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Seit vielen Jahren expandiert der Guterverkehr mit einer auffal
lenden Stetigkeit. Prognosen auf Landes- und Bundesebene ge
hen weiterhin von einem wachsenden Verkehrsaufkommen aus. 
lnsgesamt hat sich der Modal Split, das ist der Anteil der einzel
nen Verkehrstrager am gesamten Guterverkehr, zugunsten der 
StraBe und vor allem zulasten der Eisenbahn verschoben. 

Die Sachinvestitionen beanspruchen bei den Gemeinden und 
Gemeindeverbanden einen sehr viel hoheren Anteil der Ausga
ben als bei Bund und Landern, da durch die Gemeinden und Ge
meindeverbande wichtige lnfrastruktureinrichtungen auf lokaler 
Ebene geschaffen werden. 

lm Rahmen der Agrarstrukturerhebung werden aile zwei Jahre 
die landwirtschaftlichen Betriebe nach ihrem betrieblichen 
Schwerpunkt und der Einkommenskapazitat dargestellt. Ent
sprechend den regionalen Produktionsbedingungen haben die 
landwirtschaftlichen Betriebe in den Landkreisen verschiedene 
Ausrichtungen und demnach auch unterschiedliche Einkom
menskapazitaten. 
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Neun Zehntel des GUterumschlags entfallen auf den 
Lkw-Verkehr 

Seit vielen Jahren expandiert der Verkehr mit einer 
auffallenden Stetigkeit, und zwar sowohl der Guterver
kehr als auch der Personenverkehr. Entsprechend den 
Prognosen auf Landes- und Bundesebene wird das 
Verkehrsaufkommen auch in den nachsten Jahren ins
besondere im Guterverkehr sehr stark anwachsen. Der 
europaische Einigungsprozess, die deutsche Wieder
vereinigung und die Offnung der Grenzen zu den mittel
und osteuropaischen Staaten bringen Wachstums
impulse und stellen die Verkehrspolitik vor neue und 
vielfaltige Aufgaben. Das Wachstum kann jedoch nur von 
allen Verkehrstragern gemeinsam bewaltigt werden. 

Dennoch sind sich die Experten darin einig, dass die 
StraBe Hauptverkehrstrager bleibt, auch wenn es zu 
einer deutlichen relativen Verteuerung des StraBengO
terverkehrs im Vergleich zu den konkurrierenden Ver
kehrstragern kommt. Hierbei ist auch die Verkehrsinfra
struktur ein wesentlicher Bestandteil eines starken und 
dynamischen Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz 
sowie zentrale Voraussetzung tor Wachstum und Be
schaftigung. 

2000 wurden in Rheinland-Pfalz 376,7 Mill . t Goter 
per Lastkraftwagen, Eisenbahn und Binnenschiff um
geschlagen. Der Guterverkehr erreichte damit eine 
Beforderungsleistung (gemessen als Produkt aus GO
termenge und Transportweite) von 39,7 Mrd. Tonnenki
lometern. Dominierend ist der Lastkraftwagen, auf den 
neun Zehntel (339,2 Mill . t) des Gesamtumschlags 
entfielen. Per Binnenschiff wurden in rheinland-pfalzi
schen Hafen zudem 25,9 Mill. tan Gutern ein- oder aus
geladen (Anteil : 6,9%) ; Versand und Empfang im Wa
genladungsverkehr der Eisenbahnen beliefen sich auf 
11 ,5 Mill . t (Anteil : 3,1%). kl 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 21 . 

Kommunen investieren vor allem in den Verkehr 

lm langjahrigen Durchschnitt investieren die Gemein
den und Gemeindeverbande jahrlich 1,2 Mrd. Euro, das 
entspricht 20% ihrer Gesamtausgaben. Die gr6Bten 
kommunalen lnvestoren sind die Ortsgemeinden, mit 
groBem Abstand gefolgt von den kreisfreien Stadten, 
den Verbandsgemeinden und den verbandsfreien Ge
meinden; das Schlusslicht bilden die Landkreise. Die 
Sachinvestitionen der Gemeinden und Gemeindever
bande haben einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der 
Summe der im Land erzeugten Waren und Dienstleis
tungen, von 1,5%. 
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Eindeutiger Schwerpunkt der kommunalen lnvesti
tionstatigkeit ist das Verkehrswesen, mit betrachtlichem 
Abstand folgen der Schulbereich, das allgemeine 
Grundvermogen sowie der Bereich Wohnungswesen 
und Raumordnung. lm langjahrigen Durchschnitt entfal
len auf diese vier Aufgabengebiete fast zwei Drittel der 
Sachinvestitionen. 

Die rheinland-pfalzischen Gemeinden und Gemein
deverbande haben bereits seit vielen Jahren ihre kos
tenrechnenden Einrichtungen aus den Haushalten aus
gegliedert und wirtschaftlich verselbststandigt. Dies trifft 
insbesondere auf die Bereiche der Ver- und Entsorgung 
sowie des Verkehrs zu. Diese offentlich bestimmten 
Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen ha
ben in Rheinland-Pfalz eine erhebliche Bedeutung, 
denn sie investieren nahezu genau so viel in ihre Sach
anlagen, wie die Gemeinden und Gemeindeverbande 
tor Sachinvestitionen ausgeben. Ia 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 27. 

Standortfaktoren bestimmend fi.ir den Schwerpunkt 
eines landwirtschaftlichen Betriebes 

Die regionalen Standortfaktoren wie die klimatischen 
Verhaltnisse, die Hohenlage und die Bodenbeschaffen
heit bestimmen in vielen Fallen den betrieblichen 
Schwerpunkt eines landwirtschaftlichen Betriebes. Der 
Wein- und Obstbau hat sich auf Grund des gunstigen 
Mikroklimas tor Dauerkulturen vorwiegend in der Nahe 
der Flusse etabliert. Dementsprechend finden sich hier 
verstarkt Dauerkulturbetriebe. 1999 gehorten fast 90% 
der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Mainz
Bingen zu den Dauerkulturbetrieben. An der Sudlichen 
WeinstraBe waren es 88%. 

Der Futterbau ist dagegen vorwiegend in Westerwald 
und Eifel beheimatet. Das in den Hohengebieten vor
handene Dauergrunland lasst sich durch Raufutterfres
ser wie Rinder und Schafe wirtschaftlich am gunstigsten 
nutzen. lm Westerwaldkreis waren 78% der landwirt
schaftlichen Betriebe auf den Futterbau spezialisiert, ein 
Wert, der in keinem anderen Landkreis erreicht wird. Die 
durch die Rinderhaltung gepragten Landkreise Daun 
und Bitburg-Prum kamen auf Anteile der Futterbaube
triebe von 72 bzw. 70%. Der Marktfruchtanbau ist ver
starkt an den Obrigen Standorten anzutreffen. Auf je
weils 59% kamen 1999 der Rhein-Hunsruck-Kreis und 
der Donnersbergkreis. Die Landkreise Germersheim 
und Ludwigshafen, die sich besonders durch den Ge
museanbau auszeichnen, lagen mit 58 und 57% nur ge
ringtogig niedriger. 
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Die Einkommenskapazitat landwirtschaftlicher Be
triebe kann mit Hilfe des Standardbetriebseinkommens 
beurteilt werden. 1999 belief es sich durchschnittlich auf 
knapp 19 200 Euro. Nur 16% der landwirtschaftlichen 
Betriebe erzielten ein Standardbetriebseinkommen von 
mindestens 38 347 Euro (75 000 OM) . lm Landkreis 
Ludwigshafen wies 1999 jeder zweite landwirtschaft
liche Betrieb ein Standardbetriebseinkommen von 
38 347 Euro und mehr auf. Es folgte mit einem Anteil von 
30% der Landkreis Germersheim. Die Betriebe in den 
Hohengebieten kamen dagegen uberwiegend nur auf 
geringe Standardbetriebseinkommen. Ober die Halfte 
der Betriebe im Westerwaldkreis erzielte nicht ein
mal ein Standardbetriebseinkommen von 2 556 Euro 
(5 000 OM) . bd 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 31. 

Bruttoinlandsprodukt nach Regionen: 
Stadte in der Produktionsentwicklung hinter den 
L.andkreisen 

Mit dem Ziel, eine zuverlassige und vergleichbare 
quantitative Besch rei bung der Volkswirtschaften in den 
Regionen der Europaischen Union (EU) zu erreichen, 
wurde auf dem Verordnungsweg das Europaische Sys
tem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 
1995) eingefuhrt. Darin wird den EU-Mitgliedstaaten 
rechtsverbindlich vorgeschrieben, dass sie fOr die Be
rechnung regionaler Daten der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR) fUr EU-Zwecke ab dem Jahr 
2000 das einheitliche System anzuwenden haben. 

Mit der Anwendung der Methodik des ESVG 1995 
wurden die bisher veroffentlichten Ergebnisse der VGR 
auf Uinderebene durch den Arbeitskreis ,Volkswirt
schaftliche Gesamtrechnungen der Lander", dem aile 
statistischen Landesamter angehoren, ab 1991 grund
legend uberarbeitet. Danach war das Bruttoinlandspro
dukt als MaBstab fUr die in einer bestimmten Periode er
brachte wirtschaftliche Leistung in Rheinland-Pfalz 1998 
in den Landkreisen (bewertet in jeweiligen Preisen) gut 
18% hbher als 1992; in den kreisfreien Stadten belief 
sich das Wachstum dagegen nur auf +9,4%. Der Anteil 
der auf die kreisfreien Stadte entfallenden Wirtschafts
leistung war mit 43% dabei nicht vie I niedriger als in den 
Landkreisen (57%) . Unter den fOnt landesplanerischen 
Regionen hat die Region Mittelrhein-Westerwald mit 
rund 30% den hochsten Anteil, gefolgt von den Re
gionen Rheinpfalz (24,9%) und Rheinhessen-Nahe 
(22,2%) . Das Schlusslicht bilden die Regionen Trier und 
Westpfalz mit jeweils rund 11 ,5%. 

Gegenuber 1992 war die Wachstumsrate in den 
Landkreisen Alzey-Worms, Ludwigshafen, Mainz-Bin
gen, Trier-Saarburg und im Rhein-Hunsruck-Kreis mit 
Werten zwischen +25 und +28% am hochsten. Ober 
dem Durchschnitt bei den kreisfreien Stadten lagen 
ZweibrOcken und Landau in der Pfalz mit Wachstums
raten von gut 18 bzw. rund 21%. ZweibrOcken und 
Landau rangierten damit aber, gemessen an ihrem An
teil am Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz von un
ter 1,5%, weiterhin am unteren Ende der Skala der Ver
waltungsbezirke. Das Wirtschaftswachstum zwischen 
1992 und 1998 im Vergleich der landesplanerischen 
Regionen war, anders als in den einzelnen Verwal
tungsbezirken, mit Zunahmen zwischen rund 13 und 
16% weitgehend ausgeglichen. 

Das Bruttoinlandsprodukt misst die Produktion in ei
nem bestimmten Gebiet unabhangig davon, ob z. B. die 
Erwerbstatigen ihren standigen Wohnsitz in diesem Ge
biet haben oder nicht. Bezogen auf die ebenfalls so be
rechnete Zahl der Erwerbstatigen ubertraf vor allem 
Ludwigshafen am Rhein den durchschnittlichen Wert fUr 
das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstatigen in Rhein
land-Pfalz (+42%). Erst mit weitem Abstand (+13%) 
folgte Frankenthal. 

Nahere methodische Erlauterungen und revidierte 
Ergebnisse tor die Jahre 1992, 1994 und 1996 bis 1998, 
auch tor die Bruttowertschbpfung nach Wirtschaftsbe
reichen in den Verwaltungsbezirken und landesplaneri
schen Regionen, hat das Statistische Landesamt in ei
nem statistischen Bericht (siehe Neuerscheinungen 
Seite 24*) veroffentlicht. Vergleiche mit fruher veroffent
lichten Zeitreihen sind aufgrund der methodischen Um
stellungen nicht moglich. hu 

Vergleichsweise wenig Schwangerschaftsabbri.iche in 
Rheinland-Pfalz 

Nur 59 von 10 000 Rheinland-Pfalzerinnen im gebar
fahigen Alter haben im Jahr 2000 einen Schwanger
schaftsabbruch vornehmen lassen. Dies war die nied
rigste Quote unter allen Bundeslandern. Gleichzeitig 
ergaben Auswertungen der zentral vom Statistischen 
Bundesamt durchgefUhrten Schwangerschaftsab
bruchstatistik nach dem Land, in dem der Eingriff vor
genommen wurde, dass Frauen aus Rheinland-Pfalz 
den Abbruch ha.ufiger in einem anderen Bundesland 
durchfUhren lieBen, als dies bei Frauen aus anderen 
Bundeslandern der Fall war. Unter den 20- bis 25-Jah
rigen zeigte sich die hochste Quote mit 109 Schwan
gerschaftsabbruchen je 10 000 Frauen dieser Alters
gruppe. Diese und weitere Ergebnisse fUr Deutschland 
entha.lt ein Beitrag in der Monatszeitschrift ,,Wirtschaft 
und Statistik" des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 
1212001 . hu 
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Entwicklungen im Guterverkehr 
Der Verkehrssektor stellt Basisleistungen bereit, die 

Voraussetzung fOr das Funktionieren von Markten, tor 
die Arbeitsteilung und die physischen Transaktionen 
sind. So sind etwa lndustrie, Handel und andere Dienst
leister existenziell darauf angewiesen, dass der GOter
verkehr moglichst reibungslos funktioniert. Unterneh
men wollen im europaischen Standortwettbewerb nicht 
nur preiswert produzieren und einen hohen Qualitats
standard gewahrleisten, sie sind auch bestrebt, ihre 
Kunden schnell und zuverlassig zu erreichen. Anderer
seits gehen vom Verkehr auch Belastungen wie Fla
chen- und Energieverbrauch, Luftverschmutzung, Larm 
sowie Unfalle mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten 
a us. 

Seit vielen Jahren expandiert der Verkehr mit einer 
auffallenden Stetigkeit, und zwar sowohl der Goterver
kehr als auch der Personenverkehr. Entsprechend den 
Prognosen auf Landes- und Bundesebene wird das 
Verkehrsaufkommen auch in den nachsten Jahren ins
besondere im GOterverkehr sehr stark anwachsen. Der 
europaische Einigungsprozess, die deutsche Wieder-

vereinigung und die Offnung der Grenzen zu den mittel
und osteuropaischen Staaten bringen Wachstumsim
pulse und stellen die Verkehrspolitik vor neue und viel
faltige Aufgaben. Das Wachstum kann jedoch nur von 
allen Verkehrstragern gemeinsam bewaltigt werden. 

Stra6e bleibt Hauptverkehrstrager 

In Prognosen ist man sich darOber einig, dass die 
StraBe Hauptverkehrstrager bleibt, auch wenn es zu ei
ner deutlichen relativen Verteuerung des StraBengOter
verkehrs im Vergleich zu den konkurrierenden Ver
kehrstragern kommen wird. Die Verkehrsinfrastruktur ist 
ein wesentlicher Bestandteil eines starken und dynami
schen Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz sowie 
zentrale Voraussetzung fOr Wachstum und Beschafti
gung. So arbeitet die rheinland-pfalzische Landes
regierung auf die Optimierung der FernstraBenverbin
dungen hin, verfolgt aber neben den groBraumigen 
StraBenverbindungen eine Verbesserung der regiona
len Standorte durch den Bau von Ortsumgehungen im 
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Zuge von Bundes- und LandesstraBen mit einem er
heblichen lnvestitionsvolumen. Zudem ist der Ausbau 
rheinland-pfalzischer Guterverkehrszentren eine wich
tige Voraussetzung fOr die Verlagerung von Teilen des 
StraBengoterverkehrs Ober groBe Entfernungen auf die 
umweltvertraglicheren Verkehrstrager Schiene und 
WasserstraBe. 

lm vorliegenden Beitrag sollen Struktur und Entwick
lung der drei wichtigsten Guterverkehrstrager StraBe, 
BinnenwasserstraBe und Schiene auf der Ebene des 
Landes Rheinland-Pfalz dargestellt werden . Beste
hende LOcken in den amtl ichen Statistiken werden 
durch die Einbeziehung eigener und fremder Untersu
chungen und Berechnungen so weit wie moglich ge
schlossen. Die Luftfracht, deren quantitative Bedeutung 
in Rheinland-Pfalz insgesamt sehr gering ist, bleibt hier 
auBerhalb der Betrachtung. Ausgeblendet wird auch die 
Beforderung von Rohal in Rohrleitungen, da sich diese 
Gutertransporte auf der regionalen Ebene des Bundes
landes nicht sinnvoll abbilden lassen. 

lm Jahr 2000 wurden in Rheinland-Pfalz 376,7 Mill. t 
Guter per Lastkraftwagen, Eisenbahn und Binnenschiff 
umgeschlagen, das ist die Summe aus Guterversand 
und -empfang. Der Goterverkehr erreichte eine Befor
derungsleistung - als Produkt aus Gutermenge und 
Transportweite - von 39,7 Mrd. tkm (Tonnenkilometer) . 
Dominierend ist der Lastkraftwagen, auf den neun 
Zehntel (339,2 Mill. t) des Gesamtumschlags entfielen. 
Per Binnenschiff wurden in rheinland-pfalzischen Hafen 
zudem 25,9 Mill. t Guter (Anteil : 6,9%) ein- oder ausge
laden ; Versand und Empfang im Wagenladungsverkehr 
der Eisenbahnen belief sich auf 11 ,5 Mill. t (3,1%). 

Transport auf der StraBe stoBt an Grenzen 

Der Lastkraftwagen ist nicht nur mengenmaBig der 
weitaus bedeutendste Verkehrstrager, er weist im lan
gerfristigen Vergleich auch hohe Wachstumsraten auf, 
die in den 1970er- und 1980er-Jahren sowohl im Emp
fang als auch im Versand von Gotern besonders nach
haltig waren. In den 90er-Jahren waren die Zuwachse 
eher moderat. In einzelnen Jahren werden, zu einem 
wesentlichen Teil sicher konjunkturbedingt, sogar Ein
buBen sichtbar. 2000 lag das Gewicht der von Last
kraftwagen umgeschlagenen Gutermenge urn 1% Ober 
dem Wert des Jahres 1995. Da die Statistik zum Guter
kraftverkehr seit Mitte 1994 als Primarstatistik in Form 
einer reprasentativen Stichprobenerhebung konzipiert 
ist, lassen sich die aktuellen Ergebnisse nicht mehr zu
verlassig mit fruheren Jahren vergleichen (siehe Erlau
terungen in der Textubersicht ,Anderungen in der Sta
tistik des StraBenguterverkehrs"). 

Binnenschifffahrt und Eisenbahn verloren Marktanteile 

Ganz anders war die Entwicklung in der Binnen
schifffahrt und auf der Schiene : In der Binnenschifffahrt, 
zweitwichtigster Verkehrstrager des Landes, ging der 
Goterumschlag von 1970 bis 1990 urn ein gutes Viertel 
auf 29,3 Mill. t zuruck. Bis zum Jahr 2000 setzte sich 
diese negative Tendenz (-11 ,5%) fort, so dass der 
Marktanteil kontinuierlich gesunken ist. Fur diese Ein
buBen ist in erster Linie der stark rucklaufige Versand 
von Gutern verantwortlich. Empfangsseitig ist auf den 
rheinland-pfalzischen WasserstraBenabschnitten von 
Rhein und Mosel im genannten 20-Jahres-Zeitraum le-

GOterumschlag in der Binnenschifffahrt 1950-2000 
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Anderungen in der Statistik des 
StraBengOterverkehrs 

Aufgrund der Verwirklichung des europaischen 
Binnenmarktes und der damit einhergehenden Li
beralisierung und Deregulierung der Verkehrs
markte wurde die nationale Tarifbindung fUr Guter
beforderungen im StraBengi.iterverkehr durch das 
Gesetz zur Aufhebung der Tarife im Gi.iterverkehr 
vom 13. August 1993 ab dem 1. Januar 1994 fi.ir den 
gewerblichen Gi.iterfernverkehr aufgehoben. Damit 
ist die Pflicht zur Vorlage von Frachtbriefen - eine 
der wesentlichen Datenquellen der bis 1993 durch
gefi.ihrten Statistiken zum StraBengi.iterfernverkehr 
- entfallen. Datengrundlage fi.ir die Erstellung der 
Statistiken zum Werkfernverkehr1) waren bis dahin 
die Monatsi.ibersichten der Werkfernverkehr betrei
benden Unternehmen. Zum Nahverkehr lagen von 
1979 bis 1992/93 lediglich Eckdaten fUr Gi.iterauf
kommen und Beforderungsleistungen aus Schat
zungen des Deutschen lnstituts fUr Wirtschaftsfor
schung vor. Das fri.ihere Erhebungskonzept wurde 
deshalb grundlegend verandert. 

