gegen 
Ende Juni. Hitzeperioden und Trockenheit zeichneten 
den Juli aus, wobei Gewitter regional begrenzt Nieder
schlage brachten. Die heiBe Witterung setzte sich bis in 
den August fort und die Getreideernte konnte dadurch 
zwei bis drei Wochen frO her als normal beendet werden. 
Von Vorteil war dabei, dass das Erntegut mit geringen 
Feuchtigkeitsgehalten eingebracht werden konnte, 
dafOr Iitten die Hackfrucht- und Maisbestande stark 
unter der Trockenheit. 

Anbauverschiebung zu Gunsten des Sommergetreides 

Die Getreideflache zur Ernte 2003 wurde nach dem 
vorlaufigen Ergebnis der Bodennutzungshaupter
hebung auf 240 600 ha verringert. Von dieser Flache 
wurden 144 900 ha (- 10%) fOr den Anbau von Winter
getreide und 95 800 ha (+ 16%) fOr den Anbau von Som
mergetreide genutzt. GrOnde fOr die Verschiebung im 
Anbau zu mehr Sommergetreide dOrften einmal die 
ungOnstigen Aussaatbedingungen im Herbst fOr Win
terweizen, die wichtigste Wintergetreideart, und zum 
anderen die Auswinterung sein. Winterweizen wuchs 
auf 85 200 ha, das entspricht einer Abnahme zum Vor
jahr urn 8%. Sommergerste kam auf 79 400 ha, das 
bedeutet ein Plus von 17%. Wintergerste (33 300 ha), 
Triticale (14 500 ha) sowie Roggen (8 500 ha) wiesen 
ebenfalls geringere Anbauflachen als im Vorjahr auf. Die 
Anbaueinschrankung von Roggen dOrfte neben der Wit
terung auch auf die Diskussionen urn die zum Erntejahr 
2004 beschlossene Abschaffung der Roggeninterven
tion zurOckzufOhren sein. Auch der Anbau von Hafer 
wurde urn 800 ha auf 9 600 ha eingeschrankt. 

Wah rend sich der Getreideanbau insgesamt rOcklau
fig entwickelte, nahm die Anbauflache der wichtigsten 
Olfrucht, des Winterrapses, urn 13% auf 30 800 ha zu. 
Die ZuckerrOben lagen mit 22 000 ha etwa auf dem Vor
jahresniveau. Der Kartoffelanbau wurde auf 8 200 ha 
(-14,3%) reduziert. Die Ackerfutterpflanzen konnten 
geringfOgig auf 28 900 ha zulegen. Die wichtigste Fut
terpflanze auf dem Ackerland ist Silomais, der urn 5,3% 
auf 16 300 ha zunahm. FlachenmaBig bedeutende Fut
terpflanzen sind noch Klee und Kleegras (5 500 ha) 
sowie Feldgras (5 100 ha) . Der Anbau von HOisenfrOch
ten, insbesondere Futtererbsen, war erneut rOcklaufig . 
Sie lagen mit 3 800 ha wieder unter dem Wert des Jah-
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Ernteermittlungen - eine Kombination aus Messungen und Schatzungen 

Grundlage fUr die Feststellung der 
ist die Besondere Ernteermittlung (BEE). Sie sieht 
bei den in die BEE einbezogenen Getreidearten 
(Winterweizen, Sommer- und Wintergerste, Roggen 
und Triticale) landesweit Ertragsmessungen auf ins
gesamt 500 Feldern vor, die nach stichprobenme
thodischen werden. 

Der Landwirt verwiegt von den Fel
dern das gesamte Erntegut. Aus Erntemenge und 
FeldgroBe errechnet sich der Hektarertrag als Er
gebnis der Besonderen Ernteermittlung, der in die 
bundesweiten Hochrechnungen zur Feststellung der 
Getreideernte einflieBt. entnimmt der 
Landwirt Proben und sendet sie an die Landwirt
schaftliche Untersuchungsanstalt in Speyer bzw. die 
Bundesanstalt tor Getreide-, Kartoffel- und Fettfor
schung in Detmold. Die beiden genannten lnstitutio
nen untersuchen die erntefrischen Proben auf Para
meter wie Feuchtigkeitsgehalt, Auswuchs oder 
Backeigenschaften. - Zur Ermittlung der Kartoffeler

werden im Rahmen der BEE auf 80 Kartoffel
feldern Proberodungen durch Erhebungsbeauf
tragte vorgenommen. 

res 2000. Damit ist der durch die BSE-Krise ausgelos
te Boom der HOisenfrOchte ohne langerfristige Auswir
kungen geblieben. Erweitert wurden die stillgelegten 
Flachen (32 700 ha), die nicht fOr einen Anbau von 
nachwachsenden Rohstoffen genutzt werden. Da sich 
der Prozentsatz fOr die stillzulegenden Flachen nicht 
verandert hat, dOrften einige Landwirte ausgewinterte 
Flachen nachtraglich in Stilllegungsflachen umgewan
delt haben. 

Neben der BEE findet regelmaBig wahrend der Ve
getationszeit eine Ernte- und Betriebsberichterstat
tung mit dem Ziel statt, VorausscMtzungen zu lie
fern . Landesweit berichten dazu rund 1 000 
Ernteberichterstatterinnen und -berichterstatter. Die 
Landwirte und Landfrauen im Haupt- und Neben
erwerb oder anderweitig mit der Landwirtschaft 
befasste Fachleute nehmen ehrenamtlich Ertrags
scMtzungen vor. Die Ernte- und Betriebsberichter
stattung erstreckt sich auf die Berichtszweige 

- FeldfrOchte und Grunland, 
- Gemuse und Erdbeeren, 
- Obst und 
- Weinmost. 

Die Ernteberichterstatterinnen und -berichterstatter 
beurteilen den Wachstumstand, den Temperaturver
lauf und die Zusatzlich geben sie 
Schatzungen tor Ertrage ab. Die Erntemengen wer
den anhand der geschatzten Hektarertrage und der 
jeweiligen Anbauflache aus den Anbauerhebungen 
berechnet. 

Etwa 3,5% der deutschen Getreideerzeugung 
stammen aus Rheinland-Pfalz 

Der Anteil der rheinland-pfalzischen Getreideproduk
tion an der deutschen Getreidemenge betragt 3,5%. 
Dieser Wert ist geringtogig kleiner als der rheinland
pfalzische Anteil an der gesamten deutschen Anbau
flache, der bei 3,8% liegt. Dies ist zum einen auf das 
geringere Ertragsniveau, aber auch auf die groBere 

Anbauflache, Hektarertrag und Erntemenge 1997-2003 nach Fruchtarten 

Anbauflache Hektarertrag Erntemenge 

Frueh tart D 
2002 2003 1) 

D 2002 2003 
D 

2002 2003 1) 1997/2002 1997/2002 1997/2002 

1 ooo ha dt/ha 1 000 t 

Getreide (ohne Kornermais 
und Corn-Cob-Mix) 252,6 243,7 240,6 58,4 57,3 52,4 1) 1 475 1 396 1 260 
Weizen 91,3 95,0 89,7 68,3 68,5 59,9 1> 624 651 537 

Winterweizen 87,9 92,6 85,2 68,8 68,8 60,5 605 637 515 
Triticale 14,8 16,5 14,5 60,2 55,3 50,1 89 91 73 
Roggen 14,1 12,3 8,5 59,3 60,3 48,4 84 74 41 
Gerste 114,2 104,1 11 2,6 51,7 49,1 48,1 1) 591 512 541 

Wintergerste 35,4 36,0 33,3 58,5 60,2 49,8 207 216 165 
Sommergerste 78,8 68,1 79,4 48,7 43,3 47,4 384 295 376 

Hafer 12,8 10,4 9,6 46,9 38,2 42,5 60 40 41 
Kornermais (einschl. Corn-Cob-Mix) 5,3 7,3 8,0 80,2 87,2 70,8 1) 43 64 57 
Kartoffeln 9,8 9,6 8,2 330,1 325,0 287,9 1) 324 311 236 

Fruhkartoffeln 3,5 3,5 2,9 303,9 304,5 284,1 106 105 83 
Mittelfruhe und spate Kartoffeln 6,3 6,1 5,3 344,6 336,7 290,0 218 206 153 

Zuckerruben 22,4 21,8 22,0 594,1 664,4 421 ,4 1) 1 328 1 450 926 
Futtererbsen 4,3 4,8 3,4 37,4 33,7 32,6 1) 16 16 11 
Winterraps 26,0 27,3 30,8 31,1 31,7 27,2 81 86 84 
Silomais 15,2 15,5 16,3 466,8 470,8 413,6 1) 710 728 674 
Raufutter 218,0 220,4 214,6 69,6 72,5 49,9 11 1 519 1 598 1 070 

Wiesen 71,9 62,7 60,0 65,6 66,4 45,8 1) 471 416 275 
Mahweiden 130,6 145,4 143,9 71 ,6 75,2 51 ,4 1> 935 1 093 740 
Grasanbau auf dem Ackerland 7,6 6,1 5, 1 71,9 70,5 50,8 1) 54 43 26 
Klee, Kleegras und 
Klee-Luzerne-Gemisch 7, 1 5,7 5,5 72,7 73,2 52,8 1) 52 41 29 

1) Vorlauflg. 
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Bedeutung der im Vergleich zu Winterweizen ertrags
schwticheren Sommergerste zuruckzufOhren. So tragt 
Rheinland-Pfalz nur 2,8% zur deutschen Winterweizen
ernte bei. Die rheinland-pftilzischen Landwirte produ
zieren dagegen 10,4% der deutschen Sommergerste. 
Dies dokumentiert die Bedeutung von Rheinland-Pfalz 
als Braugerstenstandort. 

Von den in Rheinland-Pfalz geernteten 1,26 Mill. t 
Getreide entfielen knapp 71 % auf die beiden Getreide
arten Winterweizen und Sommergerste. Weitere 13% 
stellte die Wintergerste. Triticale (5,7%) sowie Hafer und 
Roggen mit jeweils gut 3% haben nur noch einen gerin
gen Anteil an der Erntemenge. 

lm Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Durchschnitt der 
sechs Jahre von 1997 bis 2002 zeigen sich die unter
schiedlichen Entwicklungen. Winterweizen brachte mit 
515 000 t fast 19% weniger als im letzten Jahr und 14,9% 
weniger als im sechsjahrigen Durchschnitt. Dies ist 
sowohl auf die kleinere Anbauflache als auch auf den 
witterungsbedingt deutlich geringeren Hektarertrag 
zuruckzufOhren. Dieses Jahr erzeugten die Landwirte im 
Landesschnitt nur 61 dVha. Letztes Jahr waren es mit 
69 dVha noch 12% mehr. Der mehrjahrige Durchschnitt 
betragt ebenfalls 69 dVha. 

Die Sommergerstenernte ergab dieses Jahr mit 
376 000 t fast so viel wie im sechsjahrigen Durchschnitt 
(383 900 t). Gegenuber dem Vorjahr ist das eine Stei
gerung urn 27%. Der Anstieg ist auf die deutliche Aus
weitung der Anbauflachen und auf einen Ertragsanstieg 
zuruckzufuhren. Mit 47 dt lag der Hektarertrag nur 
geringfOgig unter dem mehrjtihrigen Mittel (49 dt). 
aber 19% uber dem Vorjahr. 

Wintergerste kam dieses Jahr nur auf 50 dVha und 
somit auf fast 15% weniger als im langjahrigen Durch
schnitt. Ein ahnliches Ertragsniveau erreichten Triticale 
(50 dVha) und Roggen (48 dt/ha) . Auch sie verfehl
ten damit die in den letzten Jahren realisierten Ertrage 
deutlich. Bei Triticale ware ein Ertragsniveau von etwa 
60 dVha und bei Roggen von 59 dVha zu erwarten 
gewesen. Die Ruckgange bei den Ertragen sind eine 
Folge der Witterung. 

Hafer, ebenfalls ein Sommergetreide, wies mit 43 
dVha einen elfprozentigen Ertragszuwachs gegenuber 
dem letzten Jahr auf; er liegt damit aber immer noch 
9,3% unter dem langjahrigen Vergleichswert. Die 
Ertragszuwachse beim Sommergetreide zeigen, dass 
die Sommerungen offensichtlich mit der trockenen Wit
terung besser zurechtkamen als mit der feuchten Wit
terung im letzten Jahr. 

