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Seit 1997 werden, jeweils fUr das Vorjahr, Unfalle beim Umgang 
mit wassergefahrdenden Stoffen und Unfalle bei der Beforderung 
wassergefahrdender Stoffe ertasst. Es hat sich gezeigt, dass sich 
die mit Abstand meisten Unfalle bei der Beforderung wasserge
fahrdender Stoffe im StraBenverkehr ereigneten. 

Die Krankenhauser sind ein wesentlicher Teil unseres Gesund
heitssystems. Um eine bedartsgerechte Versorgung der Be
volkerung mit leistungsfahigen, eigenverantwortlich wirtschaf
tenden Einrichtungen zu gewahrleisten, bedarf es detaillierter 
Planungsdaten. Diese liefert die in jahrlichem Turnus erhobene 
Krankenhausstatistik. 

Das neue Konzept fOr die Erhebung der Arbeitskrafte in landwirt
schaftlichen Betrieben wurde 1998 eingetuhrt. Danach war 1999 in 
den 35 500 landwirtschaftlichen Betrieben nur etwa jede sechste 
Arbeitskraft vollbeschaftigt. Die Betriebsinhaber und - so weit vor
handen - deren Ehegatten leisten mehr als die Halfte der auf Voll
arbeitskratteeinheiten umgerechneten betrieblichen Tatigkeiten. 

lm Jahr 2000 gab es in Rheinland-Pfalz erstmals mehr als 1,8 Mill. 
Erwerbstatige. Die Ergebnisse des Mikrozensus werden im Ver
gleich der letzten beiden Jahrzehnte beleuchtet. 

Verdienste der Angestellten im Oktober 2000 

Zahlenspiegel von Rheinland- Pfalz 

15* Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fOr 
Deutschland 



1 180 Untalle mit wassergefahrdenden Stoffen in 
vierJahren 

lm Zeitraum 1996 bis 1999 ereigneten sich in Rhein
land-Pfalz 1180 mit wassergefahrdenden Stof
fen. In 324 Fallen kam es zu einer Verunreinigung von 
OberMchengewassern. Die freigesetzte Menge von 
Schadstoffen konnte durch ein Verhindern des weiteren 
Auslaufens in 139 Fallen begrenzt werden. In 43 Fallen 
wurden als SofortmaBnahme schadhafte Beh:ilter oder 
Anlagenteile abgedichtet, in 57 Fallen die wasserge

Stoffe in andere Behalter verbracht. Um die 
durch die dennoch freigesetzten Mengen in 

Grenzen zu halten, wurden in 162 Fallen Bindemittel auf
gebracht und in 151 Sperren in die betroffenen 

eingebracht. Trotzdem fOhrten die Ver
schmutzungen in sechs zu einem Fischsterben. 
Der ausiOsende Unfall ereignete sich in zwei beim 
Transport wassergefahrdender Stoffe mit StraBenfahr
zeugen, in zwei Fallen bei der Lagerung und jeweils in 
einem Fall beim Umschlagen und der innerbetrieblichen 
BefOrderung wassergefahrdender Stoffe. kg 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 21. 

Nur jede sechste Arbeitskraft in landwirtschaftlichen 
Betrieben vollbeschaftigt 

1998 wurde im Rahmen der Novellierung des Agrar
statistikgesetzes das so genannte Personengruppen
konzept zur Erfassung der Arbeitskrafte in den land
wirtschaftlichen Betrieben eingefOhrt. Anlass fOr die 
EinfOhrung war der Wunsch, die Kriterien fOr die soziai
Okonomische Betriebstypisierung der Agrarstatistik und 
der TestbuchfOhrung anzugleichen sowie aile vier Jahre 
regionale Ergebnisse zur Verfugung zu haben. Die Fa

und die familienfremden Arbeits
sind nach dem neuen Konzept einer von vier Ar

beitszeitgruppen zuzuordnen. 

1999 war in den landwirtschaftlichen Betrieben in 
Rheinland-Pfalz nur jede sechste Arbeitskraft vollbe

Rund 54% der gehOrten zu den 
gering Besch:iftigten. Es handelt sich bei ihnen vielfach 
urn die im Wein-, Obst- und GemOsebau eingesetzten 
SaisonarbeitskrMe. 

Mit zunehmender BetriebsgrOBe steigt der Anteil der 
Betriebe mit vollbeschaftigten Arbeitskraften. In der GrO
Benklasse 2 bis 5 ha landwirtschaftlich genutzter 
verfOgen weniger als 21 % der Betriebe Ober vollbe

Arbeitskrafte ; in der obersten ausgewiesenen 
GrOBenklasse (100 ha landwirtschaftlich genutzte Fla
che und mehr) sich der Anteil auf 95%. 

Die Produktion von Wein und Obst gehOrt zu den 
arbeitsintensiveren Produktionsverfahren, wobei ein 
beachtlicher Teil der Arbeiten nur saisonal Die 
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16 000 Dauerkulturbetriebe, zu denen die Wein- und 
Obstbaubetriebe gehOren, besch:iftigen daher auch 
rund 60% der gering Von den Vollbe
sch:iftigten arbeiten 46% im Wein- oder Obstbau. Die 
9 000 Futterbaubetriebe haben Oberwiegend Vollbe
sch:iftigte (23%). Gering Besch:iftigte werden kaum 
(8%) eingesetzt. Marktfruchtbetriebe (7 000 Betriebe) 
haben im Gegensatz dazu einen Anteil von 20% an den 
gering Beschaftigten und 15% an den Vollbeschaftigten. 
bd 

Mehr Ober dieses Thema auf der Seite 31 . 

4,4 Mrd. OM ffir die stationare Versorgung 

Die 104 allgemeinen Krankenhauser in Rheinland
Pfalz hielten im Jahr 1999 annahernd 26 000 Betten vor. 
lm Jahresverlauf wurden mehr als 780 000 Patientinnen 
und Patienten versorgt. Um ihr Wohl sorgten 
sich mehr als 45 000 Personen, darunter mehr als 5 400 
Arztinnen und Arzte. lnsgesamt wurden rund 7,3 Mill. 
Pflegetage erbracht. Von der Aufnahme bis zur Entlas
sung verbrachten die Patientinnen und Patienten im 
Durchschnitt rund neun Tage in den Einrichtungen, die 
damit eine Bettenauslastung von 78% erreichten. 

In den Krankenhausern fielen Gesamtkosten in HOhe 
von gut 4,4 Mrd. OM an, von denen mehr als zwei Drit
tel als Personalkosten und knapp ein Drittel als Sach
kosten verbucht wurden. Je versorgtem Be
handlungsfall wurden im Durchschnitt rund 5 500 OM 
an Kosten aufgewendet. Je Pflegetag 
fielen Kosten in HOhe von rund 590 OM an. Damit lagen 
die Kosten je Patient etwa gleich hoch wie im Vorjahr. 
Die Kosten je Pflegetag hingegen sind gegenOber 1998 
um 4,4% gestiegen. re 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 27. 

lmmer mehr Frauen erwerbstatig 

lm Jahr 2000 waren erstmals Ober 1,8 Mill. Menschen 
in Rheinland-Pfalz Das entsprach einer 

von fast 45%, die damit urn 1,7 
Prozentpunkte Ober dem Anteil von 1980 lag. 

die Gesamtzahl der 2000 im 
Vergleich zu 1980 um etwas mehr als 15% (237 000 Per
sonen) zunahm, nehmen heute mit 768 300 Besch:iftig
ten rund 38% mehr Frauen eine wahr als 
vor zwanzig Jahren. Bei den gingen im letzten 
Jahr nur 25 000 Personen oder 2,5% mehr einer Be

nach als vor zwei Jahrzehnten. 



kurz + aktueU 

127 000 Erwerbslose bedeuteten im Jahr 2000 einen 
Anteil an der Gesamtbev61kerung von 3,2%. Damit wa
ren mehr als dreimal so viele Personen ohne Arbeit wie 
1980. Jedoch lassen gunstige Wirtschaftsprognosen ein 
Sinken der Erwerbslosenquote erhoffen. 

Der Anteil der Erwerbspersonen als Summe aller Er
werbsta.tigen urid Erwerbslosen an der Bev61kerung lag 
1990 am h6chsten. lm letzten Jahr betrug er 48,1%. Die 
Zahl der Nichterwerbspersonen, die keine auf Erwerb 
gerichtete Ta.tigkeit ausuben oder suchen, erreichte im 
Jahr 2000 mit 51,5% den niedrigsten Stand innerhalb 
der letzten beiden Jahrzehnte. 

In ihrer beruflichen Stellung vollzog sich bei den Er
werbsta.tigen ebenfalls ein Wandel. Wa.hrend es im Jahr 
des Jahrtausendwechsels fast 40 000 oder 27% Selb
sta.ndige mehr gab als 1980, lag der Anteil der mithel
fenden FamilienangehOrigen nur noch bei 1% gegen
Ober 4% vor zwanzig Jahren. Nicht zuletzt durch die 
Privatisierung von Bundesbahn und Bundespost sowie 
weiterer Teile des 6tfentlichen Dienstes versahen im 
Jahr 2000 nur noch 130 000 Beamte ihren Dienst in 
rheinland-pfa.lzischen Beh6rden, wa.hrend es 1980 
noch 147 000 waren. Der Anteil der Angestellten hat sich 
in den Vergleichsjahren um 4 Prozentpunkte erhOht. Bei 
einem Ruckgang um 13 000 Beschaftigte warder Anteil 
der Arbeiter mit 36% im Jahr 2000 gleich dem der An
gestellten vor zwei Jahrzehnten. 

Seit 1995 waren in fast allen Wirtschaftsunterberei
chen mit dem Schwerpunkt "Dienstleistungen" die 
groBten Zunahmen an Erwerbsta.tigen zu verzeichnen. 
So za.hlten z. B. Handel und Gastgewerbe 50 000 oder 
18% Bescha.ttigte mehr als fOnt Jahre zuvor. Den gr6B
ten Anteil an Erwerbsta.tigen verzeichnet jedoch nach 
wie vor das verarbeitende Gewerbe. za 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 37. 

Dienstleistungsstatistik nimmt Gestalt an 

Nach der Verabschiedung des Gesetzes zur EinfOh
rung einer Dienstleistungsstatistik und zur Anderung 
statistischer Rechtsvorschriften durch den Deutschen 
Bundestag hatte auch der Bundesrat am 1. Dezember 
2000 dem Gesetz im zweiten Durchgang zugestimmt. Es 
trat am 1. Januar 2001 in Kraft. Auf der Grundlage die
ses Gesetzes ist es nun moglich, den Dienstleistungs
sektor in Rheinland-Pfalz vollstandiger als bisher sta
tistisch zu erfassen und uber die Strukturen und deren 
Entwicklung in diesem Bereich jahrlich zu berichten. 

Die amtliche Statistik deckt den Dienstleistungssek
tor zurzeit nur in Teilbereichen ab, obwohl ihm fOr die 
wirtschaftliche Entwicklung der rheinland-pfalzischen 
Wirtschaft eine wachsende und heute schon Oberra-

gende Bedeutung zukommt. So wurden 1999 rund 66% 
der BruttowertscMpfung im Dienstleistungsbereich er
bracht. Bislang sind lediglich die Dienstleister aus Han
del, Gastgewerbe, dem Kredit- und Versicherungsge
werbe sowie dem 6ffentlichen Bereich in der Statistik 
berOcksichtigt. KOnftig werden auch die so genannten 
unternehmensnahen Dienstleister und die Unterneh
men der Wirtschaftsbereiche Verkehr und Nachrichten
ubermittlung sowie Wohnungswirtschaft in die statisti
sche Berichterstattung einbezogen. 

Die Dienstleistungsstatistik wird kOnftig einmal ja.hr
lich als Stichprobenerhebung mit Auskunftspflicht bei 
im Bundesdurchschnitt Mchstens 15% der Unterneh
men oder Einrichtungen zur Ausubung einer freiberuf
lichen Tatigkeit durchgefOhrt. Die Erhebung ist so an
gelegt, dass fOr die Bundesla.nder repra.sentative 
Ergebnisse in angemessener fachlicher Gliederung er
mittelt werden k6nnen. Neben allgemeinen Angaben zur 
Kennzeichnung des Unternehmens bzw. der Einrich
tung {Rechtsform, hauptsa.chlich ausgeubte wirtschaft
liche Ta.tigkeit sowie Zahl der Niederlassungen) werden 
Angaben zu Beschaftigten, Personalaufwendungen, 
Umsatz bzw. Einnahmen, Vorleistungen {z. B. bezogene 
Waren), Steuern, Subventionen und lnvestitionen erbe
ten. FOr kleinere Unternehmen mit einem Umsatz von 
weniger als 250 000 Euro ja.hrlich ist der Fragenumfang 
deutlich reduziert. 

Mit der neuen Dienstleistungsstatistik wird Deutsch
land in die Lage versetzt, auch die Anforderungen der 
Europa.ischen Union zur Berichterstattung Ober die 
Unternehmensstrukturen im Dienstleistungssektor zu 
erfullen. Die neue Erhebung wird auch in den Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnungen die Darstellung des 
gesamten Dienstleistungsbereichs erheblich verbes
sern. 

Die erste Erhebung findet Mitte 2001 fOr das Be
richtsjahr 2000 statt. Erste Ergebnisse werden Mitte 
2002 erwartet. kl 

Tourismus weiter im Aufwind 

Die rheinland-pfa.lzischen Fremdenverkehrs- und Be
herbergungsbetriebe konnten im November des Jahres 
2000 fast 530 000 Ga.ste beg ruBen. Das waren 8,5% 
mehr als im November 1999. Die Obernachtungszahlen 
nahmen um 7,6% auf Ober 1,4 Mill. zu. Nach einer er
freulichen Hauptsaison konnte die Tourismusbranche 
damit auch im ersten Monat der Nebensaison Wachs
tumsimpulse verzeichnen. 

lm Zeitraum Januar bis November 2000 stiegen die 
Ga.stezahlen um 5,4% auf Ober 6,8 Mill. Die Obernach
tungen nahmen gegenuber dem Vorjahreszeitraum um 
6% auf 21,2 Mill. zu. el 
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Unfalle mit wassergefahrdenden Stoffen in den Jahren 
1996 bis 1999 

Seit 1997 werden, jeweils fOr das Vorjahr, 
beim Umgang mit Stoffen {§ 12 
Umweltstatistikgesetz) und bei der Beforderung 

Stoffe (§ 14 Umweltstatistikgesetz) 
erfasst. Auskunftspflichtig sind die nach Landesrecht 
tor Anzeigen Ober mit 
Stoffen Behorden. In Rheinland-Pfalz sind 
das die unteren WasserbehOrden bei den Landkreisen 
und den kreisfreien StMten. werden Unfalle 
mit Stoffen im Schiffsverkehr von 
der Wasserschutzpolizei erfragt. 

Die Erhebungen knOpfen an die von 1975 bis 1995 
erstellten Statistiken der bei der Lage

rung und beim Transport Stoffe 
an. Da sie sich aber hinsichtlich des Umfangs und der 
Erhebungsmerkmale von diesen unterscheiden, ist 
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur sehr einge

mOglich. 

lm Folgenden werden begriffliche und methodische 
Erlauterungen zu den Statistiken der mit was

Stoffen gegeben und die wichtigsten 
Ergebnisse der Jahre 1996 bis 1999 dargestellt. Sach
lich und regional tiefer gehende Ergebnisse fOr die ein
zelnen Jahre werden in dem erscheinenden 
Statistischen Bericht beim Umgang mit und bei 
der Beforderung von Stoffen" ver
offentlicht. Auswertungen nach bestimmten Merkmalen 
oder Merkmalskombinationen konnen vom Sachgebiet 
.,Umwelt" des Statistischen Landesamtes auf Anfrage 
individuell erstellt werden. 