1) Unter Werkfernverkehr ist die Betorderung von Gi.itern mit Kraftfahrzeu
gen fi.i r eigene Zwecke des Unternehmens i.iber die Nahzone (lt. Gi.iterkraft
verkehrsgeset.z heute bis zu 75 km) hinaus zu verstehen. Analog definiert 
sich der Werknahverkehr. Der Werkverkehr eines Unternehmens dart nur 
eine Hilfstatigkeit im Rahmen seiner gesamten Tatigkeit darstellen. lm Unter
schied zum Werkfernverkehr stellt der gewerbliche Fernverkehr keine Tatig
keit im Rahmen der gesamten Tatigkeit des Unternehmens dar, sondern er
folgt l i.ir andere gegen Entgelt. 

diglich ein Ri.ickgang von 4,6% zu verzeichnen, der sich 
bei einem Minus von 11,6% in den Jahren von 1990 bis 
2000 allerdings intensivierte. 

Auch der Schienengi.iterverkehr - hier verringerte 
sich die Menge der umgeschlagenen Gi.iter urn anna
hernd vier Zehntel auf 14,5 Mill. t - bi.iBte zwischen 1970 
und 1990 nennenswerte Marktanteile ein. Versand und 
Empfang waren hiervon gleichermaBen betroffen. In den 
90er-Jahren ging der Umschlag dann urn ein weiteres 
Fi.inftel zuri.ick. lnsgesamt hat sich damit der Modal 
Split, das ist der Anteil der einzelnen Verkeh rstrager am 
gesamten Gi.iterverkehr, zugunsten der StraBe verscho
ben. 

In der Tendenz nicht viel anders sieht das Bild hin
sichtlich der Beforderungsleistung aus. Von der ge
samten Beforderungsleistung in Hohe von 39,7 Mrd. tkm 
entfielen 2000 insgesamt 31 ,7 Mrd. tkm auf den Last
kraftwagen , gefolgt von der Binnenschifffahrt mit 
6,2 Mrd. und den Eisenbahnen mit gut 1,8 Mrd. tkm. Be
trachtet man auch hier den Modal Split, so entfielen hin
sichtlich der Beforderungsleistung fast vier Fi.inftel auf 
den Lastkraftwagen, 16% auf die Binnenschifffahrt und 
4,6% auf den Eisenbahnverkehr. Der Anteil des Stra
Bengi.iterverkehrs an der Beforderungsleistung ist 
geringer als an der Umschlagsmenge, da sich hier die 
hoheren durchschnittlichen Transportweiten der Ver
kehrstrager Eisenbahn und Binnenschiff auswirken. 
Allerdings hat sich auch hier der Modal Split im langer
fristigen Vergleich zugunsten der StraBe und vor allem 
zulasten der Eisenbahn verschoben. Experten neigen 
heute mehrheitlich zu der Auffassung, dass lediglich der 
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Wie in fast allen Mitgliedstaaten der Europaischen 
Union ist die Statistik zum Gi.iterkraftverkehr nun
mehr als Primarstatistik in Form einer reprasentati
ven Stichprobenerhebung konzipiert. Auswahl
grundlage hierfi.ir ist das Zentrale Fahrzeugregister 
des Kraftfahrt-Bundesamtes. Als Auswahleinheiten 
festgelegt sind Lastkraftwagen mit einer Nutzlast von 
mehr als 3,5 t und Sattelzugmaschinen. Fi.ir die be
fragten Fahrzeughalter besteht Auskunftspflicht. 

Die Primarstatistik zum Gi.iterkraftverkehr wird seit 
Mitte 1994 erstellt. Sie liefert nach Wegfall der ehe
maligen Sekundarstatistik ,Fernverkehr mit Last
kraftfahrzeugen" sowohl Daten zum Nah- als auch 
zum Fernverkehr, und zwar sowohl fi.ir den gewerb
lichen Verkehr als auch den Werkverkehr. Von der 
Erhebung nicht erfasst ist die Gesamtheit der Gi.i
terbeforderungen auslandischer Kraftfahrzeuge, 
selbst wenn der Be- und Entladeort auf dem Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland liegt. Angaben zu 
auslandischen Lastkraftfahrzeugen sind der Statis
tik des grenzi.iberschreitenden StraBenverkehrs des 
Kraftfahrt-Bundesamtes zu entnehmen. Mit der Pri
marstatistik zum Gi.iterverkehr werden hierzu nur 
noch Eckwerte gewonnen. 

Der beschriebene Strukturbruch der Primarstatistik 
zur ehemaligen Sekundarstatistik lasst sinnvolle 
Vergleiche der jetzt auf einer Stichprobe beruhen
den Statistik mit der alten Fernverkehrsstatistik 
kaum mehr zu. 

Modal Split dieser Beforderungsleistung zu beeinflus
sen ist, nicht dagegen die zuki.inftig zu erwartende ab
solute Zunahme. 

Transportleistung auf der StraBe wachst weiter 

lm Jahr 2000 setzte sich der seit Jahren beobachtete 
Anstieg der Transportleistung inlandischer Lastkraft
fahrzeuge mit einem Zuwachs von 2% auf 29,2 Mrd. tkm 
fort. Dabei wurde mit 312,8 Mill. t aber eine geringere 
Gi.itermenge als im Vorjahr (-4,5%) umgeschlagen. Dies 
ist vor allem auf einen starken Ri.ickgang der gewichts
maBig bedeutenden, aber in der Regel i.iber ki.irzere Ent
fernung transportierten Steine und Erden zuri.ickzufi.ih
ren, der wiederum in erster Linie aus der Schwache der 
Bauwirtschaft resultiert. Die Gi.iterabteilung Steine und 
Erden, die die Entwicklung des StraBengi.iterverkehrs 
aufgrund ihres Anteils von 58,2% an der insgesamt von 
inlandischen Lastkraftwagen umgeschlagenen Gi.iter
menge ganz wesentlich mitbestimmt, musste 2000 ei
nen Ri.ickgang der Tonnage von rund 10% hinnehmen. 
Hiervon waren Versand und Empfang gleichermaBen 
betroffen. Auf der anderen Seite erlebten Fahrzeuge, 
Maschinen, andere Halb- und Fertigwaren genauso wie 
chemische Erzeugnisse, Nahrungs- und Futtermittel so
wie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse spi.irbare 
Zuwachse, die die Entwicklung etwas begi.instigten. 

lm Jahr 2000 war die Entwicklung im StraBengi.iter
verkehr auf Bundesebene sehr ahnlich : Ri.icklaufige 
Werte in der Tonnage gingen einher mit einer hoheren 
Leistung gemessen in Tonnenkilometern. Nach der 
ji.ingst vorgelegten Schatzung des Bundesministeriums 
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fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen wurden im 
Bundesgebiet 2001 ungefahr 3,2 Mrd. t auf der StraBe 
befbrdert, rund 2,9% weniger als im Vorjahr. Die dabei 
im Inland erzielte Lei stung stieg aber von 350,5 Mrd. auf 
357 Mrd. tkm, das heiBt die Guter wurden durchschnitt
lich rund 113 km weit befbrdert. 

Von den 160,1 Mill. t (-4,2% gegenuber 1999), die im 
Jahr 2000 in Rheinland-Pfalz mit inlandischen Last
kraftwagen zum Versand gelangten, wurden sieben 
Zehntel (113 Mill. t) auch wieder innerhalb des Bundes
landes ausgeladen. 8% (12,5 Mill. t) der Versandguter 
gelangten nach Nordrhein-Westfalen, 6% (10,3 Mill. t) 
hatten einen Abnehmer in Baden-Wurttemberg. 2% 
(3.4 Mill. t) der auf der StraBe verschickten Guter hatten 
einen auslandischen Adressaten. Auf der anderen Seite 

r:! 

GOterumschlag 1970: 
23,9 Mill. Tannen 
davon 
Versand: 13,7 Mill. Tonnen 
Emp fang: 10,2 Mill. Tonnen 

'- -
" -

<0 (() 0 C\J "<t <0 (() 0 C\J "<t <0 (() 0 ,..._ ,..._ (() (() (() (() (() 0> 0> 0> en 0> 0 
0 
C\J 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

reduzierte sich im Jahr 2000 die Menge der empfange
nen Guter insgesamt urn 4,8% auf 152,8 Mill. t. Wahrend 
der ganz uberwiegende Teil dieser Gutermenge, wie 
eben erwahnt, aus Rheinland-Pfalz selbst stammt, ka
men 7% (10,9 Mill. t) aus Nordrhein-Westfalen und je
weils rund 6% aus Hessen (9,3 Mill. t) und Baden-Wurt
temberg (9 Mill. t) . Nur 1,6% (2,5 Mill. t) hatten einen 
auslandischen Absender. 

Binnenschifffahrt: Gute Position im grenzi.iberschrei
tenden Verkehr 

Die Mehrzahl der in Rheinland-Pfalz verkehrenden 
Binnenschiffe fahrt unter auslandischer Flagge. Nur 
noch 42% der auf Rhein und Mosel verkehrenden Ein-

Guterumschlag inlandischer Lastkraftfahrzeuge von 1995-2000 nach Guterabteilungen 

Veriinderung 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 

Guterabteilung gegenuber1 999 

1 0001 % 

Land- und forstwirtschaftl iche 
Erzeugnisse, lebende Tiere 121 12 12 086 10 728 11 765 10 438 13 351 27,9 

Andere Nahrungs- und Futtermittel 23 41 5 22 948 23 399 23 272 24119 24 414 1,2 
Feste mineralische Brennstoffe 1 044 358 251 194 191 -1,9 
Erd61 , Mineral61erzeugnisse, Gase 13 531 13 972 13 619 11 947 12 474 10 872 -12,8 
Erze und Metallabtalle 2 755 2 256 2 849 3 108 3 591 15,5 
Eisen, Stahl und NE-Metalle 6 563 7 176 6 308 5 646 4 672 -17,2 
Steine und Erden 184 265 170 482 173 642 178 716 202 473 182 026 -10,1 
Dungemittel 1 681 1 264 1 353 1 048 1 310 25,0 
Chemische Erzeugnisse 28 640 26 884 27 420 29 951 30 01 8 30503 1,6 
Fahrzeuge, Maschinen, 
sonstige Halb- und Fertigwaren 29 433 31 530 32 944 35 564 37 916 41 916 10,5 

l n sges am t 309 857 289 943 292 806 301 975 327 436 312 846 -4,5 
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Guterumschlag in der Binnenschifffahrt von 1995-2000 nach Guterabteilungen 

1995 1996 
Guterabteilung 

Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse, lebende Tiere 430 468 

Andere Nahrungs- und Futtermittel 1 635 1 303 
Feste mineralische Brennstoffe 1 702 1 508 
Erd61, Mineral61erzeugnisse, Gase 7 137 6 697 
Erze und Metallabfalle 341 280 
Eisen, Stahl und NE-Metalle 706 646 
Steine und Erden 9 328 8 099 
Dungemittel 1 648 1 551 
Chemische Erzeugnisse 3 119 2 994 
Fahrzeuge, Maschinen, 
sonstige Halb- und Fertigwaren 1 682 1 948 

ln sgesa m t 27 729 25 493 

heiten, die annahernd 39% der gesamten registrierten 
Tragfahigkeit fUr sich beanspruchten, waren im Jahr 
2000 in Deutschland gemeldet. Die unter niederlandi
scher Flagge fahrenden Schiffe, dies waren gut 46%, 
vereinigten gut 49% der gesamten Tragfahigkeit auf 
sich. lm langerfristigen Vergleich wird sichtbar, dass 
Transporteure aus dem europaischen Ausland im Zuge 
der Marktoffnung innerhalb der Europaischen Union 
ihre Frachtanteile zuungunsten der deutschen Reeder 
stetig ausbauten. 

lnsgesamt wurden im Jahr 2000 in rheinland-ptalzi
schen Hafen, Losch- und Ladestellen mit deutschen 
und auslandischen Binnenschiffen 25,9 Mill. t GUter 
umgeschlagen ; das waren 7,6% mehr als im Vorjahr. 
Unter den Bundeslandern rangiert Rheinland-Pfalz 
damit nach wie vor auf dem dritten Rang hinter Nord
rhein-Westfalen (124,4 Mill. t) und Baden-Wurttemberg 
(36,8 Mill. t) . Der Containerverkehr erlangt mit einem 
Aufkommen von mehr als 2,4 Mill. t (+16,4%) einen im
mer groBeren Anteil am Umschlagsvolumen. 

Die mit einem Anteil von 37,7% mengenmaBig wich
tigste Hauptverkehrsverbindung, die Transporte von 
auslandischen zu rheinland-ptalzischen Hafen, nahm 
2000 um 6% auf 9,8 Mill. t zu. Eine deutlich hOhere Stei
gerungsrate erzielte die entgegengesetzte Verkehrs
richtung, der grenzuberschreitende Versand (+16,4%), 
in der mit 6 Mill. t gut sechs Zehntel der empfangenen 
Guter transportiert wurden. Bei der Betrachtung des 
Guterumschlags innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland (10,2 Mill. t ; +4,6%) dominiert ebenfalls der 
Empfang mit 6,3 Mill. t (+0,7%). Auf den innerdeutschen 
Versand entfallen hingegen gut 3,9 Mill. t, womit eine 
Steigerung um 11,4% gegenuber dem Vorjahr einher
ging. lm rheinland-pfalzischen Lokalverkehr wurden 
des Weiteren 2,9 Mill. t (+13%) umgeschlagen. 

Die dynamische Entwicklung in der Binnenschifffahrt 
war das gesamte Jahr 2000 uber zu beobachten. lm 
langfristigen Vergleich wiesen die Monate Februar, April, 
Mai, August, September und November relativ gute Er
gebnisse auf. Zu der guten Binnenschifffahrtskonjunk
tur trugen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere in der Eisen- und Stahlindustrie, sowie 
die gunstige Wasserfuhrung des Rheins bei. Es wurden 
sowohl deutlich mehr Erze und Metallabfalle als auch 
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Veranderung 
1997 1998 1999 2000 2000 

gegenuber1999 

1 0001 % 

471 424 454 523 15,1 
1 474 1 566 1 490 1 520 2,0 
1 232 891 572 301 -47,3 
6 852 6195 6239 6 519 4,5 

285 21 0 186 240 28,9 
690 682 604 728 20,5 

8 099 7 911 7 823 8429 7,7 
1 604 1 605 1 524 1 682 10,4 
3 152 2 919 2 888 3401 17,8 

2 146 2 139 2 301 2 578 12,0 

26 004 24543 24082 25 921 7,6 

mehr Eisen, Stahl und NE-Metalle umgeschlagen. Wei
tere Triebkrafte der Entwicklung waren Erdol, Mineral
olerzeugnisse und Gase sowie Steine und Erden, wenn
gleich das rheinland-pfalzische Baugewerbe im Jahr 
2000 keine klare Tendenz zur konjunkturellen Erholung 
erkennen lieB. Zumindest konnte das Binnenschiff beim 
Transport von Steinen und Erden als typische Massen
gUter gegenuber dem Lastkrattwagen und der Eisen
bahn Anteile zuruckgewinnen. 

Auf der Grundlage vorliegender Monatseckdaten 
uber das Verkehrsaufkommen des Jahres 2001 rechnet 
das Statistische Bundesamt damit, dass 2001 mit 
Binnenschiffen bundesweit 237,6 Mill. t befordert wur
den, 1,9% weniger als im Vorjahr. Die Leistung in Ton
nenkilometern im Inland nahm um 2,4% ab, so dass die 
durchschnittliche Beforderungsweite bei rund 273 km 
lag. 

Eisenbahn: Wieder Zuwachse im Montanguterbereich 

Der uber Jahre zu beobachtende rucklaufige Trend 
im Eisenbahnguterverkehr konnte im Jahr 2000 nicht 
umgekehrt werden. Der Guterumschlag im frachtpflich
tigen Wagenladungsverkehr nahm von 1999 auf 2000 
um 1% auf 11,5 Mill. tab. Die bei diesen Transporten er
brachten Beforderungsleistungen stiegen jedoch um 
4,8% und erreichten gut 1,8 Mrd. tkm. Die mittlere Trans
portweite, die dabei zu Grunde gelegt wurde, lag 2000 
im Bundesdurchschnitt bei 258 km nach 248 km im Vor
jahr. Allerdings musste die Bahn, wie im Oberblick wei
ter oben bereits erwahnt wurde, mittel- und langfristig 
erhebliche EinbuBen bezuglich der Umschlagswerte 
und Marktanteile hinnehmen. Mittelfristig waren hier vor 
allem Erdol, Mineralolerzeugnisse und Gase sowie teste 
mineralische Brennstoffe betroffen. 

lm Jahr 2000 konnten die Eisenbahnen beim Trans
port von MontangUtern wieder eine steigende Nach
frage registrieren. Bei den Umschlagsdaten fUr Eisen, 
Stahl und NE-Metalle nahm die Gutermenge um rund 
180 200 t (+7,7%) auf gut 2,5 Mill. t zu und bei Erzen 
und Metallabfallen um 75 400 t (+11,4%) auf 734 300 t. 
Auf der anderen Seite hatten die auBerordentlich he
hen Ruckgange im Umschlag von Steinen und Erden 
(2,8 Mill. t; -19,8%) entscheidenden Einfluss auf die Ge-
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Guterumschlag der Eisenbahnen 1995-2000 nach Guterabteilungen 

1995 1996 
GOterabteilung 

Land- und forstwirtschaftliche 
Erzeugnisse, lebende Tiere 263 168 

Andere Nahrungs- und Futtermittel 367 353 
Feste mineralische Brennstoffe 353 156 
Erdol , Mineralolerzeugnisse, Gase 896 306 
Erze und Metallabfalle 696 640 
Eisen, Stahl und NE-Metalle 2 320 2 163 
Steine und Erden 2 824 2 640 
DOngemittel 329 341 
Chemische Erzeugnisse 2 220 2196 
Fahrzeuge, Maschinen, 
sonstige Halb- und Fertigwaren 1 080 1 214 

ln sgesamt 11 349 10177 

samtentwicklung (-1 %). Durchleuchtet man den Guter
umschlag der Eisenbahnen nach Bundeslandern, so 
stellt man fest, dass ein gutes Drittel des Ladungsauf
kommens innerhalb der Landesgrenzen der einzelnen 
Bundeslander sowohl ein- als auch ausgeladen wurde. 
Dam it zeigt sich, dass die Eisenbahn im Guterverkehr in 
nennenswertem Umfang auch uber kurzere Entfernun
gen genutzt wird. In Rheinland-Pfalz hat dieser Lokal
verkehr jedoch lediglich einen Anteil von einem Achtel 
am Guterversand ; hingegen gelangen vier Zehntel des 
Guterversands per Bahn in das Ausland. 
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Veranderung 
1997 1998 1999 2000 2000 

gegen0ber1999 

1 000 t % 

231 193 204 279 36,9 
354 298 250 220 -12,1 
227 94 88 82 -6,8 
467 433 374 413 10,3 
676 672 659 734 11,4 

2 206 2282 2 346 2 526 7,7 
3 247 3050 3487 2 797 -19,8 

421 406 373 360 -3,5 
2 342 2 540 2 379 2 476 4,1 

1 392 1 429 1 465 1 626 10,9 

11 562 11 397 11 626 11 51 1 -1 ,0 

Fur Deutschland insgesamt geht das Statistische 
Bundesamt aufgrund einer Schatzung davon aus, dass 
auch das Guterverkehrsaufkommen der Eisenbahnen 
(289,6 Mill. t) im Jahr 2001 zuruckgegangen ist, weniger 
stark als im StraBenverkehr. Die Beforderungsleistung 
der Eisenbahn (74,9 Mrd. tkm) hat mit -1 ,6% in dersel
ben GroBenordnung abgenommen. Die durchschnittli
che Beforderungsweite der Bahnen lag damit bei rund 
259 km. 