Die ErtragseinbuBen auf Grund der Trockenheit 
waren landesweit in Abhangigkeit von der ortlichen Nie
derschlagssituation deutlich unterschiedlich. In den Ge
bieten Eifel, Westerwald und HunsrOck, wo es relativ 
htiufig regnete, war nur ein geringer Ruckgang beim 
Getreideertrag insgesamt festzustellen . Anders dage
gen in den Regionen, in denen es in dieser Zeit keinen 
Niederschlag gab: Hier kam es zu deutlichen Ertrags
einbuBen. Zu den hiervon am sttirksten betroffenen 
Regionen gehoren Rheinhessen und das Maifeld. 
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Auch bundesweit geringere Hektarertrage 

Der uber aile Getreidearten gemittelte Ertrag liegt die
ses Jahr in Rheinland-Pfalz nach dem vorltiufigen 
Ergebnis bei 52 dVha. Das sind 8,6% weniger als im 
letzten Jahr. Die Unterschreitung des mehrjahrigen 
Durchschnitts betragt 10%. Der bundesweite Hektarer
trag erreicht knapp 57 dt/ha und unterschreitet damit 
den Vorjahreswert urn 6,7%. Gegenuber dem langjahri
gen Durchschnitt sind es fast 12% weniger. Die gr6Bten 
Einschnitte wiesen die ost- und suddeutschen Bundes
ltinder auf. In Brandenburg wurde der langjtihrige Ver
gleichswert urn 35% unterschritten, in Sachsen waren 
es 26 und in Bayern 15%. 

Wegen der Trockenheit in weiten Teilen der Gemein
schaft wird auf europaischer Ebene mit einer kleineren 
Ernte gerechnet. Die EU-Kommission schatzte Ende 
August eine Menge von 190 Mill. t, das waren fast 10% 
weniger als das letztjahrige Ernteergebnis. Die Erzeu
gerpreise liegen wegen der niedrigeren Ernte in 
Deutschland und der EU uber dem Vorjahresniveau . 

Getreidequalitat im Allgemeinen gut 

Neben der Ertragsermittlung dient die Besondere 
Ernteermittlung auch dazu, Aussagen uber die Qualitat 
sowie die Belastung des erntefrischen Gutes mit 
Schadstoffen machen zu konnen. Insbesondere Proben 
von Weizen und Roggen, die in der menschlichen Er
nahrung eine groBe Rolle spielen, werden von der 
Bundesanstalt fOr Getreide-, Kartoffel- und Fettfor
schung auf Qualitatsparameter untersucht. 

Wegen der Trockenheit konnte eine gute Getreide
qualitat erzielt werden. Zur Beurteilung der Qualitat wird 
die so genannte Fallzahlmethode als schnelles und ein
faches Verfahren verwendet. Winterweizen sollte dabei 
mindestens eine Fallzahl von 220 Sekunden und Rog
gen von uber 120 Sekunden erreichen. Nach vorlaufi
gen Auswertungen wichen von den untersuchten Win
terweizen- und Roggenproben nur einzelne Proben 
negativ von diesen Grenzwerten ab. Bundesweit war es 
ahnlich. Der Proteingehalt des Winterweizens lag mit 
13,7% in der Trockenmasse Ober dem Vorjahreswert. 
Auch die Braugerste erfullte im Allgemeinen mit hohen 
Vollkornanteilen die Anforderungen der Malzereien. 

Den Landwirten steht eine Vielzahl von Getreide
sorten mit unterschiedlichsten Eigenschaften zur VerfO
gung. Der Anbau konzentriert sich jedoch auf einige 
wenige Sorten. Bei Weizen waren in Rheinland-Pfalz 
von den in die Besondere Ernteermittlung einbezoge
nen Feldern 12% mit Ritmo sowie jeweils 9% mit Com
plet und Drifter bestellt worden. 

Die drei wichtigsten Roggensorten waren Picasso 
(27%), Avanti (23%) und Nikita (10%). lm Triticaleanbau 
wurden Trimaran (42%), Lamberto (31 %) und Ticino 
(14%) bevorzugt ausgesat. Scarlett ist nach wie vor die 
dominierende Sommergerstensorte. lm letzten Jahr 
nahm sie allerdings noch fast drei Viertel der Flache ein, 
in diesem Jahr waren es nur 65%, was auf einen anste
henden Sortenwechsel hindeutet. lm Anbau zulegen 
konnten dafOr Barke und Braemer, die Anteile von 17 
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Abweichung des vorlaufigen Hektarertrages von Getreide 2003 
vom Durchschnitt 1997/2002 nach Verwaltungsbezirken 11 

LK Bitburg-Prum 

LK Trier-Saarburg 

• - 15% und darunter 

• - 10 bis - 15% 

- 5 bis - 10% 

D ober -5% 

Landesdurchschnitt: - 10,3% 

LK Birkenfeld 

1) Landkreise einschl. der kreisfreien Stadte, die mit 
ihnen uberwiegend raumlich verbunden sind. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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bzw. 10% erreichten. Die Oberwiegend ausgesaten Win
tergerstensorten waren Tiffany (17%), Duet (16%) und 
Theresa (14%). 

Winterrapsanbau auf Hochststand 

Zur Ernte 2003 nahm der Winterrapsanbau urn 13% 
auf 30 800 ha zu und erreichte dam it den bisher hochs
ten Anbauumfang in Rheinland-Pfalz. Die weiteren 
QlfrOchte (Sommerraps, Flachs und Kornersonnenblu
men) sind mit zusammen knapp 2 000 ha Anbauflache 
von untergeordneter Bedeutung. 

Der Winterraps konnte En de August/ Anfang Septem
ber letzten Jahres termingerecht und ohne gr6Bere Prob
leme gesat werden. Die Vorwinterentwicklung war im 
Allgemeinen gut. lnfolge der kalten Winterwitterung Iit
ten die Bestande stark und es kam zu gr6Beren Aus
winterungen. Da sich aus wirtschaftlichen Grunden viel
fach ein Umbruch und eine Neubestellung der Flache 
nicht rechnete, wurden die Winterrapsflachen beibehal
ten und geerntet. Die Schaden auf Grund der Auswin
terung und der spateren Trockenheit schlugen sich 
dann auch im Ertrag nieder. Die Ernteberichterstatter 
schatzten dieses Jahr einen Ertrag von nur 27 dt/ha. 
Das sind 5 dtlha unter dem Vorjahreswert. 

Bundesweit entwickelte sich die Winterrapsflache 
rOcklaufig. HierfOr waren vor allem die Auswinterungen 
und UmbrOche solcher Flachen verantwortlich. DerWin
terrapsertrag lag bundesweit bei 28 dtlha. Die Olgehal
te dOrften etwa im Durchschnitt der letzten Jahre liegen. 
Der Olsaatenanbau in der EU wird nach ersten Schat
zungen Ober dem des Vorjahres liegen. Die Olsaaten
produktion dOrfte wegen der Trockenheit und der Aus
winterungen jedoch unter dem Vorjahresniveau bleiben. 

Kleinste Kartoffelernte seit 1950 

Dieses Jahr wurde in Rheinland-Pfalz mit voraus
sichtlich 235 900 t die kleinste jemals geerntete Kartof
felmenge eingebracht. Sie unterschreitet die bisher 
kleinste Menge aus dem Jahr 2001 urn 31 900 t. Ursa
chen fOr diesen ROckgang waren einmal die deutliche 
Einschrankung der Anbauflachen und zum anderen die 
Trockenheit. Der Kartoffelanbau tiel urn 14% auf nur 
noch 8 200 ha und der Hektarertrag ging auf 288 dtlha 
zurOck (-11 %). Die Kartoffelertrage der FrOhkartoffeln 
lagen mit 284 dtlha nur geringfOgig unter den mittelfrO
hen und spaten Kartoffeln (290 dtlha), die auf Grund 
des spateren Rodetermins starker unter der Trockenheit 

im August Iitten. Regional ist festzustellen, dass dort, wo 
Kartoffeln beregnet wurden, es kaum trockenheitsbe
dingte Ausfalle gab. 

Bundesweit wird die Kartoffelernte voraussichtlich 
knapp 9,8 Mill. t umfassen. Das langjahrige Mittel der 
Erntemenge (11,7 Mill. t) dOrfte urn 16,5% unterschritten 
werden. Die Hektarertrage verfehlen mit 345 dtlha den 
mehrjahrigen Durchschnitt urn 13%. Die mittelfrOhen 
und spaten Kartoffeln weisen im Allgemeinen eine gute 
Qualitat auf, wobei allerdings Obergr6Ben Mangelware 
sind. 

Die ZuckerrOben konnten wegen der trockenen Wit
terung frOh gesat werden. Nach deren Auflaufen traten 
Anfang April Spatfroste auf, die die noch jungen Ruben
pflanzen schadigten und in Einzelfallen Neuaussaaten 
erforderlich machten. Auf der rheinland-ptalzischen Fla
che von 22 000 ha dOrften rund 926 000 t erzeugt wer
den. Daraus errechnet sich ein Hektarertrag von 421 
dt/ha; das sind mehr als 173 dtlha unter dem durch
schnittlichen Hektarertrag der letzten sechs Jahre. 

Sowohl die Grundfutterproduktion auf dem Ackerland 
als auch auf DauergrOnland litt unter der Trockenheit 
und brachte geringere Ertrage. Die flachenmaBig wich
tigste Fruchtart zur Grundfuttererzeugung auf dem 
Ackerland ist Silomais (16 300 ha), dessen Ertrag die
ses Jahr auf 414 dtlha geschatzt wird. Die Ertrags
schatzungen des ersten Schnitts fOr Wiesen und Mah
weiden erreichten nur Werte, die urn 30% unter den 
Vorjahreswerten lagen. Der zweite Schnitt tiel regional 
sogar vollstandig aus. Der Berufsstand organisierte 
deshalb auch eine Grundfutterborse, Ober die die Fut
terbaubetriebe fehlende Raufuttermengen (Silomais, 
Grassilage oder Heu) zukaufen konnen. 

Erneut kleine Obsternte 

Zum dritten Mal in Folge wird es in Rheinland-Pfalz, 
dem drittgr6Bten Obstanbauland Deutschlands, eine 
unterdurchschnittliche Ernte im Marktobstbereich ge
ben. Eine wesentliche Ursache hierfOr war die Frost
periode in der ersten Aprildekade. Sie schadigte in vie
len Anlagen die BIOten bzw. die Knospen, so dass die 
Voraussetzungen fOr eine groBe Obsternte nicht gege
ben waren . Die Berichterstatter stuften dementspre
chend die BIOte und den Fruchtansatz als sehr schlecht 
ein. 

Wahrend die Ernteschatzungen jahrlich erfolgen, 
werden die Anbauflachen und Baumzahlen nur aile fOnt 
Jahre aktualisiert. Da die letzte Obstanbauerhebung 

Anbauflachen, Baumertrage und Erntemengen im Marktobstbau fOr ausgewahlte Obstarten 1997-2003 

Anbau- Baumertrag Erntemenge 

!Iache Baume 

Obstart 
0 

2002 2003 0 
2002 2003 

2002 1997/2002 1997/2002 

ha Anzahl kg/Baum dt 

Apfel 1 823 3158 365 16,9 13,4 11 ,3') 522 944 423 834 356 895' ) 
Birnen 256 307 866 14,8 13,1 10,2') 43055 40372 31 402') 
SuBkirschen 416 144 753 18,2 19,8 16,2 18099 28 695 23402 
Sauerkirschen 11 33 533 650 16,5 16,1 15,2 97 525 85 771 81 328 
Pflaumen und Zwetschen 984 468 367 19,7 21,9 20,0' ) 82 956 102 652 93 673' ) 

1) Vorlauf1g. 
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Anbauflachen, Hektarertrage und Erntemengen ausgewahlter Gemusearten auf dem Frei land 1997-2003 

Anbaufliiche Hektarertrag Erntemenge 

D D D 
GemOseart 

1997/2002 
2002 2003 

1997/2002 
2002 2003 

1997/2002 
2002 2003 

ha 

Radies 1 901 2 312 2277 
M6hren 1 673 1 454 1 680 
Blumenkohl 1 237 1161 1 312 
Speisezwiebeln 1l 873 867 952 
Kopfsalat 894 867 838 
Spinal 531· 611 707 
Spargel im Ertrag 605 648 679 
Rettich 405 493 452 
Kohlrabi 334 325 386 
Brokkoli 393 351 344 
Porree (Lauch) 264 242 281 
Chinakohl 193 184 227 
Knollensellerie 166 191 190 
Rhabarber 171 185 189 

1) Nur Trockenzw1ebeln und Schalotten, ohne Bundzw1ebeln. 