Definition und Klassifikation wassergefahrdender 
Stoffe 

Stoffe sind Oberwiegend teste 
und fiOssige Stoffe, die geeignet sind, nachhaltig die 
physikalische, chemische und biologische Beschaffen
heit stehender und flieBender oberirdischer Gewasser 
sowie des Grundwassers nachteilig zu In ei
ner Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz 
werden wassergefahrdende Stoffe entsprechend ihrer 

in eingestuft. 
Zusatzlich gelten aile Stoffe als die 
von den Herstellern selbst als ein
gestuft werden sowie vorsorglich aile Stoffe und Zu
bereitungen, deren Wassergefahrdungsklasse bisher 
nicht sicher bestimmt ist. Lebens- und Futtermittel so
wie Jauche, Guile und Silagesickersaft kOnnen Was

verursachen, werden aber grundsatz
lich nicht eingestuft. 
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Die Stoffe wurden gemaB ihren 
physikalischen, chemischen und biologischen Eigen
schaften bisher in vier 
{WGK) eingestuft: 

WGK 0: im Allgemeinen nicht 

WGK 1: schwach wassergefahrdend 
WGK 2: wassergefahrdend 
WGK 3: stark 

Unfalle mit wassergefahrdenden Stoffen 1996-1999 
nach 

Unfalle 
Freigesetzte Menge was-

Wasser-
sergefahrdender Stolle 

gefahrdungs- insgesamt Anteil an insgesamt Anteil an 
klasse insgesamt insgesamt 

Anzahl % m3 % 

1996 
WGKO 4 1 30,1 16 
WGK1 8 3 0,5 0 
WGK2 216 76 140,3 73 
WGK 3 42 15 1,6 1 

Unbekannt 15 5 19,8 10 
lnsgesamt 285 100 192,3 100 

1997 
WGKO - - - -
WGK1 8 2 0,5 0 
WGK2 258 78 90,3 73 
WGK3 34 10 6,7 5 

Unbekannt 31 9 27,0 22 
lnsgesamt 331 100 124,5 100 

1998 
WGK O 1 0 0,1 0 
WGK1 9 3 0,9 0 
WGK 2 217 79 207,5 95 
WGK 3 38 14 8,1 4 

Unbekannt 10 4 2,3 1 
lnsgesamt 275 100 218,9 100 

1999 
WGK O 1 0 0,1 0 
WGK1 12 4 4,1 10 
WGK 2 233 81 35,5 83 
WGK3 38 13 1,5 4 

Unbekannt 5 2 1,3 3 
lnsgesamt 289 100 42,5 100 

lnsgesamt 1996-1999 
WGKO 6 1 30,3 5 
WGK 1 37 3 6,0 1 
WGK 2 924 78 473,6 82 
WGK 3 152 13 17,9 3 

Unbekannt 61 5 50,4 9 
lnsgesamt 1 180 100 578,2 100 
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Die 0 ist inzwischen auf
grund einer entsprechenden Anderung der Gefahrstoff
verordnung entfallen. 

Die bei freigesetzten 
Stoffe werden zum einen diesen vier 
sen zugeordnet und zum anderen nach Mineralalpro
dukten (z.B. Heizal, Benzin, Diesel, Kerasin, Altai, Rohal) 
und sonstigen Steffen unterschieden. 

mit Mineralalprodukten 1996-1999 

Freigesetzte Anteil an 
Anteil an Menge der bei 

Unfalle allen wasserge- allen Unfallen 
Jahr Untallen fahrdender freigesetzten 

Stolle Menge 

Anzahl % m3 % 

1996 249 87 136,8 71 
1997 303 92 76.4 61 
1998 263 96 212,6 97 
1999 269 93 34,7 82 

lnsgesamt 1 084 92 460,5 80 

lm Durchschnitt der Jahre 1996 bis 1999 wurden bei 
78% der Stoffe der 2 
freigesetzt. Die dabei ausgetretenen Mengen machten 
82% der insgesamt bei mit wassergefahrden
den Steffen freigesetzten Mengen aus. Der hohe Anteil 
der Stoffe der 2 ist damit zu 
erklaren, dass die meisten Mineralalprodukte dieser 
Klasse angehOren und mit Mineralalprodukten 
klar dominieren. Sie haben im Durchschnitt der Jahre 
1996 bis 1999 einen Anteil von 92% an der Zahl der Un
falle insgesamt und gemessen an der freigesetzten 
Menge einen Anteil von 80%. 

Unfallmeldung 

Als Unfall gilt nach dem Umweltstatistikgesetz das 
bestimmungswidrige Austreten einer im Hinblick auf 
den Schutz der nicht unerheblichen Menge 

Stoffe. Die Feststellung, ob eine 
bestimmte Menge nicht unerheblich ist, wird im Einzel
fall von der artlichen Meldestelle getroffen. Der Vorteil 
dieser Vorgehensweise ist, dass Kenntnisse der art
lichen VerMitnisse und besonderer beim 
Austritt Stoffe in das Urteil, ob tat

eine von gege
ben ist, einflieBen kOnnen. Durch dieses ereignisspezi
fische Element bei der Einstufung als Unfall wird 
allerdings die regionale Vergleichbarkeit der Statistik in 
einer schwer bestimmbaren Art und Weise beeinflusst. 
Hinzu kommt, dass in das Urteil auch subjektive Vor
stellungen der umweltschadigenden Wirkung der aus
getretenen Stoffe einflieBen. Was tor den einen Beurtei
ler eine unerhebliche Menge ist, kann fOr einen anderen 
ausreichend sein, von einer Beeintrachti
gung der Umwelt auszugehen und einen Unfall zu mel
den. 

Das Volumen des bei einem Unfall freigesetzten was
sergefahrdenden Stoffes ist ohne Beimengungen wie 
Laschwasser anzugeben. Weiterhin ist anzugeben, in 
welchem Umfang der freigesetzte Stoff durch entspre
chende MaBnahmen wiedergewonnen werden konnte. 
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Die wiedergewonnene Menge steht einer anschlieBen
den Nutzung bzw. Verwendung weiterhin zur VerfOgung 
oder sie wird einer geordneten Entsorgung zugefOhrt. 
Unkontrolliert verdunstete bzw. verbrannte Mengen sind 
hier nicht zu berOcksichtigen. In vielen kOnnen 
die Angaben der freigesetzten und der wiedergewon
nenen Mengen von den Meldestellen nur grob ge
scMtzt werden. 

Bei jeder Meldung ist der Tag, der Ort und die Art des 
Unfalls anzugeben. Der Ort ist dahingehend zu be
stimmen, ob es sich um ein Wasserschutzgebiet, ein 
Heilquellenschutzgebiet, ein Oberschwemmungsgebiet 
oder ein sonstiges schutzwOrdiges Gebiet handelt. 

Weiterhin sind detaillierte Angaben zu machen Ober 
die Unfallursachen, die Folgen des Unfalls sowie Ober 
die MaBnahmen, die zur Abwendung oder Beseitigung 
von Unfallschaden ergriffen wurden. 

Unfiille beim Umgang mit wassergetahrdenden Stoffen 

Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen steht 
normalerweise in Verbindung mit bestimmten Anlagen 
oder dem innerbetrieblichen Transport. Unter Anlagen 
werden und ortsfeste oder ortsfest 
benutzte Funktionseinheiten mit allen dazugehOrigen 
Einrichtungen (Behalter, Sicherheitseinrichtungen, Auf
fangwannen und Rohrleitungen) verstanden. Betrieblich 
verbundene Funktionseinheiten, die auch nur eine die
ser Einrichtungen gemeinsam haben, bilden eine An
lage. 

Es werden vier Arten von Anlagen unterschieden: 

- Lageran/agen 
Lagern ist das Vorhalten zur weiteren Nutzung, Ab
gabe oder Entsorgung. Lageranlagen sind auch Fla
chen einschlieBiich ihrer Einrichtungen, die dem 

Lagern von Steffen in TransportbeMI
tern und Verpackungen dienen. 

- Abfiillan/agen 
Das AbfOIIen erfolgt in Behalter oder sonstige Ver
packungen. AbfOIIanlagen sind auch ein
schlieBiich ihrer Einrichtungen, auf denen regelmaBig 
Stoffe von einem in einen anderen Transportbehalter 
gefOIIt werden. 

- Umschlaganlagen 
Umschlagen ist das Laden und LOschen von Schif
fen sowie das Umladen von einem Transportmittel auf 
ein anderes. Umschlaganlagen sind auch Flachen 
einschlieBiich ihrer Einrichtungen, in denen regelma
Big Stoffe in Behaltern oder sonstigen Verpackungen 
von einem Transportmittel auf ein anderes umgela
den werden. 

- Herstellungs-, Behandlungs-, Verwendungsanlagen 
(kurz HBV-Antagen genannt) 
Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und Schaffen 
von Steffen. Behandeln ist das Einwirken auf Stoffe, 
um deren Eigenschaften zu verandern. Verwenden 
ist das Anwenden, Gebrauchen oder Verbrauchen 
von Steffen unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. 

Die Anlagen werden entsprechend ihres Gefahr-
dungspotenzials vier zugeordnet. 
Das hangt insbesondere vom Vo-
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UnUille mit wassergefahrdenden Stoffen 1996-1999 nach Art der Anlage bzw. des BefOrderungsmittels 

Art der Anlage 1996 1997 1998 1999 lnsgesamt 
1996-1999 

Art des BefOrderungsmittels 
Anzahl % 1) Anzahl %1) Anzahl % 1) Anzahl Ofo1l Anzahl %1) 

Untalle beim Umgang 166 58 176 53 123 45 123 43 588 50 

davon 

Lageranlagen 95 33 99 30 52 19 58 20 304 26 
Anlagen zum Abtollen 7 2 7 2 17 6 15 5 46 4 
Anlagen zum Umschlagen 13 5 14 4 7 3 11 4 45 4 
HBV-Anlagen 6 2 6 2 6 2 7 2 25 2 
lnnerbetriebliche BefOrderung 6 2 6 2 - - 3 1 15 1 
sonstige 1 ungeklarte 39 14 44 13 41 15 29 10 153 13 

Unfalle bei der Bef6rderung 119 42 155 47 152 55 166 57 592 50 
davon 

StraBenfahrzeuge 106 37 137 41 137 50 162 56 542 46 
Eisenbahnwagen 2 1 7 2 4 1 1 0 14 1 
Schiffe 11 4 9 3 9 3 3 1 32 3 
Rohrfernleitungen - - - - 1 0 - - 1 0 
Luftfahrzeuge - - 2 1 1 0 - - 3 0 

lnsgesamt 285 100 331 100 275 100 289 100 1 180 100 

1) Anteil an den Untallen mit wassergefahrdenden Stoffen insgesamt. 

lumen der Anlage und der Gefahrlichkeit der in der An
lage vorhandenen Stoffe ab. AuBerdem werden bei der 
Einstufung die hydrogeologische Beschaffenheit sowie 
die Schutzbedurftigkeit des Aufstellungsortes der An
lage berucksichtigt. 

lm Zeitraum 1996 bis 1999 waren von mehr als der 
Halfte der Unfalle beim Umgang mit wassergetahrden
den Stoffen Lageranlagen betroffen. Dabei gelangten 
65% der insgesamt beim Umgang mit wassergefahr
denden Stoffen freigesetzten Menge in die Umwelt. Auf 
Anlagen zum AbfUIIen und auf Anlagen zum Umschla
gen entfallen jeweils knapp 8% der UnUille beim 
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, auf Herstel-

lungs-, Behandlungs- und Verwendungsanlagen zu
sammen gut 4% und auf die innerbetriebliche Beforde
rung 2,5%. Ein Viertel der gemeldeten Unfalle war kei
ner der genannten Anlagenarten zuzuordnen. 

Unfalle bei der Beforderung wassergefahrdender 
Stoffe 

Mit BefOrderung wird der Vorgang der Ortsverande
rung einschlieBiich eines zeitweil igen Aufenthalts 
(Zwischenlagerung) bezeichnet. Die Obernahme und 
Ablieferung sowie das Ver- und Auspacken und das 
Be- und Entladen zahlen zum Umgang. Die Unfalle bei 

Bei Unfallen freigesetzte Menge wassergefahrdender Stoffe 1996-1 999 nach Art der Anlage bzw. 
des BefOrderungsmittels 

1996 1997 1998 1999 lnsgesamt 1996-1999 

Art der Anlage darunter darunter darunter darunter darunter 
ins- nicht ins- nicht ins- nicht ins- nicht ins- nicht 

Art des Bef6rderungsmittels gesamt wieder- gesamt wieder- gesamt wieder- gesamt wieder- gesamt wieder-
gewonnen gewonnen gewonnen gewonnen gewonnen 

m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % 

Untalle beim Umgang 68,4 18 92,9 12 35,6 50 22,9 23 219,8 21 

davon 

Lageranlagen 30,7 9 73,8 12 26,3 65 12,7 18 143,5 21 
Anlagen zum Abfilllen 1,3 17 2,1 0 2,5 1 4,3 14 10,2 8 
Anlagen zum Umschlagen 5,3 98 0,5 13 0,6 38 0,3 83 6,6 86 
HBV-Anlagen 1,8 68 5,3 19 0,4 51 2,8 63 10,3 41 
lnnerbetriebl. Bef6rderung 10,4 20 7,6 9 - - 0,3 38 18,3 16 
sonstige I ungeklarte 18,9 6 3,7 12 5,9 2 2,5 8 30,9 6 

Unfalle bei der Bef6rderung 124,0 48 31 ,6 22 183,2 94 19,6 8 358,4 67 
davon 

StraBenfahrzeuge 58,7 1 24,7 4 10,3 4 19,6 8 11 3,2 3 
Eisenbahnwagen 0,1 - 1,1 56 0,1 - 0,0 - 1,3 47 
Schiffe 65,2 91 5,4 100 172,7 100 0,0 100 243,4 97 
Rohrfernleitungen - - - - 0,1 - - - 0,1 -
Luftfahrzeuge - - 0,4 0 0,0 83 - - 0,5 6 

lnsgesamt 192,3 38 124,5 14 218,9 87 42,5 16 578,2 50 
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der BefOrderung werden erfasst nach der Art der Um
schliel3ung der transportierten Stoffe {Tankcontainer, 
Tank bzw. Mehrkammertank, GefABbatterie, Gebinde, 
Betriebsstofftank, andere Beht:ilter), nach dem Ver
kehrsweg und der Art des Beforderungsmittels (Stral3e, 
Eisenbahn, Schiff, Luftfahrzeug oder Rohrfernleitung, 
teilweise mit weiteren Untergliederungen) sowie der Art 
der Stoffausbreitung (z.B. Versickern, Versinken, Aus
breiten auf der Oberflache). 

Die mit Abstand meisten Unfalle bei der BefOrderung 
wassergefahrdender Stoffe ereigneten sich im Stral3en
verkehr. Von 592 Unfallen insgesamt im Zeitraum 1996 
bis 1999 entfielen Ober 90% auf Stral3enfahrzeuge, bei 
14 Unfallen waren Eisenbahnwagen die Verursacher 
und bei 32 Unfallen Schiffe. Die bei Unft:illen im Stra
Benverkehr freigesetzten wassergeft:ihrdenden Stoffe 
konnten nahezu vollstandig wiedergewonnen werden, 
lediglich 3% verblieben in der Umwelt. Anders sieht es 
bei UnUi llen mit Schiffen aus. Hier gelangten 97% der 
freigesetzten wassergefahrdenden Stoffe in die Umwelt 
ohne wiedergewonnen zu werden. 

Unfalle mit Austritt wassergefahrdender Stoffe aus 
Betriebsstofftanks von Beforderungsmitteln 1996-1999 

Anteil an Freigesetzte Anteil an der bei 

Untalle allen Menge allen Unfallen 
Jahr Unfallen wassergefahr- freigesetzten 

dender Steffe Menge 

Anzahl % m3 % 

1996 88 74 8,9 7 
1997 123 79 12,6 40 
1998 122 80 10,9 6 
1999 156 94 16,6 85 

lnsgesamt 489 83 49,0 14 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, 
dass auch das Auslaufen eines Betriebsstofftanks von 
Fahrzeugen zur Meldung eines Unfalls bei der BefOrde
rung wassergefahrdender Stoffe fOhren kann und zwar 
dann, wenn aufgrund der ausgetretenen Menge und 
den besonderen Gegebenheiten an der Unfallstelle 
eine Gefahrdung der Umwelt besteht. lm gesamten Zeit
raum 1996 bis 1999 hatten die Unfalle, bei denen was
sergeft:ihrdende Stoffe aus Betriebsstofftanks austraten, 
einen Anteil von 83% an allen Unft:illen bei der BefOrde
rung wassergefahrdender Stoffe. Die durchschnittlich 
aus einem Betriebsstofftank freigesetzte Menge lag bei 
etwas mehr als 100 Liter je gemeldeten Unfall dieser Art. 