Diplom-Okonom Rainer Klein 
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lnvestitionsschwerpunkte der Gemeinden und Gemeindeverbande 
Nach dem Haushaltsgrundsatzegesetz beinhalten die 

lnvestitionen die Ausgaben tor Baumaf3nahmen, tor den 
Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen, 
fOr den Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapi
talvermogen, tor Darlehen und die lnanspruchnahme 
aus Gewahrleistungen sowie fOr Zuweisungen und Zu
schOsse fOr lnvestitionen. Dieser umfassende lnvesti
tionsbegriff ermoglicht die Aufteilung der lnvestitionen 
in Sachinvestitionen, zu denen die Baumaf3nahmen und 
der Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sa
chen gehoren, und in lnvestitionsf6rdermaf3nahmen, zu 
denen die Obrigen genannten Ausgaben gezahlt wer
den konnen. Bei den Sachinvestitionen realisiert die 
Kommune eigene Projekte, mit den lnvestitionsf6rder
maf3nahmen unterstOtzt sie Vorhaben anderer, wobei 
unter Umstanden ein sehr viel hoheres lnvestitionsvolu
men erreicht wird, als es in den entsprechenden Aus
gaben der Gemeinden und Gemeindeverbande er
kennbar ist. Die folgenden AusfOhrungen beschranken 
sich auf die Sachinvestitionen, die den Kernbereich des 
kommunalen lnvestitionsgeschehens darstellen. 

20% der Ausgaben werden investiert 

lm Zeitraum von 1990 bis 2000 haben die Gemein
den und Gemeindeverbande im Schnitt jahrlich knapp 
1,2 Mrd. Euro investiert, wobei die Schwankungen um 
diesen Mittelwert relativ gering waren. In sechs Jahren 
ist er um bis zu 11% unterschritten worden, in den Obri
gen fOnf Jahren ist er um bis zu 8% Obertroffen worden. 
Dam it haben die Sachinvestitionen der Gemeinden und 
Gemeindeverbande einen Anteil am Bruttoinlandspro
dukt (Summe der im Land erzeugten Waren und Dienst
leistungen) von 1 ,5%. 

Die Sachinvestitionen beanspruchen bei den Ge
meinden und Gemeindeverbanden einen sehr viel ho
heren Anteil der Ausgaben als bei Bund und Landern, 
da durch die Gemeinden und Gemeindeverbande wich
tige lnfrastruktureinrichtungen auf lokaler Ebene ge
schaffen werden. lm langjahrigen Durchschnitt verwen
den die Gemeinden und Gemeindeverbande fast 20% 
ihrer Gesamtausgaben fOr Sachinvestitionen. In Abhan
gigkeit von der Moglichkeit, lnvestitionsprojekte umzu
setzen, schwanken die Ausgaben im Zeitablauf mehr 
oder weniger stark. Anfang der 90er-Jahre ist die Quote 
deutlich hoher gewesen, in der Mitte der Dekade dage
gen ebenso deutlich niedriger ; heute liegt sie bei 19%. 

Wesentlich mehr Geld als tor lnvestitionen wenden 
die Gemeinden und Gemeindeverbande tor ihre 
Beschaftigten auf. Die Ausgaben tor das Personal bin
den gut ein Viertel der Mittel. Niedriger als die lnvesti
tionsausgaben ist der laufende Sachaufwand, der im 
langfristigen Durchschnitt weniger als 17% der Gesamt
ausgaben bindet. Das Volumen der laufenden Zuwei
sungen an den 6ffentlichen Bereich ist dagegen Ober
proportional gestiegen, so dass sich der Anteil an den 
Gesamtausgaben auf mittlerweile 30% erhoht hat. Diese 
von den Gemeinden und Gemeindeverbanden abzu
tohrenden Betrage, hauptsachlich handelt es sich um 
die Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage sowie um die 
Finanzausgleichsumlage, stellen eine Besonderheit in
sofern dar, als sie bei den empfangenden Stellen zu 
Einnahmen tohren, die wiederum der Finanzierung von 
Aufgaben dienen. Deshalb sind zur Vermeidung einer 
Doppelerfassung die Zahlungen zwischen den Gemein
den und Gemeindeverbanden bei den Gesamtausga
ben bereits abgesetzt. 

Ortsgemeinden sind Haupttrager der kommunalen ln
vestitionen 

Differenziert nach den einzelnen Gebietskorper
schaftsgruppen zeigt sich, dass die Ortsgemeinden die 
gr6f3ten kommunalen lnvestoren sind, mit grof3em Ab
stand gefolgt von den kreisfreien Stadten, den Ver
bandsgemeinden und den verbandsfreien Gemeinden; 
das Schlusslicht bilden die Landkreise. Die herausra
gende Stellung der Ortsgemeinden fOr das kommunale 
lnvestitionsgeschehen in der Zeit von 1990 bis 2000 
wird nicht allein durch den mit fast 28% Oberpropor
tional hohen Anteil der lnvestitionen an den Gesamt
ausgaben verdeutlicht, sondern mehr noch durch die 
Tatsache, dass sie bei nahezu gleichem Gesamtausga
bevolumen wie die kreisfreien Stadte mehr als doppelt 
so viel investieren wie die kreisfreien Stadte. Auf die 
Ortsgemeinden entfielen damit in der Zeit von 1990 bis 
2000 fast 44% der gesamten kommunalen lnvestitionen, 
die kreisfreien Stadte trugen knapp 21% dazu bei. 

Absolut betrachtet investieren die Verbandsgemein
den geringfOgig mehr als die verbandsfreien Gemein
den. Da der Haushalt der Verbandsgemeinden jedoch 
nur etwa halb so grof3 ist wie derjenige der verbands
freien Gemeinden, ist das relative Gewicht der lnvesti-

Ausgaben fOr Sachinvestitionen der Gemeinden und Gemeindeverbande 1990-2000 
nach Gebietsk6rperschaftsgruppen 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Gebietsk6rperschaftsgruppe 

1 000 EUR 

Kreisfreie Stadte 244216 217 351 193 946 200499 219 217 309 864 267 256 
Kreisangeh6rige Gemeinden, Verbands-

gemeinden, Landkreise 802 803 946 836 929 034 889 031 905 167 954 782 970 028 
verbandsfreie Gemeinden 148 516 148 829 143 045 127 419 147 218 143 805 137 427 
Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden 569 800 676 921 647 468 635188 638130 671 255 698 026 

Ortsgemeinden 436 496 508 826 500 128 479 931 491 797 526 278 536 653 
Verbandsgemeinden 133304 168 095 147 340 155 256 146 333 144 977 161 373 

Landkreise 84 487 121 086 138521 126 425 11 9 819 139 721 134 575 

Gemeinden und Gemeindeverbande insgesamt 1 049 715 1 167 333 1124 949 1 091 561 1 127 124 1 267 335 1 240 067 
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Ausgaben fOr Sachinvestitionen der 
Gemeinden und Gemeindeverbande 2000 

nach Gebietskorperschaftsgruppen 

Landkreise 
9% 

Ortsgemeinden 
44 % 

Kreisfreie 
Stiidte 
21% 

Verbands
freie 

Gemeinden 
13 % 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

tionen bei den Verbandsgemeinden mit 39% am hochs
ten, bei den verbandsfreien Gemeinden betragt die 
Quote fast 21 %. Diese beiden Gebietskorperschafts
gruppen steuern im langjahrigen Durchschnitt jeweils 
etwa 13% zum kommunalen lnvestitionsvolumen bei. 
Die geringste Bedeutung fur das kommunale lnvesti
tionsgeschehen haben die Landkreise, denn auf sie 
entfallen lediglich gut 9% der Ausgaben fOr Sachinves
titionen. Auch gemessen an ihrem Haushalt haben die 
Landkreise nicht sehr viele Vorhaben realisiert, denn sie 
haben nur halb so viel investiert wie der Durchschnitt 
der Gebietskorperschaften. 

Verkehrswesen dominiert vor Schulbereich 

Eine Untergliederung der Sachinvestitionen nach 
Aufgabenbereichen zeigt deutliche Unterschiede auf. 
Diese Betrachtung muss sich allerdings auf den Zeit
raum 1990 bis 1999 beschranken, da Ergebnisse nach 
Aufgabengebieten fUr das Jahr 2000 noch nicht vorlie
gen. 

Fur Sachinvestitionen im Bereich Verkehrswesen, im 
Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Bau von 
GemeindestraBen, gaben die Gemeinden und Gemein
deverbande im Durchschnitt der 90er-Jahre jahrlich 
339 Mill. Euro aus. Die Ausgaben werden in erster Linie 
von den Ortsgemeinden und den kreisfreien Stadten 
getatigt, Landkreise und verbandsfreie Gemeinden fol
gen mit groBem Abstand. Jahren mit starken Zuwach
sen, wie 1991 und insbesondere 1999, stehen Jahre mit 
graBen Einbruchen, wie 1994, gegenuber. Je Einwohner 
investieren die Gemeinden und Gemeindeverbande 
jahrlich im Schnitt 86 Euro. Die Einwohner sind es auch, 
die einen GroBteil der Sachinvestitionen uber Beitrage 
finanzieren mussen. Hinzu kommen die Zuweisungen 
des Landes, so dass die Realisierung von StraBenbau
projekten fOr die Kommunen weitgehend finanzierbar 
erscheint. 

In das Schulwesen investieren die Gemeinden und 
Gemeindeverbande im langjahrigen Durchschnitt jahr
lich 203 Mill. Euro, wobei der groBte Teil fOr die Grund
und Hauptschulen benotigt wird. lm Schulbereich sind 
die Mittel insbesondere Anfang der 90er-Jahre kraftig 
aufgestockt worden, so dass auf jeden Einwohner jahr
lich 52 Euro entfallen. ErwartungsgemaB mussen die 
kreisfreien Stadte je Einwohner die groBte Last tragen, 
da sie fOr aile Schularten zustandig sind, wahrend im 
Landkreisbereich verschiedene kommunale Ebenen fOr 
die jeweiligen Schularten aufkommen. 

Fur Sachinvestitionen in das allgemeine Grundver
mogen, und zwar insbesondere fOr den Erwerb und 
nicht so sehr fOr BaumaBnahmen, haben die Gemein
den und Gemeindeverbande im Durchschnitt der 90er
Jahre jahrlich 125 Mill. Euro ausgegeben. Auch hier sind 
es vor allem die Ortsgemeinden, die kreisfreien Stadte 
und die verbandsfreien Gemeinden, die in diesem Be
reich investieren und damit Grundstucke fOr ihre Bur
gerinnen und Burger bzw. fOr Gewerbeansiedlungen 
oder fOr eigene Zwecke vorhalten. Dies ist jedoch kein 
kontinuierlicher Prozess, denn die Ausgaben schwan
ken im Zeitablauf sehr stark. 

Der Bereich des Wohnungswesens und der Raum
ordnung hat insbesondere in den letzten Jahren deutli
che Zuwachse zu verzeichnen. Die Kommunen inves
tieren im langjahrigen Durchschnitt jahrlich 100 Mill. 

Ausgaben fOr Sachinvestitionen der Gemeinden und Gemeindeverbande 1990-1999 
nach Aufgabenbereichen 

1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Aufgabenbereich 

1000 EUR 

Poli tische FOhrung und zentrale Verwaltung 51 984 45 982 52 499 68111 44 903 47092 78 774 
Offentliche Sicherheit und Ordnung 36241 46652 42442 40810 43 599 44 718 44653 
Schulen und vorschulische Bildung 149 917 215 480 217 239 220 060 225 304 206 619 212 987 
Wissenschaft und Forschung, kultu relle 
Angelegenheiten 22 098 50 145 57 308 38 034 24 797 29155 49 336 

Soziale Sicherung 15 593 40 310 24 742 19497 14102 12 970 13433 
Gesundheit, Sport und Erholung 76385 72 582 70294 43405 63917 68560 62 354 
Wohnungswesen und Raumordnung 96912 92 221 83162 95 529 93 698 123 11 7 135 099 
Kommunale Gemeinschaftsdienste 104 333 93 152 91 343 92 308 89465 86 668 84 223 
Wirtschaftsforderung 54 540 61 700 66012 57028 57 966 58 959 611 63 
Verkehrswesen 293 236 331 695 336 040 329 007 318 997 331 413 384 347 
Wirtschaftsunternehmen 12 536 14 777 8447 4221 4 543 3 929 3665 
Allgemeines Grund- und Sondervermogen 135 941 111 594 117 804 116 939 110 266 11 3 928 137 297 

lnsgesamt 1 049 715 1176 292 1 167 333 1 124 949 1 091 561 1 127 124 1 267 335 
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Durchschnittliche jahrliche Ausgaben tor Sachinvestitionen der Gemeinden und 
Gemeindeverbande 1990-1999 nach Aufgabenbereichen 

Allgemeines Grund- und Sondervermogen 

Wirtschaftsunternehmen 

Verkehrswesen 
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CJ 
Politische FOhrung und zentrale Verwaltung 

0 

Euro, dies vor allem fur stadtebauliche Sanierungs- und 
EntwicklungsmaBnahmen. Hierfi.ir geben die Ortsge
meinden das meiste aus, gefolgt von den kreisfreien 
Stadten und den verbandsfreien Gemeinden. 

Unter den Obrigen Aufgabenbereichen ragen noch 
die kommunalen Gemeinschaftsdienste, das ist in die
sem Zusammenhang vor allem der Bau von Dorfge
meinschaftshausern in den Ortsgemeinden bzw. ver
bandsfreien Gemeinden, sowie der Sportbereich mit 
dem Bau von Sportstatten und Badeanstalten heraus, 
wo jahrlich durchschnittlich 96 Mill. Euro bzw. 72 Mill. 
Euro investiert werden. Der Bedarf im Bereich der kom
munalen Gemeinschaftsdienste scheint weitgehend ge
deckt, denn das lnvestitionsvolumen geht nahezu kon
tinuierlich zurOck. Auch im Sportbereich wird Ende der 
90er-Jahre weniger investiert als zu Beginn des Jahr
zehnts. 

Ausgegliederte Einrichtungen mit hohem lnvestitions
volumen 

Die rheinland-pfalzischen Gemeinden und Gemein
deverbande haben bereits seit vielen Jahren ihre kos
tenrechnenden Einrichtungen aus den Haushalten aus
gegliedert und wirtschaftlich verselbststandigt. Dies trifft 
insbesondere auf die Bereiche der Ver- und Entsorgung 
sowie des Verkehrs zu. Die Ausgaben und Einnahmen 
dieser Einheiten werden deshalb nicht mehr im kom
munalen Kernhaushalt, sondern in separaten Wirt
schaftsrechnungen verbucht, die den Grundsatzen der 
kaufmannischen doppelten Buchtohrung entsprechen. 
Mittlerweile werden nahezu 700 dieser Einheiten in 
Rheinland-Pfalz statistisch erfasst. Diese offentlich be
stimmten Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unterneh-
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men haben in Rheinland-Pfalz eine erhebliche Bedeu
tung, denn sie investieren nahezu genau so viel in ihre 
Sachanlagen, wie die Gemeinden und Gemeindever
bande fOr Sachinvestitionen ausgeben. 

Ergebnisse fOr diesen Bereich liegen vor fOr die Jahre 
1990 bis 1992, allerdings beschrankt auf die Ver- und 
Entsorgung sowie den Verkehr, und als Folge einer An
derung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes ab 
1994 fOr aile Aufgabengebiete; die jOngsten Ergebnisse 
betreffen das Jahr 1998. lm Schnitt dieser Jahre ha
ben die so genannten offentlichen Unternehmen jahr
lich 1,1 Mrd. Euro investiert und damit nur geringfOgig 
weniger als die Gemeinden und Gemeindeverbande. 

Nahezu die Halfte der lnvestitionen werden im lang
fristigen Durchschnitt von den Entsorgungsunterneh
men getatigt. Hier sind es vor allem die Unternehmen 
der Abwasserbeseitigung, die in die Erneuerung und 
den Ausbau des Kanalnetzes und der Klaranlagen er
hebliche Mittel investieren. Dagegen realisieren die Ab
fallbeseitigungsunternehmen ein wesentlich niedrigeres 
lnvestitionsvolumen. Seiden Bereichen ist gemeinsam, 
dass sich die lnvestitionen in den letzten Jahren rOck
laufig entwickeln. 

Auf die Versorgungsunternehmen entfallt ein Drittel 
der lnvestitionen, wobei die Wasserversorgung mit gro
Bem Abstand dominiert, wahrend die Elektrizitatsver
sorgung sowie die Gasversorgung gemessen am Zu
gang der Sachanlagen eine eher untergeordnete Rolle 
spielen. In Rheinland-Pfalz haben Versorgungsunter
nehmen, die mehrere Versorgungsbereiche kombiniert 
abdecken, ein relativ groBes Gewicht. Da es sich hier
bei zumeist urn groBere Unternehmen handelt, realisie
ren sie ein entsprechend umfangreiches lnvestitions
programm. 
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Zugang an Sachanlagen offentlich bestimmter Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen 1990-1998 
nach Aufgabenbereichen 

19901) 1991 1) 19921) 1994 1995 1996 1997 1998 
Aufgabenbereich 

1 000 EU R 

Kunst· und Ku lturpllege - - - 174 197 182 160 262 
Sport und Erholung - - 5 799 7 452 4 578 5 924 12 143 
Wohnungswesen - - 5939 817 4 19 72 
Entsorgungsunternehmen 413 891 489 295 585 920 676 777 587 590 559 779 523 765 503 808 

Abwasserbeseitigung - - 540 070 485 680 458167 440 892 425 342 
Abfallbeseitigung - - 136 707 101 911 101 613 82874 78465 

Versorgungsunternehmen 292 645 288 237 411940 531491 320 507 330 533 350 928 358 715 
Elektrizitatsversorgung 68565 33695 37012 25417 24 943 21 838 27 706 3 334 
Gasversorgung 18 041 20 980 20148 17 846 17 881 18 680 20762 11 898 
Wasserversorgung 109 668 109160 133 312 122 564 114 393 122 379 128 838 121228 
Kombinierte Versorgungsunternehmen2l 96370 124 402 221 468 365 665 163 289 167 636 173 622 222 256 

Verkehrsunternehmen 8827 17 829 37 825 91750 35916 31667 36 356 20977 
Kombinierte Versorgungs- und 
Verkehrsunternehmen 106 822 132 950 137 219 132198 85 875 83876 96 282 141 994 

Staatsbader, kommunale Kurbetriebe 14 390 6 519 1409 1946 4 006 
Obrige Aufgabenbreiche - 64 273 88357 68 249 63427 68625 

lnsgesamt 822184 928 311 1172 904 1 522 792 11 33231 1 080 277 1 078808 1110603 

1) Nach dem Fmanz- und Personalstatlsllkgesetz wurden b1s 1992 nur die Unternehmen der Bere1che Ver- und Entsorgung sow1e Verkehr erfasst. - 2) 1991 und 1992 e1nsch l1 eBhch 
Heizkrattwerke. 

Verkehrsunternehmen sowie Unternehmen, die in 
Kombination sowohl Verkehrs- als auch Versorgungs
leistungen anbieten, vereinigen 14% des Zugangs an 
Sachanlagen auf sich. Aile anderen Aufgabenbereiche 
sind eher unbedeutend, denn auf sie zusammen entfal
len im langfristigen Durchschnitt weniger als 5% der ln
vestitionen offentlicher Unternehmen. 

Seit 1990 investieren die offentlich bestimmten 
Fonds, Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen jahr
lich durchschnittlich 282 Euro je Einwohner. Die Entsor-
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gungsunternehmen geben mit 139 Euro je Einwohner 
besonders viel aus, gefolgt von den Versorgungsunter
nehmen mit 92 Euro je Einwohner, bei denen jeweils die 
Entsorgung des Wassers bzw. die Versorgung mit Was
ser dominiert. Reine Verkehrsunternehmen einschlieB
Iich der kombinierten Verkehrs- und Versorgungsunter
nehmen verzeichnen einen jahrlichen Zugang an 
Sachanlagen in Hohe von 38 Euro je Einwohner. 