2002 erfolgte, werden dieses Jahr die gleichen Anbau
flachen und Baumzahlen wie im letzten Jahr fur die 
Berechnung der Erntemengen verwendet. 

Den groBten Ruckgang bei der Erntemenge gegen
Ober dem Durchschnitt der Jahre 1997 bis 2002 wird es 
nach der aktuellen Schatzung bei Apfeln, der flachen
maBig wichtigsten Obstart im Land, geben. Mit 35 700 t 
liegt sie um 16% unter der Erntemenge des letzten Jah
res. Die Birnenernte wird mit 3 100 t etwa 22% unter 
dem Vorjahreswert liegen. 

Auch beim Steinobst fiel die Ernte kleiner aus als im 
letzten Jahr. Die Kirschenernte betrug 10 500 t. Das 
waren 8,5% weniger als im Vorjahr und 9,4% weniger 
als im mehrjahrigen Schnitt. Pflaumen und Zwetschen 
brachten 9 400 t, dies bedeutet ein Minus von 8,7%. Der 
mehrjahrige Durchschnitt wurde allerdings um 13% 
Obertroffen. 

Die Erdbeeren hatten stark unter den Winter- und 
Spatfrosten gelitten. Sie stehen in Rheinland-Pfalz auf 
355 ha. Der diesjahrige Hektarertrag bl ieb mit 88 dt um 
5 dt unter dem Vorjahreswert bzw. dem mehrjahrigen 
Durchschnitt. 

Weiter ungebremstes Wachstum der Gemuseflache 

Nachdem in den letzten zwei Jahren die Gemusean
bauflache nur moderat zugenommen hatte, legte sie 
im letzten Jahr wieder zu. Auf mittlerweile 14 600 ha 
wachst Gemuse. Damit wurde innerhalb von gut zehn 
Jahren die Gemuseanbauflache, die Oberwiegend in 
der klimatisch begunstigten pfalzischen Rheinebene 
liegt, verdoppelt. Der zunehmende Pro-Kopf-Verbrauch 
von Gemuse- zwischen 1990/91 und 2000/01 erhohte 
er sich um 11 auf 92 kg 1l - und die geringere Selbst
versorgung aus dem eigenen Hausgarten bedingt eine 
steigende Nachfrage .nach Gemuse, auf die die rhein 
land-pfalzischen Erzeuger bei der gegebenen lnfra
struktur fur einen rentablen Gemuseanbau reagieren 
konnten. 

11 Statistisches Jahrbuch Ober Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 2002 
des Bundesministeriums fOr Verbraucherschutz, Ernilhrung und Landwirtschaft, 
S . 195. 
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dVha dt 

309,0 311 ,5 301,2 587 410 720 244 685 700 
400,4 
302,9 
465,9 
268,0 
191 ,2 
37,0 

306,3 
294,6 
239,7 
304,4 
407,2 
379,4 
270,9 

415,9 440,7 669 812 604 678 740 398 
293,5 289,7 374 660 340 655 380 084 
500,1 454,7 406 781 433 597 432 774 
273,4 270,2 239 558 236 930 226 363 
189,6 187,5 101 582 115 824 132 659 
36,6 39,2 22 379 23 7 11 26 630 

333,3 338,6 124 11 3 164 274 153 081 
293,9 287,7 98 516 95 547 111 01 2 
227,3 223,4 94 121 79 860 76823 
307,5 313,3 80240 74 354 87 953 
401 ,1 394,7 78 645 73 702 89731 
402,5 397,6 62 808 76 890 75 453 
255,0 257,6 46267 47 170 48 653 

Die flachenmaBig bedeutendsten Gemusearten sind 
Radieschen (2 280 ha), Mohren (1 680 ha), Blumenkohl 
(1 310 ha), Speisezwiebeln (950 ha), Bundzwiebeln 
(870 ha), Kopfsalat (840 ha) und Sparge! (680 ha). 
Neben der Gemuseflache der Ausdehnung nimmt zu
gleich die Vielfalt der angebauten Gemusearten zu. 
lnzwischen gibt es 28 Gemusearten, die jeweils einen 
Anbauumfang von mehr als 100 ha erreichen. 

Wegen der in der pfalzischen Rheinebene vorhande
nen Bewasserungsmoglichkeiten gab es keine groBe
ren Ernteaustalle auf Grund der Trockenheit. Radies
chen brachten im Landesdurchschnitt mit gut 300 dtlha 
etwas weniger an Ertrag als im langjahrigen Durch
schnitt. Bei zugleich rucklaufiger Anbauflache liegt die 
Erntemenge (686 000 dt) unter der des letzten Jahres. 
Die Hektarertrage der Mohren liegen Ober dem Vorjahr. 
Die Erntemenge nimmt auch wegen der deutlichen 
Anbauausdehnung zu ; derzeit belauft sie sich auf 
740 000 dt. Blumenkohl erreicht voraussichtlich nur 
einen Hektarertrag von 290 dt; das ist deutlich weniger 
als das langjahrige Mittel. Bei den Speisezwiebeln 
(Trockenzwiebeln) liegen die Ertragsschatzungen mit 
455 dtlha ebenfalls unter dem Vorjahr und dem mehr
jahrigen Durchschnitt. Wegen der groBeren Anbaufla
che ist eine Erntemenge von 433 000 dt zu erwarten. 
Sparge! erzielte nicht zuletzt auf Grund der gunstigen 
Wachstumsbedingungen im Fruhjahr (Bodenwarme) mit 
39 dtlha einen Oberdurchschnittlichen Ertrag. 

MengenmaBig moderate, aber qualitativ gute Wein
ernte zu erwarten 

Auch die Reben hatten unter den diesjahrigen Witte
rungsbedingungen zu leiden. Allerdings waren die 
Schaden !angst nicht so graB wie im Ackerbau. Bedingt 
durch die Frostperioden im Winter und Fruhjahr sowie 
die Fruhjahrstrockenheit prasentierten sich die Holzrei
fe, der Austrieb der Reben und der Wachstumstand zu 
Beginn der Vegetation unterdurchschnittlich. Die weite
re Witterung sorgte dann tor eine Beschleunigung der 
Rebenentwicklung und legte gleichzeitig die Grundla
gen tor einen qualitativ sehr guten Weinjahrgang. Die 
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Ertragsrebflache, Hektarertrag und Erntemenge fur Weinmost 1993-2003 nach Anbaugebieten 

Ertragsrebflache 

Anbaugebiet D 
2002 2003' ) 

1997/2002 

1 000 ha 

Rheinland-Pfalz 64,7 61 ,8 61 ,3 
Ahr 0,5 0,5 0,5 
Mittelrhein 0,6 0,5 0,5 
Mosei-Saar-Ruwer 11 ,4 9,5 9,2 
Nahe 4,4 4,1 4,1 
Rheinhessen 25,3 25,0 24,9 
Pfalz 22,6 22,2 22,3 

1) Vorlauf1g. 

Trockenheit setzte vor allem Junganlagen sowie Anla
gen auf leichten und flachgrundigen BOden zu . Pilz
krankheiten bereiteten wegen der Trockenheit weniger 
Probleme als in fruheren Jahren. 

Eine voraussichtliche Erntemenge von 5,7 Mill. hi 
wurde Anfang Oktober geschatzt. Sie ist nach vorlau
figen Ergebnissen auf einer Ertragsrebflache von 
61 300 ha (-0,7%) herangewachsen. lm Vorjahr wurden 
6,6 Mill. hi in Rheinland-Pfalz geerntet. Diese Menge 

176 

Hektarertrag Erntemenge 

D 2002 200311 D 2002 2003') 
1997/2002 1993/2002 

hl!ha 1 000 hi 

101,3 107,4 92,7 6 557 6635 5 687 
83,3 92,8 73,7 42 46 38 
75,6 82,0 72,2 43 39 34 

105,5 106,9 89,6 1199 1 019 822 
84,8 100,1 82,9 373 412 338 
99,6 108,2 93,9 2 524 2704 2 334 

105,3 108,9 95,3 2 376 2 416 2 121 

entsprach etwa dem zehnjahrigen Durchschnitt. Rund 
1,6 Mill. hi entfallen dieses Jahr auf Rotmost. Vom Dorn
felder, der wichtigsten roten Rebsorte im Land, wurden 
nach den Schatzungen 660 000 hi geerntet. Beim Ries
ling und Muller-Thurgau betrugen die Ernten 1,1 bzw. 
1 Mill. hi. Endgultigen Aufschluss uber die Erntemenge 
wird erst die Auswertung der Traubenerntemeldung 
EndeJanuarbringen. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Der Zahlenspiegel fUr 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 . Davon nicht veroffentlicht werden 
in Rheinland-Pfalz die hier zu Lande unbedeutende GefiOgelfleischerzeugung und der Preisindex fOr Wohngebaude, der fUr Rheinland-Pfalz 
nicht gesondert berechnet wird. 

BEVOLKERUNG Einheit 
2001 2002 2003 

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

* Bevolkerung am Monatsende 1 000 4 049'1 4 058'1 4 049 4 049 4 048 4 058 4 057 4 057 4 055 
darunter Auslander '1 1 000 308 312 309 310 311 312 313 313 31 4 

NatOrliche Bevolkerungs-
bewegung '1 

* •1 Anzahl 1 717 1 733 547 1 308 1 157 2 370 569 821 1 224 
* Lebendgeborene '1 Anzahl 2 982 2 895 2 906 2 668 2 947 2 822 2 329 2489 2 745 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 8,9 8,6 8,5 8,6 8,6 8,2 6,8 8,0 8,0 
• Gestorbene (ohne Totgeborene) 61 Anzahl 3 519 3 556 4007 3 420 3 949 3 840 3 771 3 509 4 051 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzah l 10,5 10,5 11 ,7 11 ,0 11,5 11 ' 1 10,9 11 ,3 11 ,8 
• darunter im 1. Lebensjahr 

Gestorbene 61 Anzahl 13 13 12 14 12 10 10 10 12 

je 1 000 Lebendgeborene '1 Anzahl 4,3 4,6 4,1 5,2 4,1 3,5 4,3 4,0 4,4 
* Oberschuss der Geborenen (+) 

bzw. Gestorbenen (-) Anzahl - 537 - 661 - 1 101 - 752 -1 002 - 1 018 -1 442 - 1 020 - 1 306 
je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl - 1,6 -2,0 -3,2 -2,4 -2,9 -3,0 -4 ,2 - 3,3 -3,8 

Wanderungen '1 

* ZuzOge Ober die Landesgrenze Anzahl 9 375 9 258 9 060 7 620 8 017 8 170 8 672 6 939 5492 
* darunter aus dem Ausland Anzahl 2 919 2 694 2 903 2 383 2 567 1 736 2 525 2 01 3 1 746 
* FortzOge Ober die Landesgrenze Anzahl 7 629 7 875 7 827 6 804 7 447 6 762 7 829 6 452 6 042 
* darunter in das Ausland Anzahl 1 816 1 724 1 707 1 469 1 585 1 606 1 637 1 427 881 
* Wanderungsgewinn (+) 

bzw. -verlust (-) Anzahl 1 746 1 382 1 233 816 570 1 408 843 487 - 550 
* lnnerhalb des Landes 

Umgezogene •1 Anzahl 13 180 12 953 12 037 10 920 11 241 16 011 12 072 10 236 8123 

ERWERBSTATIGKEIT 

1999 2000 2001 2002 
Beschaftigte 30.6. 30.6. 30 .9. 31 .12. 31.3. 30.6. 30 .9. 31.12. 

* Sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigte am Arbeitsort " 1 1 000 1 175 1 191 1194 1 215 1 199 1 194 1 196 1 209 1 188 

* Frauen 1 000 507 518 525 535 533 534 532 538 535 
* Auslander/-innen 1 000 75 77 78 78 75 75 76 77 72 
* Teilzeitbeschaftigte 1 000 170 184 193 194 195 198 201 201 203 
* darunter Frauen 1 000 153 162 169 170 171 174 176 175 177 

davon nach Wirtschaftsgliederung 
* Land- und Forstwirtschaft, 

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

ohne Baugewerbe 1 000 360 361 358 360 356 353 351 353 347 
* Baugewerbe 1 000 93 92 88 91 86 83 85 87 81 
* Handel, Gastgewerbe 

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

Unternehmensdienstleistungen 1 000 127 134 138 142 139 140 141 144 142 
* offentl. und private Dienstleister 1 000 31 7 322 327 332 333 334 334 336 338 

1) Stat! Monatsdurchschnitt: Bevolkerung am 31. Dezember. - 2) Quel le: Bevolkerungsfortschreibung. EinbOrgerungen konnen erst zum Jahresende be
rOcksichtigt werden. - 3) 2003 vorlaufige Ergebnisse. - 4) Nach dem Ereignisort. - 5) Nach der Wohngemeinde der Mutter.- 6) Nach der Wohngemeinde 
des Verstorbenen. - 7) Unter BerOcksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 8) Zu- bzw. FortzOge Ober die Landesgren
ze ohne ungeklarte Faile und Fa ile ohne Angabe. - 9) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 1 0) lnsgesamt Person en "ohne Anga
be" zur Wirtschaftsgliederung. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Arbe it smarkt Einheit 2001 2002 2003 
Durchschnitt Juli Aug . Sept. Juni Juli Aug . Sept. 

• Arbeitslose Anzahl 134 801 143 665 143 022 140 698 138 112 149113 153 685 152 215 145 933 . Frauen Anzahl 61 894 63 014 64 407 63 306 61 792 64 037 66 972 67 190 64 281 
Manner Anzahl 72 907 80 651 78 615 77 392 76 320 85 076 86 713 85 025 81 652 

darunter 
Bauberufe Anzahl 7 009 7723 6 589 6465 6 398 7 192 6 885 6 766 6 507 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 37 562 41 323 40 372 39 649 39 056 43 480 44 046 42 883 40 987 

• Arbeitslosenquote ,, % 7,6 8,0 7,9 7,8 7,6 8,2 8,5 8,4 8,1 . Frauen % 7,6 7,5 7,7 7,5 7,4 7,6 7,9 7,9 7,6 . Manner % 7,6 8,3 8,1 8,0 7,9 8,8 9,0 8,8 8,5 . Auslander/-innen % 15,7 17,1 16,2 16,2 16,1 17,0 16,8 16,5 16,3 . Jungere unter 25 Jahren % 7,3 7,9 8,9 8,1 7,6 7,2 9,0 9,0 7,7 
• Kurzarbeiter/-innen Anzahl 3 296 7 897 5 025 4 820 7 658 10 017 8 775 7 335 8 350 
• Gemeldete Stellen Anzahl 32 008 31 083 34164 33 331 30 243 28 791 30154 29 961 26 307 

darunter 
Bauberufe Anzahl 654 579 662 680 621 487 521 577 537 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 7 162 6172 6 664 6 564 6 399 6163 6 153 6 555 6 543 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

Baugenehmigungen f iir 2001 2002 "2o03 
Wohngebaude Durchschnitt 

r-- Juni Juli Aug. Mai Juni Juli Aug . 

• Wohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 757 802 812 883 619 770 646 855 603 

• davon mit ... 
1 oder 2 Wohnungen Anzahl 718 768 768 857 585 726 618 817 575 
3 und mehr Wohnungen ,, Anzahl 40 35 44 26 34 44 28 38 28 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 3 3 4 1 3 5 - 1 -
Unternehmen Anzahl 102 96 96 98 48 108 93 133 71 
private Haushalte Anzahl 653 703 712 784 568 657 553 721 532 

Wohnungen in Wohngebauden Anzahl 1 065 1 084 1 139 1 137 825 1 189 846 1 265 844 
• Umbauter Raum 1 000 m' 768 783 807 848 615 801 621 880 604 
• Wohnflache 1 000 m' 137 141 146 153 109 143 111 158 110 

Wohnraume Anzahl 5 948 6159 6 320 6 716 4 841 6 257 5 002 6 855 4 696 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 173 176 182 193 136 181 143 202 138 

Baugenehmigungen f iir 
N ichtwohngebaude 

• Nichtwohngebaude (Neubau) 
insgesamt Anzahl 161 139 167 153 122 140 135 161 119 

davon 
offentl. Bauherren und Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 18 15 16 22 16 23 10 14 14 
Unternehmen Anzahl 137 116 142 124 103 111 111 139 98 
private Haushalte Anzahl 6 8 9 7 3 6 14 8 7 

Wohnungen in Nichtwohngebauden Anzahl 31 33 99 72 11 14 18 19 11 
• Umbauter Raum 1000 m' 1 051 778 640 625 485 705 624 740 532 
• Nutzflache 1 000 m' 148 119 107 106 73 103 92 110 86 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 95 82 72 72 49 64 43 77 55 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebiiude) 

• Wohnungen (Neubau u. Baumal1-
nahmen an bestehenden 

Gebaude.n) Anzahl 1 227 1 239 1 381 1 340 956 1 330 988 1 450 969 
• Wohnraume (einschliel11. Kuchen) Anzahl 6 929 7147 7 692 7 954 5 793 7 321 5 940 7 963 5 515 

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

LANDWIRTSCHAFT Einheit 
2001 2002 2003 

Durchschnitt Juni Juli Aug . Mai Juni Juli Aug. 

• Schlachtmengen (ohne Geflugel) ' I t 10 934 10434 9 699 9 838 9 320 10 029 9 169 9 867 9 399 
darunter . Rinder (ohne Kalber) t 2 678 2 801 2177 2 298 2 592 2 477 1 921 2 324 2 212 . Kalber t 25 22 12 12 19 14 10 12 13 . Schweine t 8 099 7 511 7 426 7 450 6 615 7 443 7 156 7 460 7 104 

• Eiererzeugung 'I 1 000 13 029 10 321 9 765 9 980 10 267 9 456 9 157 9 382 9 096 
Milcherzeugung (Anlieferung 

rheinland-pfalzischer Erzeuger 
an Molkereien) t 62 436 62 988 64 801 65 994 63 426 70 323 66 336 67 079 62 904 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

Verarbeitendes Gewerbe 
sowie Bergbau und 
Gewinnung von Steinen 
und Erden 31 

• Betriebe Anzahl 2 390 2 384 2 385 2 380 2 375 2 264 2 265 2 261 2 260 
• Beschaftigte •1 Anzahl 301 466 296 590 296 192 296 323 297 688 288 473 288 305 288 962 290 249 

* darunter Arbeiter/-innen 51 Anzah l 192 058 186 727 186 741 187 077 187 567 180 221 180 212 181 190 181 831 

* Geleistete Arbeitsstunden 61 1 000 h 36449 34 876 37 553 33 535 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 900 892 946 869 839 967 938 856 834 

* Bruttolohnsumme Mill. EUR 472 464 492 458 441 464 481 442 430 
* Bruttogehaltsumme Mill. EUR 429 429 454 411 398 503 457 414 403 
* Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 5 160 5 183 5 322 5 386 4 924 5 215 5200 5 334 4 626 

davon 
Vorleistungsguterproduzenten 

und Energie '1 Mill. EUR 2 748 2 816 2 887 2 642 2 790 2 747 2 867 2 400 
lnvestitionsguterproduzenten Mi ll. EUR 1 362 1 464 1 425 1199 1 385 1 400 1 384 1 191 
Gebrauchsgoterproduzenten Mill. EUR 116 106 120 107 99 95 94 103 
Verbrauchsguterproduzenten Mill. EUR 956 936 953 976 941 958 988 932 

darunter 
Herst. v. chem. Erzeugnissen Mill. EUR 1 550 1 590 1 610 1 650 1 508 1 661 1 651 1 629 1 359 
Fahrzeugbau Mill. EUR 717 710 725 707 597 754 720 741 642 

darunter 
* Auslandsumsatz Mill. EUR 2 176 2 263 2 312 2 384 2 068 2 372 2 346 2 349 1 969 

Exportquote '1 % 42,2 43,7 43,4 44,3 42 ,0 45,5 45,1 44,0 42,6 

Index des Auftragseingangs im 
verarbeitenden Gewerbe 
(Volumenindex) 1995=100 105,0 108,0 111 ,2 114,0 101 ,1 103,9 108,1 112,3 97,6 

davon 
Vorleistungsgoterproduzenten 1995=100 108,3 112,5 120,5 122,2 106,4 111 ,1 114.4 11 8,0 98,1 
lnvestitionsguterproduzenten 1995=100 104,6 106.4 105,5 107,7 96,6 100,7 104,8 111,5 104,6 
Gebrauchsgoterproduzenten 1995=100 100,8 85,1 76,2 81 ,8 78.4 71 ,9 74,1 82,3 72.4 
Verbrauchsguterproduzenten 1995=100 89,1 93,9 86,8 96,9 91 ,6 82,8 93,0 91 ,3 82 ,0 

darunter 
chemische lndustrie 1995=100 99,2 107,6 118,7 122,1 100,2 103,0 111,6 112,3 92,5 
Fahrzeugbau 1995=100 103,1 109,2 102,8 112,7 101,7 11 3,6 113,6 119,8 121 ,2 

Energie- und Wasser-
versorgung 

* Betriebe 31 Anzahl 86 86 88 85 85 87 87 87 87 
• Beschaftigte 31 ' 1 Anzahl 10 855 10 936 10 950 10 841 10 961 10 712 10 646 10 516 10 559 
* Geleistete Arbeitsstunden 3161 1 000 h 1 352 1 285 1 420 1 223 
* Bruttolohn- und gehaltsumme 31 Mill. EUR 33 34 34 33 31 32 33 32 31 

Stromerzeugung in iiffentlichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen ' 1 

* Bruttostromerzeugung Mill. kWh 600 542 420 515 266 493 490 ... . .. 
Nettostromerzeugung Mill. kWh 585 530 410 504 258 482 479 ... . .. 

1) Aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und auslandischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); einschliel>lich Schlachtfetten, jedoch ohne 
lnnereien. - 2) Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplatzen; einschliel>lich Junghennen-, Bruch- und Knickeiern.-
3) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 4) Einschliel>lich der tatigen lnhaber. - 5) Einschliel11ich der gewerbl ich Auszubilden
den. - 6) Bis 2002 geleistete Arbeiterstunden, ab 2003 geleistete Arbeitsstunden aller Lohn- und Gehaltsempfanger. - 7) Ohne Energie- und Wasserversorgung . -
8) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - 9) Kraftwerke mit mehr als 1 MW Kraftwerksleistung. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Baugewerbe Einheit 2001 2002 2003 
Durchschnitt Juni Juli Aug. Mai' Juni' Juli' Aug-' 

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

* Beschaftigte 21 Anzahl 44 678 42 573 42 942 43 054 43 150 39 452 39 455 39 427 39 759 
* Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 494 4 142 4 682 4 594 4 502 4 149 4 107 4 637 3 663 

davon 
* Wohnungsbau 1 000 h 1 805 1 579 1 855 1 814 1 706 1 562 1 553 1 824 1 313 
* gewerblicher Bau '1 1 000 h 1 154 1 083 1 126 1 153 1 098 1 060 997 1 059 924 
* offentlicher und Stral),enbau 1 000 h 1 535 1 480 1 699 1 627 1 698 1 527 1 557 1 754 1 426 

darunter Stral),enbau 1 000 h 695 676 765 744 822 702 700 805 642 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 98 95 93 102 100 91 92 96 93 

* Bruttolohnsumme Mill. EUR 74 71 68 78 77 69 68 73 71 
* Bruttogehaltsumme Mill . EUR 24 24 24 24 24 22 24 23 22 
* Baugewerbl icher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 352 344 377 411 369 337 339 394 329 
davon 

* Wohnungsbau Mill. EUR 110 107 118 125 123 118 109 135 101 
* gewerblicher Bau '1 Mill. EUR 103 101 109 121 90 91 87 94 81 
* offentlicher und Strall.enbau Mill. EUR 140 136 151 165 155 128 143 165 146 

darunter Stral),enbau Mill. EUR 63 62 69 75 76 53 64 68 62 

Ausbaugewerbel 
Bauinstallation und sons- 2001 2002 2001 2002 2003 
tiges Ausbaugewerbe •1 •1 Durchschnitt 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quarta l 

Betriebe 61 Anzahl 394 386 392 388 390 386 378 369 370 
* Beschaftigte 21 61 Anzahl 13 850 13 214 13 707 13 411 13 228 13 395 12 822 12 143 12 333 
* Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4194 3 923 4176 3 866 3 971 4 017 3 836 3 536 3 643 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 89 87 97 83 86 87 92 75 81 
* Bruttolohnsumme Mill. EUR 63 61 69 58 60 62 64 53 57 
* Bruttogehaltsumme Mill. EUR 26 26 28 24 26 25 27 22 23 
* Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill . EUR 290 281 377 229 269 289 336 198 262 

HANDEL 
2001 2002 2003 

GroBhandel •'l Durchschnitt Juni Juli Aug. Mai Juni Juli - -

* Beschaftigte 2000=100 97,4 92,4 93,2 91,5 92,0 88,3 87,8 88,1 88,8 
darunter Tei lzeitbeschaftigte 2000=100 100,5 97,2 99,6 94,8 94,4 92,4 92,0 94,8 97,7 

* Umsatz nominal 6l 2000=100 99,6 94,1 93,9 99,2 94,3 95,0 92,0 97,8 87,0 
* Umsatz rea l 61 2000=100 98,5 93,1 91,8 98,9 93,3 92,9 89,9 96,9 85,1 

Einzelhandel ••1 

* Beschaftigte 2000=100 102,1 100,1 99,3 99,7 100,2 99,0 98,7 99,6 101 ,5 
darunter Tei lzeitbeschaftigte 2000=100 101 ,9 102,2 101 ,3 102,1 102,2 101 ,9 102,0 103,8 105,7 

* Umsatz nominal 61 2000=100 102,3 99,0 94,7 99,1 97,3 101 ,5 95,5 100,6 100,4 
* Umsatz rea l 61 2000=100 100,7 97,6 93,2 97,9 96,3 100,0 94,0 99,3 99,3 

Kfz-Handel u. Tankstellen •"l 

* Beschaftigte 2000=100 99,0 100,6 99,4 100,3 102,5 100,4 100,5 100,5 101,4 
darunter Teilzeitbeschaftigte 2000=100 100,8 101 ,8 101 ,3 103,7 104,6 104,0 104,4 105,1 108,0 

* Umsatz nominal 61 2000=1 00 101 ,0 101 ,7 108,2 106,6 95,6 106,1 104,9 111 ,4 96,9 
* Umsatz real 6l 2000=100 99,3 100,2 106,8 105,0 94,1 104,0 102,7 108,7 94,5 

GASTGEWERBE P 

* Beschaftigte 2000=100 100,6 99,9 103,0 103,4 103,9 101,7 103,6 104,6 105,8 
darunter Tei lzeitbeschaftigte 2000=100 99,8 100,5 104,2 105,0 105,5 105,1 108,0 108,8 110,1 

* Umsatz nominal 6l 2000=100 102,7 100,1 106,4 109,1 112,0 106,1 106,3 106,8 111 ,2 
* Umsatz real 61 2000=100 101 ,0 94,7 100,9 102,4 105,1 99,8 100,8 101,2 105,4 

1) Nach der Totalerhebung hochgerechnet.- 2) Einschliel11ich der tatigen lnhaber. - 3) Einschliel11ich landwirtschaftlicher Bauten sowie Unternehmen der 
Bahn und Post.- 4) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten.- 5) Einschliel11ich Vermietung von Baumaschinen und 
-geraten mit Bedienungspersonal. - 6) Am Ende des Berichtsvierteljahres. - 7) Einschliel11ich Handelsvermittlung. - 8) Ohne Umsatzsteuer. - 9) Ohne 
Reparatur von GebrauchsgOtern.- 1 0) Sowie lnstandhaltung und Reparatur von Kfz. 
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TOURISMUS 11 

• GasteankOnfte 
• darunter von Auslandsgasten 
• GasteObernachtungen 
• darunter von Auslandsgasten 

VERKEHR 

StraBenverkehrsunfalle 

• Unfalle mit Personenschaden 
und Sachschaden 'I 

• darunter Unfalle mit Personen
schaden 

• Getotete Personen 
darunter 

Pkw-lnsassen 
Benutzer motorisierter 

Zweirader 
Radfahrer 
Fu(l,ganger 

• Verletzte Personen 
dar. schwer verletzte Personen 

darunter 
Pkw-lnsassen 
Benutzer motorisierter 

Zweirader 
Radfahrer 
Fu(l,ganger 

Kraftfahrzeuge 

• Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge 

darunter 
Kraftrader 
Personenkraftwagen '> 
Lastkraftwagen 
Zugmaschinen 

Offentlicher StraBen
personenverkehr 

Beforderte Personen 
darunter im allgemeinen 

Linienverkehr 
Personenkilometer ' ' 

Binnenschifffahrt 

• GOterempfang 
• GOterversand 

AUSSENHANDEL s1 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

• lnsgesamt 
darunter 

GOter der Ernahrungswirtschaft 
GOter der gewerbl. Wirtschaft 

Rohstoffe 
Halbwaren 
Fertigwaren 

Vorerzeugnisse 
Enderzeugnisse 

Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Einheit 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

1 000 

1 000 
Mill. 

1 000 I 
1 000 I 

Mill. EUR 

Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 
Mill. EUR 

2001 I 
Durchschnitt 

515 
104 

1 535 
299 

2001 

512 
103 

1 499 
299 

Durchschnitt 

2002 
Juni Juli 

614 
117 

1 725 
326 

2002 
Mai 

600 
159 

1 986 
534 

Juni 

10 535 10 279 10 674 10 092 

1 558 1 548 1 725 1 833 
26 30 29 39 

15 

5 
1 
3 

2 075 
424 

229 

88 
45 
44 

18 

6 
2 
4 

2 043 
406 

202 

90 
49 
44 

16 807 15 836 

975 889 
14 525 13 776 

917 803 
200 197 

12 

11 
4 
1 

2 264 
472 

202 

127 
80 
49 

17 644 

1 335 
15121 

767 
193 

20 

12 
2 
3 

2 374 
537 

209 

171 
81 
47 

18 450 

1 366 
15 800 

862 
233 

Aug. 

651 
154 

2 076 
517 

Juli 

9 880 

1 680 
34 

24 

6 

2 
2 181 

446 

217 

116 
65 
30 

16 300 

1 143 
13 996 

741 
190 

Mai 

647 
122 

1 785 
333 

April 

2003 
Juni Juli 

632 
122 

1 798 
337 

2003 
Mai 

631 
159 

1 972 
566 

Juni 

Aug. 

609 
146 

2 039 
488 

Juli 

9 839 10 841 10 221 10 735 

1 533 1 731 1 865 1 897 
37 40 31 32 

21 

9 
4 
1 

2 061 
404 

190 

108 
54 
34 

16 597 

1 829 
13 482 

727 
241 

24 

10 

4 
2 251 

480 

204 

135 
83 
39 

15 791 

1 483 
13 066 

786 
237 

15 

7 
4 
2 

2 478 
503 

208 

162 
80 
34 

15 145 

1 325 
12 702 

731 
223 

23 

4 
3 
2 

2 521 
534 

235 

155 
92 
29 

15 775 

1 111 
13437 

804 
226 

2001 2002 2001 2002 2003 
Q;;.::..:Ua:_rt:_a_,.l f-:1-.Qc=--ua- rt.,-a71 r:2:--. Q=-ua_rt:_a:_;l,_::3::.. Q=-ua- rtc-a-clr4:--. Q=-u-artc-a-ci.J..1:--.c=Q-u---,arta71 '-2--. Q=-u_a_rt_a...,-11 

70711 71518 74166 75930 72587 64244 73310 74573 74 304 

66 331 67 500 69 710 72 345 68 273 60 305 69 075 70 896 
1 045 1 004 1 089 878 1 026 1 040 1 073 870 

2001 
Durchschnitt 

1 278 
806 

2 137 

135 
2 003 

16 
83 

1 904 
599 

1 305 

1 239 
785 

2 128 

142 
1 986 

16 
72 

1 898 
597 

1 301 

2002 
Mai Juni 

1 285 
854 

1 863 

193 
1 670 

12 
61 

1 597 
438 

1 159 

1 206 
820 

2 324 

150 
2 174 

17 
91 

2 066 
718 

1 348 

Juli 

1 379 
827 

2 245 

155 
2 090 

15 
66 

2 009 
619 

1 390 

April 

1 248 
848 

2 370 

150 
2 103 

23 
73 

2 007 
653 

1 354 

2003 
Mai Juni 

1 374 
860 

2 576 

187 
2 264 

15 
90 

2 158 
691 

1 467 

1 253 
728 

2 354 

156 
2 083 

20 
75 

1 988 
624 

1 365 

70 301 
1 027 

Juli 

1 217 
825 

2 388 

162 
2 109 

21 
87 

2 001 
670 

1 331 

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 aul1er dem Fahrersitz. - 4) Verkehrsleistung , berechnet aus Anzahl der Fahrgaste und Fahrt
weiten. - 5) Bei der Summation bzw. Saldierung der Ein- und Ausfuhrergebnisse ist darauf zu achten, dass die Einfuhr nach dem Konzept des General
handels und die Ausfuhr nach dem Konzept des Spezialhandels abgegrenzt wird. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

-
2001 2002 2003 

noch AUSSENHANDEL 1l Einheit Durchschnitt Mai Juni Juli A M . pn _ a1 Juni Juli 
Ausfuhr (Spezialhandel) 

davon nach 
* Europa Mill . EUR 1 549 1 561 1 379 1 760 1 648 1 800 1 908 1 804 1 830 
* darunter in EU-Ulnder Mill. EUR 1 238 1 246 1 065 1 429 1 333 1 466 1 558 1 426 1 451 

Belgien Mill . EUR 140 134 108 150 125 154 170 133 132 
Luxemburg Mill . EUR 26 24 23 24 21 22 32 28 29 
Danemark Mill. EUR 31 31 23 38 27 33 35 32 31 
Finnland Mill . EUR 16 16 13 19 16 20 33 18 15 
Frankreich Mill. EUR 292 282 264 328 300 333 333 331 350 
Griechenland Mill. EUR 19 22 24 30 27 25 24 22 19 
Grof1britannien Mill . EUR 152 167 121 174 191 211 186 182 183 
lrland Mill. EUR 10 9 9 9 7 11 11 10 9 
Ita lien Mill . EUR 167 176 153 212 200 190 195 201 194 
Niederlande Mill. EUR 118 121 89 144 140 147 210 144 162 
Osterreich Mill . EUR 94 87 74 99 87 102 105 108 113 
Schweden Mill . EUR 34 33 25 38 30 40 43 38 42 
Spanien Mill . EUR 119 126 124 141 145 162 167 156 154 
Portugal Mill . EUR 20 18 16 23 17 19 16 22 17 

* Afrika Mill . EUR 49 47 43 44 53 61 64 55 50 
* Am erika Mill . EUR 249 241 223 235 254 230 243 245 233 

darunter nach USA und Kanada Mill. EUR 179 180 163 180 188 174 189 174 163 
* Asien Mill . EUR 274 260 205 262 269 257 340 228 251 

darunter nach Japan Mill . EUR 53 44 33 43 52 54 45 36 52 
* Australien , Ozeanien und 

i.ibrigen Gebieten Mill . EUR 16 18 13 23 20 22 20 21 24 

Einfuhr (Generalhandel) 