Einzelereignisse konnen Ergebnisse der Statistik stark 
beeinflussen 

lm Jahr 1996 traten bei einem Unfall 49 m3 eines Mi
neraiOiprodukts aus einem Tankschiff aus, das insge
samt rund 1 000 m3 transportierte. Allein auf diesen 
einen Unfall von insgesamt 119 statistisch erfassten Un
fallen bei der BefOrderung von wassergefahrdenden 
Stoffen im Jahr 1996 entfallen knapp 40% der ins
gesamt freigesetzten Menge (124m3) . Ein weiterer grO
Berer Unfall (gemessen an der freigesetzten Menge 
wassergeft:ihrdender Stoffe) ereignete sich 1996 im 
Stral3enverkehr. Ein Tank- bzw. ein Silofahrzeug kolli
dierte mit einem anderen Verkehrsmittel, sodass der 
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gesamte In halt des Tanks von 30 m3 austrat. Dabei han
delte es sich um einen im Allgemeinen nicht wasserge
ft:ihrdenden Stoff (Wassergefahrdungsklasse 0), der je
doch in diesem speziellen Fall nach Einscht:itzung der 
den Unfall meldenden Stelle zu einer Wassergeft:ihr
dung Mtte fOhren kOnnen. Auf diesen Unfall sind rund 
24% der insgesamt in Zusammenhang mit der BefOrde
rung wassergeft:ihrdender Stoffe bei Unfallen freige
setzten Mengen zurOckzufOhren. Die beiden grOBten 
Unfalle des Jahres 1996 zusammengenommen sind fOr 
64% der durch Unfalle bei der BefOrderung insgesamt 
freigesetzten Mengen wassergefahrdender Stoffe ver
antwortlich, bezogen auf aile Unft:ille bei der BefOrde
rung und dem Umgang sind es 41 %. Dam it wird deut
lich, wie stark die Ergebnisse der Statistlk von elnzelnen 
Unfallereignissen abMngen kOnnen. Entsprechend vor
sichtig sind Veranderungen der bei Unfallen freigesetz
ten Mengen im Zeitablauf zu interpretieren. 

lm Jahr 1998 sind sogar fast 80% der bei allen Unft:il
len insgesamt freigesetzten Mengen wassergeft:ihrden
der Stoffe auf einen Unfall zurOckzufOhren. Bei der Kol
lision eines Tankschiffs mit einem anderen Schiff 
traten 170 m3 eines MineraiOiprodukts aus. Da die ge
samte Ladung ein Volumen von 1 750 m3 hatte, bestand 
die MOglichkeit eines noch wesentlich schwerer wie
genden Unfalls. 

Anders stellt sich das Jahr 1997 dar. Die relativ grol3e 
durch Unft:ille beim Umgang mit wassergefahrdenden 
Stoffen in Lageranlagen freigesetzte Menge (73,8 m3) 
resultiert nicht aus einem schweren Unfall, sondern er
klt:irt sich durch eine Ht:iufung .,mittelschwerer" Unft:ille 
mit einer jeweils freigesetzten Menge von 8 bis 10 m3. 

Unfallursachen 

Die Mufigste Ursache von Unfallen mit wasserge
ft:ihrdenden Stoffen ist menschliches Versagen. Knapp 
die Halfte aller Unfalle in den Jahren 1996 bis 1999 ist 
darauf zurOckzufOhren. Materialmangel sind bei 20% 
aller Unfalle die Hauptursache. FOr 30% der Unfalle 
wurden sonstige Ursachen angegeben oder die Unfall
ursache konnte nicht geklart werden. Menschliches 
Fehlverhalten spielt bei Unft:illen bei der BefOrderung 
wassergefahrdender Stoffe eine grOBere Rolle (63% 
aller Unfalle bei der BefOrderung sind darauf zurOck
zufOhren) als bei Unfallen beim Umgang (36% aller Un
falle beim Umgang). Herauszuheben ist die relativ grol3e 
Zahl der Alleinunfalle von BefOrderungsmitteln. Sie 
schwankt zwischen 60 und 78 in den Jahren 1996 bis 
1999 und erreicht im Durchschnitt dieser Jahre fast ei
nen Anteil von 50% an allen Unfallen bei der BefOrde
rung. FOr keine der statistisch erfassten Ursachen von 
Unft:illen ist im Zeitablauf eine klare Tendenz zur zah
lenmaBigen Zu- oder Abnahme erkennbar. 

Unfallfolgen und MaBnahmen zur Abwendung oder Be
seitigung von Unfallschaden 

Die meisten (73%) aller 1 180 in den Jahren 1996 bis 
1999 statistisch erfassten Unfalle fOhrten unmittelbar zu 
einer Verunreinigung des Bodens. Ob sich daran wei
tere Folgen wie eine Verschmutzung des Grundwassers 
anschliel3en, das Mngt mal3geblich von der freigesetz
ten Menge der Schadstoffe und der Wirksamkeit der 
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Unfalle mit wassergefahrdenden Stoffen 1996-1999 nach der Unfallursache 

1996 1997 1998 1999 lnsgesamt 
Unfallursache 1996-1999 

Anzahl 

Untalle beim Umgang 

Material zusammen 34 27 29 31 121 
Korrosion metallischer Anlagenteile 6 8 2 4 20 
Alterung von Anlagenteilen aus sonstigen Werkstoffen 5 5 6 5 21 
Versagen von Schutzeinrichtungen 14 6 10 10 40 
sonstige Materialursache 9 8 11 12 40 

Verhalten zusammen 57 74 36 43 210 
Bedienungsfehler beim BefOIIen 32 43 18 28 121 
andere Bedienungsfehler 15 19 7 14 55 
Montagefehler 9 9 8 - 26 
mechanische Beschadigung I Kollision 1 3 3 1 8 

Sonstige I ungeklarte 75 75 58 49 257 

lnsgesamt 166 176 123 123 588 

Unfalle bei der BefOrderung 

Material zusammen 
Mangel an Behalter I Verpackung 
Mangel an Armaturen 
Mangel an Fahrzeug und Sicherheitseinrichtung 
sonstige Materialursache 

Verhalten zusammen 
Alleinunfall 
Kollision mit anderem BefOrderungsmittel 

Sonstige I ungeklarte 

lnsgesamt 

MaBnahmen zur Wiedergewinnung und Neutralisierung 
der Schadstoffe ab. Erste SofortmaBnahmen zur Be
grenzung der freigesetzten Menge sind das Abdichten 
schadhafter BehMer oder Anlagenteile, das Verhindern 
weiteren Auslaufens sowie das UmfOIIen in andere 
Behalter. Die freigesetzten Stoffe konnen am weiteren 
Ausbreiten gehindert werden, es konnen Bindemittel 

22 
6 
1 
6 
9 

73 
60 
13 
24 

119 

26 29 38 115 
6 9 15 36 
1 3 2 7 

10 4 9 29 
9 13 12 43 

103 95 100 371 
78 68 77 283 
25 27 23 88 
26 28 28 106 

155 152 166 592 

eingesetzt und Sperren in Gewasser eingebracht wer
den. Daran anschlieBend kann der verunreinigte Boden 
ausgehoben und einer Behandlung bzw. einer geord
neten Entsorgung zugefOhrt werden. Bei einer Gefahr
dung des Grundwassers konnen Grundwasserbe
obachtungsrohre eingesetzt und Brunnen zum 
Abpumpen des Schadstoffes eingerichtet werden. 

Unfalle mit wassergefahrdenden Stoffen 1996-1999 nach der Art der ergriffenen Sofort- und FolgemaBnahmen 

1996 1997 1998 1999 lnsgesamt 

Art der MaBnahme' l 1996-1999 

Anzahl 

SofortmaBnahmen 

Abdichten schadhafter Behalter oder Anlagenteile 39 72 55 58 224 
Verhinderung weiteren Auslaufens 142 165 135 158 600 
Verhinderung weiteren Ausbreitens 104 149 144 138 535 
Umpumpen I Umladen in andere Behalter 62 89 51 63 265 
Aufbringen von Bindemitteln 151 207 185 204 747 
Einbringen von Sperren in Gewassern 39 49 37 48 173 
Beseitigung von Brand- und Explosionsgefahren 3 12 5 4 24 
LOschen etwaiger Brande 7 4 12 4 27 
Analyse des verunreinigten Materials 96 120 81 71 368 
Weitere SofortmaBnahmen 34 24 32 28 118 

FolgemaBnahmen 

Keine FolgemaBnahmen erforderlich 69 60 53 30 212 
Ausheben verunreinigten Materials 178 189 163 195 725 
Abfuhr verunreinigten Materials 198 222 177 199 796 
Aufbereitung des verunreinigten Materials vor Ort 4 8 6 9 27 
Niederbringen von Grundwasserbeobachtungsrohren 3 6 5 4 18 
Anlegen von SchOrfgruben 1 8 5 4 18 
Einrichten von Brunnen zum Abpumpen des Schadstoffs 1 4 3 5 13 
Weitere FolgemaBnahmen 41 63 65 80 249 
Unbekanntl nicht absehbar 5 13 1 2 21 

1) Mehrfachnennungen mOglich. 
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Unfalle mit wassergefahrdenden Stoffen 1996-1999 nach den Folgen 

Unfallfolgen 1> 
1996 

Verunreinigung 
des Bodens 204 
eines Kanalnetzes bzw. einer Klaranlage 49 
eines Oberflachengewassers 87 
des Grundwassers 5 
einer Wasserversorgung -

Brand I Explosion 7 
Sonstige I ungeklarte 11 

1) Mehrfachnennungen mOglich . 

Allgemeine Zahlenangaben zu den Folgen der Unfiille 
mit wassergefiihrdenden Stoffen in den Jahren 1996 bis 
1999 sowie zu den ergriffenen MaBnahmen konnen den 
entsprechenden Obersichten entnommen werden. Bei 
der Interpretation der Fallzahlen ist zu beachten, dass 
ein Unfall mehrere Folgen haben kann und dass nach
einander oder auch gleichzeitig mehrere MaBnahmen 
ergriffen werden konnen, um Schaden zu verhindern 
oder abzumildern. lm Folgenden werden speziell die 
Folgen tor das Grundwasser und fur die Oberfliichen
gewiisser noch etwas genauer betrachtet. 

Ein erfreuliches Ergebnis der Statistik ist sicherlich, 
dass im Zeitraum von 1996 bis 1999 nur in zwei Fiillen 
die Wasserversorgung unmittelbar durch einen Unfall 
mit wassergefiihrdenden Stoffen beeintrachtigt wurde. 
Wenn man jedoch bedenkt, dass etwa drei Viertel der 
Trinkwassergewinnung in Rheinland-Pfalz aus Grund
wasser erfolgt, dann wird deutlich, dass auch die Ver
unreinigung des Grundwassers Folgen fur die Qualitat 
der Wasserversorgung haben kann. Eine Verunreini
gung des Grundwassers war 23-mal als Folge eines 
Unfalls beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen 
gemeldet worden und einmal als Folge eines Unfalls bei 
der Beforderung. In 22 Fiillen wurden Mineralolprodukte 
freigesetzt und zwar mit einem Gesamtvolumen von 
23,5 m3. Davon wurde uber die Hiilfte durch entspre
chende MaBnahmen wieder aus der Umwelt zu
ruckgewonnen. Der groBte Unfall wurde durch Korro
sion metallischer Teile einer Lageranlage verursacht. 
Hierbei traten 10 m3 eines Mineralolproduktes aus, von 
denen lediglich ein Zehntel wiedergewonnen werden 
konnte. lnsgesamt ereigneten sich 17 der 24 Unfiille mit 
einer Verunreinigung des Grundwassers beim Lagern 
wassergefiihrdender Stoffe. Fur 13 Unfiille war mensch
liches Versagen ursiichlich, tor drei Unfiille Korrosion 
metallischer Anlagenteile, tor einen Unfall das Versagen 
von Schutzeinrichtungen und in sieben Fiillen konnen 
keine Aussagen uber die Unfallursache gemacht wer
den. Die Mufigsten SofortmaBnahmen zur Begrenzung 
der Schaden sollten ein weiteres Auslaufen und bzw. 
oder Ausbreiten der wassergefahrdenden Stoffe ver
hindern (elf Fiille). Bei elf Unfiillen wurde es als erfor
derlich angesehen, Grundwasserbeobachtungsrohre 
niederzubringen. In neun Fallen wurde ein Brunnen zum 
Abpumpen der Schadstoffe errichtet. 
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1997 1998 1999 lnsgesamt 1996-1999 

Anzahl 

241 205 216 866 
51 36 56 192 
90 76 71 324 

9 6 4 24 
- 1 1 2 
4 12 4 27 

20 16 16 63 

Ebenfalls eine besonders schwer wiegende Folge 
von Unfallen mit wassergefiihrdenden Stoffen ist das 
Sterben von Fischbestanden. lm Zeitraum 1996 bis 
1999 kam es bei 324 Unfallen zu einer Verunreinigung 
von Oberflachengewiissern. Die freigesetzte Menge von 
Schadstoffen konnte durch ein Verhindern des weiteren 
Auslaufens in 139 Fiillen begrenzt werden. In 43 Fiillen 
wurden als SofortmaBnahme schadhafte BeMiter oder 
Anlagenteile abgedichtet, in 57 Fallen die wasserge
fahrdenden Stoffe in andere Behalter verbracht. Um die 
SchMen durch die dennoch freigesetzten Mengen in 
Grenzen zu halten, wurden in 162 Fiillen Bindemittel auf
gebracht und in 151 Fiillen Sperren in die betroffenen 
Gewiisser eingebracht. Trotzdem tohrten die Ver
schmutzungen in sechs Fallen zu einem Fischsterben. 
Der auslosende Unfall ereignete sich in zwei Fiillen beim 
Transport wassergefiihrdender Stoffe mit StraBenfahr
zeugen, in zwei Fiillen bei der Lagerung und jeweils in 
einem Fall beim Umschlagen und der innerbetrieblichen 
Beforderung wassergefiihrdender Stoffe. 

Erfassung der Anlagen zum Umgang mit wasserge
fahrdenden Stoffen 

Fur eine Bewertung der Unfallzahlen sind Angaben 
uber die insgesamt vorhandenen Anlagen zum Umgang 
mit wassergefahrdenden Stoffen hilfreich. Das Umwelt
statistikgesetz ordnet in§ 13 eine entsprechende Erhe
bung aile fOnf Jahre, beginnend im Jahr 2000, jeweils 
fur das Vorjahr an. 

Erhebungsmerkmale sind 

- Art der Anlage, 

- Bauart, Baujahr, Material und Fassungsvermogen der 
Anlage, 

- Art des wassergefahrdenden Stoffes, 

- Wirtschaftszweig des Betreibers. 

Erste Ergebnisse dieser neuen Statistik werden tor 
Rheinland-Pfalz voraussichtlich im Laufe des Jahres 
2001 vorliegen. Nach einer Schatzung auf Grundlage 
der bisher beim Statistischen Landesamt eingegange
nen Erhebungsbogen durfte die Gesamtzahl der erfass
ten Anlagen etwa 50 000 betragen. 

Dr. Hans Herbert Krieg 
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Strukturdaten zur Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz 
Ende 1999 wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 118 

Krankenhauser betrieben. Vier Einrichtungen wurden 
als reine Tages- bzw. Nachtkliniken getohrt. Diese die
nen der ausschlieBiich teilstationaren Betreuung von 
Patientinnen und Patienten wahrend eines begrenzten 
Tageszeitraumes bzw. in der Nacht. zehn Hauser waren 
reine psychiatrisch/ neurologische Fachkrankenhauser. 
Die Obrigen 104 Einrichtungen, die nicht ausschlieBiich 
der Behandlung psychiatrisch/ neurologischer Erkran
kungen dienten, waren der Gruppe der allgemeinen 
Krankenhauser zuzurechnen. In der Regel verfOgen 
diese allgemeinen Krankenhi:iuser uber mehrere voll
stationare Fachabteilungen mit jeweils spezialisierten 
Behandlungsangeboten. 