Diplom-Volkswirt Rudolf Lamping 
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Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen 
landwirtschaftlicher Betriebe 1999 

Die Darstellung landwirtschaftlicher Betriebe nach ih
rer betrieblichen Ausrichtung und der Einkommenska
pazitat basiert auf den einzelbetrieblichen Angaben 
Ober Anbauflachen und Viehbestande. Die Betriebsty
pisierung auf der Grundlage der Betriebssystematik fOr 
die Landwirtschaft und die Berechnung eines Stan
dardbetriebseinkommens wurden erstmals 1971 einge
setzt und erfolgen seitdem regelmaBig im Rahmen einer 
Agrarstrukturerhebung. 

Die Betriebssystematik umfasst vier Gliederungsstu
fen. Die landwirtschaftlichen Betriebe werden auf der 
ersten Stufe einem Betriebsbereich (z. B. Landwirt
schaft, Gartenbau) und anschlieBend einer Betriebs
form (z. B. Dauerkulturbetrieb, Futterbaubetrieb) zuge
ordnet. Letztere wird wiederum nach Betriebsarten (z. B. 
Dauerkultur-Spezialbetrieb, Dauerkultur-Verbundbe
trieb) untergliedert, bevor auf der untersten Ebene die 
Zuordnung zu einem Betriebstyp (z. B. Weinbau, Obst
bau) erfolgt. 

Die Typisierung verwendet als Grundlage die Struk
tur des Standarddeckungsbeitrages des Betriebes. 
Dieser wird mit Durchschnittswerten und Normzahlen 
berechnet, da fOr jeden einzelnen Betrieb weder Daten 
Ober die erzielten Leistungen noch Ober die Kosten zur 
VerfOgung stehen. Das Kuratorium fOr Technik und Bau
wesen in der Landwirtschaft (KTBL) berechnet und ver
offentlicht jahrlich im Auttrag des Bundesministeriums 
fOr Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft 
die Standarddeckungsbeitrage fOr die einzelnen Frucht
und Vieharten. 

Berechnung der Standarddeckungsbeitrage 

Der Standarddeckungsbeitrag einer Frucht- oder 
Viehart ergibt sich aus dem Produkt aus erzeugter 
Menge und dem Erzeugerpreis abzOglich der dem Pro
duktionsverfahren direkt zurechenbaren Spezialkosten 
wie Pflanzenschutz- und DOngemittel. Die Bruttoleistung 
und die variablen Spezialkosten werden aus Statistiken 
und BuchfOhrungsunterlagen Ober Preise, Ertrage, Leis
tungen, durchschnittliche Erlose und Kosten ermittelt. 
Der Standarddeckungsbeitrag des Betriebes ergibt sich 
dann aus der Multiplikation der betrieblichen Angaben 
Ober Art und Umfang der Bodennutzung bzw. Viehhal
tung mit dem jeweiligen Standarddeckungsbeitrag. 

Neben der Berechnung des Standarddeckungsbei
trages des Betriebes werden auch die Anteile der ein
zelnen Produktionsverfahren am gesamten Standard
deckungsbeitrag ermittelt. Sie sind die Voraussetzung 
fOr die Einstufung in die Betriebssystematik. Wahrend 
einige Frucht- oder Kulturarten bzw. Tierarten gleich
zeitig auch das Produktionsverfahren darstellen, wer
den andere Produktionsverfahren durch Zusammen
fassungen gebildet. Beispiele fOr die Obereinstimmung 
von Frucht- oder Ku lturart und Tierart mit dem Produk
tionsverfahren sind Rebflachen, Obstanlagen oder 
MilchkOhe. Die einzelnen Wintergetreidearten werden 
dagegen zum Produktionsverfahren Wintergetreide zu
sammengefasst. 
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Die Standarddeckungsbeitrage werden ferner fOr fOnt 
Leistungsklassen berechnet, urn so unterschiedliche 
wirtschaftliche und natOrliche Produktions-, Absatz
und Bezugsbedingungen berOcksichtigen zu konnen. 
FOr die Aufbereitung werden aus VereinfachungsgrOn
den aile Betriebe eines Landkreises oder einer kreis
freien Stadt einer Leistungsklasse zugeordnet. Urn ei
nen zu haufigen Wechsel eines Betriebes zwischen 
verschiedenen Betriebstypen zu verhindern, flieBt statt 
des jahrlichen Standarddeckungsbeitrages ein fOnfjah
riger Durchschnitt in die Berechnung ein . Da es sich urn 
ein standard isiertes Berechnungsverfahren handelt, 
weichen die betriebsindividuellen Standarddeckungs
beitrage mehr oder minder stark von den verwendeten 
Standarddeckungsbeitragen ab. Auch werden beson
dere betriebliche Produktionsverfahren, wie z. B. eine 
okologische Wirtschaftsweise, nicht berOcksichtigt. 

lm Laufe der Jahre hates mehrfach methodische An
derungen gegeben, die die Vergleichbarkeit der aktuel
len Ergebnisse mit denen frOherer Jahre einschranken. 
Anderungen betreffen z. B. die unteren Erfassungs
grenzen oder die Berechnungsmethode der Standard
deckungsbeitrage durch das KTBL. 

Seit 1999 werden im Rahmen der Agrarstrukturerhe
bung nur noch Betriebe befragt, wenn sie 2 ha und 
mehr landwirtschaftlich genutzte Flache bewirtschaften. 
Betriebe unter 2 ha sind auskunftspflichtig, wenn die 
Viehhaltung gesetzlich vorgegebene Grenzen Ober
schreitet oder Sonderkulturen in einer bestimmten Gro
Benordnung angebaut werden. Zuvor war ein Betrieb 
bereits mit 1 ha landwirtschaftlich genutzter Flache aus
kunftspflichtig. Dazu kamen Betriebe unter 1 ha, deren 
Erzeugung der von 1 ha entsprach. Ferner wird seit 
1999 nicht mehr der Standarddeckungsbeitrag des Er
hebungsjahres bei der Berechnung des FOnfjahres
durchschnitts fOr den Standarddeckungsbeitrag be
rOcksichtigt. Dadurch konnen die Ergebnisse deutlich 
frOher als sonst erstellt werden. Die Betriebssystematik 
bezieht sich zudem seit 1999 nur noch auf landwirt
schaftliche Betriebe. Zuvor waren in den Jahren mit ei
ner allgemeinen Erhebung landwirtschaftliche Betriebe 
und Forstbetriebe in die Aufbereitung einbezogen wor
den. 

95% der Betriebe gehoren dem Betriebsbereich Land
wirtschaft an 

Rund 95% der 35 500 landwirtschaftlichen Betriebe 
gehOrten 1999 dem Betriebsbereich Landwirtschaft 
an, gut 2% dem Gartenbau. Die restlichen 3% entfielen 
auf die Betriebsbereiche Forstwirtschaft und Kombi
nationsbetriebe. Ein Betrieb gehort dem Betriebsbe
reich Landwirtschaft an, wenn mindestens 75% des 
Standarddeckungsbeitrages auf die dem Betriebsbe
reich zugeordneten Produktionsverfahren entfallen. Die 
groBte Gruppe innerhalb der Betriebsformen des Be
triebsbereichs Landwirtschaft stellten die 16 300 Dau-
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Betriebssystematische Gliederung des Betriebsbereichs Landwirtschaft 
(in Klammern Zahl der Betriebe 1999) 

LANDWIRTSCHAFT 
Betriebsbereich 

(33 806) 

Betriebsform 
Marktfrucht

betriebe 
(7 079) 

Futterbau
betriebe 
(9 025) 

Veredlungs
betriebe 

(579) 

Dauerkultur
betriebe 
(16 302) 

Landwirtschaft
liche Gemischt
betriebe (821 ) 

Betriebsart 

Betriebstyp 
lnten- Exten- Milch- Rinder- Schwei- Ge-
siv- siv- vieh mast ne fiOgel 

Spezial-
betriebe 

Verbund
betriebe 

frOchte 

(967) 

frOchte 

(3 569) (2 710) (3 903) (76) 

erkulturbetriebe. Damit kam bei rund 46% der land
wirtschaftlichen Betriebe mehr als die Halfte des Ge
samtstandarddeckungsbeitrages aus dem Wein- oder 
Obstanbau. Dies zeigt die Bedeutung von Rheinland
Pfalz als wichtigstem Weinbaustandort Deutschlands. 
Seit 1979 ist der Anteil sogar noch urn rund 5 Prozent
punkte angestiegen. lm Gegenzug verringerte sich der 
Anteil der Futterbaubetriebe von knapp 30 auf gut 25%. 
Die Marktfruchtbetriebe umfassten im Betrachtungszeit
raum etwa ein FOnftel der landwirtschaftlichen Betriebe. 
1999 wurden noch gut 9 000 Futterbau- und 7 100 
Marktfruchtbetriebe ausgewiesen. Die Veredlung spielt 
traditionell in Rheinland-Pfalz keine groBe Rolle. Nur 
rund 580 Betriebe (2%) wurden entsprechend typisiert. 
Zu den landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben zahlten 
noch 820 Betriebe. 
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(84) 

Obst- Wein- Hop-
bau bau fen-

bau 

(971) (14 210) ( . ) 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pialz 

Als wichtiger lndikator tor die Beurteilung der Wett
bewerbsfahigkeit landwirtschaftlicher Betriebe wird 
haufig die durchschnittl iche BetriebsgroBe herange
zogen . Der MaBstab berOcksichtigt allerdings nur un
zureichend die unterschiedliche Produktivitat der ein
zelnen Kultur- und Fruchtarten. Zudem bleibt der 
Einkommensbeitrag aus der Viehhaltung unberOck
sichtigt. Dauerkulturbetriebe verfOgten 1999 Ober 
durchschnittlich 7 ha landwirtschaftlich genutzte Flache. 
Die durchschnittliche BetriebsgroBe der Futterbau- und 
Marktfruchtbetriebe lag mit 33 bzw. 35 ha deutlich ho
her. Trotz der geringeren BetriebsgroBe wurden von den 
als Familienbetrieb gefOhrten Dauerkulturbetrieben 
immerhin 42% im Haupterwerb bewirtschaftet; bei den 
Futterbau- und Marktfruchtbetrieben waren es nur 37 
bzw. 32%. Dies ist mit der hoheren Flachenproduktivitat 
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von Dauerkulturen erklarbar. So ist beispielsweise fu r 
die Bewirtschaftung von einem Hektar Rebflache ein 
wesentl ich groBerer Arbeitsbedarf erforderlich als fu r 
die Bearbeitung von einem Hektar Getreide. Den hochs
ten Anteil an Haupterwerbsbetrieben wiesen im Obrigen 
die Veredlungsbetriebe mit 55% auf. 

Spezialisierung nimmt zu 

Die Betriebsformen werden auf der nachsten Stufe 
der Betriebssystematik nach Spezial- und Verbundbe
trieben unterschieden. Ein Spezialbetrieb liegt vor, wenn 
mehr als 75% des betrieblichen Standarddeckungsbei
trages aus den entsprechenden Produktionsverfahren 
stammen, die der Betriebsform zugeordnet werden. Bei 
einem Verbundbetrieb sind es zwischen 50 und 75%. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Spezialisierung der 
Betriebe deutlich zugenommen hat. 1999 zahlten bereits 
78% der Betriebsformen des Betriebsbereichs Land
wirtschaft zu den Spezialbetrieben. Nur noch knapp 
22% gehorten zu den Verbund- oder den landwirt
schaftlichen Gemischtbetrieben. Zwanzig Jahre fruher 
hatten sich erst 63% der Betriebe spezialisiert. FOr die 
Entwicklung durften vor allem okonomische Grunde 
ausschlaggebend sein, da sich durch die Spezialisie
rung in der Regel der Unternehmensgewinn steigern 
lasst. Mit der Spezialisierung war in vielen Fallen auch 
eine VergroBerung der Produktionsgrundlagen verbun
den. 

1999 waren von den rund 16 300 Dauerkulturbetrie
ben 14 210 auf den Wein- und 970 auf den Obstbau 
spezialisiert; die Obrigen 1 120 Betriebe waren als Ver
bundbetriebe typisiert worden. Fur fast neun von zehn 
Betrieben mit mehr als 30 Ar Rebflache war damit der 
Weinbau der betriebliche Schwerpunkt. 1979 wiesen 
erst vier Funftel aller Betriebe mit Rebflachen den Wein
bau als wichtigste landwirtschaftliche Einkommens
quelle aus. Dies kann auch hier als lndiz fOr die zuneh
mende Spezialisierung gewertet werden. 

Zunahme der Rindermastbetriebe 

2 700 Milchviehbetriebe - rund 63% der Milchvieh
halter- und 3 900 Rindermastbetriebe stellten 1999 fast 
drei Viertel der 9 000 Futterbaubetriebe. Anzumerken 
ist, dass zum Betriebszweig Rindermast auch die Schaf
und Pferdehaltung gehoren. 1979 wurden dagegen erst 
knapp 1 600 Rindermastbetriebe und rund 7 700 Milch
viehbetriebe gezahlt. Grunde fOr diese Entwicklung wa
ren die EinfOhrung der Milchkontingentierung 1984 und 
der technische Fortschritt. 

Viele Milcherzeuger verkauften, verleasten oder ver
pachteten seit 1984 die ihnen zugeteilte Milchquote. 
Falls die Abgabe der Milchquote nicht im Rahmen einer 
Betriebsaufgabe erfolgte, stellten sie vielfach auf die 
Mutter- und Ammenkuhhaltung um und konnten so die 
Grunlandflachen weiternutzen. Seit 1984 nahm des-

Betriebssystematische Gliederung des Betriebsbereichs Gartenbau 

(in Klammern Zahl der Betriebe 1999) 

Betriebsbereich 

Betriebs
form 

Betriebs
art 

Betriebs
typ 

Gemusebetriebe 

Gemuse-
Spe- Ver-
zial- bund-
be- be-

GARTENBAU 

Zierpflanzen
betriebe 

(441) 

Zierpflanzen-
Spe- Ver-

(748) 

zial- bund-
be- be-

Baumschul
betriebe 

(112) 

Baumschui-
Spe- Ver-
zial- bund-
be- be-

triebe triebe triebe triebe triebe triebe 
(179) (11) (428) (13) (106) (6) 

Frei- Unter- Frei- Unter-
land- glas- land- glas-
ge- ge- zier- zier-

muse muse pflan- pflan-
zen zen 

(158) (21) (32) (396) 

Gartenbauliche 
Gemischtbetriebe 

(5) 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Landwirtschaftliche Betriebe 1999 nach der Betriebssystematik und sozial6konomischen Betriebstypen 

Landwirtschaftliche Betriebe Darunter 

insgesamt Haupterwerbsbetriebe Nebenerwerbsbetriebe 
Betriebssystem 

Betriebe LF Betriebe LF Betriebe LF 

Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha 

lnsgesamt 35475 715 831 13002 461 301 20 569 180 952 
davon Betriebsbereich 

Landwirtschaft zusammen 33806 700 017 12 355 453 724 19686 175 559 
davon 

Marktfruchtbetriebe 7079 245 800 2208 144 470 4588 81 036 
Futterbaubetriebe 9025 297 913 3 172 200 253 5467 67 580 
Veredlungsbetriebe 579 17 486 291 12 656 237 2 802 
Dauerkulturbetriebe 16302 116070 6 438 82 249 8852 17 813 
landw. Gemischtbetriebe 821 22 749 246 14096 542 6329 

Gartenbau 748 5037 502 3295 143 210 
ubrige Betriebsbereiche 1> 921 10776 145 4 282 740 5183 

1) Kombinationsbetriebe, kombinierte Verbundbetriebe und bestimmte Betriebe des Betriebsbereichs Forstwirtschafl. 

wegen auch die Zahl der Halter von Ammen- und Mut
terkuhen urn 2 400 auf 4 000 im Jahr 1999 zu. Die Be
stande stiegen von 9 300 auf Ober 52 000 Tiere. 

Zur Milcherzeugung kann heute aufgrund der tech
nischen Entwicklung ein Betrieb mit der gleichen 
Arbeitskrafteausstattung wie 1979 deutlich mehr Milch
kuhe betreuen. 1979 standen in einem durchschnitt
lichen Futterbaubetrieb erst zehn Milchkuhe; 1999 wa
ren es uber 30 Tiere. 

Marktfruchtbau umfasst mehr als nur Getreideanbau 

Betriebe werden dem Marktfruchtbau zugeordnet, 
wenn sie sich auf die Erzeugung von Getreide, Olfruch
ten, EiweiBpflanzen, Zuckerruben oder Kartoffeln kon
zentriert haben. Als Besonderheit wird auch der Anbau 
von GemOse im Wechsel mit landwirtschaftlichen Kul
turen (Feldgemuse) unter dem Marktfruchtbau nach
gewiesen. Erfolgt der Gemuseanbau dagegen auf 
Flachen, die ausschlieBiich tor die Produktion gartneri
scher Kulturen genutzt werden, so zahlen sie zum 
Gartenbau und die Betriebe werden der Betriebsform 
Gemusebetriebe des Betriebsbereichs Gartenbau zu
geordnet. 

Entsprechend dem Arbeitsbedarf fOr den Anbau von 
einem Hektar der genannten Kulturen unterscheidet 
man sie in Extensiv- und lntensivfruchte. Von den 4 500 
Spezialbetrieben der Betriebsform Marktfruchtbau bau
ten fast 80% Extensivfruchte an, unter die Mahdrusch
fruchte wie Getreide und Olfruchte subsumiert werden. 
Zu den lntensivfruchten zahlen dagegen Kartoffeln, Zu
ckerruben und Tabak. In Rheinland-Pfalz erfolgt der Ge
museanbau uberwiegend auf Flachen, die im Rahmen 
der Fruchtfolge fOr den Gemuseanbau genutzt werden. 
Dadurch gehort der groBte Teil der gemOseanbauenden 
Betriebe zu den Marktfruchtbetrieben. Bei der Mehrzahl 
der Veredlungsbetriebe handelte es sich urn Verbund
betriebe ; nur 160 Betriebe hatten sich auf die Schweine
oder Geflugelhaltung spezialisiert. 

Der Betriebsbereich Gartenbau umfasst die drei Be
triebsformen Gemusebetriebe, Zierpflanzenbetriebe 
und Baumschulbetriebe. Mit 440 Betrieben stellten die 
Zierpflanzenbetriebe die groBte Gruppe. Lediglich 190 
Betriebe waren als Gemusebetriebe ausgewiesen und 
112 als Baumschulbetriebe. 
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Regionale Standortbedingungen bestimmen die vor
herrschende Betriebsform 

Die vorherrschende Betriebsform in einer Region 
wird in hohem MaBe von den regionalen Standortfakto
ren wie den klimatischen Verhaltnissen, der Hohenlage 
und der Bodenbeschaffenheit bestimmt. Der Wein- und 
Obstbau findet sich vorwiegend in der Nahe der Flusse 
des Landes, die ein gunstiges Mikroklima fOr das 
Wachstum von Dauerkulturen aufweisen. 1999 gehorten 
neun von zehn landwirtschaftlichen Betrieben im Land
kreis Mainz-Bingen zu den Dauerkulturbetrieben. An 
der Sudlichen WeinstraBe waren es mit 88% nur ge
ringfugig Weniger. Einen ahnlichen Anteil hatten die 
Dauerkulturbetriebe auch noch in den Landkreisen Bad 
Durkheim und Alzey-Worms mit 87 bzw. 84%. An der 
Mosel ragten besonders die Landkreise Bernkastei
Wittlich (70%) und Trier-Saarburg (68%) heraus. 

Der Futterbau ist dagegen in den Hohengebieten von 
Westerwald und Eifel beheimatet. Das in diesen Gebie
ten haufig anzutreffende natorliche Dauergrunland lasst 
sich vor allem durch Raufutterfresser wie Rinder und 
Schafe wirtschaftlich nutzen. Rund 78% der landwirt
schaftlichen Betriebe im Westerwaldkreis waren auf 
den Futterbau spezialisiert. Der Landkreis Altenkirchen 
folgte mit 73%. Die durch die Rinderhaltung gepragten 
Landkreise Daun und Bitburg-Prum kamen auf Anteile 
von 72 bzw. 70%. 