* lnsgesamt Mill . EUR 1 480 1 390 1 314 1 305 1 507 1 621 1 632 1 513 1 534 
darunter 

* Gi.iter der Ernahrungswirtschaft Mill . EUR 136 137 138 144 129 151 158 147 130 
* Gi.iter der gewerbl. Wirtschaft Mill . EUR 1 345 1 253 1 176 1161 1 378 1 330 1 332 1 230 1 268 

davon 
* Rohstoffe Mill . EUR 34 36 16 22 45 19 50 42 41 
* Halbwaren Mill . EUR 197 171 161 152 221 175 187 146 191 
* Fertigwaren Mill . EUR 1 113 1 047 999 988 1 112 1 136 1 095 1 042 1 036 

davon 
* Vorerzeugnisse Mill . EUR 285 264 223 210 343 279 279 265 264 
* Enderzeugnisse Mill . EUR 828 783 776 778 769 857 816 777 771 
* davon aus 
* Europa Mill . EUR 1 132 1 085 1 028 1 022 1 195 1 283 1 318 1 242 1 261 
* darunter aus EU-Landern Mill. EUR 923 864 825 807 960 1 059 1 072 1 026 1 021 

Belgien Mill . EUR 146 138 110 104 223 209 196 185 183 
Luxemburg Mill. EUR 24 21 30 21 21 20 25 24 25 
Dane mark Mill. EUR 36 31 27 35 25 31 36 24 40 
Finnland Mill . EUR 6 5 11 10 7 4 6 5 5 
Frankreich Mill . EUR 192 196 206 192 181 232 250 243 243 
Griechenland Mill . EUR 3 3 1 2 2 4 2 2 3 
Grof1britannien Mill . EUR 75 65 71 62 59 72 71 53 70 
lrland Miii . EUR 11 11 8 17 12 21 13 25 21 
Ita lien Mill . EUR 99 95 85 104 97 113 103 105 116 
Niederlande Mill . EUR 179 158 140 122 182 177 195 195 160 
Osterreich Miii.EUR 46 43 39 42 33 41 36 46 44 
Schweden Mill . EUR 26 26 22 22 40 57 37 35 30 
Spanien Mill . EUR 62 57 61 64 63 65 71 76 68 
Portugal Mill . EUR 19 15 14 12 16 13 34 11 12 

* Afrika Mill . EUR 34 29 26 32 34 36 25 15 21 
* Amerika Mi ll . EUR 152 125 108 111 115 150 126 115 114 

darunter aus USA und Kanada Mill . EUR 125 105 93 95 96 113 87 98 75 
* Asien Mi ll . EUR 157 147 147 134 157 147 158 133 135 

darunter aus Japan Mill . EUR 32 30 27 24 35 37 30 36 26 
* Australien, Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mi ll . EUR 4 4 4 7 6 5 5 8 4 

GEWERBEANZEIGEN 2l 2001 2002 2003 
Durchschnitt Juni Juli Aug. Mai Juni Juli Aug . -

* Gewerbeanmeldungen Anzahl 3 106 3 065 2 789 3154 3 001 .. . . .. ... ... 
* Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 626 2 630 2 365 2 569 2 349 ... ... ... . .. 

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

r--
2001 2002 2003 IN SOL VENZEN Einheit 

Durchschnitt Juli Aug. Mai 
,.---,-- . 

Aug . Jun1 _ Juil 

* lnsolvenzen insgesamt Anzahl 184 344 351 387 383 392 344 454 385 
davon . Unternehmen Anzahl 107 125 137 117 142 133 98 149 152 . Verbraucher Anzahl 62 106 80 146 120 165 132 176 132 . ehemals selbststandig Tatige Anzahl 74 88 91 90 79 94 115 91 . sonstige natorliche Personen, 11 

Nachlasse Anzahl 15 39 46 33 31 15 20 14 10 
* Voraussichtliche Forderungen Mill. EUR 69 133 73 138 277 164 85 92 99 

HANDWERK 2l 
2001 2002 2001 2002 2003 

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

* Beschaftigte ' 1 1998=100 90,6 87,3 89,7 87 ,8 86,7 87,3 85,3 80,4 80,4 
* Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 1998=100 102,3 93,6 112,0 86 ,7 97 ,0 93,6 97 ,2 76,0 88,7 

PREISE 2001 2002 2003 
Durchschnitt Aug. Sept. Okt. Juli Aug . Sept. 

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

VERDIENSTE 4l 
2001 ' 2002 2003 

Durchschnitt Jan. April Juli Okt. Jan. April Juli 

* Bruttomonatsverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe EUR 2 415 2465 2 359 2 459 2 484 2 500 2 447 2 535 2 559 . Manner EUR 2 487 2 537 2 424 2 532 2 555 2 574 2 514 2 608 2 632 . Frauen EUR 1 821 1 853 1 824 1 839 1 870 1 861 1 880 1 893 1 916 

* Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe 
Gewerbe EUR 14,60 15,00 14,79 14,89 15,05 15,13 15,29 15,34 15,48 . Manner EUR 15,01 15,41 15,23 15,29 15,45 15,53 15,73 15,74 15,89 

darunter 
Facharbeiter EUR 16,12 16,51 16,35 16,35 16,56 16,64 16,93 16,94 17,10 
angelernte Arbeiter EUR 14,41 14,73 14,55 14,63 14,80 14,82 14,96 15,02 15,19 
Hilfsarbeiter EUR 12,13 12,48 12,25 12,42 12,54 12,58 12,50 12,58 12,62 . Frauen EUR 11 ,23 11 ,48 11 ,26 11,39 11 ,54 11 ,57 11 ,64 11,67 11 ,85 

darunter Hilfsarbeiterinnen EUR 10,55 10,66 10,48 10,57 10,72 10,73 10,83 10,86 11 ,03 
Bezahlte Wochenarbeitszeit h 38,0 37,8 36,7 38,0 38,0 38,0 36,8 38,0 38,0 

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

* Bruttomonatsverdienste der 
Angestellten im produzie-
renden Gewerbe EUR 3 475 3 572 3 512 3 549 3 586 3 601 3 625 3 640 3 689 . Manner EUR 3 751 3 849 3 788 3 827 3 864 3 877 3 895 3 912 3 960 . Frauen EUR 2 684 2 776 2 719 2 752 2 787 2 806 2 837 2 843 2 899 . kaufmannische Angestellte EUR 3 181 3 284 3 229 3 264 3 291 3 315 3 358 3 359 3 395 

Manner EUR 3 660 3 779 3 728 3 767 3 783 3 806 3 858 3 854 3 874 
Frauen EUR 2 628 2 712 2 660 2 690 2 723 2 741 2 774 2 780 2 832 . technische Angestellte EUR 3 708 3 798 3 732 3 772 3 817 3 826 3 831 3 856 3 917 
Manner EUR 3 794 3 882 3 816 3 855 3 902 3 910 3 912 3 939 3 999 
Frauen EUR 2 894 3 014 2 943 2 988 3 027 3 050 3 071 3 076 3144 

* Bruttomonatsverdienste derAnge-
stellten in Handel; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
GebrauchsgOtern; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 592 2 687 2 675 2 656 2 698 2 702 2 718 2 734 2 760 . Manner EUR 2 882 2 982 2 976 2 949 2 993 2 996 2 996 3 021 3 047 . Frauen EUR 2 232 2 303 2292 2 279 2 310 2 319 2 350 2 343 2 367 . kaufmannische Angestellte EUR 2 603 2 700 2 690 2 674 2 709 2 713 2 727 2 741 2 766 

Manner EUR 2 952 3 060 3054 3 038 3 070 3 069 3 061 3 081 3 105 
Frauen EUR 2 239 2 308 2 300 2 283 2 313 2 323 2 356 2 350 2 375 

* 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 3100 3 112 3 152 3 165 3 185 3 208 3 247 

1) Beispielsweise Gesellschafter oder Mithafter. - 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe.- 3) AmEnde 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, Auslosungen usw. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

-
2001 2002 2001 2002 2003 

GELD UNO KREDIT 1l Einheit 
Durchschnitt 31 .12. 31 .3. 30.6. 30.9. 31 .12. 31.3. 30.L_ 

Kredite an Nichtbanken Mill. EUR 109 195 112 680 111 294 111 559 112 021 113 379 113 760 115 671 112 720 
kurzfristige Kredite 

(bis 1 Jahr) Mill. EUR 14 273 13 677 14 374 13 955 13 606 13 620 13 528 15 970 13 155 
mittelfristige Kredite 

(uber 1 bis 5 Jahre) Mill. EUR 10 565 10 931 10 839 11 135 10 828 10 887 10 873 10 601 10407 
langfristige Kredite 

(uber 5 Jahre) Mill. EUR 84 358 88 072 86 081 86469 87 587 88 872 89 359 89 100 89158 
Kredite an inlandische 

Nichtbanken Mill. EUR 102 591 106 124 104 365 104 767 105 554 106 865 107 311 109 284 106 612 
davon an 

Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. EUR 90 728 93 391 91 765 91 869 92 932 94 218 94 544 93 830 93 847 

offentliche Haushalte Mill. EUR 11 863 12 734 12 600 12 898 12 622 12 647 12 767 15 454 12 765 
Kredite an auslandische 

Nichtbanken Mill. EUR 6 604 6 556 6 929 6 792 6467 6 514 6 449 6 387 6108 

Einlagen u. aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. EUR 77 100 80199 80 242 79 143 79 554 79 752 82 347 82 328 83 542 

Sichteinlagen Mill. EUR 17 886 20 241 19 788 19459 19 838 20 186 21 481 21 523 22 590 
Termineinlagen Mill. EUR 23 500 24 329 24 188 23 786 24 253 24 306 24 970 25 136 25 576 
Sparbriefe Mill. EUR 5 568 5 581 5 587 5 526 5 578 5 564 5 654 5 373 5 226 
Spareinlagen Mill. EUR 30146 30 049 30 679 30 372 29 885 29 696 30 242 30 296 30 150 
Einlagen von inlandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 73 842 77 570 76 910 76 549 76 880 77 115 79 736 79 774 80 754 
davon von 

Unternehmen und Privat-
person en Mill. EUR 71 627 75 384 74 704 74 476 74 564 74 968 77 529 77 756 78 360 

offentlichen Haushalten Mill. EUR 2 215 2 186 2 206 2 073 2 316 2 147 2 207 2 018 2 394 
Einlagen von auslandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 3 258 2 629 3 332 2 594 2 674 2 637 2 611 2 554 2 788 

STEUERN 2001 2002 2003 .. -,---. 
Juli AuQ . Sept. Juni Juli AuQ. Sept. Durchschnitt 

Aufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill . EUR 2176 2 053 1 863 2 049 2172 2 465 1 836 1 970 2 099 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 770 712 455 661 894 1 156 472 702 839 

Lohnsteuer Mill. EUR 609 615 509 838 445 555 520 823 466 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mill. EUR 119 120 - 352 - - - 355 -
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 20 16 - 94 - 39 267 224 - 84 - 33 278 
Kapita lertragsteuer Mill. EUR 71 46 29 17 14 195 29 26 13 
Zinsabschlag Mill. EUR 33 25 10 - 12 9 8 11 44 8 

Einnahmen aus der 
Zinsabschlagzerlegung Mill. EUR 12 5 - - 23 - - - 35 -

Korperschaftsteuer Mill. EUR 38 11 2 - 143 160 174 - 4 - 159 74 
Einnahmen aus der 

Korperschaftsteuer-
zerlegung Mill. EUR 1 - 30 - - 159 - - - - 88 -

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 406 1 340 1 408 1 388 1 277 1 309 1 364 1 269 1 260 
Umsatzsteuer Mill. EUR 368 369 371 383 382 339 369 310 370 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 1 038 971 1 037 1 006 895 971 995 959 890 

Zolle Mill. EUR 104 92 95 98 95 87 91 100 107 

Bundessteuern Mill. EUR 137 111 96 129 107 129 114 77' 112 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill. EUR 95 70 67 97 55 64 79 48' 63 

Solidaritatszuschlag Mill. EUR 35 33 22 24 45 60 24 21 43 

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 Juli Aug. Sept. Juni Juli Aug . Sept. 