Mehr als 780 000 Patienten in 26 000 Betten 

An den 478 Fachabteilungen der allgemeinen Kran
kenhauser wurden im vergangenen Jahr insgesamt 
25 748 Betten, darunter 24 832 Planbetten, vorgehal-

1) Siehe Glossar. 

ten.1l Dam it lag der Versorgungsgrad bei rund 64 Kran
kenhausplatzen je 10 000 Einwohner. Deutlich mehr als 
ein Drittel der aufgestellten Betten entfiel auf Abteilun
gen der inneren Medizin, knapp drei Zehntel auf chi
rurgische Fachabteilungen und rund ein Zehntel auf 
Abteilungen fOr Frauenheilkunde und/ oder Geburts
hilfe. Die - gemessen an den aufgestellten Betten -
viert- und f0nftgr6Bten Behandlungsbereiche waren die 
Orthopadie und die Urologie mit jeweils mehr als 1 000 
verfOgbaren Betten. Mehr als 1 100 Krankenhausplatze 
waren fOr eine intensivmedizinische Betreuung von Pa
tientinnen und Patienten ausgelegt. Gut 2 600 Betten, 
darunter fast 900 in der Gynakologie, mehr als 500 in 
der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie gut 300 
in der Urologie, wurden von Belegarzten getohrt. 

lm Jahresverlauf wurden in die allgemeinen Kran
kenhauser mehr als 817 000 Patientinnen und Patienten 
stationar eingewiesen, unter ihnen 36 400 Stundenfalle. 
Als Stundenfalle werden Patientinnen und Patienten be
zeichnet, die schon am Tag der Aufnahme wieder ent
lassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt 
werden oder aber am Aufnahmetag im Krankenhaus 

Glossar zur Berechnungsweise einiger KenngroBen 

Bettenausstattung: 

Die Bettenausstattung der Krankenhauser wird als Jahresdurchschnittswert erhoben; Veranderungen der Bettenkapazitat 
werden dabei zeitanteilig berOcksichtigt. Platze zur teilstationaren Betreuung sind in der Statistik nicht berOcksichtigt; es 
werden ausschlieBiich Betten gezahlt, die fOr eine vollstationare Betreuung aufgestellt wurden. 

Stationar versorgte Faile: 

In dieser Fallzahl bleiben Patientinnen und Patienten, die vor dem 1. Januar 1999 in ein Krankenhaus aufgenommen und 
erst im Jahr 2000 entlassen wurden, ebenso wie der Anfangs- und Endbestand des Jahres 1999 unberOcksichtigt. Pati
entinnen und Patienten, die nur Ober einen der Jahreswechsel 1998/99 bzw. 1999/2000 in einem Krankenhaus versorgt 
wurden, werden als halber Fall einbezogen. Stundenfalle sind in der Fallzahl nicht enthalten. Die Zahl der stationar ver
sorgten Behandlungsfalle errechnet sich wie folgt: 

Patientenzugang Patientenabgang 
Fallzahl = + 

2 2 

(Patientenaufnahme von auBen - Stundenfalle) + (Entlassungen aus dem Krankenhaus + Sterbefalle - Stundenfalle) 

2 2 

Verweildauer: 

Nutzungsgrad: 

Pflegetage 
Verweildauer = --=---=-

Fallzahl 

Pflegetage 
Nutzungsgrad der aufgestellten Betten = . 100 

aufgestellte Betten · Tage im Jahr 

lntensivpflegetage 
Nutzungsgrad der aufgestellten lntensivbetten = 

lntensivbetten · Tage im Jahr 

Vollkrafte: 

100 

Die Gesamtzahl der Vollkratte im Jahresdurchschnitt ergibt sich aus der Summe der umgerechneten Teilzeitkrafte, der 
umgerechneten kurzfristig beschaftigten Arbeitnehmer/-innen und der Beschi:iftigten, die im gesamten Jahr bei valier tarif
licher Arbeitszeit eingesetzt waren. Hier einbezogen sind fest angestellte Arztinnen und Arzte (ohne Zahni:irztinnen/ -arzte) 
sowie Arztinnen und Arzte im Praktikum, so weit diese auf die Besetzung im arztlichen Dienst angerechnet werden. Ober
stunden und Bereitschaftsdienste sind in der Kennzahl nicht enthalten. 
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In allgemeinen Krankenhausern aufgestellte 
Betten 1999 nach Fachabteilungen 

Sonstige 
Fachab
teilungen 

17 % 

Urologie 
4 % 

Orthopadie 
5% 

Chirurgie 
28% 

Frauenheilkunde 
und 

Geburtshilfe 
10 % 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 8/2001 

versterben . Entlassen wurden im gleichen Zeitraum 
800 102 Personen, weitere 18 569 verstarben wahrend 
ihres Krankenhausaufenthaltes. lnsgesamt wurden in 
den allgemeinen Krankenhausern gut 781 500 Faile 
stationar versorgt. 1> Bei rund 296 000 Patientinnen und 
Patienten (38%) lag der Behandlungsschwerpunkt im 
Bereich der inneren Medizin, deutlich mehr als 230 000 
(29%) wurden schwerpunktmaBig in chirurgischen 
Fachabteilungen versorgt. Rund 104 000 Patientinnen 
(13%) wurden im Bereich der Frauenheilkunde und Ge
burtshilfe behandelt.2> Auf diese drei graBen klassi
schen Krankenhausbereiche entfielen somit rund 80% 
der vollstationaren Behandlungsfalle. Jeweils weitere 
5% der Patientinnen und Patienten wurden aufgrund ih
rer spezifischen Leiden bzw. ihres Alters schwerpunkt
maBig in Fachabteilungen der Hals-Nasen-Ohrenheil
kunde, der Kinderheilkunde und der Urologie versorgt. 

2) lm Zuge der Geburtshllfe wurden im Laufe des Jahres insgesamt 36 303 
Schwangere entbunden. darunter rund 22% durch Kaiserschnitt, gut 4% durch 
Vakuumextraktion und mehr als 1% mittels Geburtszange. Dabei kamen insge
samt36 806 Kinder zur Well 4 835 Patientinnen mussten wegen Fehlgeburt be
handel! werden. 

Bei rund 7,3 Mill. Pflegetagen Bettenauslastung von 
78% erreicht 

FOr das Erkennen und Heilen von Erkrankungen, das 
Verhindern von Verschlimmerungen, das Lindern von 
Krankheitsbeschwerden und die Geburtshilfe wurden 
in den allgemeinen Krankenhausern fast 7,3 Mill. Pfle
getage erbracht, darunter mehr als 325 000 fOr die 
intensivmedizinische Behandlung, Oberwachung und 
Betreuung. Die durchschnittliche stationare Behand
lungsdauer lag bei 9,3 Tagen.1> Die kOrzeste durch
schnittliche Verweildauer wurde mit 3,6 Tagen in 
augenheilkundlichen Fachabteilungen ermittelt. Patien
tinnen und Patienten in geriatrischen, psychosomati
schen und psychiatrischen Fachabteilungen allgemei
ner Krankenhauser wurden im Schnitt erst nach mehr 
als dreiwOchigem vollstationarem Krankenhausaufent
halt entlassen. 

lm Jahresdurchschnitt waren die Betten in den allge
meinen Krankenhausern zu knapp 78% ausgelastet. 
FOr die lntensivbetten lag der Nutzungsgrad mit 79% 
Ieicht h0her.1> In den Bereichen Thorax- und Kardio
vaskularchirurgie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie 
wurden Bettenauslastungsgrade von Ober 100% er
mittelt. 

Seit Beginn der 90er-Jahre wurden in den allgemei
nen Krankenhausern Bettenkapazitaten im Umfang von 
4% abgebaut. Gleichzeitig nahm die Zahl der vollstatio
nar betreuten Patientinnen und Patienten in diesem 
Zeitraum um 16% zu . Die durchschnittliche Verweil
dauer der Erkrankten sank im Vergleichszeitraum um 
26% und damit deutlich Oberproportional, sodass die 
Bettenauslastung seit 1990 um annahernd 10 Prozent
punkte zurOckging. 

Mehr als 45 000 Personen im Dienste der Kranken
hauspatientinnen und -patienten 

In den 104 allgemeinen Krankenhausern praktizier
ten Ende 1999 mehr als 4 500 fest angestellte Kran
kenhausarztinnen und -arzte, unter ihnen fast 9% Teil
zeitbeschaftigte. 501 dieser Mediziner, darunter 20 
Frauen, waren als leitende Arztinnen und Arzte einge
setzt, das heiBt mit Chefarztvertrag bzw. als lnhaber ei
ner konzessionierten Privatklinik tatig. 875 Manner und 
153 Frauen versahen ihren Dienst als Oberarzt bzw. 
-arztin. 2 992 Mediziner, darunter knapp 1 200 Frauen, 

Ausgewahlte Strukturmerkmale der allgemeinen Krankenhauser 1990-1999 

Merkmal Einheit 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Krankenhauser Anzahl 107 107 106 108 106 106 104 103 102 104 
Aufgestellte Betten " 26 818 26 700 26 555 26 563 26 624 26 594 26498 26340 26115 25 748 
GefOrderte Betten 1> " 25 783 25 620 25 487 25 460 25541 25 736 25503 25 321 25106 24 650 
Pflegetage " 8 521 223 8 438 802 8 31 4 518 8 083 338 7 987 823 7 773 499 7 545 736 7 446 795 7 430 413 7 286 412 
Patientinnen und Patienten Fallzahl 672 391 677 248 683 660 689 041 703 267 716 337 733 828 743 333 763 682 781 568 
Durchschnittliche Verweildauer Tage 12,7 12,5 12,2 11,7 11.4 10,9 10,3 10,0 9,7 9,3 
Nutzungsgrad der Betten % 87,1 86,6 85,5 83,4 82.2 80,1 77,8 77,5 78,0 77,5 

Messzahl 

Krankenhauser 1990=100 100 100 99 101 99 99 97 96 95 97 
Aufgestellte Betten " 100 100 99 99 99 99 99 98 97 96 
GefOrderte Betten•> " 100 99 99 99 99 100 99 98 97 96 
Pflegetage " 100 99 98 95 94 91 89 87 87 86 
Patientinnen und Patienten " 100 101 102 102 105 107 109 111 114 116 
Durchschnittliche Verweildauer " 100 98 96 92 90 86 81 79 76 73 

1) Nach dem Krankenhausfinanzierungs- bzw. HochschulbaufOrderungsgesetz gefOrderte Betten. 
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waren als beschaftigt. DarO
ber hinaus waren zum Jahresende 1999 in den allge
meinen Krankenhausern 459 Arztinnen und Arzte im 
Praktikum eingesetzt.3l Umgerechnet auf be

die im Jahresdurch
schnitt rund 4 400 angestellte Humanmediziner.1l Dam it 
betreute rechnerisch jede medizinische Vollkraft im 
Jahresdurchschnitt 4,5 belegte Betten bzw. 176,6 sta

behandelte Patientinnen/Patienten. 

Neben diesen fest angestellten Humanmed izinern 
wirkten an den allgemeinen Krankenhausern 336 Be

und 69 Arztinnen und Arzte, die in 
einem Anstellungsverhaltnis zu einer bzw. 
zu einem Belegarzt standen, sowie 69 
und 

lm nicht arztlichen Bereich beschaftigten die Kran
mehr als 40 000 weitere Personen.4l 

Hiervon entfielen 18 817 auf Pflegedienste, 6 274 auf 
medizinisch-technische Dienste {z. B. Labors und Kran
kenhausapotheken), 4 349 auf so genannte Funktions
dienste {z. B. Operationsdienste, und 
Ambulanzen), 4 119 auf Wirtschafts- und Versorgungs
dienste {z. B. krankenhauseigene KOchen und 
schereien) und 2 872 Personen auf Verwaltungsdienste. 
Die Obrigen 3 754 Personen waren technischen Diens
ten, Sonderdiensten, dem klinischen Hauspersonal 
bzw. sonstigen Gruppen zuzurechnen. 

67 Krankenhauser waren zugleich Ausbildungs
fOr Gesundheitsdienstberufe. So bildeten 61 

Einrichtungen Krankenschwestern/-pfleger, 16 

3) Die Ausbildung zum Arzt sieht neben einem vorklinischen und elnem klinischen 
Studium in einem dritten Ausbildungsabschnitt ein 18-monatiges Prak1ikum vor, 
das u. a. In einem Krankenhaus abgeleistet werden kann. In dicsem Ausbil
dungsabschnitt sind die Mediziner als Arztin bzw. Arzt im Praktikum tatlg. 

4) In dieser Zahl nicht enthalten sind 4 273 SchOierinnen, SchOler und Aus
zubildende (darunter 3 933 SchOier/ -innen in Pllege- und Pllegehilfsberufen), 
wohl aber Praktikantinnen und Praktikanten sowie Zivildienstleistende, die zum 
31. 12. 1999 in einem BeschAftigungsverhaltnis zu einem Krankenhaus standen. 

ser Krankenpflegehelfer/ -innen, zw61f Anstalten Kin
derkrankenschwestern/-pfleger, vier Einrichtungen 
Hebammen/ Entbindungspfleger sowie jeweils zwei 
Krankenhauser medizinisch-technische Laboratoriums
assistentinnen/-assistenten, medizinisch-technische 
Radiologieassistentinnen/-assistenten bzw. LogopMin
nen/ LogopMen aus. Die 67 ausbildenden Einrichtun
gen stellten in den aufgefOhrten Berufen Ausbildungs

im Umfang von 5 901 

Sondereinrichtungen und medizinisch-technische 
GroBgerate 

32 allgemeine und hier ausschlieB
Iich Einrichtungen mit 150 und mehr Betten - betrieben 
eine eigene Apotheke. Die Obrigen versorgten sich aus 
Einrichtungen anderer bzw. aus Offent
lichen Apotheken. 31 allgemeine waren 
mit Computer-Tomographen {CT) , 13 mit Magnetic
Resonance-Geraten (Kernspin-Tomographen), jeweils 
zehn mit koronarangiographischen 
{Herzkatheter-Messplatzen) bzw. NierensteinzertrOm
merern ausgestattet. Sechs verfugten Ober Li
nearbeschleuniger zur Strahlentherapie und eine Ein
richtung war mit einem 
ausgestattet, das ebenfalls in der Strahlentherapie ein
gesetzt wird. FOr die Blutwasche nierengeschadigter 
Patientinnen und Patienten waren in sechs Kranken
Musern insgesamt 75 und 16 
Dialyseplatze eingerichtet. FOr die Versor
gung insbesondere auf psychiatrischem, geriatrischem 
und psychosomatischem Gebiet wurden 216 Tages
und zehn Nachtplatze vorgehalten. Auf die Sonderbe
dOrfnisse querschnittgelahmter Patientinnen und Pa
tienten waren 53, auf die Versorgung Schwerbrandver
letzter acht speziell hierfOr ausgestattete Platze 
ausgerichtet. 

Anteile ausgewahlter Kostenarten in allgemeinen Krankenhausern 1999 

Obrige 
Personal
gruppen 

12 % 

Wirtschafts
und 

Versorgungs
dienst 

6 % 

Personalkosten 

Funktionsdienst 
9 % 

Arztlicher 
Dienst 
22 % 

technischer 
Dienst 
10 % 
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Obrige 
Sachkosten 

15 % 

Wasser, 
Energie, 

Sachkosten 

Brennstoffe Lebensmittel 
6 % 7 % 

lnstand
haltung 

16 % 

Wirtschaftsbedarf 
9 % 
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Bereinigte Kosten 1l der allgemeinen Krankenhauser 1999 

Durch-

Bereinigte 
Veranderung schnittliche 

1999 jahrliche 
Merkmal Kosten gegenOber Veranderung 

gegenOber 
1998 1990 1990 

OM % 

lnsgesamt 4293 307000 2,5 52,7 4,8 

Je aufgestelltem Belt 166 743 3,9 59,0 5,3 
Je Pflegetag 589 4,4 78.6 6.7 
Je Patientenfall 5493 0,1 31,4 3,1 

1) Pflegesatzfah1ge Kosten stallonar erbrachter Le1stungen. 

lm Durchschnitt 5 500 OM je Patient aufgewendet 

In den allgemeinen Krankenhausern fielen im Jahr 
1999 Gesamtkosten in HOhe von gut 4,4 Mrd. OM an.s) 
Die lnvestitionskosten der Einrichtungen werden zum 
groBten Teil von der Offentlichen Hand getragen und 
sind in diesem Betrag nicht enthalten. 