Auf jeweils 59% Marktfruchtbetriebe kamen 1999 der 
Rhein-Hunsruck-Kreis und der Donnersbergkreis. Die 
Landkreise Germersheim und Ludwigshafen, die sich 
besonders durch den Gemuseanbau auszeichnen, la
gen mit 58 und 57% nur geringfOgig niedriger. Mayen
Koblenz erreichte immerhin noch 54%. Neben dem 
Marktfruchtanbau hat Mayen-Koblenz auch als Vered
lungsstandort Bedeutung. lmmerhin 4,8% der Betriebe 
gehorten zu der Betriebsform Veredlung. Einen noch 
hoheren Anteil an Veredlungsbetrieben wiesen der 
Rhein-Lahn-Kreis (5,9%) und Bitburg-Prum (5,3%) auf. 

Standardbetriebseinkommen - ein MaBstab zur Beur
teilung der Einkommenskapazitat 

Der Standarddeckungsbeitrag des Betriebes bildet 
zum einen die Grundlage fur die Einstufung des Betrie
bes entsprechend der Betriebssystematik, zum anderen 
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Anteil der Dauerkulturbetriebe an den landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt 1999 
nach Verwaltungsbezirken 

D unter 10 % 

D 10 bis unter 20 % 

D 20 bis unter 50 % 

50 bis unter 80 % 

• 80 % und mehr 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Anteil der Futterbaubetriebe an den landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt 1999 
nach Verwaltungsbezirken 

D unter 10 % 

D 10 bis unter 20 % 

D 20 bis unter 50 % 

• 50 bis unter 70 % 

• 70% und mehr 
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Anteil der Marktfruchtbetriebe an den landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt 1999 
nach Verwaltungsbezirken 

R 
LK Altenkirchen 

D unter 10 % 

D 1 0 bis unter 20 % 

D 20 bis unter 30 % 

• 30 bis unter 50 % 

• 50 % und mehr 
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ist er die Grundlage fOr die Berechnung eines Stan
dardbetriebseinkommens. Dieses kann als MaBstab fO r 
die Beurteilung der Einkommenskapazitat eines land
wirtschaftlichen Betriebes herangezogen werden. Es 
wird berechnet, indem vom Standarddeckungsbeitrag 
des Betriebes die den einzelnen Frucht- und Vieharten 
nicht zurechenbaren festen Spezialkosten und Ge
meinkosten abgezogen werden, die entsprechend dem 
Betriebssystem und der Hohe des Standarddeckungs
beitrages differieren. 

Das Standardbetriebseinkommen enthalt noch vom 
Betriebsinhaber zu zahlende Lohne, Pachten sowie 
Schuldzinsen und berOcksichtigt nicht die erhaltenen 
Zinsen und Pachten. Zu beachten ist auch, dass das 
tatsachlich erzielte Betriebseinkommen vom statistisch 
errechneten Standardbetriebseinkommen im Einzel
fall mehr oder weniger stark abweichen kann, da die 
Berechnung des Standardbetriebseinkommens auf 
der Basis des Standarddeckungsbeitrages von durch
schnittlichen Angaben Ober Erlose und Kosten ausgeht. 

Hoher Anteil von Nebenerwerbsbetrieben mit gerin
gem Standardbetriebseinkommen 

1999 kam ein landwirtschaftlicher Betrieb im Durch
schnitt auf ein Standardbetriebseinkommen von knapp 
19 200 Euro. Die einzelbetrieblichen Standardbetriebs
einkommen reichten dabei bis weit Ober 100 000 Euro. 
FOr einen beachtlichen Teil der Betriebe- fast 39% - er
rechnete sich 1999 ein Standardbetriebseinkommen 
von weniger als 2 556 Euro (5 000 OM) . Bei vielen die
ser Einheiten dOrfte die Landwirtschaft eher als Hobby 
oder Freizeitbeschaftigung anzusehen sein und weniger 
der Einkommenserzielung dienen. Weitere jeweils 11 % 
der Betriebe wiesen ein Standardbetriebseinkommen 
von 2 556 bis unter 5 113 Euro bzw. von 5 113 bis 10 226 
Euro auf. 

Dementsprechend handelte es sich bei den Fami
lienbetrieben unter 2 556 Euro Standardbetriebsein
kommen fast ausschlieBiich um Nebenerwerbsbetriebe. 
In den GroBenklassen 2 556 bis unter 5 113 Euro bzw. 
von 5 113 bis 10 226 Euro waren es 84 bzw. 62%. Ab 
der GroBenklasse 10 226 bis 15 339 Euro Standard
betriebseinkommen Oberwogen die Haupterwerbsbe
triebe. In der genannten GroBenklasse waren es rund 
61 % der Betriebe. 

Ein Standardbetriebseinkommen von mindestens 
38 347 Euro (75 000 DM) erzielten 1999 nur 16% der Be
triebe. Soweit es sich um Familienbetriebe handelte, 
wurden sie so gut wie aile im Haupterwerb bewirtschaf
tet. Damit erreichte nur jeder sechste Betrieb eine 
Einkommenskapazitat, die als Oberwiegende Einkom
mensquelle des landwirtschaftlichen Haushaltes aus
reichte. 

Es soli an dieser Stelle noch einmal darauf hingewie
sen werden, dass die Berechnung des Standardbe
triebseinkommens nichts Ober die Hohe des tatsach
lichen Einkommens eines Betriebes aussagt, welches 
aufgrund der betrieblichen Situation und der Betriebs
leiterfahigkeiten erheblich von dem Standardbetriebs
einkommen abweichen kann. 
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Standardbetriebseinkommen seit 1979 angestiegen 

Beim Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit denen 
frOherer Erhebungen werden nur die Betriebe mit mehr 
als 2 ha landwirtschaftlich genutzter Flache des Be
triebsbereichs Landwirtschaft betrachtet. Auf diese 
Weise konnen die Effekte der Anhebung der unteren Er
fassungsgrenzen sowie die Beschrankung der Be
triebssystematik auf die landwirtschaftlichen Betriebe 
ausgeschlossen werden. Die gut 26 000 Betriebe des 
Betriebsbereichs Landwirtschaft mit mehr als 2 ha land
wirtschaftlich genutzter Flache kamen 1999 auf ein 
Standardbetriebseinkommen von durchschnittlich rund 
22 100 Euro. Vier Jahre zuvor waren es nur 17 200 Euro 
gewesen, dieser Wert lag seinerzeit geringfOgig unter 
dem von 1991 mit 17 500 Euro. lm Zeitraum 1979 bis 
1991 war er um gut 3 900 Euro angestiegen. 

Eine wesentliche Ursache fOr den Anstieg des Stan
dardbetriebseinkommens ist der Strukturwandel in der 
Landwirtschaft, durch den die Zahl der Betriebe deut
lich abnahm. Die verbliebenen Betriebe konnten so ihre 
Flachenausstattung und Viehbestande vergroBern. So 
halbierte sich etwa im Betrachtungszeitraum die Zah l 
der Betriebe, wahrend sich die durchschnittliche Fla
chenausstattung fast verdoppelte. 

Den Zusammenhang zwischen der Ausstattung der 
Betriebe mit Produktionsfaktoren und der Hohe des 
Standardbetriebseinkommens zeigt auch die Gliede
rung der Betriebe nach GroBenklassen der landwirt
schaftlich genutzten Flache. Die Betriebe mit 100 und 
mehr ha erwirtschafteten ein Standardbetriebseinkom
men von durchschnittlich rund 86 000 Euro. Betriebe 
zwischen 75 und 100 ha landwirtschaftlich genutzter 
Flache kamen auf gut 66 200 Euro. Das geringste Stan
dardbetriebseinkommen erzielten die Betriebe unter 
2 ha landwirtschaftlich genutzter Flache mit 4 800 Euro. 

Gartenbaubetriebe wiesen 1999 die hochsten Stan
dardbetriebseinkommen auf 

lnnerhalb der Betriebsformen lagen die Gartenbau
betriebe mit knapp 94 900 Euro deutlich vor denen des 
Betriebsbereichs Landwirtschaft mit 17 600 Euro. Die 
Betriebe in den Obrigen Betriebsbereichen kamen auf 
jeweils rund 15 500 Euro je Betrieb. Die hochsten Stan
dardbetriebseinkommen im Betriebsbereich Gartenbau 
erzielten die GemOsebaubetriebe mit 142 200 Euro vor 
den Baumschulbetrieben (128 000 Euro) und den Zier
pflanzenbetrieben (66 000 Euro) . lm Betriebsbereich 
Landwirtschaft lagen die Veredlungsbetriebe (30 200 
Euro) mit weitem Abstand vor den Marktfruchtbetrieben 
(18 700 Euro) sowie den Futterbau- und Dauerkulturbe
trieben mit jeweils 17 100 Euro. Zu berOcksichtigen ist 
hierbei allerdings, dass das Standardbetriebseinkom
men noch die zu zahlenden Lohne beinhaltet. 

Die Gliederung der Betriebsformen des Betriebsbe
reichs Landwirtschaft nach GroBenklassen der land
wirtschaftlich genutzten Flache zeigt, dass in der graB
ten ausgewiesenen GroBenklasse (100 und mehr ha) 
die Dauerkulturbetriebe mit 219 100 Euro deutlich vor 
den Veredlungsbetrieben mit 89 500 Euro und den 
Marktfruchtbetrieben mit 80 200 Euro lagen. Die Futter
baubetriebe kamen nur auf 72 200 Euro. Bei der Inter
pretation dieser Ergebnisse ist der groBere Einsatz von 
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Landwirtschaftliche Betriebe 1999 nach GroBenklassen des Standardbetriebseinkommens 
und sozialokonomischen Betriebstypen 

Darunter 
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt 

Haupterwerbsbetriebe Nebenerwerbsbetriebe 
Standardbetriebs- Standard-

einkommen betriebs-
von .. . EUR Betriebe LF einkommen 

Betriebe LF Betriebe LF 

je Betrieb 

Anzahl ha EUR 

unter 2 556 13 752 61334 907 
2 556 - 5 113 3830 38566 3654 
5113 - 10226 3 795 55 691 7375 

10226 - 15 339 2 309 42 409 12 616 
15339 - 25 565 3137 75125 20172 
25 565 - 38 347 2 815 93662 31470 
38347 - 51129 1 998 87 453 44 385 
51 129 und mehr 3 839 261 591 92 638 

lnsgesamt 35475 715831 19 162 

familienfremden Arbeitskraften im Wein- und Obstbau 
zu berOcksichtigen. Sie zeigen aber auch die hohe Fla
chenproduktivitat der Dauerkulturen. 

Jeder zweite Betrieb im Landkreis Ludwigshafen mit 
mehr als 38 347 Euro (75 000 OM) Standardbetriebs
einkommen 

Die regionalen Standorte, an denen intensivere Pro
duktionsverfahren vorherrschen, wiesen 1999 in der 
Regel auch einen Oberdurchschnittlichen Anteil an Be
trieben mit einem Standardbetriebseinkommen von 
mehr als 38 347 Euro auf. FOr jeden zweiten landwirt
schaftlichen Betrieb im Landkreis Ludwigshafen er
rechnete sich 1999 ein entsprechendes Standardbe
triebseinkommen, ein Anteil , der in keinem anderen 
Landkreis auch nur annahernd erreicht wurde. Der 
Grund dOrfte der GemOseanbau an diesem Standort 
sein, der zu den wenigen expandierenden Betriebs
zweigen in der Landwirtschaft gehort. So ist jahrlich 
eine Ausdehnung der GemOseanbauflache feststellbar. 
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Anzah l ha Anzah l ha 

387 3078 13135 57 135 
606 6324 3101 31 309 

1 385 18 778 2 272 35 103 
1 342 23222 873 17731 
2302 52 174 704 20725 
2 328 78 678 301 10211 
1 683 75 913 99 4660 
2 969 203 134 84 4078 

13002 461 301 20 569 180 952 

Mit groBerem Abstand folgte der ebenfalls noch vom 
GemOseanbau gepragte Landkreis Germersheim 
(30%). Den nachsten Platz nahm der durch den Wein
bau gepragte Landkreis Bad DOrkheim mit 29% ein. Bit
burg-PrOm, der Landkreis, in dem rund ein Viertel des 
landesweiten Rinderbestandes gehalten wird, kam 
ebenso wie Bad Kreuznach auf 22%. 

DemgegenOber wei sen in der Regel die Landkreise in 
den Hohengebieten sehr hohe Anteile an Betrieben mit 
einem Standardbetriebseinkommen unter 2 556 Euro 
auf. Mit 67% lag der Westerwaldkreis an der Spitze. Mit 
rund 10 Prozentpunkten weniger folgte der Landkreis 
Altenkirchen vor dem Landkreis Ahrweiler (56%). In den 
Landkreisen Daun (55%), Rhein-HunsrOck-Kreis (51 %) 
und Kusel (51%) erreichten ebenfalls mehr als die Halfte 
aller Betriebe nur ein Standardbetriebseinkommen von 
weniger als 2 556 Euro. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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Aktuelle Zwischenerhebung der bestockten Rebflache 
- Anbau von Rotwein weiter im Trend -

Das Statistische Landesamt bereitet jahrl ich auf se
kundarstatistischem Weg aus der bei der Landwirt
schaftskammer in Rheinland-Pfalz gefOhrten EU-Wein
baukartei Daten zur bestockten Rebflache auf. Dies 
erfolgt aile zehn Jahre im Zuge einer Grunderhebung 
und ansonsten jahrlich als so genannte Zwischenerhe
bung. Die letzte Grunderhebung fand 1998/99 statt. 

Die Auswertungen umfassen aile Betriebe, die mehr 
als 10 Ar Rebflache bewirtschaften. Weinbautreibende 
mit weniger als 10 Ar sind fur die Weinbaukartei aus
kunftspflichtig, wenn sie Trauben, Maische, Most, Wein 
oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf hergestellt ha
ben. 

Dornfelder hinter Riesling und MUIIer-Thurgau auf 
Rang drei 

Riesl ing, Muller-Thurgau und Dornfelder lautete Ende 
2001 die aktuelle Rangfolge der Rebsorten in Rhein
land-Pfalz. Damit ist es dem Dornfelder (5 100 ha) als 
erster Rotweinsorte Oberhaupt gelungen, einen Platz 
unter den fuhrenden Rebsorten in Deutschlands wich
tigstem Weinbauland einzunehmen. An der Spitze der 
Rebsortenliste lag weiterhin der Riesling mit 14 700 ha, 
gefolgt vom Muller-Thurgau mit 11 600 ha. Gleichzeitig 
vollzog sich ein Fuhrungswechsel im Rotweinanbau, in
dem der Dornfelder den jahrzehntelang dominierenden 
Portugieser (4 700 ha) abloste. 

Von den im Fruhjahr 2001 neu angepflanzten Rebfla
chen entfielen allein 41 % auf den Dornfelder und 12% 
auf den Blauen Spatburgunder. Aile Rotweinsorten zu
sammen erreichten bei den Neuanpflanzungen einen 
Anteil von 73%. 

Starker RUckgang der bestockten Rebflache an Mosei
Saar-Ruwer 

Nach der neuesten Auswertung der EU-Weinbaukar
tei ist die bestockte Rebflache insgesamt im Vergleich 

Bestockte Rebflache der Keltertrauben 1989, 1999 
und 2001 nach Anbaugebieten und Bereichen 

198911 199911 
Veranderung 

Anbaugebiet 2001 2001 

Bereich zu 1999 

ha % 

Ahr 479 520 519 ·0,3 

Mittelrhein 681 552 506 ·8,3 

Mosei-Saar-Ruwer 12 509 11 437 10 307 ·9,9 

Bernkastel 7778 7 472 6699 -10,3 

Obermosel 1 080 1 012 893 -11,7 

Burg Cochem 2 017 1 775 1 678 ·5,4 

Ruwertal 222 205 -8,0 

Saar 957 832 ·13,0 

Nahe 4 636 4 603 4 387 -4,7 

Rheinhessen 25 462 26 381 26 333 ·0,2 

Bingen 8 568 8 798 8 726 -0,8 

Nierstein 9 866 10 122 10 11 2 -0,1 

Wonnegau 7 028 7 461 7 495 0,5 

Pfalz 23 046 23 338 23422 0,4 

SOdliche WeinstraBe 12 549 12 558 12 552 0,0 

Mittelhaardt-Deutsche 

WeinstraBe 10 497 10 781 10870 0,8 

Rheinland-Pfalz 66 812 66 831 65 474 ·2,0 

1) Grunderhebung. 

zum Vorjahr deutlich zuruckgegangen. Mit 65 500 ha 
war sie um 1 150 ha kleiner (-1 ,8%). lm Anbaugebiet 
Mosei-Saar-Ruwer nahm sie allein um rund 850 ha 
(-7,6%) ab. Ein groBer Teil davon durfte endgultig aus 
der Bewirtschaftung ausgeschieden sein, was ortlich 
gravierende Spuren im gewohnten Landschaftsbild 
hinterlassen wird. In den beiden anderen graBen An
baugebieten Rheinhessen (26 300 ha) und Pfalz (23 
400 ha) gab es dagegen keine nennenswerten Veran
derungen der bestockten Rebflache. 

Diplom-Agraringenieur (FH) Gerd Kramer 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

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

Die mit einem Stern • gekennzeichneten Merkmale weisen aile Bundeslander in ihrem Zahlenspiegel nach. Davon nicht verottentlicht werden 
in Rheinland-Pfalz die hier zu Lande unbedeutende Getlugeltleischerzeugung und Preisindizes, die fur Rheinland-Pfalz nicht gesondert be-
rechnet werden . Sowohl fur den Preisindex der Lebenshaltung als auch fur den Preisindex der Wohngebaude kann aut die fur das Bundesge-
biet berechneten lndizes zuruckgegritten werden. 

BEVOLKERUNG Einheit 
1999 2000 2001 

Durchschnitt Febr. Marz April Jan. Febr. Marz April 

• Bevolkerung am Monatsende 1 000 4 031 1) 4 035 1) 4 028 4 028 4 028 4 034 4 034 4 037 ... 
darunter Auslander 2l 1 000 306 1) 302 1) 305 305 306 303 304 305 ... 

NatUrliche Bevolkerungs-
bewegung 3

' 

• Eheschl ieBungen4l Anzahl 1 887 1 844 1 218 1 184 1 266 587 757 1 212 ... 

• Lebendgeborene5l Anzahl 3 183 3152 3 142 3 101 2 731 2 369 2 669 2 822 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 9,5 9,4 9,8 9,1 8,2 6,9 8,6 8,2 ... 
• Gestorbene (ohne Totgeborene)6l Anzahl 3 544 3 507 4 101 3 754 3 265 3 604 3 379 3 651 .. . 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl 10,6 10,4 12,8 11,0 9,9 10,5 10,9 10,7 ... 

• darunter im 1. Lebensjahr 
Gestorbene6l Anzahl 15 16 14 17 17 13 7 14 ... 

je 1 000 Lebendgeborene7l Anzahl 4,6 5,4 5,4 5,7 6,3 4,6 2,7 4,8 ... 

• Oberschuss der Geborenen (+) 
bzw. Gestorbenen (-) Anzahl -361 -355 -959 -653 -534 -1 235 -710 -829 ... 

je 1 000 Einwohner u. 1 Jahr Anzahl - 1 '1 -1 '1 -3,0 - 1,9 -1,6 -3,6 -2,3 -2,4 .. . 

Wanderungen 

• Zuzuge uber die Landesg renze Anzahl 9 284 9 081 7 484 8 704 8 057 9 376 7 290 8 920 8 980 

• darunter aus dem Ausland Anzahl 2 928 2 717 2 280 2 694 2 407 3 190 2 296 2 984 2 816 

• Fortzuge uber die Landesgrenze Anzahl 8 439 8 411 7 616 8 282 7 089 8 786 6 533 4 650 7119 

• darunter in das Ausland Anzahl 2 132 2139 1 675 2 218 1 700 2 009 1 568 1 711 1 488 

• Wanderungsgewinn (+ ) 
bzw. -verlust (-) Anzahl 845 671 - 132 422 968 590 757 4 270 1 861 

• lnnerhalb des Landes 
Umgezogene8l Anzahl 13 678 13 496 11 721 12 937 12 273 12 692 10 714 12 394 12 739 

ERWERBSTATIGKEIT 

1997 1998 1999 2000 

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

• Sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigte am Arbeitsort 9l 1 000 1 158 1 159 1 162 1 175 1 200 1 188 1 188 1 191 ... . Frauen 1 000 499 500 504 507 518 517 518 518 . .. . Auslander/- innen 1 000 78 79 77 75 77 73 75 77 . .. . Teilzeitbeschaftigte 1 000 166 172 181 170 172 177 180 184 . .. . darunter Frauen 1 000 152 156 161 153 155 157 160 162 

davon nach Wirtschaftsgliederung ... . Land- und Forstwirtschaft, . .. 
Fischerei 1 000 X 13 13 14 14 12 13 14 ... . produzierendes Gewerbe X . .. 

ohne Baugewerbe 1 000 X 367 362 360 364 362 362 361 .. . . Baugewerbe 1 000 X 94 90 93 97 93 91 92 . .. . Handel, Gastgewerbe . .. 

und Verkehr 1 000 X 256 257 264 270 266 265 268 ... . Finanzierung, Vermietung und X . .. 