Landessteuern Mill. EUR 74 74 80 80 73 84 78 71 72 

Vermogensteuer Mill. EUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Erbschaftsteuer Mill. EUR 12 9 11 10 11 19 13 7 11 
Grunderwerbsteuer 'l Mill. EUR 7 13 17 18 16 15 14 14 16 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 37 34 37 31 30 34 36 29 30 
Rennwett- und Lotteriesteuer Mill. EUR 11 12 10 15 8 8 11 17 7 
Feuerschutzsteuer Mill. EUR 1 1 0 0 3 3 0 0 3 
Biersteuer Mill. EUR 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

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

Gemeindesteuern Mill. EUR 373 366 366 341 364 395 364 303 382 
Grundsteuer A Mill. EUR 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
Grundsteuer B Mill. EUR 92 95 83 88 102 104 86 89 103 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. EUR 238 248 238 218 234 274 267 201 261 
Grunderwerbsteuer 

(Gemeindeanteil) 'l Mill. EUR 30 10 35 23 12 3 1 1 0 
sonstige Gemeindesteuern Mill. EUR 8 8 6 7 11 8 6 7 12 

Steuerverteilung 

Steuereinnahmen der Ge-
meinden u. Gemeindeverb. Mill. EUR 583 574 683 485 553 595 664 414 551 

Gewerbesteuer (netto) ' l Mil l. EUR 177 185 135 191 170 225 155 154 202 
Ante il an der Lohnsteuer und 

veranlagten Einkommensteuer Mill. EUR 241 242 379 155 227 220 367 145 200 
Antei l an der Umsatzsteuer Mill. EUR 29 29 42 17 27 30 45 13 28 

2001 2002 2003 
Durchschnitt Juli Aug . Sept. Juni Juli Aug . Sept. 

Steuereinnahmen 
des Landes Mill. EUR 573 560 447 522 664 796 477 504 587 

Landessteuern Mill. EUR 74 74 80 80 73 84 78 71 72 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 281 252 138 210 343 463 147 232 310 
Lohnsteuer Mill. EUR 214 211 166 306 140 186 171 299 148 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 8 7 - 40 - 16 113 95 - 36 - 14 118 
Kapita lertragsteuer Mill. EUR 30 19 7 - 0 5 92 9 6 3 
Zinsabschlag Mill. EUR 14 11 4 - 5 4 3 5 19 4 

Korperschaftsteuer Mill. EUR 15 4 1 - 74 81 87 - 2 - 79 37 
Antei l an den Steuern vom 

Umsatz Mill. EUR 203 219 187 228 249 249 204 194 206 
Umsatzsteuer Mill. EUR 137 157 146 151 186 175 152 126 146 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 65 62 42 78 63 74 52 69 59 

Antei l an der Gewerbe-
steuerumlage Mill. EUR 5 6 17 1 - 0 22 3 0 

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

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) Mill. EUR 7 6 17 1 - 0 18 3 0 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform Mill. EUR 1 1 3 0 - 0 4 1 0 

Steuereinnahmen 
des Bundes Mill. EUR 1 196 1 103 1 022 1 104 1146' 1 310 1 028 1 011 ' 1 111 

Bundessteuern Mill. EUR 137 111 96 129 107 129 114 77' 112 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 336 307 196 271 393 519 202 288 363 
Anteil an den Steuern vom 

Umsatz Mill. EUR 717 678 713 703 645' 663 690 643 636 

Anteil an der Gewerbesteuer-
umlage Mill. EUR 5 6 17 1 - 0 22 3 0 

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 

Beschaftigte 11 
Veranderung in % zum Veranderung in % zum 

Land Einheit Juli 03 
Vormonat VJ-Monat 

Aug. 03 
Vormonat VJ-Monat 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte P 

am Arbeitsort 21 D 1 000 26 879 - 0,4 - 2,3 27 015 0,5 - 2,3 
RLP 1 000 1 171 - 0,5 - 1,8 1 183 1,0 -2,1 

darunter 
verarbeitendes Gewerbe D 1 000 6 922 - 0,3 - 3,1 6 932 0,2 -3,0 

RLP 1 000 325 - 0,7 - 3,3 328 0,8 -3,4 
Handel, Verkehr, Dienstleistungen D 1 000 17 514 - 0,5 - 1,4 17 612 0,6 - 1,6 

RLP 1 000 739 - 0,4 - 0,6 747 1,0 - 0,9 

Arbeitsmarkt 11 Veranderung in %'1 zum 
Sept. 03 

Veranderung in %'1 zum 
Aug.03 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

' ) bei Arbeitslosenquoten Veranderung in Prozentpunkten 

Arbeitslose D Anzahl 4 314 223 - 0,9 7,4 4 206 836 - 2,5 6,7 
RLP Anzahl 152 215 - 1,0 8,2 145 933 - 4,1 5,7 

Arbeitslosenquote 31 D % 10,4 0,0 0,8 10,1 - 0,3 0,6 
RLP % 7,5 -0, 1 0,5 7,2 - 0,3 0,3 

Arbe itslosenquote 41 D % 11 ,5 - 0,1 0,8 11,2 - 0,3 0,7 
RLP % 8,4 -0,1 0,6 8,1 - 0,3 0,5 

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

Gemeldete Stellen D Anzahl 355 995 - 3,0 -22,3 330 036 - 7,3 - 21,4 
RLP Anzahl 29 961 - 0,6 - 10,1 26 307 - 12,2 - 13,0 

Baugenehmigungen Veranderung in % zum Veranderung in % zum 
(Wohn- und Nichtwohngebiiude) Juli 03 Vormonat VJ-Monat 

Aug. 03 
Vormonat VJ-Monat 

Gebaude (Neubau) D Anzahl 16 233 3,9 -9,2 14 460 - 10,9 - 6,3 
RLP Anzahl 1 016 30,1 - 1,9 722 -28,9 - 2,6 

Wohnungen (Neubau und BaumaBnahmen D Anzahl 22 282 1,0 - 11 ,9 20 926 - 6,1 - 3,7 
an bestehenden Gebauden) RLP Anzahl 1 450 46,8 8,2 969 -33,2 1,4 

Verarbeitendes Gewerbe 51 

Beschaftigte D 1 000 6 139 0,2 - 1,2 6 147 0,1 - 1,2 
RLP 1 000 289 0,2 -2,5 290 0,4 - 2,5 

Geleistete Arbeitsstunden 6) D 1 000 815 240 9,2 703 643 - 13,7 
RLP 1 000 37 553 7,7 33 535 - 10,7 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) D Mii i.EUR 117 039 6,9 3,4 99 040 - 15,4 - 4,2 
RLP Mill . EUR 5 334 2,6 - 1,0 4 626 - 13,3 - 6,1 

Auftragseingang (Volumenindex) D 1995=100 ... . .. 
RLP 1995=100 112,3 3,9 - 1,5 97,6 - 13,1 - 3,5 

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

Beschaftigte D 1 000 804 0,2 -1 0,0 807 0,3 -9,8 
RLP 1 000 39 - 0,1 - 8,4 40 0,8 - 7,9 

Geleistete Arbeitsstunden D 1 000 95 353 11,7 - 5,3 77 378 - 18,9 - 13,2 
RLP 1 000 4 637 12,9 0,9 3 663 - 21,0 - 18,6 

Baugewerblicher Umsatz D Mill. EUR 8 018 12,0 -3,5 7 251 -9,6 -4,8 
(ohne Umsatzsteuer) RLP Mill. EUR 394 16,2 -4,1 329 - 16,5 - 10,8 

Handel und Gastgewerbe PI 

Einzelhandel (ohne Kfz-Handel 
und Tankstellen) 

Beschaftigte D 2000= 100 96,3 0,0 - 2,2 96,4 0,1 -2,4 
RLP 2000=100 99,6 0,9 - 0,1 101,5 1,9 1,3 

Umsatz nominal (ohne Umsatzsteuer) D 2000=100 97,9 5,8 - 2,0 92,0 -6,0 - 5,3 
RLP 2000=100 100,6 5,3 1,5 100,4 - 0,2 3,2 

1) Quelle: Bundesanstalt !Or Arbeit. - 2) Am Ende des Berichtsmonats (geschiitzt). - 3) Arbeitslose in Prozent aller zivi len Erwerbspersonen. - 4) Ar
beitslose in Prozent der abhangigen zivi len Erwerbspersonen. - 5) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschii.ftigten. - 6) Ab 
Januar 2003 werden anstelle der geleisteten Arbeiterstunden, die geleisteten Arbeitsstunden erhoben. Eine ROckrechnung zur Gewinnung von Vergleichs
werten ist nicht m6glich. 
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Daten zur Konjunktur Deutschland I Rheinland-Pfalz 

noch Handel und Gastgewerbe PI Land Einheit 

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

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

RLP 2000=100 
Gastgewerbe 
Beschiiftigte D 2000=100 

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

RLP 2000=100 

Preise 

Verbraucherpreisindex D 2000=100 
RLP 2000=100 

Gewerbeanzeigen und 

lnsolvenzen 

Gewerbeanmeldungen D Anzahl 
RLP Anzahl 

Gewerbeabmeldungen D Anzahl 
RLP Anzahl 

Unternehmensinsolvenzen D Anzahl 
RLP Anzahl 

• Deutschland 

0,5 

Sozialversicherungspflichtig Bescha.ftigte 11 

Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 2003 

''IIIII rl ruu -] 
-2,5 
-3,0 

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

0 

5 
0 

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

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

Arbeitslosenquote 21 

Verllnderung zum Vorjahresmonat in Prozentpunkten 

2002 2003 

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 

Gemeldete Stellen 
Verllnderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 2003 

11••rr1 

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

Veril.nderung in % zum 
Aug. 03 

Veril.nderung in % zum 
Juli 03 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

91 ,2 0,4 - 2,3 91,6 0,4 -2,0 
88,1 0,3 - 3,7 88,8 0,8 - 3,5 
97,5 4,7 1,1 88,4 - 9,3 - 3,6 
97,8 6,3 - 1,4 87,0 - 11,0 - 7,7 

98,7 0,5 -2,5 99,2 0,5 - 1,8 
104,6 1,0 1,2 105,8 1,1 1,8 
98,4 - 0,6 -4,6 100,6 2,2 -3,8 

106,8 0,5 -2,1 111 ,2 4,1 -0,7 

Veriinderung in % zum 
Sept. 03 

Veriinderung in % zum 
Aug. 03 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

104,6 0,0 1,1 104,5 -0,1 1,1 
104,4 - 0,1 0,9 104,3 - 0,1 0,9 

Veril.nderung in % zum Veriinderung in % zum 
Juni03 Juli 03 

Vormonat VJ-Monat Vormonat VJ-Monat 

... .. . 

... ... 

... ... 