Die groBte Ausgabenposition bildeten mit knapp 
3 Mrd. OM die Personalkosten, wobei hiervon fast 
1,2 Mrd. OM (40%) auf den Pflegedienst, gut 0,6 Mrd. OM 
(22%) auf den arztlichen Dienst und gut 0,3 Mrd. OM 

5) Erfasst wurden die lst-Kosten des Geschl!ftsjahres 1999, gegliedert in Anleh
nung an d ie Leistungs- und Kalkulationsaufstellung der Bundespflegesatzver
ordnung (BPfiV). Sie umfassen die Kosten fur die allgemeinen Krankenhausleis
tungen und die Wahlleistungen. Die Kosten wurden nach dem Nettoprinzip der 
BPfiV erhoben und enthalten somit nur die Kosten fOr stationare Krankenhaus
leistungen. 
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(10%) auf den medizinisch-technischen Dienst entfielen. 
Die Sachkosten schlugen mit rund 1,4 Mrd. OM zu Bu
che und machten damit knapp ein Drittel der Gesamt
kosten aus. Von den Sachkosten entfielen knapp 
0,7 Mrd. OM auf den medizinischen Bedarf, das heiBt 
auf Arzneimittel, Narkose- und sonstigen OP-Bedarf, 
arztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial sowie 
andere medizinische Gebrauchs- und Verbrauchsmit
tel. Fast 2 Mill. OM wendeten die allgemeinen Kranken
hauser an Zinszahlungen fur Betriebsmittelkredite auf. 
Die Kosten der an den Krankenhausern betriebenen 
Ausbildungsstatten beliefen sich auf annahernd 
31 Mill. OM. 

Bereinigt man die Gesamtkosten (4,4 Mrd. OM) urn 
die Kosten der Ausbildungsstatten (31 Mill. OM), die 
Kosten tor vor- und nachstationare Behandlungsleis
tungen (8 Mill. OM), fur arztliche Wahlleistungen 
(62 Mill. OM) und sonstige Abzuge (40 Mill. OM), so 
erhalt man als KenngroBe die bereinigten Kosten 
(4,3 Mrd. OM), die sich auf die aufgestellten Betten, die 
Pflegetage und die vollstationar versorgten Behand
lungsfalle beziehen lassen. lm Jahr 1999 fielen je Kran
kenhausbett Kosten von rund 167 000 OM an. Damit la
gen die Kosten je Bett 60% uber dem Niveau von 1990. 
Auf die Pflegetage bezogen, lagen die Kosten im ak
tuellen Berichtsjahr bei 590 OM je Tag. Gegenuber der 
fur 1990 ermittelten Relation ergibt sich hier eine Stei
gerung urn 80%. Mit 5 500 OM je vollstationar versorg
tem Patienten wurde tor 1999 eine urn gut 30% hohere 
Kostenrelation als Anfang der 90er-Jahre ermittelt. 

Diplom-Volkswirt Gerd Reh 
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Neues Erhebu ngskonzept 
fOr die Arbeitskrafte in landwirtschaftlichen Betrieben 

Erhebungen Ober die Arbeitskraftesituation landwirt
schaftlicher Betriebe gehoren seit jeher zu den Aufga
ben der amtlichen Agrarstatistik. Urn den Aufwand zu 
verringern, fanden die Erhebungen in der Regel auf re
prasentativer Basis statt. Nur in den Jahren mit einer 
Landwirtschaftszahlung erfolgten sie allgemein. Dieser 
Erhebungsturnus wurde durch die Novellierung des 
Agrarstatistikgesetzes 1998 geandert. Die Merkmale 
Ober die Arbeitskrafte sind in das Programm der Agrar
strukturerhebung Obernommen worden. Sie werden 
entsprechend dem Turnus der Agrarstrukturerhebung 
aile zwei Jahre erfragt, wobei aile vier Jahre eine allge
meine Erhebung stattfindet. 

Neben der Anderung des Erhebungsturnus wurde 
auch das Merkmalprogramm in Teilen vereinfacht. 
Durch die Anderungen war es moglich, die Kriterien tor 
die sozialokonomische Betriebstypisierung der Agrar
statistik einerseits und der Testbuchtohrung des 
Bundesministeriums tor Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten andererseits aneinander anzugleichen. AuBer
dem stehen jetzt in wesentlich kOrzeren Zeitabstanden 
als bisher regionale Daten Ober landwirtschaftliche Ar
beitskrafte zur VerfOgung. Die Anderungen griffen erst
mals bei der Landwirtschaftszahlung bzw. Agrarstruk
turerhebung 1999. Da sie erheblichen Einfluss auf die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse haben, werden zu
nachst das neue Konzept und die Unterschiede zu frO
heren Erhebungen erlautert, bevor die wichtigsten Er
gebnisse dargestellt werden. 

Zwei Konzepte fi.ir die Erfassung der Arbeitskrafte 

Bei der angesprochenen Novellierung des Agrarsta
tistikgesetzes wurde das Merkmalprogramm der bishe
rigen Arbeitskrafteerhebung in das Erhebungspro
gramm der Agrarstrukturerhebung integriert. Es wurde 
ferner festgelegt, dass es nur bei reprasentativen Agrar
strukturerhebungen oder bei den Betrieben angewen
det wird, die in den reprasentativen Teil einer allgemei
nen Agrarstrukturerhebung einbezogen werden. Dieses 
Konzept wird als , Einzelpersonenkonzept" bezeichnet 
und ist von dem so genannten ,Personengruppenkon
zept" zu unterscheiden, welches fOr die Betriebe des 
allgemeinen Teils der Agrarstrukturerhebung entwickelt 
wurde. 

Bei dem Einzelpersonenkonzept sind - mit Aus
nahme der nichtstandigen Arbeitskrafte - fOr jede im 
Betrieb beschaftigte Person detaillierte Angaben zu er
heben. Dazu gehOren Alter, Geschlecht, Arbeitszeiten 
tor den Betrieb oder eine auBerbetriebliche Tatigkeit. 
Angaben Ober die auBerbetrieblichen Einkommens
quellen erganzen bei den Familienarbeitskraften das 
Frageprogramm. 

Bei dem Personengruppenkonzept genOgen Anga
ben zur Zahl der Familienarbeitskrafte und der tami
lienfremden Arbeitskrafte fOr die folgenden, vorgegebe
nen Arbeitszeitgruppen: 
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- vollbeschaftigte Arbeitskratte 
- Oberwiegend beschaftigte Arbeitskrafte 
- teilweise beschaftigte Arbeitskrafte 
- gering beschaftigte Arbeitskrafte. 

Kriterium tor die Zuordnung der Arbeitskrafte in eine 
Gruppe ist der Umfang der Tatigkeiten, die entweder 
Ober die wochentliche Arbeitszeit oder die Jahresar
beitstage abgegrenzt werden. Als vollbeschaftigt gilt 
jede Familienarbeitskraft, die mindestens 42 und mehr 
Stunden in der Woche oder 240 und mehr Arbeitstage 
im Betrieb beschattigt ist, wobei ein Arbeitstag mindes
tens acht Arbeitsstunden umfassen muss. FOr eine fa
milienfremde Arbeitskraft ist die Antorderung fOr die 
Vollbeschaftigung aufgrund der tarifl ichen Bestimmun
gen etwas geringer. Sie ist vollbeschaftigt, wenn sie 38 
Stunden und mehr in der Woche oder 220 Tage und 
mehr im Betrieb beschaftigt ist. Oberwiegend beschaf
tigte Familienarbeitskrafte mOssen 27 bis unter 42 
Stunden oder 160 bis unter 240 Jahresarbeitstage leis
ten. FOr familienfremde Arbeitskratte belaufen sich die 
Zahl der Stunden auf 24 bis unter 38 bzw. die Zahl der 
Jahresarbeitstage auf 140 bis unter 220. FOr eine teil
weise Beschaftigung genOgen bei Famil ienarbeitskraf
ten 12 bis unter 27 Wochenstunden oder 80 bis unter 
160 Jahresarbeitstage bzw. 10 bis unter 24 Wochen
stunden oder 60 bis unter 140 Jahresarbeitstage bei fa
milienfremden Arbeitskraften. Die Obrigen mit betrieb
lichen Arbeiten befassten Personen gehoren zur 
Gruppe der gering Beschaftigten. 

Arbeitskrafte werden in Familienarbeitskrafte und 
familienfremde Arbeitskrafte unterschieden 

Wie bereits aus den vorstehenden AusfOhrungen her
vorgeht, unterscheiden beide Konzepte Familienarbeits
krafte und familienfremde Arbeitskrafte (Arbeitskrafte, 
die keine AngehOrigen des Betriebsinhabers sind). Zu 
den Familienarbeitskraften, die es definitionsgemaB nur 
in Familienbetrieben gibt, d. h. Betriebe der Rechtsform 
, Einzelunternehmen", gehOren die Betriebsinhaber und 
so we it vorhanden deren Ehegatten. Hinzu kommen Fa
milienangehorige des Betriebsinhabers, die dem Be
triebshaushalt angehOren, wie Kinder oder Altenteiler. 

Arbeitskrafte in Betrieben der Rechtsform ,Perso
nengesellschaft" und in Betrieben juristischer Personen 
werden grundsatzlich den familienfremden Arbeitskraf
ten zugerechnet. Die Arbeitskrafte der Familienbetriebe, 
die nicht mit dem Betriebsinhaber verwandt sind, wie 
beispielsweise ein angestellter Schlepperfahrer, sowie 
die im Betrieb beschaftigten FamilienangehOrigen, die 
nicht dem Betriebshaushalt angehoren, zahlen eben
falls zu den familienfremden Arbeitskraften. Das sind in 
der Regel Verwandte des Betriebsinhabers, die nicht 
auf dem Betrieb Ieben, aber regelmaBig oder aushilfs
weise, z. B. in der Ernte oder Weinlese, auf dem Betrieb 
aushelten. 

Das Einzelpersonenkonzept unterscheidet zusatzlich 
die familienfremden Arbeitskrafte in standige und nicht
standige Arbeitskrafte. Eine Arbeitskraft ist standig be-
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Vollarbeitskratteeinheiten je 100 ha landwirtschaftlich genutzter Flache 1999 
nach Verwaltungsbezirken 

D unter 3 

D 3 bis unter 6 

• 6 bis unter 9 

• 9 und mehr 

Landesdurchschnitt: 5,5 

St Speyer 

Stalislisches Landesaml Rheinland-Pfalz 
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schaftigt, wenn sie in einem Arbeitsverhaltnis steht, das 
mindestens drei Monate umfasst. Der Berichtszeitraum 
betrl:igt beim Einzelpersonenkonzept tor die Familienar
beitskrl:ifte und die stl:indigen familienfremden Arbeits
krl:ifte vier Wochen, die Oberwiegend im April liegen. Er 
umfasst beim Personengruppenkonzept und fOr die 
nichtstandigen Arbeitskrafte dagegen ein Jahr. 

Da die Zahl der Arbeitskrl:ifte wenig Ober die tatsl:ich
liche Arbeitsleistung aussagt, werden die einzelnen 
Personen auf Vollarbeitskrafteeinheiten (AK-Einheit) 
umgerechnet. Eine AK-Einheit entspricht beim Einzel
personenkonzept der Arbeitsleistung einer vollbeschaf
tigten Person im Alter von 16 bis 65 Jahren. Vollbe
schaftigte Rentner sowie Jugendliche werden mit dem 
Faktor 0,3 bzw. 0,5 bewertet. Die Teilbeschaftigten wer
den entsprechend ihrer geleisteten Arbeitszeit auf AK
Einheiten umgerechnet. 

Die Umrechnungsfaktoren fOr das Personengruppen
konzept wurden aus dem Einzelpersonenkonzept ab
geleitet. Eine vollbeschaftigte Person entspricht einer 
AK-Einheit, eine Differenzierung nach dem Alter erfolgt 
nicht. Die Oberwiegend beschaftigten Familienarbeits
krafte werden mit 0,5, die teilweise Beschaftigten mit 
0,35 und die gering Beschaftigten mit 0,1 AK-Einheiten 
bewertet. Die Umrechnungsfaktoren tor die teilbeschaf
tigten familienfremden Arbeitskrafte betragen 0,65 und 
0,35 bzw. 0,1 AK-Einheiten. 

Ergebnisse der beiden Konzepte kaum vergleichbar 

An lass fOr die EinfOhrung des Personengruppenkon
zeptes war der Wunsch, die Kriterien fOr die sozialoko
nomische Betriebstypisierung der Agrarstatistik und der 
TestbuchfOhrung anzugleichen sowie in kOrzeren Zeit
abstanden als in der Vergangenheit auch regional Er
gebnisse zur VerfOgung zu stellen. Dies wl:ire zwar auch 
mit dem Einzelpersonenkonzept erfOIIbar gewesen, 
hatte jedoch mit einer deutlichen Ausweitung des Auf
wandes tor die Agrarstatistik sowie zusatzlichen Belas
tungen der Auskunftspflichtigen erkauft werden mOs
sen. Da dies nicht gewonscht war, wurde mit dem 
Personengruppenkonzept ein Kompromiss gefunden. 
Als Konsequenz gibt es allerdings jetzt Ergebnisse Ober 
die Arbeitskrafte aus zwei unterschiedlichen methodi
schen Ansatzen, die sich nur bedingt miteinander ver
gleichen lassen. GegenOber frOheren Erhebungen sind 
auBerdem durch den Wegfall von Merkmalen die Ver
gleichsmoglichkeiten eingeschrankt worden. 

Die Ergebnisse aus beiden Konzepten konnen mit 
Gliederungsmerkmalen wie landwirtschaftlich genutzte 
Flache (LF), Standardbetriebseinkommen oder den Be
triebstypen aus der Betriebssystematik kombiniert wer
den. Welche Ergebnisse dann herangezogen werden, 
ist je nach Fragestellung festzulegen. Ein Kriterium ist 
die zu betrachtende Verwaltungsebene. Die Ergebnisse 
des Einzelpersonenkonzeptes stehen nur auf Landes
ebene zur VerfOgung, da es sich hier urn reprasentative 
Ergebnisse handelt. FOr Untersuchungen auf regionaler 
Ebene konnen nur die Ergebnisse des Personengrup
penkonzeptes verwendet werden. 

Die zeitliche Komponente ist ein weiteres wichtiges 
Auswahlkriterium. Die Entwicklung bei der Zahl der Ar
beitskrafte lasst sich nur mit den Ergebnissen des Ein
zelpersonenkonzeptes aufzeigen, da hierfOr weiterhin 
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die Vergleichbarkeit gegeben ist. Die Betrachtung muss 
sich dabei allerdings auf die Landesebene sowie die 
Familienarbeitskratte und die familienfremden Arbeits
krafte beschrl:inken. Dies liegt an dem geanderten Be
richtszeitraum fOr die nichtstandigen Arbeitskrafte, der 
bei den frOheren ArbeitskriHteerhebungen ebenfalls nur 
vier Wochen betrug. Die bisherige Regelung bei den 
nichtstandigen Arbeitskrl:iften hatte eine erhebliche 
Untererfassung der SaisonarbeitskrMte zur Folge, die 
nun mit der Ausweitung des Berichtszeitraumes auf ein 
Jahr vermieden wird. 