Unternehmensdienstleistungen 1 000 X 120 122 127 131 130 132 134 ... . 6tfentl. und private Dienstle ister 1 000 X 309 317 317 323 325 325 322 . .. 

1) Statt Monatsdurchschnitt: Bevolkerung am 31. Dezember. - 2) Ouelle: Bevolkerungstortschreibung. Einburgerungen konnen erst zum Jahresende 
berucksichtigt werden. - 3) 2001 vorlaufige Ergebnisse. - 4) Nach dem Ereignisort. - 5) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 6) Nach derWohngemeinde 
des Verstorbenen. - 7) Unter Berucksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 8) Ohne innerhalb der Gemeinde Umge
zogene. - 9) lnsgesamt einschlieBiich Personen "ohne Angabe" zur Wirtschaftsgliederung. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Einheit 
1999 2000 2001 

Arbeitsmarkt 
Durchschnitt Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 

* Arbeitslose Anzahl 149 361 138 337 125 226 127 478 134 420 129 485 130 221 134 044 141 710 . Frauen Anzahl 67 311 63 800 59 779 60 344 61 963 60 858 60 859 61 648 62 989 
Manner Anzahl 82 051 74 537 65 447 67 134 72 457 68 627 69 362 72 396 78 721 

darunter 
Bauberufe Anzahl 7 733 6 745 5 256 5 815 7 083 5 715 5 865 6 456 8 003 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 44 070 38 827 33 822 34 947 37 310 35 494 35 827 37 427 40 491 

* Arbeitslosenquote 11 % 9,1 8,1 7,2 7,3 7,7 7,2 7,3 7,5 7,9 . Frauen % 9,5 8,3 7,5 7,6 7,8 7,4 7,4 7,5 7,6 . Manner % 8,9 7,9 6,8 7,0 7,6 7,1 7,2 7,5 8,1 . Auslander/ -innen % 18,2 16,0 14,2 14,7 15,5 15,1 15,4 16,3 17,3 . JOngere unter 25 Jahren % 9,1 7,8 6,6 6,7 7,1 7,0 6,7 6,9 7,4 
• Kurzarbeiter/ -innen Anzahl 4 887 2 446 1 848 1 783 1 630 2 643 3 685 5 448 4 871 
• Gemeldete Stellen Anzahl 29 696 31 146 26 026 25 521 26 383 31 871 24 700 23 343 24 556 

darunter 
Bauberufe Anzahl 961 898 929 776 615 617 549 473 436 
industrielle u. handwerkl. Berufe Anzahl 6 206 6 741 7 533 6 980 6 585 7 421 6 956 6 538 5 871 

BAUTATIGKEIT 
(Baugenehmigungen) 

Baugenehmigungen fiir 1999 2000 2001 

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

• Wohngebaude {Neubau) 
insgesamt Anzahl 1 113 903 770 637 772 866 660 713 679 

* davon mit .. . 
1 oder 2 Wohnungen Anzahl 1 033 844 715 593 727 823 625 669 646 
3 und mehr Wohn ungen 21 Anzahl 80 59 55 44 45 43 35 44 33 

davon 
offentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 4 3 3 2 2 - - - 2 
Unternehmen Anzahl 193 164 132 121 217 85 60 107 124 
private Haushalte Anzahl 916 735 635 514 553 781 600 606 553 

Wohnungen in Wohngebauden Anzahl 1 739 1 382 1 358 950 1 207 1 195 921 1 009 934 
* Umbauter Raum 1 000 m 3 1 171 949 888 647 799 851 666 708 668 
* Wohnflache 1 000 m 2 208 170 159 119 146 152 120 130 123 

Wohnraume Anzahl 9 134 7 387 6 787 5 211 6 328 6 693 5189 5 620 5 210 
• Veranschlagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 260 214 194 148 179 193 151 160 151 

Baugenehmigungen fiir 
Nichtwohngebaude 

• Nichtwohngebaude {Neubau) 
insgesamt Anzahl 217 184 209 184 193 154 151 181 173 

davon 
bffentl. Bauherren u. Organisa-

tionen ohne Erwerbszweck Anzahl 23 20 24 19 18 18 22 13 26 
Unternehmen Anzahl 185 158 177 161 171 133 121 158 137 
private Haushalte Anzahl 9 6 8 4 4 3 8 10 10 

Wohnungen in Nichtwohngebauden Anzahl 66 42 24 21 26 14 20 14 16 
• Umbauter Raum 1 000 m 3 1 084 988 1 262 1 152 1 700 842 815 1 327 740 
• Nutzflache 1 000 m 2 176 151 193 179 223 117 118 155 118 
• Veransch lagte Kosten der 

Bauwerke Mill. EUR 114 101 117 131 150 66 82 69 116 

Genehmigte Wohnungen 
(Wohn- u. Nichtwohngebiiude) 

* Wohnungen {Neubau u. BaumaB-
nahmen an bestehenden 

Gebiiuden) Anzahl 1 993 1 576 1 503 1 127 1 357 1 355 1 059 1 144 1 102 
• Wohnraume {einschlieBI. KOchen) Anzahl 10 514 8 500 7 661 6 148 7 216 7 718 6138 6 491 6111 

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

1999 2000 2001 
LANDWIRTSCHAFT Einheil 

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

• Schlachlmengen (ohne GefiOgel) 11 I 12 249 11 571 11 677 12 292 12 337 11 103 10 931 11 806 11 821 

darunler . Rinder (ohne I 3 016 2 764 2 851 2 967 3 219 2 916 3 044 3 138 3 852 . I 25 24 23 26 37 25 20 29 37 . Schweine I 9 092 8 672 8 686 9179 8 952 8 038 7 754 8 513 7 777 

• Eiererzeugung 21 1 000 14 290 13 631 13 716 13 915 12 896 13 012 13 442 14 447 13 838 

Mi lcherzeugung (Anlieferung 
Erzeuger 

an Molkereien) I 63 124 62 033 59 077 59 054 56 003 63 400 60118 61 430 58 747 

PRODUZIERENDES 
GEWERBE 

Verarbeitendes Gewerbe 
sowie Bergbau und 
Gewinnung von Steinen 
und Erden 31 

• Belriebe Anzahl 2 275 2 308 2 303 2 299 2 299 2 398 2 390 2 390 2 384 
• BeschMigle 41 Anzahl 307 750 303 460 305 086 303 284 303 508 303 222 302 630 301 553 300 357 
• darunler Arbeiler/-innen 51 Anzahl 197 036 193 426 194 582 193 229 193 203 193 367 192 358 191 835 190 604 

• Geleislele Arbeilerslunden 1 000 h 26 089 25 658 26 056 25 982 26 857 25 526 24 876 26 285 25 759 

Bruttolohn- und -gehallsumme Mill. EUR 868 885 829 839 1 210 857 836 862 1 182 . Bruttolohnsumme Mi ll. EUR 462 466 440 455 626 462 441 466 620 . Bruttogehallsumme Mi ll. EUR 407 419 388 385 584 394 395 396 562 

• Umsatz (ohne Umsatzsleuer) Mi ll. EUR 4 846 5 106 5 317 5 387 5 388 5 052 5 047 5 383 5 209 

davon . VorleislungsgOierproduzenlen Mill. EUR 2 655 2 973 3 092 3 161 3186 2 789 2 771 2 974 2 884 . lnveslilionsgOierproduzenlen Mill. EUR 1 240 1 149 1190 1 148 1 168 1 156 1 230 1 283 1 208 . GebrauchsgOierproduzenlen Mill. EUR 99 105 122 149 120 121 120 126 128 . VerbrauchsgOierproduzenlen Mi ll. EUR 851 879 912 929 914 986 926 1 000 990 

darunler . Auslandsumsatz Mil l. EUR 1 990 2 072 2142 2 257 2 219 2 034 2 095 2 243 2 244 

Exportquole 61 % 41,1 40,6 40,3 41,9 41,2 40,3 41 ,5 41 ,7 43,1 

Slromerzeugung 
(induslrielle Eigenerzeugung) Mi ll. kWh 164 137 103 127 150 99 109 122 148 

1999 2000 2001 

Durchschnitt 1.Quarlal 2.Quarlal 3.Quarlal 4.Quarlal 1.Quarlal 2.Quarlal 3.Quarlal 

Energieverbrauch 1 000 GJ 54 288 53 842 58 021 51 802 50 341 55 205 55 884 49 620 45 868 

Koh leverbrauch 1 000 GJ 2 673 2 007 2 242 2 310 1 774 1 703 1 781 1 664 1 534 

Gasverbrauch 71 1 000 GJ 36 335 36 253 39 624 34 029 33 438 37 923 38 843 33 570 29 958 

Heizolverbrauch 1 000 GJ 2 802 2 569 3 161 2 387 2 041 2 687 2 424 1 750 1 580 

Slromverbrauch 1 000 GJ 12 478 13 012 12 994 13 075 13 088 12 892 12 837 12 635 12 796 

Energie- und Wasser- 1999 2000 2001 
versorgung Durchschnitt Sept. Okl . Nov. Aug . Sept. Okt. Nov. 

• Belriebe 31 Anzah l 77 86 86 86 87 87 87 87 87 

• 31 41 Anzahl 13 644 12 389 12 329 11 995 11 938 10 826 10 821 10 769 10 744 

• darunler Arbeiler/-innen 51 Anzahl 6 570 5 945 5 961 5 804 5 720 4 812 4 8 17 4 792 4 775 

• Geleistete Arbeilerstunden31 1 000 h 852 751 758 739 764 620 600 633 630 

Bruttolohn- und gehaltsumme31 Mill. EUR 40 39 34 49 46 30 30 39 41 . Bruttolohnsumme Mi ll. EUR 17 16 14 21 19 11 11 15 15 . Bruttogehallsumme Mi ll. EUR 24 23 20 28 27 19 19 24 26 

Slromerzeugung in offenllichen 
Energieversorgungsunter-
nehmen 81 . Bruttostromerzeugung Mill. kWh 556 555 484 581 525 525 513 . .. . .. 

Nettostromerzeugung Mill. kWh 532 537 472 567 510 513 500 ... . .. 

Gasaufkommen Mill. kWh 5 851 5 774 4 192 5 915 6 818 3 875 4 545 ... . .. 

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

Baugewerbe 
1999 2000 2001 

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

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

• BescMftigte 21 Anzahl 47 826 46 850 47 362 46 742 46 122 45 485 44 984 44 753 44 569 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 841 4 989 5 655 5 386 5 143 5 231 4 877 5 218 4 684 

davon . Wohnungsbau 1 000 h 2 046 2192 2 440 2 397 2 219 2 001 1 885 2 028 1 857 . gewerblicher Bau31 1 000 h 1 236 1 241 1 350 1 293 1 265 1 341 1 252 1 313 1 187 . 6ffentlicher und StraBenbau 1 000 h 1 559 1 556 1 865 1 696 1 659 1 889 1 740 1 877 1 640 
darunter StraBenbau 1 000 h 710 723 930 831 767 881 812 894 753 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 102 102 102 102 119 105 96 101 118 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 78 78 79 79 90 81 73 79 88 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 24 24 23 23 29 25 23 22 30 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 366 370 411 402 402 397 372 407 415 
davon . Wohnungsbau Mill. EUR 130 124 138 128 122 115 113 120 124 . gewerbl icher Bau31 Mill. EUR 106 111 122 129 113 115 107 118 122 . 6ffentlicher und StraBenbau Mill. EUR 130 134 150 145 168 167 151 170 168 

darunter StraBenbau Mill. EUR 60 58 70 69 74 74 71 84 77 

Ausbaugewerbe 
(Bauinstallation und 1999 2000 2001 

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

Betriebe 51 Anzahl 389 402 401 403 402 402 398 394 393 
• Beschiiftigte 21 51 Anzahl 14 652 14 308 14 268 14 350 14 393 14 222 14 068 13 754 13 869 
• Geleistete Arbeitsstunden 1 000 h 4 527 4 398 4 397 4 482 4 420 4 293 4 212 4126 4 262 

Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. EUR 91 91 86 92 89 97 86 88 87 . Bruttolohnsumme Mill. EUR 64 64 61 65 63 68 61 62 62 . Bruttogehaltsumme Mill. EUR 27 27 25 27 26 29 26 26 25 
• Baugewerblicher Umsatz 

(ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 302 309 251 269 310 407 230 270 284 

HANDEL 

GroBhandel P 1999 2000 2001 
(einschl. Kfz-Handel und 

Durchschnitt Sept. Okt. Nov. Aug. Sept. Okt. Nov. Tankstellen) 

• BescMftigte 1995=100 96,8 96,4 96,6 96,5 95,7 95,5 96,3 94,9 94,9 
darunter Teilzeitbeschiiftigte 1995=100 98,9 98,5 98,3 99,5 98,0 100,3 104,4 101 ,3 101 ,3 

• Umsatz nominal 61 1995=100 108,5 115,7 122,6 126,5 124,4 120,7 119,7 129,4 119,9 
• Umsatz real 61 1995=100 110,7 113,7 119,1 123,1 121 ,3 115,8 115,1 126,1 119,2 

Einzelhandel P 

(einschl. Kfz-Handel und 
Tankstellen) 

• BescMftigte 1995=100 93,0 91 ,8 92,8 92,6 93,1 94,1 94,4 94,7 98,2 
darunter Teilzeitbeschaftigte 1995=100 102,5 99,9 100,4 100,4 101 ,8 101,5 101,8 102,8 107,9 

• Umsatz nominal 61 1995=1 00 98,8 100,7 99,6 99,5 104,0 101 ,4 97,9 107,1 109,4 
• Umsatz real 61 1995=100 96,8 97,6 95,7 95,7 100,2 96,2 92,8 101 ,7 104,2 

GASTGEWERBE P 

• Beschaftigte 1995=100 87,9 84,3 87,2 86,3 82,4 88,9 88,7 88,1 88,4 
darunterTeilze itbeschattigte 1995=100 90,9 83,8 86,7 85,6 82,0 88,7 87,3 87,2 87,6 

• Umsatz nominal 61 1995= 100 99,8 101 ,9 114,4 115,1 97,6 114,6 115,4 115,1 97,5 
• Umsatz real 61 1995=100 95,2 96,3 108,0 108,6 93,3 103,8 107,2 106,6 91 ,4 

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

• Gasteanki.infte 
• darunter von Auslandsgasten 
• Gastei.ibernachtungen 
• darunter von Auslandsgasten 

VERKEHR 

StraBenverkehrsunfalle 

• Unfalle mit Personenschaden 
und Sachschaden 21 

• darunter Unfalle mit Personen
schaden 

• Getotete Personen 
darunter 

Pkw-lnsassen 
Benutzer motorisierter 

Zweirader 
Radfahrer 
FuBganger 

• Verletzte Personen 
darunter schwer verletzte Personen 

darunter 
Pkw-lnsassen 
Benutzer motorisierter 

Zweirader 
Radfahrer 
FuBganger 

Kraftfahrzeuge 

• Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge 

darunter 
Kraftrader 

• Personenkraftwagen 31 

• Lastkraftwagen 
Zugmaschinen 

Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Einheit 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

1999 

Durchschnitt 

510 
104 

1 488 
295 

1999 

541 
113 

1 596 
324 

Durchschnitt 

2000 

Sept. Okt. 

831 
148 

2 269 
378 

2000 

Aug. 

747 
131 

2135 
359 

Sept. 

Nov. 

484 
89 

1 266 
234 

Okt. 

Anzahl 10 31 8 10384 10777 10411 10832 

Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

1 617 
32 

20 

6 
2 
3 

2 146 
496 

263 

106 
55 
49 

19 005 

1 271 
16 370 

954 
240 

1999 

1 578 
30 

17 

6 
2 
3 

2 095 
458 

253 

93 
44 
46 

17 744 

1 109 
15 265 

980 
219 

1 917 
32 

13 

11 
3 
2 

2 566 
622 

272 

183 
89 
50 

16 254 

1 002 
13 959 

949 
190 

1 803 
35 

22 

6 
2 
4 

2 383 
503 

244 

144 
43 
48 

15 542 

567 
13 663 

986 
197 

2000 

1 624 
29 

18 

3 
3 
4 

2 162 
449 

267 

86 
35 
45 

15 774 

361 
14 073 

1 044 
189 

Aug. 

677 
155 

2 110 
511 

Juli 

2001 

Sept. Okt. 

744 
125 

2 111 
340 

2001 

Aug. 

686 
114 

2 050 
322 

Sept. 

Nov. 

477 
87 

1 186 
211 

Okt. 

9 758 10 858 10 569 10 837 

1 656 
27 

14 

10 
3 

2 208 
465 

194 

141 
88 
26 

18 638 

1 246 
13 197 

791 
204 

1 904 
30 

16 

8 
2 
3 

2 523 
546 

271 

149 
82 
36 

15 409 

1 065 
13138 

882 
176 

1 621 
35 

26 

5 

3 
2 146 

447 

258 

89 
45 
35 

15 666 

534 
13 893 

872 
191 

2001 

1 669 
34 

19 

5 
1 
5 

2 219 
499 

265 

118 
47 
50 

16 563 

346 
14 972 

945 
186 

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

Beforderte Personen 
darunter im allgemeinen 

Linienverkehr 
Personenkilometer41 

Binnenschifffahrt 

• Gi.iterempfang 
• Gi.iterversand 

AUSSENHANDEL s) 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

• lnsgesamt 
davon 

Gi.iter der Ernahrungswirtschaft 
Gi.iter der gewerbl. Wirtschaft 

1 000 

1 000 
Mill . 

1 000 t 
1 000 t 

70 753 69 962 

66 285 65 530 
995 1 011 

1999 

Durchschnitt 

1 285 
721 

1 335 
825 

Mill . EUR 1 872 2 044 

Mill. EUR 96 
Mill. EUR 1 776 

101 
1 942 

73 123 

68 942 
893 

70311 63916 

65 816 59 289 
1 008 1 111 

2000 

Aug. 

1 512 
879 

1 979 

111 
1 868 

Sept. 

1 447 
836 

1 932 

101 
1 831 

Okt. 

1 354 
820 

2 232 

104 
2 127 

72 499 

68 072 
1 030 

Juli 

1 483 
857 

2 260 

139 
2 120 

73 617 

69 335 
916 

71 499 

66 914 
1 065 

2001 

Aug. 

1 356 
858 

2 088 

139 
1 949 

Sept. 

1 267 
813 

1 963 

128 
1 835 

63 562 

59 366 
1 110 

Okt. 