... . .. 
3 233 - 3,9 12,3 3 584 10,9 8,5 

98 - 26,3 - 28,5 149 52,0 27,4 

Rheinland-Pfalz 

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

15 

10 

2002 2003 

•• , 1
1 

-10 

-15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

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

ll 
Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 

Verllnderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 2003 

1 I ' I - . 

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

Baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 
Veranderung zum Vorjahresmonat in % 

2002 2003 

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

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

Statistische Berichte 

Bildung, Rechtspflege, Wahlen 

Allgemein bildende Schulen im Schuljahr 2002/2003 
- Teil II : Lehrkrafte, padagogische Fachkrafte 
Bestellnr. : 81023 200200 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Wachstumstand und Ernte von Feldfruchten und 
Grunland Anfang September 2003 
(Berichtszeitraum Anfang-Ende August) 
Bestellnr.: C2013 200302 

Ernteberichterstattung uber Obst im August 2003 
Bestellnr.: C2033 200304 

Ernteberichterstattung uber Gemuse im September 2003 
(Berichtszeitraum Mitte August- Mitte September) 
Bestellnr.: C2033 200305 

Produzierendes Gewerbe, Handwerk 

Index des Auftragseingangs fUr das verarbeitende 
Gewerbe im August 2003 
Bestellnr.: E1033 200308 

Bauhauptgewerbe im August 2003 - Vorbereitende 
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau 
Bestellnr.: E2023 200308 

Wohnungswesen, Bautatigkeit 

Baugenehmigungen im August 2003 
Bestellnr. : F2033 200308 

Handel, Tourismus, Gastgewerbe 

Gaste und Obernachtungen im Fremdenverkehr 
im Juli 2003 
Bestellnr.: G4023 200307 

Umsatz und Beschaftigte im Einzelhandel und im 
Gastgewerbe im August 2003 
Bestellnr. : G1023 200308 

Aus- und Einfuhr im Juli 2003 
Bestellnr. : G3023 200307 

Verkehr 

StraBenverkehrsunfalle im Juli 2003 
Bestellnr.: H1023 200307 

132* 

Sozialleistungen 

Sozialhilfe 2002 - Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Empfanger/-innen am 31 . Dezember 2002 
Bestellnr.: K1023 200200 

Sozialhilfe 2002 - Ausgaben und Einnahmen 
Bestellnr.: K1013 200200 

Wohngeld im Jahre 2001 
Bestellnr. : F2043 200100 

Qffentliche Finanzen, Personal, Steuern 

Versorgungsempfangerinnen und 
Versorgungsempfanger des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbande am 1. Januar 2003 
Bestellnr.: L3033 200300 

Gemeindefinanzen im 2. Vierteljahr 2003 
Bestellnr.: L2023 200342 

Preise und Preisindizes 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz und 
Deutschland im September 2003 
Bestellnr.: M1013 200309 

Querschnittsveroffentlichungen 

Daten zur Konjunktur im Juli 2003 
Bestellnr.: Z1013 200307 

Sonstige Veroffentlichungen 

Gemeinschaftsveroffentlichungen der statistischen 
Amter des Bundes und der Lander 

Erwerbstatige in den alten Landern der Bundesrepublik 
Deutschland 1970 bis 1991 sowie in deren kreisfreien 
Stadten und Landkreisen 1980, 1985, 1987 bis 1991 
- Sonderheft -
Bestellnr.: A6115 200301 
(auch als CD erhaltlich- Bestellnr.: A6115C 200301) 

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

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

Unter der lnternetadresse www.statistik.rlp.de des Statisti
schen Landesamtes sind die Veroffentlichungen der letzten 
acht Wochen und das wochentlich aktualisierte Verzeichnis 
aller Veroffentlichungen abrufbar. 
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Bisher groBere Wohnungsbaunachfrage als im Vorjahr 

Die Rheinland-Pfalzer sind im Jahr 2003 bislang weit
aus baufreudiger als im Vorjahr. In den ersten drei Quar
talen lieBen sich die Bauherren die Errichtung von 8 900 
neuen Wohnhausern mit 12 100 Wohnungen genehmi
gen. Das sind fast 25% mehr Gebaude und gut 23% 
mehr Wohnungen als im vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum (gut 7 100 Wohngebaude mit rund 9 800 Woh
nungen). 

Bis Ende September 2003 erteilten die Bauaufsichts
behorden in Rheinland-Pfalz Baufreigaben tor ins
gesamt 7 123 Einfamilien-, 1 416 Zweifamilien- und 
361 Mehrfamilienhauser. GegenOber den ersten drei 
Vorjahresquartalen errechnet sich bei den Einfami
lienhausern ein Plus von rund 27%, wahrend die Bau
genehmigungen fOr Zweifamilien- (+19%) und Mehr
familienhauser (+8,7%) weniger stark, aber ebenfalls 
deutlich zulegten. 

Mit geplanten Baukosten von knapp 2 Mrd. Euro sol
len im Wohnungsbau rund 25% mehr investiert werden 
als in den ersten neun Monaten des vergangenen Jah
res (1,59 Mrd. Euro). Allein auf die Einfamilienhauser 
entfiel eine geplante lnvestitionssumme von 1,38 Mrd. 
Euro, das sind 70% der gesamten Kalkulationen im 

.., Wohnungsbau. 

Die Zunahme muss vor dem Hintergrund der Diskus
sion um die Eigenheimzulage gesehen werden. Nach 
den ersten AnkOndigungen von KOrzungen in diesem 
Bereich hatte es Ende vergangenen Jahres einen wah
ren Boom von Bauantragen gegeben, der sich bis in 

:- den Marz dieses Jahres fortsetzte. Seit April liegen die 
Werte teils auf dem Niveau der jeweiligen Vorjahresmo-

.- nate, teils darunter. lm September war wieder eine Zu-
.1 nahme festzustellen. 

Genehmigte Wohngebaude Januar bis September 
2002 und 2003 

1 500 

1 000 

500 

Marz April Mai Juni 

.2002 02003 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 11/2003 

.-

-:: - kurz + aktueU 

._ 

Baugenehmigungen fUr Neuerrichtungen von 

t- Wohngebauden Januar bis September 2003 

Genehmigte Darunter mit 1 und 2 
Wohngebaude Wohnungen 

I 
Verwaltungsbezirk 

Veranderung Veranderung 

ins-
gegenuber gegenuber 
Januar bis 

zu-
Januar bis 

gesamt 
September 

sam men 
September 

2002 2002 

Anzahl . 
Kreisfreie Stadt 
Koblenz 66 -21 61 -12 

Landkreise 
Ahrweiler 278 36 259 39 
Altenkirchen (Ww.) 356 50 347 49 
Bad Kreuznach 235 99 225 100 
Birkenfeld 176 - 175 2 
Cochem-Zell 235 46 229 49 
Mayen-Koblenz 777 207 743 191 
Neuwied 439 154 420 145 
Rhein-Hunsruck-Kreis 357 110 349 108 
Rhein-Lahn-Kreis 220 10 216 14 
Westerwaldkreis 653 63 637 73 

Kreisfreie Stadt 
Trier 100 52 91 51 

Landkreise 
Bernkastei-Wittlich 278 70 272 71 
Bitburg-Prum 333 82 330 83 
Daun 256 . 80 251 81 
Trier-Saarburg 416 95 394 83 

Kreisfreie Stadte 
Frankenthal (Pfalz) 37 12 34 10 
Kaiserslautern 90 -19 88 -14 
Landau i. d. Pfalz 34 -21 33 -19 
Ludwigshafen a. Rhein 161 5 150 2 
Mainz 116 64 93 62 
Neustadt a.d.Weinstr. 37 -13 30 -12 
Pirmasens 32 -8 30 -10 
Speyer 49 17 43 13 
Worms 100 13 90 8 
Zweibrucken 37 9 37 9 

Landkreise 
Alzey-Worms 287 62 280 63 
Bad Durkheim 254 84 243 83 
Donnersbergkreis 219 41 217 43 
Germersheim 293 123 274 113 
Kaiserslautern 424 25 406 24 
Kusel 208 16 204 18 
Sudliche Weinstraf3e 265 81 251 78 
Ludwigshafen 284 -44 272 -36 
Mainz-Bingen 496 130 469 119 
Sudwestpfalz 302 59 296 60 

Rheinland-Pfalz 8 900 1769 8 539 1741 
kreisfreie Stadte 859 90 780 88 
Landkreise 8 041 1679 7 759 1653 
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kurz + aktueU 

Die Preisentwicklung im Oktober 

lnsgesamt hat sich der Verbraucherpreisindex in 
Rheinland-Pfalz gegenOber Oktober 2002 um 1% er
h6ht. GegenOber September 2003 gab es einen ROck
gang um 0,1%. 

Die Preise tor Nahrungsmittel (einschlieBiich alkohol
freie Getranke) haben sich gegenOber Oktober 2002 
um 1,5% erhoht, gegenOber September 2003 stiegen 
sie um 0,2%. Den deutlichen Steigerungen tor einige 
Produkte stehen niedrigere Preise einer ganzen Reihe 
anderer Nahrungsmittel gegenOber. Die Auswirkungen 
der geringeren Ernte aufgrund der Iangen Trockenheit 
bekommen die Verbraucher aber noch immer zu spO
ren. Kartoffeln waren im Oktober rund ein FOnftel teurer 
als vor einem Jahr. Auch andere pflanzliche Nahrungs
mittel, deren Ernte wegen des heiBen Sommers gerin
ger ausgefallen ist, sind erheblich teurer als vor einem 
Jahr. So musste tor Tomaten fast ein Drittel mehr aus
gegeben werden, tor WeiBkohl fast 18%, tor Blumenkohl 
rund 17%. Auch Tafelapfel, Weintrauben und Mohren 
sind teurer als im Oktober vergangenen Jahres. 

Weniger Bauantrage fiir Nichtwohngebaude 

9% weniger genehmigte Bauten und eine geplante ln
vestitionssumme, die um mehr als 14% unter der des 
Vorjahreszeitraums liegt: Diese Bilanz ergibt sich tor die 
Entwicklung im Nichtwohnbau in den ersten neun Mo
naten dieses Jahres. Die Bauamter in Rheinland-Pfalz 
genehmigten von Januar bis September 1 181 Nicht
wohngebaude, tor die die Bauherren ein lnvestitionsvo
lumen von 632 Mill. Euro veranschlagt haben. 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz 
nach Giiter- und Dienstleistungsgruppen 

Oktober 
Veriinderung gegenOber 

GOter- und Dienstleistungsgruppen 2003 Oktober September 
bzw. Lebenshaltung insgesamt 2002 

2000=100 % 

GOter- und Dienstleistungsgruppen 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 104,9 1,5 

Alkoholische Getranke 
und Tabakwaren 110,2 4,5 

Bekleidung und Schuhe 101 ,8 0,5 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas 
u.a. Brennstoffe 105,3 1,5 

Mobel, Hausrat und 
laufende lnstandhaltung 100,9 

Gesundheitspflege 101 ,1 -0,5 
Verkehr 106,5 0,9 
Nachrichtenubermittlung 97,4 1,6 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 99,0 -1 ,1 
Bildungswesen 105,0 1,1 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 105,8 0,6 

Andere Waren und Dienstleistungen 107,8 2,1 

Gesamtlebenshaltung 

Verbraucherpreisindex 

I 
104,2 

I 
1,0 

I 

Verbraucherpreisindex in Rheinland-Pfalz 
Januar 2002 bis Oktober 2003 

2000 =100 
2002 2003 

105 

104 

2003 

0,2 

-
-0,1 

0,2 

-
-
-

-1 ,4 
-

-
0,2 

-0,1 

Zum Vergleich: Die geplanten Wohnungsbauinvesti- 103 
...,... ., 

tionen waren mit fast 2 Mrd. Euro im gleichen Zeitraum 
mehr als dreimal so hoch. 102 

Baugenehmigungen fOr Nichtwohngebaude 
Januar bis September 2003 

Geneh- Veran- Geplante 
migte de rung lnvestitions-

Gebaudeart Gebaude zu 2002 sum me 

Anzahl % 1 000 Euro 

Anstaltsgebaude 16 -42,9 49144 
Buro- und Verwaltungsgebaude 94 -14,5 78 503 
Landwirtschaftliche Betriebs-
gebaude 345 5,8 55575 

Nichtlandwirtschaftliche 
Betriebsgebaude 641 -13,4 361 682 
darunter 

Fabrik- und Werkstattgebaude 152 -24,4 87022 
Handels- und Lagergebaude 370 -8,0 237 719 
Hotels und Gaststatten 32 -11 ,1 24 293 

Sonstige Nichtwohngebaude 85 -9,6 87 512 

Nichtwohngebaude insgesamt 1 181 -9,0 632 416 

101 

100 
J FMAMJJASONDJFMAMJJASOND 

Veran-
de rung 
zu 2002 

Verii.nderung gegenOber dem Vorjahresmonat in % 

% 2,5 
2002 20 3 0 

-40,5 
-44,2 2,0 

13,5 1,5 

-2,1 1,0 

-20,0 
8,7 
9,8 

-8,9 II 
0,5 

0,0 

-14,3 
J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND 
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Zeichenerklarungen und Abki.irzungen 

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

nichts vorhanden (genau Null) 

Zahl unbekannt oder geheim zu halten 

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage 
nicht sinnvoll 

Zahl Iaiit spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

berichtigt 

s geschatzt 

Bei Abgrenzung von Gr6Benklassen 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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