Die Ergebnisse des Einzelpersonengruppenkonzep
tes lassen sich ebenfalls fOr personenbezogene Un
tersuchungen Ober die zeitliche Belastung der Ar
beitskrl:ifte durch betriebliche und auBerbetriebliche 
Tatigkeiten sowie die Altersstruktur der Arbeitskrl:ifte 
heranziehen. Fragestellungen wie ,Wie viel mannliche 
oder weibliche Betriebsinhaber oder Arbeitskrafte gibt 
es?" oder ,Wie groB ist der Anteil der vollbeschaftigten 
Ehegatten?" konnen ebenso nur mit Hilfe der Stichpro
benergebnisse beantwortet werden. Die Erhebung der 
verschiedenen Einkommensquellen erlaubt darOber 
hinaus die Bedeutung dieser Einkommensquellen dar
zustellen. Daten zu diesen Fragestellungen liegen je
doch auf regionaler Ebene nicht vor. Das Gleiche gilt fOr 
eine Altersgliederung der Arbeitskrafte. 

Das Personengruppenkonzept liefert aufgrund des 
Erhebungsturnus nun aile vier Jahre regionale Daten 
Ober die Zahl und den Beschaftigungsumfang der Fa
milienarbeitskrafte und der familienfremden Arbeits
krafte. Bisher standen regionale Ergebnisse nur in den 
Jahren mit einer Landwirtschaftszahlung zur VerfOgung. 
Da im Rahmen der frOheren Landwirtschaftszahlungen 
nur das Einzelpersonenkonzept Anwendung fand, sind 
die Ergebnisse aber kaum mit den auf dem Personen
gruppenkonzept basierenden vergleichbar. Mit dem 
neuen Erhebungsturnus kann jetzt bei der aile vier 
Jahre allgemein vorzunehmenden sozialokonomischen 
Betriebstypisierung der Arbeitsaufwand als Kriterium 
berOcksichtigt werden. Die bisher immer wieder kriti
sierten unterschiedlichen Verfahren fOr die Betriebsty
pisierung gehoren damit der Vergangenheit an. 

Zahl der Arbeitskrafte hat sich in zwanzig Jahren mehr 
als halbiert 

Bei den folgenden AusfOhrungen werden zunachst 
die hochgerechneten Ergebnisse des reprasentativen 
Teils der Landwirtschaftszahlung 1999 und die Daten 
der frOhen Arbeitskrafteerhebungen betrachtet, da die 
Ergebnisse in weiten Teilen miteinander vergleichbar 
sind. lm Zeitraum 1979 bis 1999 hat sich die Zahl der Fa
milienarbeitskratte und der stl:indigen familienfremden 
Arbeitskrafte mehr als halbiert. FOr diese Entwicklung ist 
in erster Linie der technische Fortschritt verantwortlich. 
Zu den 1999 hochgerechnet gut 70 000 Familienar
beitskraften und standigen familienfremden Arbeits
kraften kamen noch einmal knapp 53 000 nichtstandige 
Arbeitskratte. Hierbei handelte es sich vielfach urn Sai
sonarbeitskrafte, die vor allem im GemOse- und Wein
bau beschaftigt waren. Aufgrund des von vier Wochen 
auf ein Jahr verlangerten Berichtszeitraumes fOr die 
nichtstandigen Arbeitskrafte lasst sich die Zahl nicht mit 
den Ergebnissen frOherer Jahre vergleichen. 
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ArbeitskrMte und Arbeitsleistung in landwirtschaftlichen Betrieben 1970/ 71-1999 
nach BescM.ftigtengruppen 1l 

Familienarbeitskratte einschlieBiich 
Betriebliche 

Familienfremde Arbeitskratte Arbeitsleistung 
Arbeits- Betriebsinhaber2) (AK-Einheiten) 

Jahr kratte 
standige Arbeitskratte nicht-insgesamt zu- vall be- teilbe- standige je 100 ha 

vall be- teilbe- insgesamt zu- Arbeits- LF sam men schliftigt schaftigt 
sammen schaftigt schaftigt krafte3l 

1 000 Anzahl 

1970/71 251 ,0 221 ,1 72,6 148,5 10,4 5,9 4,5 19,5 133,5 16,3 

1979 184,5 151,2 38,9 112,3 8,2 6,1 2,1 25,1 86,8 11 ,7 

1991 125,0 100,1 26,3 73,8 5,5 3,9 1,5 19,4 55,1 7,8 

1995 100,5 80,3 19,1 61,1 4,2 2,8 1,3 16,1 43,2 6,0 

19994) 123,2 60,7 14,3 46,3 9,7 6,2 3,5 52,9 40,4 5,7 

1) Reprasentative Ergebnisse. - 2) Ab 1999 werden die Arbeitskrafte in Personengesellschaflen bei den familienfremden Arbeltskraften nachgewiesen, da nur Ein
zelunternehmen als Familienunternehmen gefOhrt werden und damit Ober Familienarbeltskrafle verfOgen kOnnen. - 3) Erhebungszeitraum zum verbesserten Nach
weis der Saisonarbeitskrafte ab 1999 auf ein Jahr (vorher vier Wochen im April) erweitert Angaben mit den Vorjahren nichl vergleichbar. - 4) Vergleichbarkeit zu 
den Vorjahren aufgrund geanderter unterer Erfassungsgrenzen eingeschrankt. 

Nur mit Einschn1nkungen konnen die Entwicklungen 
bei den Familienarbeitskraften und familienfremden Ar
beitskrafte verglichen werden. Die Familienarbeitskriifte 
haben innerhalb der letzten zwanzig Jahre um fast 60% 
abgenommen. Eine ahnliche Entwicklung weisen die fa
milienfremden Arbeitskrafte zwischen 1979 und 1995 
auf. Dadurch, dass 1999 aile Arbeitskrafte von Betrie
ben der Rechtsform Personengesellschaft zu den fami
lienfremden Arbeitskraften gezahlt wurden, hat sich de
ren Zahl zwischen 1995 und 1999 auf 9 700 mehr als 
verdoppelt. 

Der Trend, dass immer weniger Betriebe vollbeschiif
tigte Arbeitskrafte haben, setzte sich auch 1999 fort. In
zwischen verfugt nur noch gut ein Drittel aller Betriebe 
uber mindestens eine vollbeschiiftigte Arbeitskraft. 1979 
war es noch fast jeder zweite Betrieb. Damit verbunden 
ist ein immer hoherer Anteil an teilbeschiiftigten Ar
beitskraften. Bei den Familienarbeitskraften sank der 
Anteil der Vollbeschiiftigten zwischen 1979 und 1999 auf 
knapp 24%. Bei den standigen familienfremden Ar
beitskraften tiel er um 10 Prozentpunkte auf 64%. 

Betriebsinhaberehepaare erbringen mehr als die Halfte 
der Arbeitsleistung 

Die in der Landwirtschaft Tatigen leisteten 1999 hoch
gerechnet rund 40 000 AK-Einheiten, das heiBt, die in 
den Betrieben anfallenden Arbeiten hiitten auch durch 
40 000 Vollbeschaftigte erledigt werden konnen. Auch 
hier zeigt sich eine Halbierung in den letzten zwanzig 
Jahren. Allein 56% der AK-Einheiten entfielen auf die 
Betriebsinhaber und - so weit vorhanden - deren Ehe
gatten. Allein die Betriebsinhaber kamen auf rund 43% 
der betrieblichen Arbeitsleistung. Die Arbeitsleistung 
der familienfremden Arbeitskrafte entsprach etwa 
14 000 AK-Einheiten. Gut die Hiilfte entfiel auf die 9 700 
standigen familienfremden Arbeitskrafte. Den Rest leis
teten die knapp 53 000 nichtstandigen Arbeitskrafte. 
Die im landwirtschaftlichen Betrieb anfallenden Arbei
ten werden nach wie vor uberwiegend von mannlichen 
Arbeitskraften erbracht. Auf sie kamen 1999 rund 71 % 
aller AK-Einheiten. lm Betrachtungszeitraum hat sich 
der Anteil erhOht. Bei den Familienarbeitskriiften war 
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1999 der Umfang der Arbeiten, die von miinnlichen Ar
beitskraften erbracht wurden, mit 73% etwas groBer als 
bei den familienfremden Arbeitskraften (68%). 

Rund ein Drittel der Betriebsinhaber alter als 55 Jahre 

Nach wie vor wird ein beachtlicher Teil der landwirt
schaftlichen Betriebe von alteren Betriebsinhabern ge
leitet. In etwa 8% der Betriebe war 1999 der lnhaber al
ter als 65 Jahre. Der Antei l lag 1979 mit gut 10% 
geringtugig hOher. Betrachtet man die Betriebe, deren 
lnhaber mindestens 60 Jahre sind, so stieg der Anteil in 
den letzten zwanzig Jahren an. 1999 wurde jeder tunfte 
Betrieb von einem 60-jahrigen oder alteren lnhaber be
wirtschaftet. 1979 waren es nur gut 15%. 

Einer Abnahme in der Altersgruppe der 45- bis 54-
Jahrigen steht eine Zunahme der 35- bis 44-jahrigen ln
haber gegenuber. Ober ein Drittel der lnhaber entfiel 
1979 auf die Altersgruppe 45 bis 54 Jahre. Es ist heute 
nur noch gut ein Viertel. 1999 waren rund 28% der ln
haber zwischen 35 und 44 Jahre alt. 1979 wiesen erst 
24% ein entsprechendes Alter auf. Von den ubrigen Fa
milienarbeitskraften ist inzwischen fast ein Drittel der 
Arbeitskrafte alter als 60 Jahre; 1979 waren es gerade 
knapp 18%. Nur 23% der mithelfenden Familienange
horigen sind junger als 35 Jahre, wah rend es 1979 noch 
31% waren. 

1999 nur jede sechste Arbeitskraft vollbeschaftigt 

Die Ergebnisse des Personengruppenkonzeptes stel
len die Grundlage tor die weiteren Betrachtungen dar. 
Die Ergebnisse nach den vier Arbeitszeitgruppen zei
gen, dass die gering Beschaftigten mit gut 63 000 Per
sonen die grOBte Gruppe unter den Arbeitskraften stel
len. Es handelt sich hierbei uberwiegend um 
Saisonarbeitskrafte. Teilweise beschaftigt waren knapp 
23 000 Personen. Die Gruppe der uberwiegend Be
schaftigten war mit 11 500 Personen weitaus geringer 
als die Gruppe der Vollbeschaftigten (19 700). Dam it war 
nur etwa jede sechste Arbeitskraft vollbeschiiftigt. Diese 
vollbeschaftigten Arbeitskrafte arbeiteten in gut 13 000 
Betrieben. 
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ArbeitskriHte in den landwirtschaftlichen Betrieben 1999 nach Betriebsformen, GroBenklassen der 
landwirtschaftlich genutzten Fliiche (LF) und GroBenklassen des Standardbetriebseinkommens 

Arbeitskriifte Darunter Familienarbeitskri!fte 1l Betriebliche 
Arbeitsleistung 

Betriebsform Betriebe ins- vollbe-
teilbeschaftigt 

vollbe-
teilbeschi!ftigt (AK-Einheiten) 

zusam-
GrOBenklasse gesamt schi!ftigt Ober- teil- gering men schiiftigt Ober- teil- gering insge- je 100 

wiegend weise wiegend weise samt haLF 

Anzahl 1 000 Anzahl 

lnsgesamt 35 475 117 374 19 661 11 483 22 919 63 311 60 037 14136 10 200 16 294 19 407 39,0 5,5 

darunter in 

Marktfruchtbetrieben 7 079 21 491 3 009 2 014 4 152 12 316 11 400 2 424 1 872 3 302 3 802 6.7 2,7 

Futterbaubetrieben 9 025 16 465 4 570 2 671 4 146 5 078 14 357 3 770 2 496 3 764 4 327 7,5 2,5 

Veredlungsbetrieben 579 1 337 473 198 300 366 952 334 173 231 214 0.7 4,0 

Dauerkulturbetrieben 16302 64 908 9 081 5 701 12 039 38 087 29 243 6 498 5 028 7 968 9 749 19,3 16,7 

In Betrieben mit einer landwirtschaftlich genutzten Flache von .. . ha 

unter 22) 8 170 19 564 1 392 1 663 5 300 11 209 13 357 770 1 511 4 580 6 496 4,8 64,2 

2 - 5 7 187 19 614 2 029 2 006 3 999 11 580 11 030 1 461 1 795 3 086 4 688 5,3 22,5 

5 - 10 5 307 16 471 2 471 1 667 3133 9 200 8 255 1 891 1 500 2 152 2 712 5,1 13,6 

10 - 20 4 949 17 500 3 053 1 685 3 819 8 943 8 395 2 061 1 487 2 553 2 294 6,0 8,4 

20 - 30 2 346 9 249 1 645 1 022 1 623 4 959 4 287 1 257 930 1 130 970 3,2 5,5 

30 - 50 3 116 12 471 2 925 1 401 1 915 6 230 5 795 2 279 1 272 1 213 1031 5,0 4,1 

50 - 75 2 024 8 694 2 453 907 1 599 3 735 4 002 1 861 807 761 573 3,9 3,1 

75 - 100 1 141 6 283 1 617 554 683 3 429 2 377 1 218 439 411 309 2,6 2.7 

100 und mehr 1 235 7 528 2 076 578 848 4 026 2 539 1 338 459 408 334 3,2 1,8 

In Betrieben mit einem Standardbetriebseinkommen von . . . DM 

unter 5 000 13 752 22 049 325 1 591 7 045 13 088 19 049 262 1 538 6 687 10 562 4,3 6,9 

5 000 - 10 000 3 830 9150 419 1 285 2 811 4 635 6 557 354 1 224 2 496 2 483 2,3 5,9 

10 000 - 20 000 3 795 11 068 1 128 1 701 2 826 5 413 7 050 998 1 610 2 386 2 056 3,3 5,9 

20 000 - 30000 2 309 7 935 1 319 1 172 1 446 3 998 4 293 1 160 1 094 1 041 998 2.7 6,4 

30 000 - 50 000 3137 11 549 2 712 1 606 1 712 5 519 5 844 2 310 1 517 1 060 957 4,6 6,1 

50 000 - 75 000 2 815 10 679 3 058 1 234 1 438 4 949 5149 2 582 1 102 819 646 4,6 4,9 

75 000 - 100 000 1 998 8 426 2 620 999 1 096 3 711 3 692 1 965 855 446 426 3,9 4,4 

100 000 und mehr 3 839 36 518 8 080 1 895 4 545 21 998 8 403 4 505 1 260 1 359 1 279 13,5 5,2 

1) In Betrieben, die in der Rechtsform eines Einzelunternehmen gefOhrt werden. - 2) Betriebe, die auf Rachen von mindestens 30 Ar lm Freiland oder 3 Ar unter 
Glas Sonderkulturen anbauen oder deren Viehhaltung eine festgelegle GrOBenordnung Obersteigl. 

Tendenziell liisst sich feststellen, dass mit zuneh
mender BetriebsgroBe der Anteil der Betriebe mit voll
beschaftigten Arbeitskraften zu- und die Zahl der AK
Einheiten je 100 ha LF abnimmt. In der GroBenklasse 
2 bis 5 ha landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) verfu
gen weniger als 21 % der Betriebe uber vollbeschaftigte 
Arbeitskrafte. Dieser Anteil steigt dann kontinuierlich 
von GrOBenklasse zu GroBenklasse an und betriigt in 
der groBten dargestellten GroBenklasse (100 haLF und 
mehr) 95%. Da sich in den unteren GroBenklassen 
verstarkt Wein- und Gartenbaubetriebe befinden, die 
aufgrund der arbeitsintensiveren Produktionsverfahren 
einen hoheren Arbeitskrafteeinsatz haben, ist der Ar
beitskrafteeinsatz je 100 ha landwirtschaftlich genutzte 
Flache deutlich Mher. Die in der Regel flachenstarke
ren Marktfrucht- und Futterbaubetriebe benotigen dem
gegenuber deutlich weniger Arbeitskrafte. Daruber 
hinaus ist in groBeren Betrieben d ie Mechanisierung 
deutlich weiter fortgeschritten. Umgerechnet knapp 
23 AK-Einheiten je 100 ha LF werden in den 7 200 Be
triebe mit 2 bis 5 haLF geleistet. Die 1 200 Betriebe mit 
100 haLF und mehr kommen dagegen nur auf 1,8 AK
Einheiten. 
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41 % der Vollbeschiiftigten in den einkommenssUirks
ten Betrieben 

Wegen der unterschiedlichen Produktivitat der Fill
chen ist die auf die landwirtschaftlich genutzte Flache 
bezogene BetriebsgroBe kein geeigneter MaBstab zur 
Beurteilung der Einkommens- und der dam it verknupf
ten Beschaftigungsmoglichkeiten eines landwirtschaft
lichen Betriebes. Das Standardbetriebseinkommen als 
ein unter Verwendung statistischer Quellen berechne
tes Einkommen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen 
GroBe eines Betriebes eignet sich hierfur besser. Es 
wird unter modellmaBigen Annahmen anhand der be
trieblichen Daten uber Art und Umfang der Boden
nutzung und Viehhaltung berechnet. Da nicht mit den 
betriebsspezifischen Ertragen, Preisen oder Kosten ge
rechnet wird, sondern mit standardisierten Werten, sagt 
der MaBstab allerdings wenig uber die tatsachlichen 
Einkommensverhaltnisse des einzelnen Betriebes aus. 
In Einzelfallen wird daruber hinaus bei nicht so verbrei
teten Produktionsverfahren, wie z. B. der Damtierhal
tung, ein zu geringes Standardbetriebseinkommen be-
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rechnet, da die notwendigen statistischen Daten nicht 
erhoben werden. Auch eventuelle Nebenbetriebe oder 
Dienstleistungen, die z. B. Reiterhofe erbringen, werden 
nicht bei der Berechnung des Standardbetriebsein
kommens berucksichtigt. 