1 358 
907 

2 175 

143 
2 031 

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

noch AUSSENHANDEL 1> Einheit 
1999 2000 2001 

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

* Rohstoffe Mi ll. EUR 17 19 19 14 19 15 15 13 15 
* Halbwaren Mi ll. EUR 65 74 63 65 102 78 74 65 76 
* Fertigwaren Mi ll. EUR 1 693 1 849 1 785 1 751 2 006 2 028 1 859 1 757 1 940 
* Vorerzeugnisse Mill. EUR 541 606 573 618 670 646 627 551 648 
* Enderzeugnisse Mill. EUR 1 152 1 242 1 213 1 133 1 336 1 382 1 232 1 206 1 292 

davon nach 
* Europa Mi ll. EUR 1 394 1 496 1 374 1 385 1 589 1 652 1 473 1 409 1 577 
* darunter in EU-Uinder Mill. EUR 1 101 1 022 1 029 1 061 1 224 1 312 1 147 1 113 1 249 

Belgien Mi ll. EUR 117 132 124 122 128 148 131 128 147 
Luxemburg Mill. EUR 17 21 18 18 22 25 26 19 21 
Danemark Mill . EUR 30 30 26 27 37 36 32 28 40 
Finnland Mill . EUR 13 13 13 12 15 16 18 15 16 
Frankreich Mi ll. EUR 268 280 244 268 276 315 277 256 283 
Griechenland Mill. EUR 14 18 19 14 22 19 19 21 17 
GroBbritannien Mill. EUR 157 152 138 129 167 178 154 130 157 
lrland Mill . EUR 9 9 9 9 8 8 9 11 11 
ltalien Mi ll. EUR 148 162 110 145 182 178 116 162 185 
Niederlande Mil l. EUR 108 115 110 92 121 120 112 96 114 
Osterreic h Mi ll. EUR 75 87 87 72 93 94 85 83 97 
Schweden Mill. EUR 35 36 30 40 33 32 30 34 36 
Spanien Mi ll. EUR 92 101 87 94 101 126 117 107 108 
Portugal Mill. EUR 18 19 14 17 18 17 20 23 15 

* Afrika Mil l. EUR 42 38 42 37 39 55 47 48 52 
* Amerika Mill. EUR 206 240 263 224 271 252 265 235 243 

darunter nach USA und Kanada Mi ll . EUR 149 174 183 154 197 176 191 167 169 
* Asien Mill. EUR 216 255 282 269 318 278 286 255 283 

darunter nach Japan Mill. EUR 39 50 56 50 69 53 65 58 39 
* Australien, Ozeanien und 

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

Einfuhr (Generalhandel) 

* lnsgesamt Mi ll . EUR 1 301 1 525 1 454 1 443 1 681 1 516 1 310 1 301 1 449 
davon 

* GOter der Ernahrungswirtschaft Mi ll . EUR 133 132 118 100 137 117 108 128 121 
* GOter der gewerbl. Wi rtschaft Mill. EUR 1 168 1 393 1 336 1 344 1 544 1 399 1 202 1 173 1 328 

davon 
* Rohstoffe Mill. EUR 15 25 19 15 19 17 16 18 19 
* Halbwaren Mill. EUR 137 241 306 261 309 237 208 207 199 
* Fertigwaren Mill. EUR 1 016 1 127 1 011 1 068 1 216 1 145 979 947 1 111 

davon 
* Vorerzeugnisse Mill . EUR 252 285 307 285 329 312 248 225 287 
* Enderzeugnisse Mill. EUR 765 843 704 783 888 833 730 723 824 
* davon aus 
* Europa Mill. EUR 1 012 1 208 1 113 1 155 1 334 1166 957 988 1 139 
* darunter aus EU-Landern Mill. EUR 808 798 861 928 1 048 944 752 820 919 

Belgien Mill. EUR 11 1 145 138 168 168 119 125 152 158 
Luxemburg Mill. EUR 13 21 18 17 31 25 20 16 21 
Danemark Mill. EUR 27 31 46 39 19 63 31 31 39 
Finn land Mi ll. EUR 7 8 6 6 5 6 5 5 3 
Frankreich Mi ll. EUR 200 213 195 181 237 212 136 201 162 
Griechenland Mil l. EUR 2 1 1 1 2 3 2 2 2 
GroBbritannien Mill. EUR 60 63 49 66 56 71 73 57 79 
lrland Mill. EUR 8 12 7 13 14 26 8 7 15 
Ita lien Mi ll. EUR 103 99 88 82 108 102 77 77 98 
Niederlande Mill. EUR 147 209 207 201 239 166 174 141 193 
Osterreich Mill. EUR 42 42 42 38 48 63 26 39 49 
Schweden Mill. EUR 22 35 10 46 35 18 16 37 25 
Spanien Mi ll. EUR 54 69 37 50 69 53 45 38 54 
Portugal Mil l. EUR 13 17 18 19 17 20 16 17 21 

* Afri ka Mi ll. EUR 25 30 26 18 31 42 34 21 35 
* Am erika Mill. EUR 11 5 123 140 121 140 138 160 131 120 

darunter aus USA und Kanada Mill. EUR 97 102 110 95 117 100 137 93 106 
* Asien Mi ll. EUR 145 160 171 145 172 166 156 153 150 

darunter aus Japan Mi ll. EUR 40 36 33 29 37 32 34 26 34 
* Australien, Ozeanien und 

Obrigen Gebieten Mi ll. EUR 4 4 4 5 3 5 3 7 4 

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

GEWERBEANZEIGEN 1) 1999 2000 2001 
Einheit 

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

• Gewerbeanmeldungen Anzahl 3 174 3 150 2 935 2 997 3 104 3 116 2 867 3 011 3 016 
• Gewerbeabmeldungen Anzahl 2 795 2 653 2 309 2 400 2 556 2 416 2 268 2 577 2 561 

INSOLVENZEN 

• Beantragte lnsolvenzverfahren Anzahl 94 145 149 148 177 189 192 189 162 
davon . Unternehmen einschlieBiich 

Kleingewerbe Anzahl 71 91 102 80 118 109 109 107 96 . natorliche Personen als Ge-
sellschafter u.A., Nachl il.sse Anzahl 15 15 9 12 11 10 12 8 8 . Verbraucher Anzahl 8 39 38 56 48 70 71 74 58 

• Voraussichtliche Forderungen Mill. EUR 34 54 59 45 95 51 87 66 77 

1999 2000 2001 
HANDWERK 2

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

• Beschil.ftigte 3' 1998= 100 96,3 93,9 93,8 93,5 95,1 93,3 90,6 89,5 90,9 
• Umsatz (ohne Umsatzsteuer) 1998=100 103,5 103,3 93,7 103,1 103,4 113,1 93,9 100,9 102,5 

VERDIENSTE 4
> 

1999 2000 2001 

Du rchschnitt Apri l Jul i Okt. Jan. April Juli Okt. 

• Bruttomonatsverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe EUR 2 345 2 393 2 401 2 419 2 406 2 338 2 419 2 438 .. . . Mil.nner EUR 2 419 2 465 2 475 2 494 2 478 2 405 2 494 2 511 .. . . Frauen EUR 1 750 1 796 1 788 1 804 1 807 1 805 1 815 1 830 ... 

• Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter im produzierenden Gewerbe 
Gewerbe EUR 14,10 14,39 14,35 14,45 14,44 14,51 14,57 14,62 .. . . Mil.nner EUR 14,50 14,79 14,75 14,85 14,84 14,93 14,98 15,01 .. . 

darunter ... 
Facharbeiter EUR 15,51 15,83 15,78 15,91 15,90 15,96 16,09 16,17 .. . 

angelernte Arbeiter EUR 13,86 14,23 14,12 14,33 14,31 14,37 14,36 14,44 .. . 
Hilfsarbeiter EUR 11 ,78 12,01 12,08 12,02 11 ,99 12,15 12,21 12,08 .. . . Frauen EUR 10,82 11 ,04 11 ,00 11 ,06 11 '11 11 '13 11 '18 11 ,28 ... 

darunter Hilfsarbeiterinnen EUR 10,27 10,45 10,43 10,48 10,50 10,49 10,53 10,61 ... 

Bezahlte Wochenarbeitszeit h 38,2 38,3 38,5 38,5 38,3 37,1 38,2 38,4 .. . 
Arbeiter h 38,3 38,4 38,6 38,6 38,4 37,1 38,3 38,5 .. . 

Arbeiterinnen h 37,2 37,5 37,4 37,5 37,5 37,3 37,4 37,3 ... 
• Bruttomonatsverdienste der 

Angestellten im produzie-
renden Gewerbe EUR 3 319 3 383 3 366 3 384 3 408 3 443 3 466 3 483 .. . . Mil.nner EUR 3 580 3 660 3 640 3 663 3 687 3 718 3 742 3 761 ... . Frauen EUR 2 566 2 603 2 584 2 603 2 627 2 653 2 671 2 691 .. . . kaufmil.nnische Angestellte EUR 3 055 3 096 3 087 3 089 3 117 3 152 3 174 3 180 ... 

Mil.nner EUR 3 520 3 576 3 568 3 569 3 601 3 634 3 655 3 653 ... 
Frauen EUR 2 514 2 545 2 528 2 544 2 567 2 594 2 616 2 638 .. . . technische Angestellte EUR 3 524 3 614 3 590 3 623 3 643 3 673 3 696 3 722 .. . 

Mil.nner EUR 3 607 3 699 3 674 3 709 3 728 3 757 3 782 3 811 ... 
Frauen EUR 2 756 2 825 2 802 2 835 2 859 2 878 2 882 2 893 ... 

• Bruttomonatsverdienste der Ange-
stellten in Handel ; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und 
GebrauchsgOtern; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 406 2 506 2 457 2 519 2 557 2 569 2 573 2 608 ... . Mil.nner EUR 2 700 2 803 2 740 2 824 2 862 2 873 2 891 2 907 .. . . Frauen EUR 2 085 2 180 2 140 2 185 2 224 2 238 2 225 2 267 ... . kaufmil.nnische Angestellte EUR 2 398 2 500 2 449 2 512 2 553 2 570 2 571 2 608 ... 

Mil.nner EUR 2 714 2 816 2 750 2 839 2 879 2 901 2 915 2 935 ... 

Frauen EUR 2 087 2 183 2 143 2 189 2 228 2 242 2 228 2 272 .. . 

• Bruttomonatsverdienste aller Ange-
stellten im produzierenden Ge-
werbe ; in Handel ; lnstandhaltung 
und Reparaturen von Kfz und Ge-
brauchsgOtern; Kredit- und 
Versicherungsgewerbe EUR 2 826 2 918 2 881 2 927 2 961 2 979 2 995 3 024 .. . 

1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. - 2) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 3) AmEnde eines Berichtsvierteljahres. - 4) Zum Bruttover
dienst gehoren aile vom Arbeitgeber laufend gezahlten Betril.ge, nicht die einmaligen Zahlungen wie 13. Monatsgehalt, Gratifikationen, Jahresabschlusspra
mien u. A. sowie Spesenersatz, Trennungsentschadigungen, Auslosungen usw. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

GELD UNO KREDIT 1
> 

1999 2000 2001 
Einheit 

Durchschnitt 31 . 3. 30. 6. 30. 9. 31 . 12 31.3. 30. 6. 30. 9. 

Kredite an Nichtbanken Mill. EUR 97 333 103 350 100 972 102 237 104 172 106 019 107 120 108 504 109 861 
kurzfristige Kred ite 

(bis 1 Jahr) Mill. EUR 13 272 13 581 13 163 13 276 13 763 14 123 14 412 14 066 14 238 
mittelfristige Kredite 

(Ober 1 bis 5 Jahre) Mill . EUR 10 201 10 011 9 629 10 014 10169 10 232 10 296 10 623 10 501 
langfristige Kredite 

(Ober 5 Jahre) Mill . EUR 73 860 79 758 78 180 78 947 80 240 81 664 82 412 83 815 85 122 
Kredite an inlandische 

Nichtbanken Mill. EUR 92 898 97 596 95 505 96 813 98 202 99 862 100 636 101 804 103 559 
davon an 

Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. EUR 83 04 1 87 502 85 476 86 842 88 021 89 667 89 506 90 364 91 278 

6ffentliche Haushalte Mill . EUR 9 857 10 094 10 029 9 971 10 181 10195 11 130 11 440 12 281 
Kredite an auslandische 

Nichtbanken Mill. EUR 4 435 5 755 5 467 5 424 5 970 6 157 6 484 6 700 6 302 

Einlagen u. aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. EUR 73 050 74 619 73 696 72 455 76 181 76140 74 935 76 244 76 977 

Sichteinlagen Mill. EUR 14 746 15 940 15 843 15 492 15 834 16 589 16 296 17 273 18 188 
Termineinlagen Mill. EUR 20 305 22 169 20 575 20 513 24 778 22 811 22 861 23 435 23 514 
Sparbriefe Mill. EUR 5 573 5 424 5 396 5 443 5 378 5 477 5 452 5 585 5 648 
Spareinlagen Mill. EUR 32 426 31 086 31 882 31 007 30 191 31 263 30 326 29 951 29 627 
Einlagen von inlandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 70 626 71 840 71 011 69 792 73 145 73 410 71 923 72 846 73 688 
davon von 

Unternehmen und Privat-
personen Mill. EUR 68 567 68 435 68 698 67 670 67 116 70 254 69 790 70 508 71 504 

6ffentlichen Haushalten Mill . EUR 2 059 3 405 2 313 2 122 6 029 3 156 2 133 2 338 2 184 
Einlagen von auslandischen 

Nichtbanken Mill. EUR 2 424 2 779 2 685 2 663 3 036 2 730 3 012 3 398 3 289 

STEUERN 
1999 2000 2001 

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

Aufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 2 022 2 248 1 751 2 649 3 124 2 449 1 761 2 323 2 766 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 829 830 524 789 1 477 834 441 874 1 323 

Lohnsteuer Mill . EUR 611 622 452 788 841 425 438 820 803 
Einnahmen aus der 

Lohnsteuerzerlegung Mill . EUR 80 110 - 331 - - - 382 -

veranlagte Einkommensteuer Mill . EUR 32 32 -42 -59 328 263 6 -36 292 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 43 45 91 7 14 36 19 24 29 
Zinsabschlag Mill. EUR 23 26 13 44 15 11 14 50 14 

Einnahmen aus der 
Zinsabschlagzerlegung Mill. EUR 10 11 - 30 - - - 34 -

K6rperschaftsteuer Mill. EUR 120 104 10 9 279 99 -36 16 185 
Einnahmen aus der 

K6rperschaftsteuer-
zerlegung Mill. EUR 16 7 - 34 - - - 44 -

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 1 193 1 418 1 227 1 859 1 647 1 615 1 320 1 448 1 444 
Umsatzsteuer Mill. EUR 389 381 382 379 391 385 386 382 411 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 804 1 037 845 1 480 1 256 1 229 934 1 066 1 032 

Zone Mill. EUR 95 107 116 120 116 115 96 106 100 

Bundessteuern Mill. EUR 122 141 131 118 359 139 138 118 347 
darunter 

Verbrauchsteuern 
(ohne Biersteuer) Mill . EUR 79 97 99 91 274 89 101 102 272 

Sol idaritatszuschlag Mill. EUR 36 37 27 21 79 44 32 9 69 

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

1999 2000 2001 
noch STEUERN Einheit 

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

Landessteuern Mill. EUR 71 67 63 61 59 73 73 65 46 
Vermogensteuer Mi ll. EUR 3 3 4 2 2 2 2 -1 1 
Erbschaftsteuer Mi ll. EUR 13 10 9 8 7 10 10 8 6 
Grunderwerbsteuer 

(Landesanteil) Mill. EUR 9 7 7 7 7 7 7 7 6 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. EUR 31 31 30 27 24 34 38 32 23 
Rennwett- und Lotteriesteuer Mi ll. EUR 10 11 11 14 12 12 13 15 4 
Feuerschutzsteuer Mi ll. EUR 1 1 0 0 3 3 0 0 3 
Biersteuer Mi ll. EUR 4 4 3 3 3 4 3 3 3 

1999 2000 2001 

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

Gemeindesteuern Mill. EUR 401 426 412 462 405 426 319 376 432 
Grundsteuer A Mill. EUR 5 5 5 0 10 4 5 5 5 
Grundsteuer B Mill. EUR 85 90 83 104 92 82 91 94 102 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. EUR 267 294 295 316 265 299 193 234 287 
Grunderwerbsteuer 

(Gemeindeanteil) Mill. EUR 37 30 23 31 29 36 23 33 30 
sonstige Gemeindesteuern Mill. EUR 8 8 7 10 8 6 7 11 8 

Steuerverteilung 

Steuereinnahmen der Ge-
meinden u. Gemeindeverb. Mill. EUR 628 642 51 0 671 603 784 430 587 630 

Gewerbesteuer (netto) 11 Mill. EUR 207 228 258 257 200 198 155 190 228 
Anteil an der Lohnsteuer und 

veranlagten Einkommensteuer Mi ll. EUR 257 253 124 239 233 417 132 227 227 
Antei l an der Umsatzsteuer Mil l. EUR 30 28 10 29 29 42 17 27 30 

1999 2000 2001 

Durchschnitt Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. 
Steuereinnahmen 

des Landes Mill. EUR 607 605 512 575 866 581 451 612 788 
Landessteuern Mill. EUR 71 67 63 61 59 73 73 65 46 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 317 312 183 287 558 314 137 326 484 
Lohnsteuer Mi ll. EUR 219 220 148 290 267 136 141 303 249 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 13 13 - 18 -25 140 112 2 -15 124 
Kapitalertragsteuer Mill. EUR 17 19 44 -1 6 15 8 9 12 
Zinsabschlag Mill. EUR 10 12 6 20 6 5 6 22 6 
Korperschaftsteuer Mi ll. EUR 58 49 4 4 139 48 -20 7 92 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. EUR 204 209 222 225 205 194 195 216 211 

Umsatzsteuer Mill. EUR 156 146 156 155 125 133 147 146 142 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. EUR 48 63 66 70 80 61 48 70 69 

Anteil an der Gewerbe-
steuerumlage Miii. EUR 4 5 13 0 13 0 17 2 17 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) Mill. EUR 2 2 6 0 6 0 6 1 6 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) Miii. EUR 7 8 20 1 20 0 20 2 20 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform Miii. EUR 2 2 5 0 5 0 4 0 4 

Steuereinnahmen 
des Bundes Mill. EUR 1 107 1 239 1 134 1 285 1 870 1 697 1 451 1 732 2 161 

Bundessteuern Mill. EUR 122 141 131 118 359 139 138 118 347 
Anteil an den Steuern vom 

Einkommen Mill. EUR 365 364 230 337 650 365 186 375 578 
Anteil an den Steuern vom 

Umsatz Miii. EUR 616 729 760 829 848 1 193 1 11 0 1 237 1 219 
Anteil an der Gewerbesteuer-

umlage Miii. EUR 4 5 13 0 13 0 17 2 17 

1) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fi.ir Deutschland 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

Bevolkerung am Monatsende 1000 82 087 82193 82 213 82 234 82 256 ... ... .. . . .. 
EheschlieBungen 11 Anzah l 35 890 34 959 p 49 157P 47 793 p 31 326 p ... ... . .. ... 
Lebendgeborene 21 Anzah l 64 229 63 914 p 70 511 p 63 543 P 64 499 p ... ... ... ... 

Gestorbene31 {ohne Totgeborene) Anzah l 70 528 69 889 p 66 855 P 61 223 P 69154 p ... ... ... ... 
Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen {-) Anzahl - 6 299 -5 975 p 3 656P 2 320 P -4 655 p ... ... ... ... 

Arbeitslose 1000 4 099 3 889 3 781 3 685 3 611 3 799 3 789 3 743 3 725 
Manner 1000 2160 2 053 1 949 1 899 1 862 1 997 1 985 1 961 1 957 

Arbeitslosenquote 41 % 10,5 9,6 9,3 9,0 8,9 9,2 9,2 9,0 9,0 
Arbeitslosenquote 51 % 11 ,7 10,7 10,2 10,0 9,8 10,1 10,1 10,0 10,0 
Offene Stellen 1000 456 514 544 525 491 522 508 485 443 
Kurzarbe iter 1000 119 86 62 66 66 103 92 114 140 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden Gi 

Beschaftigte 1000 6368 6 375 6 428 6 432 6 420 6 413 6 435 6 422 6 395 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 527 526 510 534 540 511 505 510 541 
Umsatz {ohne Umsatzsteuer) Mill. EUR 194 982 212 968 207 243 117 286 113 713 216 995 211 314 114 317 117 856 

Auslandsumsatz Mill . EUR 66608 77 255 72 684 43 092 42 003 80 628 75 062 42 489 43 254 

Index der Nettoproduktion lOr das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
{kalendermonatlich) 1995 = 100 111.4 118,2 112,6 r 125,5 124,8 116,3 112.4 118,9 124,3 
VorleistungsgOterproduzenten 1995 = 100 112,5 118,5 115,4 r 121 ,9 123,3 116,5 113,0 115,0 122,0 
lnvestitionsgOterproduzenten 1995 = 100 114,2 125.4 119,0 ' 143,0 136,4 128,9 120.4 136,4 138,0 
GebrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 113,4 121 ,1 89,4 r 117,2 120,0 96,8 96,3 112,0 115,3 
VerbrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 102,6 103,7 105,2 r 109,7 114,1 104.4 106,0 104,1 113,0 

Offentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung {brutto) Mill . kWh 41201 41 971 38 363 40 409 43 004 ... ... ... .. . 
Gaserzeugung Mill . kWh 32097 32 478 28 226 27 234 34 319 31 078 28 796 30 238 ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 71 
Beschiiftigte 1000 1110 1 050 1 067 1 064 1 054 968 971 968 959 
Geleistete Arbeitsstunden Mil l. 11 3 106 116 119 115 107 104 102 111 
Baugewerblicher Umsatz Mill. EUR 16915 16 077 17 529 9 007 9 005 8 633 8 489 8195 8 781 

Baugenehmigungen 
Wohngebiiude {Errichtu ng 
neuer Gebaude) Anzahl 19459 16 100 16 732 14 884 14116 16 335 14 893 12 908 13 837 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17977 14 944 15 554 13 716 13 115 15 248 14 005 12 043 12 892 
Wohnflache 1 000 m2 3403 2 811 2 909 2 644 2 487 2 815 2 538 2 222 2 403 

Nichtwohngebiiude {Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 3442 3 292 3 740 3 397 3 309 3 512 3150 2 850 3 060 

Wohnungen insgesamt 
{aile BaumaBnahmen) Anzahl 36465 29 042 30 014 27 651 25 855 28 398 25 492 22 040 24 208 

Handel und Gastgewerbe 81 

Einzelhandel 
Umsatz 91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 100,8 103,2 99,5 101 ,2 104,4 105,2 101 ,6 100,3 106,9 

GroBhandel 
Umsatz 91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 101 ,6 109,9 111 ,3 116,1 110,8 105,8 109,6 105,5 112,8 

Gastgewerbe 
Umsatz 91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 96,3 97,2 105,1 109,3 103,2 105,5 107,3 107,0 104,7 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 3) Nach derWohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbsperso
nen {Abhiingige, Selbstiindige und mithelfende Familienangehbrige). - 5) Arbeitslose in % der abhangigen Erwerbspersonen {sozialversicherungspflichtig und 
geringtogig Beschiiftigte, Beamte, Arbeitslose) . - 6) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschiiftigten. - 7) Nach derTotalerhebung hochge
rechnet. - 8) Vorliiufige Ergebnisse. - 9) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fUr Deutschland 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Ausfuhr (Spezialhandel) Mill. EUR 42 501 49 790 47 149 48 914 56 897 55 319 51 627 49 628 57 225 

EU-Liinder insgesamt Mill. EUR 24 448 2811 5 24 933 27 235 31 861 29 752 27 241 27 389 30 952 

Belgien I Luxemburg Mill. EUR 2 402 2 728 2 497 2 595 2 883 2 736 2 521 2 741 2 870 

Frankreich Mill. EUR 4 881 5 61 8 4 866 5 514 6 647 6 033 5 323 5 496 6 221 

GroBbritannien Mill. EUR 3 594 4115 3 937 3 946 4 523 4 711 4 557 4131 4 723 

ltalien Mill. EUR 3 195 3 751 2 979 3 697 4 380 4167 3 204 3 617 4 235 

Niederlande Mill. EUR 2 863 3 250 3 040 3 014 3 475 3152 3 238 2 952 3 545 

Einfuhr (Spezialhandel) Mill. EUR 37 067 44 862 44 834 45 272 50 635 46 555 43 354 43156 48 226 
EU-Uinder insgesamt Mill. EUR 19 971 22 830 22 723 22 634 26164 24100 21 867 22 678 25 262 

Belgien I Luxemburg Mill. EUR 1 907 2 186 2 169 2183 2 535 2 520 2 256 2 441 2 829 

Frankreich Mill. EUR 3 796 4 239 3 805 3 810 4 893 4 279 3 802 3 936 4164 

GroBbritannien Mill. EUR 2 563 3 077 3169 3 289 3 337 2 833 3 003 3176 3 623 

Ita lien Mill. EUR 2 759 2 981 2 697 2 767 3 349 3 171 2 576 2 552 3 432 

Niederlande Mill. EUR 3 007 2 728 3 691 4185 4 471 3 721 3 541 3 700 3 992 

Steuern 

Gemeinschaftsteuern Mill. EUR 27 252 28 231 22 524 35100 22 514 24 000 22 450 30 838 20 413 
Steuern vom Einkommen Mill. EUR 15 367 16 032 10 775 23 993 9 735 11104 10 449 19 768 8 072 

Lohnsteuer Mill. EUR 11 151 11 311 10 765 10 139 9 990 11 556 10 464 9 497 9 491 
veranlagte Einkommensteuer Mill. EUR 907 1 018 -1 347 6 091 -824 -1 496 -1 059 5 803 -837 

Steuern vom Umsatz Mill. EUR 11 429 11 739 11 386 11 106 11 759 11 819 11 639 11 046 11 382 

Umsatzsteuer Mill. EUR 9 300 8 928 8 598 8 255 8 782 8 696 8 733 8 526 8 569 

ZOIIe Mill. EUR 265 283 283 307 297 295 280 254 268 

Bundessteuern Mill. EUR 6 019 6 292 6 315 6 469 5 868 7 000 6 670 5 851 6 778 

Versicherungsteuer Mill. EUR 593 604 867 342 321 349 899 321 332 

Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. EUR 4 486 4 698 4 762 4 708 4 912 5 883 5 075 4 340 5 867 

Preise 

Index der Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmitte1 11 1995 = 100 100,8 106,7 106,6 108,7 109,2 110,1 109,9 110,0 109,7 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte 11 1995 = 100 89,9 95,1 97,2 97,3 98,8 99,9 101 ,3 1Q2,QP 100,4 p 

Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte 11 1995= 100 98,5 101 ,8 102,3 103,2 103,7 105,2 105,1 105,2 104,3 

Preisindex fur Wohngebaude 
Bauleistungen insgesamt 1995 = 100 98,4 98,7 98,7 - - - 98,6 - -
Bauleistungen am Bauwerk 21 1995 = 100 98,4 98,7 98,7 - - - 98,5 - -

Preisindex tor den StraBenbau 1995 = 100 95,5 97,8 98,1 - - - 98,5 - -

Preisindex tor die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte 1995 = 100 104,9 106,9 107,2 107,7 107,5 110,2 110,0 110,0 109,7 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getr11nke 1995 = 100 101 ,7 101 ,2 100,8 100,5 100,5 107,4 106,2 106,1 106,2 

Alkoholische Getr11nke, Tabakwaren 1995 = 100 106,0 107,5 107,4 107,5 107,6 109,5 109,5 109,5 109,5 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101 ,8 102,0 101 ,3 102,0 102,2 102,4 102,2 102,9 103,3 

Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 1995 = 100 107,4 110,9 111 ,2 112,6 112,8 114,5 114,7 115,0 114,6 

Einrichtungsgegenstande (MObel), 
Apparate, Gerate und Ausrustungen 
fur den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995= 100 102,1 102,1 101 ,9 102,0 102,1 103,1 103,1 103,2 103,3 

Gesundheitspflege 1995 = 100 110,6 111 ,0 111 ,1 111 ,2 111 ,3 112,4 11 2,5 112,6 112,6 

Verkehr 1995= 100 107,6 113,6 114,1 115,6 114,7 117,6 117,4 117,7 116,3 

Nachrichtenubermittlung 1995= 100 88,2 84,5 84,0 83,9 83,9 82,1 82,2 82,2 82,1 

Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995= 100 103,4 104,5 105,8 104,8 103,2 107,8 107,2 106,4 105,3 
Bildungswesen 1995= 100 117,5 119,3 119,3 119,9 119,9 121,0 121 ,2 121 ,6 121 ,6 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 1995 = 100 104,9 106,2 109,0 106,4 106,5 110,8 110,7 108,2 108,5 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 104,5 106,8 106,9 107,0 107,3 109,6 109,7 109,9 110,1 

1) Nettopreisindizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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Neuerscheinungen im Januar 

Statistische Berichte 

Bevolkerung, Erwerbstatigkeit und Gesundheitswesen 

Bevolkerung der Gemeinden am 
31 . Dezember 2000 

- Gebietsstand 31. Dezember 2000 -

Bestellnr.: A I 2- hj 2/00 

Unterricht und Bildung, Rechtspflege, Wahlen 

Weiterbildung in Rheinland-Pfalz 2000 

Bestellnr. : B IV 1 - j/00 

Land- und Forstwirtschaft 

Anbau von Gemuse und Erdbeeren zum Verkauf 2001 

Bestellnr.: C I 3 - j/01 

Unternehmen und Arbeitsstatten 

Gewerbeanzeigen im Oktober 2001 
- Ergebnisse der Gewerbeanzeigenstatistik -

Bestellnr. : D I 2-m 10/01 

Produzierendes Gewerbe 

Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Ge
winnung von Steinen und Erden im November 2001 

Bestellnr.: E I 1 - m 11/01 

Bauhauptgewerbe im November 2001 (Vorbereitende 
Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau) 

Bestellnr. : E II 1 - m 11/01 

Elektrizitats- und Gasversorgung im August 2001 

Bestellnr.: E IV 2/3- m 8/01 

Bautatigkeit, Wohnungswesen 

Baugenehmigungen im November 2001 

Bestellnr.: F 111 - m 11/01 

Handel und Gastgewerbe 

Umsatz und Beschaftigte im Einzelhandel und im Gast
gewerbe im November 2001 - Messzahlen tor Umsatz 
und Beschaftigte nach Wirtschaftszweigen -

Bestellnr.: G I 1/G IV 3 - m 11/01 
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Gaste und Obernachtungen im Fremdenverkehr im 
September 2001 

Bestellnr.: G IV 1- m 9/01 

Verkehr 

StraBenverkehrsunfalle im Oktober 2001 

Bestellnr.: HI 1 - m 10/01 

Binnenschifffahrt im Oktober 2001 

Bestellnr. : H II 1 - m 10/01 

Personenverkehr der StraBenverkehrsunternehmen im 
3. Vierteljahr 2001 

Bestellnr.: H I - vj 3/01 

Preise und Preisindizes 

Preisindizes fur die Lebenshaltung in Deutschland 
im Dezember 2001 

Bestellnr.: M I 2-m 12/01 

Preisindizes tor Bauwerke in Deutschland 
im November 2001 

Bestellnr.: M I 4/S- vj 4/01 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 

Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschopfung in den 
kreisfreien Stadten, Landkreisen und Regionen 1992, 
1994 und 1996 bis 1998- Revidierte Ergebnisse nach 
ESVG 1995-

Bestellnr.: PI 3- j/98 

Zusammenfassende Berichte 

Daten zur Konjunktur im November 2001 

Bestellnr.: Z 1 - m 11/01 

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

Telefon: 02603 71-245 
Telefax: 02603 71-315 
E-Mail : vertrieb@statistik.rlp.de 

Unter der lnternetadresse www.statistik.rlp.de des 
Statistischen Landesamtes sind die Veroffentli
chungen der letzten acht Wochen und das wo
chentlich aktualisierte Verzeichnis aller Veroffent
lichungen abrufbar. 
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Weniger SchUler an Grund- und Hauptschulen 

lnsgesamt rund 429 000 rheinland-pfalzische SchO
Ierinnen und SchOler haben im Januar zur Mitte des 
Schuljahrs ihre Zwischenzeugnisse erhalten. 

An den Grundschulen des Landes wurden 134 865 
Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 beurteilt. Die 41 960 
Erstklassler bekamen noch keine Zeugnisse. Wie schon 
in den vergangenen Jahren sind hier auch im aktuellen 
Schuljahr - demographisch bedingt - rOcklaufige 
SchOierzahlen zu verzeichnen. Die Zahl der Erstklass
ler liegt urn 5,1% unter der des vorigen Schuljahrs. 

Auch an den Hauptschulen des Landes werden we
niger Kinder und Jugendliche unterrichtet als im Vor
jahr. Rund 61 200 Zeugnisse wurden ausgegeben, das 
sind 5,9% weniger als 2001 . 

An den Obrigen allgemein bildenden Schulen sind 
demgegenOber wieder steigende SchOierzahlen zu ver
zeichnen : So werden in den Realschulen 69 141 Kinder 
und Jugendliche ausgebildet (+1,4%), in den Gymna
sien 115 014 (+2,2%), in freien Waldorfschulen 2 163 

kurz + aktueU 

(+1,4%), in integrierten Gesamtschulen 14 258 (+6,4%) 
sowie in regionalen Schulen und dualen Oberschulen 
32 217 (+23,3%). ge 

Urlaubs- und Ausflugsfahrten mit dem Bus werden im
mer beliebter 

Von Januar bis September 2001 beforderten die 
190 gr6Beren rheinland-pfalzischen Busunternehmen 
mit sechs und mehr verfOgbaren Bussen knapp 209 
Mill. Personen. Das sind 0,6% mehr als im gleichen Zei
traum des Vorjahres. An der gesamten Befi:irderungs
leistung Oberwiegt deutlich der allgemeine Linienver
kehr mit knapp 196 Mill. Fahrgasten (+0,8%). 

Weiterhin steigender Beliebtheit erfreuen sich die Fe
rienziel- und Ausflugsfahrten mit Bussen. Rund 1,3 Mill. 
Personen nutzten in den ersten neun Monaten des Jah
res 2001 diese Reisemoglichkeit. Das waren 3,2% mehr 
als im Vorjahr. Da sich gleichzeitig die mittlere Reiseweite 
erhi:ihte, kamen insgesamt rund 450 Mill. Personenkilo
meter zusammen, 18% mehr als im Jahr zuvor. gO 

Gerhard-FOrst-Preis 2002 des Statistischen Bundesamtes 

Seit 1999 vergibt das Statistische Bundesamt den 
Gerhard-FOrst-Preis in den Abteilungen Dissertationen 
und Diplom- bzw. Magisterarbeiten. Mit dieser Aus
zeichnung werden herausragende Arbeiten der Fach
richtungen theoretische Statistik, Wirtschaftsstatistik, 
Sozialstatistik oder aber wirtschafts- bzw. sozialwissen
schaftliche Abhandlungen gewOrdigt. Arbeiten, die fOr 
den Gerhard-FOrst-Preis eingereicht werden, sollten 
entweder ein theoretisches Thema mit einem engen Be
zug zum Aufgabenspektrum der amtlichen Statistik 
behandeln oder die Untersuchung empirischer Frage
stellungen unter intensiver Nutzung von Daten der amt
lichen Statistik zum Gegenstand haben. Das Statisti
sche Bundesamt mochte mit der Auslobung des Preises 
die Beschaftigung mit Fragen der amtlichen Statistik im 
Rahmen der universitaren Ausbildung fordern und die 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und amtlicher 
Statistik weiter intensivieren. 

Die Pramie fOr eine auszuzeichnende Dissertation be
tragt 5 000 Euro und fOr eine auszuzeichnende Exa
mensarbeit 2 500 Euro. DarOber hinaus werden die 
Preistrager Ober ihre Arbeit einen Artikel in der monat
lich erscheinenden Zeitschrift des Statistischen Bun
desamtes ,Wirtschaft und Statistik" veroffentlichen. Die 
Preise werden im Rahmen des jahrlich im November 
vom Statistischen Bundesamt gemeinsam mit der Deut-
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schen Statistischen Gesellschaft in Wiesbaden veran
stalteten wissenschaftlichen Kolloquiums verliehen. Das 
Statistische Bundesamt nimmt die Auszeichnungen auf 
Empfehlung eines unabhangigen Gutachtergremiums 
vor. lm vergangenen Jahr konnte die an der Universitat 
Leipzig bei Professor Lange entstandene Arbeit ,Ana
lyse der wirtschaftlichen Situation in kleinraumigen Re
gionen unter besonderer BerOcksichtigung multivaria
ter Verfahren - dargestellt fOr den Freistaat Sachsen" 
von Dipi.-Volkswirt Christian Zischeck auf Vorschlag der 
Gutachter mit einem Forderpreis des Statistischen Bun
desamtes ausgezeichnet werden. lnformationen zu die
ser Preisverleihung sind in Heft 12/2001 der Zeitschrift 
,Wirtschaft und Statistik" veroffentlicht. 

FOr den Gerhard-FOrst-Preis 2002 in Frage kom
mende deutsch- oder englischsprachige Arbeiten kon
nen ausschlieBiich von den sie betreuenden Wissen
schaftlern fOr eine Pramierung vorgeschlagen werden. 
Sie mOssen dazu in den beiden davor liegenden Jahren 
mindestens mit der Note ,gut" resp. ,magna cum laude" 
abschlieBend bewertet worden sein und dOrfen nicht 
bereits anderweitig fOr eine Pramierung eingereicht 
oder ausgezeichnet worden sein. HierOber muss eine 
schriftliche Erklarung des Autors bzw. der Autorin ab
gegeben werden. Eine vorherige (Teii-)Veroffentlichung 
der Arbeit schlieBt eine Preisvergabe nicht aus. Die Ur
heberrechte bleiben unberOhrt. 



' 

• I 
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Einzureichen sind neben der vorgeschlagenen Arbeit 
eine kurze Begri.indung des vorschlagenden Wissen
schaftlers zur Preiswi.irdigkeit, Kopien der Erst- und ggf. 
Zweitgutachten, mit denen die Arbeit abschlieBend be
wertet wurde, eine Kurztassung der Arbeit, ein Lebens
lauf des Autors bzw. der Autorin und eine schriftliche Er
klarung, dass mit der Arbeit kein geistiges Eigentum 
verletzt wurde und jede verwendete Literatur angege
ben ist, sofern eine derartige Erklarung nicht bereits in 
der eingereichten Arbeit enthalten ist. 

Die vorgeschlagene Arbeit muss fi.inffach und die 
i.ibrigen Unterlagen mi.issen in neunfacher Ausfertigung 
bei folgender Adresse eingereicht werden : 

Preisindex fiir die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im Dezember 2001 

lndexbezeichnung 1995= 100 

Fruheres Bundesgebiet 1) 

Aile privaten Haushalte 
Gesamtindex 109,4 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getriinke 105,8 

Alkoholische Getriinke, Tabakwaren 109,9 
Bekleidung, Schuhe 104,3 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 

andere Brennstoffe 11 3,3 
Einrichtungsgegenstiinde (Mabel), 
Apparate, Gerate und Ausrustungen 
fur den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 104,1 

Gesundheitspflege 111 ,8 
Verkehr 11 5,5 
Nachrichtenubermittlung 81 ,8 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 106,0 
Bildungswesen 119,4 
Beherbergungs- und Gaststiitten-
dienstleistungen 108,0 

Andere Waren und Dienstleistungen 110,3 

Verll.n-
derung zu 
Dezember 
2000 in % 

1,6 

4,3 
1,4 
1,4 

0,9 

1,6 
0,9 
1,1 

-2,2 
1,1 
0,2 

2,1 
2,5 

4- Personen-Haushalte von Arbeitern und Angestellten 
mit mittlerem Einkommen 

Gesamtindex I 109,0 I 1,7 

4-Personen-Haushalte von Beamten und Angestellten 
mit hoherem Einkommen 

Gesamtindex I 108,4 I 1,5 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit geringem Einkommen 

Gesamtindex I 110,1 I 2,0 

Deutschland 2) I 

Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex I 109,6 I 1,7 

1) Gebietsstand vor dem 3. 10. 1990. - 2) Gebietsstand seit dem 3. 10. 1990. 

Statistisches Bundesamt · lnstitut fi.ir Forschung 
und Entwicklung in der Bundesstatistik 
Gustav-Stresemann-Ring 11 · 65189 Wiesbaden 

Abweichend von dieser Vorgabe ist es ausreichend, 
die Examens- bzw. Doktorarbeit nur einfach einzurei
chen, wenn der Text zusatzlich als unter Windows ver
arbeitbare Datei zur Verfi.igung gestellt werden kann. 
Die eingereichten Unterlagen werden nicht zuri.ickge
geben. Die Einreichungsfrist endet am 31. Marz 2002 
(Datum des Poststempels). 

Weitere lnformationen zum Gerhard-Fi.irst-Preis kon
nen beim Statistischen Bundesamt erfragt werden un
ter Telefon: 0611 75-2695, E-Mail: institut@destatis.de, 
Internet: www.destatis.de. 

Preisindex fi.ir die Lebenshaltung in Deutschland 
Dezember 1999 bis Dezember 2001 
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Zeichenerklarungen und Abkurzungen 

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

nichts vorhanden (genau Null) 

Zahl unbekannt oder geheim zu halten 

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage 
nicht sinnvoll 

Zahl fall! spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt. da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

berichtigt 

s geschatzt 

Bei Abgrenzung von GroBenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer austohrlichen 
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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