Die gut 3 800 Betriebe mit einem Standardbetriebs
einkommen von 100 000 DM und mehr beschaftigen 
immerhin 31% aller Arbeitskrafte. Von den vollbeschaf
tigten Arbeitskraften entfallen sogar 41% auf diese Be
triebe ; sie werden gut zur Halfte von den Familienar
beitskraften gestellt. Weiterhin wird ein Drittel der ge
ring Beschaftigten, die fast ausschlieBiich zu den fami
lienfremden Arbeitskraften gehoren, von Betrieben mit 
einer Einkommenskapazitat dieser GroBenordnung ein
gesetzt. Die Betriebe mit e inem geringen Standardbe
triebseinkommen verfugen nur Ober wenige Vollbe
schaftigte. Nur 400 Arbeitskrafte sind zum Beispiel in 
den Betrieben mit 5 000 bis 10 000 DM Standardbe
triebseinkommen vollbeschaftigt. Die Arbeitskrafte sind 
auf diesen Betrieben in der Regel nur gering oder teil
weise beschaftigt und die Arbeiten werden vorwiegend 
durch Familienarbeitskrafte erledigt. 

Nach der Betriebssystematik haben 46% der land
wirtschaftlichen Betriebe den betrieblichen Schwer
punkt im Wein- oder Obstbau. Die 16 000 Dauerkul
turbetriebe, zu denen die Wein- und Obstbaubetriebe 
gehOren, beschaftigen 55% der Arbeitskrafte. Da auf 
diesen Betrieben in hohem MaBe saisonale Arbeiten 
anfallen, sind rund 60% der gering Beschaftigten auf 
den Dauerkulturbetrieben tatig. 46% der Vollbeschaftig
ten arbeiten im Wein- oder Obstbau. Die Arbeitsleistung 
der in Dauerkulturbetrieben beschaftigten Arbeitskrafte 
stellt mit 19 300 AK-Einheiten die Halfte der in den land
wirtschaftlichen Betrieben erbrachten Gesamtleistung 
dar. Dies entspricht auf die Flache umgerechnet rund 
16,7 AK-Einheiten je 100 ha landwirtschaftlich genutzter 
Flache. 

Die 9 000 Futterbaubetriebe, die ein Viertel der land
wirtschaftlichen Betriebe stellen, beschaftigen nur 14% 
aller Arbeitskrafte. Wegen der Viehhaltung in den Milch
vieh- und Rindermastbetrieben sind taglich Arbeiten 
durchzufuhren und die Betriebe verfugen deshalb auch 
Ober einen groBeren Anteil an Vollbeschaftigten (23%) 
und Oberwiegend Beschaftigten (23%). Gering Be
schaftigte werden kaum (8%) eingesetzt. Marktfrucht
betriebe (7 000), zu denen 20% der Betriebe zahlen, ha
ben im Gegensatz dazu einen Anteil von 20% an den 
gering Beschaftigten und nur 15% an den Vollbeschaf
tigten. Dies ist auf die sehr stark saisonalen Arbeits
spitzen im Marktfruchtbereich zurOckzufOhren. Diese 
treten besonders in Rheinland-Pfalz beim regional be
deutenden Feldgemuseanbau auf, der neben dem Ge
treide- und Hackfruchtanbau zum Marktfruchtbau ge
hort. Die Arbeitsleistung liegt nicht zuletzt im Hinblick 
auf den Gemuseanbau mit 2,7 AK-Einheiten je 100 ha 
landwirtschaftlich genutzter Flache etwas hoher als im 

36 

Futterbau (2,5 AK-Einheiten). Die Veredlung in Rhein
land-Pfalz hat kaum Bedeutung, sodass auch nur 1,1% 
der Beschaftigten in diesem Bereich tatig sind. 

9% der Arbeitskrafte im Landkreis Mainz-Bingen 

Die durch den Anbau von Sonderkulturen wie Wein, 
Obst und Gartengewachse gepragten Landkreise wei
sen bei einer regionalen Betrachtung die meisten 
Arbeitskrafte auf. Gut 11 000 Personen, das sind etwa 
9% aller Arbeitskrafte, arbeiten in den Betrieben des 
Landkreises Mainz-Bingen. Mit rund 10 700 Arbeits
kraften folgt der Landkreis Bernkastei-Wittlich dichtauf. 
Die Landkreise Alzey-Worms (9 600), Trier-Saarburg 
(9 000) und Sudliche WeinstraBe (8 700) verfugen 
ebenfalls noch Ober Oberdurchschnittlich viele Arbeits
krafte. 

Die groBe Zahl an Arbeitskraften in diesen Landkrei
sen ist mit den vielen Saisonarbeitskraften zu erklaren. 
Die Gruppe der gering Beschaftigten, zu denen die im 
Gemuse-, Wein- und Obstbau eingesetzten Saisonar
beitskrafte gehoren, stellen in den Landkreisen mehr als 
die Halfte der Arbeitskrafte. lm Landkreis Bernkastei
Wittlich gehOren 58% der Arbeitskrafte zu den gering 
Beschaftigten. Der Anteil liegt in den Landkreisen 
Mainz-Bingen (55%), Trier-Saarburg (56%), SOdliche 
WeinstraBe (55%) und Alzey-Worms (54%) auf einem 
ahnlichen Niveau. Es handelt sich hierbei Oberwiegend 
urn familienfremde Arbeitskrafte. 

Die groBte Bedeutung haben die Saisonarbeitskrafte 
allerdings in den beiden Landkreisen Ludwigshafen 
(79%) und Germersheim (70%). Der in diesem Gebiet 
stark verbreitete Gemuseanbau ist der Grund fOr die 
vielen Saisonarbeitskrafte, die oft aus dem Ausland 
kommen. Von den 5 800 gering Beschaftigten im Land
kreis Ludwigshafen gehoren nur 4,3% zu den Familien
arbeitskraften. Gut 10% sind es im Landkreis Germers
heim. 

Die gering Beschaftigten haben dagegen in den mehr 
durch den Ackerbau und die Viehhaltung gepragten 
Landkreisen deutlich geringere Bedeutung und es han
delt sich fast ausschlieBiich urn Familienmitglieder. lm 
Landkreis Bitburg-Prum gehoren nur 26% der Arbeits
krafte zu den gering Beschaftigten. Etwas mehr sind es 
in den Landkreisen Birkenfeld (29%) und Sudwestpfalz 
(30%). In diesen Gebieten ist demgegenuber eine gro
Bere Zahl an Arbeitskraften vollbeschaftigt oder Ober
wiegend beschaftigt. Allein 34% der Arbeitskrafte des 
Landkreises Bitburg-Prum sind vollbeschaftigt, ein Wert, 
der in keinem anderen Landkreis erreicht wird und auf 
die groBe Bedeutung der Viehhaltung in Bitburg-Prum 
zuruck zu fOhren sein durfte. Die Landkreise Birkenfeld 
und Sudwestpfalz weisen mit 24% ebenfalls einen Ober
durchschnittlichen Anteil vollbeschaftigter Arbeitskrafte 
auf. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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Erwerbstatigkeit 1980-2000- Ergebnisse des Mikrozensus 

Beim Mikrozensus handelt es sich urn eine bereits 
seit 1957 jahrlich durchgefOhrte Reprasentativstatistik 
Ober die Bevolkerung und den Arbeitsmarkt. So konnen 
kontinuierlich aktuelle Daten Ober die Erwerbs- und So
zialstruktur der Bevolkerung bereitgestellt werden. 

Die Erhebung umfasst ahnliche Merkmale wie die nur 
in groBeren Zeitabstanden durchgefOhrten Volks- und 
Berufszahlungen. Das Fragenprogramm geht jedoch 
Ober das der GroBzahlungen hinaus. lnsoweit dient der 
Mikrozensus nicht nur der OberbrOckung, sondern er-

moglicht einen differenzierteren Ergebnisnachweis. 
Fragen und damit auch Ergebnisse zur Erwerbsbeteili
gung gehoren zum Kernbereich des Mikrozensus und 
der mit ihm gleichzeitig durchgefOhrten EU-Arbeitskraf
teerhebung. Nach dem fOr beide Erhebungen sowie 
international geltenden Erwerbskonzept ist jede Person 
erwerbs- bzw. berufstatig, die 15 Jahre und alter ist und 
in der Berichtswoche (im Jahr 2000: 8. bis 14. Mai) zu
mindest eine Stunde gegen Entgelt (Lohn, Gehalt, Be
soldung, unternehmerischer Gewinn) gearbeitet hat. 
Hierzu zahlen aile, die 

Bevolkerung 1980-2000 nach Beteiligung am Erwerbsleben 

Beteiligung am 
1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Erwerbsleben 

Anzahl (1 000) 
Mannlich 

Erwerbspersonen 1033,0 1 050,6 1 094,0 1 115,7 1118,0 1109,6 1102,4 1 104,9 1 101,8 1 109,7 1 100,6 1 113,4 
Erwerbstatige 1 015,5 987,8 1 045,8 1 063,2 1 051,5 1 023,4 1 023,0 1 017,8 1 009,5 1 023,7 1 023,4 1 040,3 
Erwerbslose 17,5 62,8 48,3 52,5 66,5 86,2 79,5 87,2 92,3 86,0 77,2 73,1 

Nichterwerbspersonen 704,1 681,7 707,4 756,2 781,5 811 ,3 829,9 840,6 859,1 858,3 871 ,3 859,6 
BevOikerung 1 737,1 1 732,3 1 801,4 1 871,8 1 899,5 1 920,9 1 932,4 1 945,5 1 960,9 1 968,0 1 971 ,9 1 972,9 

Weiblich 

Erwerbspersonen 579,2 634,7 710,8 732,1 741,9 745,3 746,5 758,2 764,3 785,3 807,3 822,2 
ErwerbstlUige 556,0 565,1 656,1 684,8 686,2 684,6 684,4 695,8 700,4 724,8 751,3 768,3 
Erwerbslose 23,2 69,6 54,7 47,3 55,7 60,7 62,1 62,4 63,9 60,5 56,0 53,8 

Nichterwerbspersonen 1 320,0 1 252,1 1 208,7 1 239,1 1 253,5 1 266,3 1 278,5 1 276,8 1 280,6 1 264,1 1 245,1 1 232,8 
Bevolkerung 1 899,2 1 886,8 1 919,5 1 971 ,2 1 995,4 2 011 ,6 2 024,9 2 035,1 2 044,9 2 049,4 2 052,4 2 055,0 

lnsgesamt 

Erwerbspersonen 1 612,2 1 685,3 1 804,9 1 847,7 1 859,9 1 854,8 1 848,9 1 863,2 1 866,1 1 895,0 1 907,9 1 935,5 
Erwerbstatige 1 571,5 1 552,9 1 701,8 1 748,0 1 737,7 1 708,0 1 707,4 1 713,6 1 709,9 1 748,6 1 774,6 1 808,6 
Erwerbslose 40,7 132,4 103,0 99,8 122,3 146,8 141 ,5 149,5 156,2 146,4 133,3 126,9 

Nichterwerbspersonen 2 024,1 1 933,8 1 916,0 1 995,3 2 035,0 2 077,7 2 108,4 2 117,4 2139,7 2 122,4 2116,4 2 092,4 
BevOikerung 3 636,3 3 61 9,1 3 720,9 3 843,0 3 894,9 3 932,5 3 957,3 3 980,6 4 005,8 4 017,4 4 024,3 4 027,9 

Anteil an der Bevolkerung (%) 

Mannlich 

Erwerbspersonen 59,5 60,6 60,7 59,6 58,9 57,8 57,0 56,8 56,2 56,4 55,8 56,4 
Erwerbstatige 58,5 57,0 58,1 56,8 55,4 53,3 52,9 52,3 51 ,5 52,0 51,9 52,7 
Erwerbslose 1,0 3,6 2,7 2,8 3,5 4,5 4,1 4,5 4,7 4,4 3,9 3,7 

Nichterwerbspersonen 40,5 39,4 39,3 40,4 41 ,1 42,2 42,9 43,2 43,8 43,6 44,2 43,6 

Weiblich 

Erwerbspersonen 30,5 33,6 37,0 37,1 37,2 37,1 36,9 37,3 37,4 38,3 39,3 40,0 
Erwerbstatige 29,2 30,0 34,2 34,7 34,4 34,0 33,8 34,2 34,3 35,4 36,6 37,4 
Erwerbslose 1,2 3,7 2,8 2,4 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 2,7 2,6 

Nichterwerbspersonen 69,5 66,4 63,0 62,9 62,8 62,9 63,1 62,7 62,6 61,7 60,7 60,0 

lnsgesamt 

Erwerbspersonen 44,3 46,6 48,5 48,1 47,8 47,2 46,7 46,8 46,6 47,2 47,4 48,1 
Erwerbstatige 43,2 42,9 45,7 45,5 44,6 43,4 43,1 43,0 42,7 43,5 44,1 44,9 
Erwerbslose 1,1 3,7 2,8 2,6 3,1 3,7 3,6 3,8 3,9 3,6 3,3 3,2 

Nichterwerbspersonen 55,7 53,4 51,5 51,9 52,2 52,8 53,3 53,2 53,4 52,8 52,6 51,9 
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- in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis stehen, so 
auch Soldaten, Wehrpflichtige und Zivildienstleis
tende, 

- als Selbstandige ein Gewerbe, einen freien Beruf, ei
nen landwirtschaftlichen oder ahnlichen Betrieb be
treiben oder im Familienbetrieb mitarbeiten, 

- in einem Ausbildungsverhaltnis stehen, 
- ihre Tatigkeit nur mit einer geringen Stundenzahl 

ausuben, eventuell nur eine Stunde pro Woche, 
- geringfi.igige oder gelegentliche Tatigkeiten ausuben. 

Dan eben handelt es sich aber auch urn Personen, die 
normalerweise erwerbstatig sind, aber in der Berichts
woche z. B. krank oder in Urlaub (auch im Erziehungs-, 
Bildungs- oder Sonderurlaub) waren, sowie urn Perso
nen, die als mithelfende Angehorige in einem Familien
betrieb oder z. B. als Hausfrau, Rentner, Schuler oder 
Student in einer geringfi.igigen BescMftigung arbeiten. 
Zielsetzung des Mikrozensus ist es, jede nur mogliche 
Erwerbsbeteiligung in die Ergebnisdarstellungen einzu
beziehen. 

lm Folgenden sollen erste Strukturdaten zur Er
werbstatigkeit des Jahres 2000 dargestellt werden. Da
neben werden mit dem En de bzw. Neubeginn einer Zeit
dekade Entwicklungen im Vergleich der letzten zwanzig 
Jahre beleuchtet. 

Mehr als 1,8 Mill. Erwerbstatige 

lm Jahr 2000 uberschritt die Zahl der Erwerbstatigen 
erstmals die 1 ,8-Millionen-Schwelle, was einem Antell 
an der Gesamtbevolkerung und somit einer Erwerbsta
tigenquote von 44,9% entsprach. Wahrend etwa bis 
Mitte der achtziger Jahre aufgrund der Bevolkerungs
entwicklung auch die Zahl der Erwerbstatigen stetig ab
nahm, wurde dieser Trend durch den infolge der politi
schen Ereignisse starken Zustrom von Personen im 
erwerbsfahigen Alter gestoppt. 1990 - im Jahr der deut
schen Einheit - erreichte die Erwerbstatigenquote mit 
45,7% ihren hOchsten Stand innerhalb der letzten 20 
Jahre. 

Der Anteil der erwerbstatigen Manner an der mann
lichen Bevolkerung war mit 58,5% im Jahr 1980 am 
groBten. Er ging in den Folgejahren jedoch kontinuier
lich zuri.ick und erreichte im Jahr 1997 mit einem Antell 
von 51 ,5% seinen Tiefststand. Bel einer leichten Auf
wartsentwicklung lag die Erwerbstatigenquote im Jahr 
2000 bel den mann lichen BescMftigten immer noch urn 
fast 6 Prozentpunkte unter dem Stand von 1980. 

lmmer mehr Frauen erwerbstatig 

Nicht nur der Wunsch nach einem zusatzlichen Ein
kommen fUr die Famille, sondern auch die gesellschaft
lichen Entwicklungen fi.ihrten dazu, dass die Zahl der 
erwerbstatigen Frauen in den letzten zwanzig Jahren 
(mit Ausnahme der Jahre 1994 und 1995) immer welter 
anstieg. Wahrend die Gesamtzahl der Erwerbstatigen 
im Jahr 2000 im Vergleich zu 1980 nur urn etwas mehr 
als 15% (237 000) hoher lag, sind heute mit 768 300 
rund 38% mehr Frauen berufstatig als vor zwanzig Jah
ren. Bel den Mannern lag die Zahl der Erwerbstatigen 
im letzten Jahr nur urn 2,5% hoher als zwei Jahrzehnte 
zuvor. 
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Zahl der Erwerbslosen ruckUiufig 

Als erwerbslos gelten die Personen, die normaler
weise erwerbstatig sind und nur vori.ibergehend - da 
sie noch keinen (neuen) Arbeitsplatz gefunden haben -
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind oder als 
Schulentlassene eine Lehr-/Arbeitsstelle suchen. Die 
Bezeichnung ,erwerbslos" ist unabhangig davon, ob je
mand beim Arbeitsamt als Arbeitsloser oder als Ar
beitssuchender gemeldet ist bzw. Arbeitslosengeld oder 
-hilfe erhalt. 

40 700 Erwerbslose bedeuteten 1980 einen Antell an 
der Gesamtbevolkerung von nur 1,1%. Bis 1985 stieg 
deren Zahl urn mehr als das Dreifache, was einem An
tell von 3,7% entsprach. Nach einer Phase konjunktu
rellen Aufschwungs bis zum Beginn der neunziger 
Jahre lag die Erwerbslosenquote 1992 letztmalig unter 
3%. Mit einer Quote von 3,2% naherte sich das Ergeb
nis des Mikrozensus 2000 wieder diesem Grenzwert. 

1990 hOchste Erwerbsquote 

In der Sum me aller am Erwerbsleben beteiligten Per
sonen (Erwerbstatige und Erwerbslose) zeigt sich, dass 
im Jahr 1990 mit 48,5% die hochste Erwerbsquote der 
belden letzten Dekaden zu verzeichnen war. Auch bel 
den Mannern lag dieser Anteilswert vor zehn Jahren am 
hochsten. Die weiblichen Erwerbspersonen konnten 
ihre Quote im Jahr 2000 erstmals auf 40% vergroBern. 
Demnach erreichte die Zahl aller Nichterwerbsperso
nen, die keine auf Erwerb ausgerichtete Tatigkeit aus
Oben oder suchen, im Jahre 1990 mit 51,5% den 
niedrigsten Antell an der Bevolkerung innerhalb der 
letzten zwanzig Jahre, wahrend er im Jahr 2000 - wie 
1992- bel 51,9% lag. 

40 000 Selbstandige in Rheinland-Pfalz 

Auch in der beruflichen Stellung der Erwerbstatigen 
gab es im Vergleich der letzten zwanzig Jahre durch die 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zum Tell grOBere 

Erwerbstatige 2000 
nach Wirtschaftsbereichen 

Sonstige 
Dienstleistungen 

40 % 

Land- und 
Forstwirtschaft, 

Fischerei 
3% 

Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr 

23 % 

Produzierendes 
Gewerbe 

34 % 
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Erwerbsti:ltige 1980-2000 nach Stellung im Beruf 

Stellung im Beruf 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Anzahl (1 000) 

Erwerbstatige 1 571 ,5 1 552,9 1 701 ,8 1 748,0 1 737,7 1 708,0 1 707,4 1 713,6 1 709,9 1 748,6 1 774,6 1 808,6 

Selbstandige 143,9 145,6 153,4 166,1 158,0 159,6 161 ,3 160,2 166,0 168,1 171,7 183,0 

mithelfende 
FamilienangehOrige 63,4 50,0 37,8 29,3 24,9 24,2 20,5 18,4 18,0 17,2 18,0 17,5 

Beamte 148,7 158,5 154,9 149,0 145,1 144,2 139,7 139,0 143,5 139,0 132,3 130,1 

Angestellte 1 l 558,8 592,0 675,9 710,1 723,9 736,1 733,6 758,5 762,2 804,6 830,3 834,8 

Arbeiter2l 656,7 606,8 679,8 693,4 685,7 643,9 652,2 637,6 620,2 619,6 622,3 643,2 

Anteil a n den ErwerbstAtigen (%) 

Selbstandige 9,2 9,4 9,0 9,5 9,1 9,3 9,4 9,3 9,7 9,6 9,7 10,1 

mithelfende 
FamilienangehOrige 4,0 3,2 2,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1 '1 1,1 1,0 1,0 1,0 

Beamte 9,5 10,2 9,1 8,5 8,4 8,4 8,2 8,1 8,4 7,9 7,5 7,2 

Angestellte1l 35,6 38,1 39,7 40,6 41 ,7 43,1 43,0 44,3 44,6 46,0 46,8 46,2 

Arbeiter2l 41 ,8 39,1 39,9 39,7 39,5 37,7 38,2 37,2 36,3 35,4 35,1 35,6 

Messzahlen (1980=1 00) 

Erwerbstatige 100 98,8 108,3 111 ,2 110,6 108,7 108,6 109,0 108,8 111 ,3 11 2,9 11 5,1 

Selbstandige 100 101 ,2 106,6 115,4 109,8 110,9 112,1 11 1,3 11 5,4 116,8 119,3 127,2 

mithelfende 
FamilienangehOrige 100 78,9 59,6 46,2 39,3 38,2 32,3 29,0 28,4 27,1 28,4 27,6 

Beamte 100 106,6 104,2 100,2 97,6 97,0 93,9 93,5 96,5 93,5 89,0 87,5 

Angestellte 1 l 100 105,9 121 ,0 127,1 129,5 131 ,7 131 ,3 135,7 136,4 144,0 148,6 149,4 

Arbeiter2l 100 92,4 103,5 105,6 104,4 98,1 99,3 97,1 94,4 94,4 94,8 97,9 

1) ElnschlieBiich Auszubildende In anerkanntcn kaufmannischon und technischen Ausbildungsberufen. - 2) EinschlieBllch Auszubildende in anerkannten gewerbll 
chen Ausbildungsberufen. 

strukturelle Veri:lnderungen. lm Jahr 2000 gingen fast 
40 000 Personen oder 27% mehr einer selbsti:lndigen 
Ti:ltigkeit nach als 1980. 

Als Selbsti:lndige bewertet der Mikrozensus aile Er
werbsti:ltigen, die ein Unternehmen oder eine Arbeits
sti:ltte als EigentOmer, MiteigentOmer, Pi:lchter oder selb
sti:lndiger Handwerker leiten, also auch die freiberuflich 
Ti:ltigen, jedoch nicht solche Personen, die in einem ar
beitsrechtlichen Verhi:lltnis stehen und lediglich inner
halb ihres Arbeitsbereiches selbsti:lndig disponieren' 
k6nnen. 

Wi:lhrend zwischen 1980 und 1990 bei den Selbsti:ln
digen per Saldo ein Anstieg urn insgesamt 9 500 Er
werbsti:ltige festzustellen war, nahm die Zahl der Frei
berufler allein von 1999 bis 2000 urn 11 300 oder 6,6% 
zu. Berufliche Neuorientierungen aufgrund der Gege
benheiten am Arbeitsmarkt, Einstiegserleichterungen 
durch staatliche F6rderung bei ExistenzgrOndungen 
oder auch nur der Wunsch nach wirtschaftlicher Unab
Mngigkeit k6nnen Ursachen fOr diese Entwicklung 
sein. 

Eine Berufsgruppe, die gerade in Haushalten Selb
sti:lndiger in frOheren Zeiten eine nicht unbedeutende 
Rolle spielte, tritt heute immer mehr in den Hintergrund. 
Es handelt sich hier urn die so genannten mithelfenden 
Familienangeh6rigen, die, ohne Lohn oder Gehalt zu 
empfangen, in einem landwirtschaftlichen oder ge
werblichen Betrieb des Haushaltsvorstandes oder eines 
anderen Haushaltsmitgliedes mitarbeiten und auch 
keine Sozialversicherungspflichtbeitri:lge entrichten. In 
dieser Situation einer ,.entgeltfreien" Ti:ltigkeit ohne Si
cherstellung eines eigenen Anspruchs auf Altersvor
sorge liegt sicher der wesentliche Grund fOr den ROck-

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 2/2001 

gang der Erwerbsti:ltigen in diesem Bereich, zu denen 
auch Personen geh6ren, die in einem Betrieb eines 
nicht im gleichen Haushalt wohnenden Familienange
h6rigen arbeiten. 

So betrug der Anteil der mithelfenden Familienange
h6rigen an den Erwerbsti:ltigen vor zwanzig Jahren mit 
63 400 Beschi:lftigten noch etwas mehr als 4%. 1990 
war der Anteilswert schon auf die Hi:llfte und bis zum 
Jahr 2000 mit 17 500 Erwerbsti:ltigen unter 1% gesun
ken. 

13% weniger Beamte als 1980 

Durch den wirtschaftlichen Wandel innerhalb der 
neunziger Jahre haben sich Veri:lnderungen auch bei 
den Beschi:lftigten ergeben, die in einem besonderen 
6ffentlich- rechtlichen Dienstverhi:lltnis stehen : den Be
amten des Bundes, der Li:lnder, der Gemeinden und 
sonstiger K6rperschaften, zu denen auch Richter, Be
amtenanwi:lrter und Beamte im Vorbereitungsdienst 
zi:lhlen. Die Privatisierung von Bundesbahn und 
Bundespost sowie in weiteren Teilen des 6ffentlichen 
Dienstes oder der ROckgang der Berufs- und Zeitsol
daten, die neben den Wehrpflichtigen ebenfalls den Be
amten zugeordnet werden, schlagen sich auch in den 
Ergebnissen des Mikrozensus nieder. 

1985 war noch jeder zehnte Erwerbsti:ltige ein Beam
ter. Bis 1990 und im Verlauf der folgenden Dekade re
duzierte sich der Anteil dieser Berufsgruppe fast konti
nuierlich urn insgesamt 3 Prozentpunkte. lm Jahr 2000 
standen in Rheinland-Pfalz noch 130 000 Erwerbsti:ltige 
und damit fast 13% weniger als vor zwanzig Jahren in 
einem solchen DienstverMitnis. 
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Die grof3te Zahl der Erwerbstatigen nimmt seit jeher 
als Angestellte oder Angestellter bzw. Arbeiterin oder 
Arbeiter am Arbeitsprozess teil. Wahrend Angestellte als 
Gehaltsempfanger in einem Arbeitnehmerverhaltnis ste
hen und Oberwiegend in kaufmannischen, technischen 
und Verwaltungsberufen arbeiten, gelten als Arbeiter 
aile Lohnempfanger, unabhangig von der Lohnzah
lungs- und Lohnabrechnungsperiode. Hierzu zahlen 
Facharbeiter, angelernte Arbeiter oder Hilfsarbeiter so
wie Heimarbeiter und Hausgehilfinnen. Entsprechend 
diesen Kriterien sind auch Auszubildende der jeweili
gen Berufsgruppe zugeordnet und in den Ergebnissen 
der Angestellten bzw. Arbeiter enthalten. 

Zu Beginn der achtziger Jahre lag der Anteil der Ar
beiter an den Erwerbstatigen bei 42%, der der Ange
stellten bei 36%. Zehn Jahre spater hatte sich dieses 
Verhaltnis bereits egalisiert und jeweils 40% der Be
schaftigten konnten sich als Angestellte oder Arbeiter 
bezeichnen. lm Jahr 2000 standen 835 000 Gehalts
empfangern insgesamt 643 000 Lohnempfanger ge
genOber. lm Vergleich zu 1980 hatte sich die Zahl der 
Angestellten urn das Eineinhalbfache und deren Anteil 
an den Erwerbstatigen auf 46% erhoht. Bei einem 
ROckgang urn 13 000 Beschaftigte warder Antei l der Ar
beiter mit 36% im Jahr 2000 gleich dem der Angestell
ten zwanzig Jahre zuvor. 

Seit 1995 neue Wirtschaftssystematik 

Mit einem Gesamtanteil an den Erwerbstatigen von 
82% im Jahr 2000 hat sich die Dominanz der Lohn- und 
Gehaltsempfanger im Vergleich zu 1980 (77%) urn 5 
Prozentpunkte weiter verstarkt. lm direkten Vergleich 
der beiden Berufskategorien hat sich jedoch das ,Kraf
teverhaltnis" deutlich zugunsten der Angestellten ver
andert. 

In den Ergebnistabellen des Mikrozensus werden die 
Erwerbstatigen bis 1994 nach Wirtschaftsabteilungen, 
ab 1995 nach Wirtschaftsunterbereichen dargestellt. Ur
sache dieser Unterscheidung ist die im Jahr 1995 beim 

Erwerbstatige 1980-2000 nach Wirtschaftsabteilungen bzw. Wirtschaftsunterbereichen 

Wirtschaftsabteilung 
1980 1985 1990 

Wirtschaftsunterbereich 
1995 1998 1999 2000 

1000 1000 

Mannlich 

Land- und Forstwirtschaft 48,5 51 ,0 42,1 Land- und Forstwirtschaft 35,4 32,7 34,6 37,0 
Energie, Wasser und Bergbau 11,6 11 ,7 12,1 Energle- und Wasserversorgung 13,8 11,8 11 ,5 11,7 
Verarbeitendes Gewerbe 426,3 389,1 411,7 Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 357,0 341,2 346,0 340,1 
Baugewerbe 109,8 102,3 116,9 Baugewerbe 128.7 127,6 130,1 132,5 
Handel 80,0 84,1 82,3 Handel und Gastgewerbe 125,7 143,6 135,1 145,3 
Verkehr und Nachrichten 68,1 64.4 64,6 Verkehr und NachrichtenObermittlung 66,1 61,9 62,3 65,9 
Kredit und Versicherung 21 ,1 26,1 27,1 Kredit- und Versicherungsgewerbe 29,6 32,2 31,7 32,9 
Dienslleistungen 101,1 105,9 134,4 GrundstOckswesen, Vermietung, Dienst-
Organisationen o.E., leistungen fOr Unternehmen 42,0 51 ,3 52,4 56,1 
private Haushalte (9,4) 11,0 13,1 Cffentllche und private Dienslleistungen 

GebietskOrperschaften und (ohne Offentliche Verwaltung) 103,2 110,3 113,0 114,0 
Sozialversicherung 139,6 142,2 141 ,4 Cffenlliche Verwaltung u. A. 121,3 111,0 106,6 104,8 

Zusammen 1 015,5 987,8 1 045,8 Zusa mmen 1 023,0 1 023,7 1 023,4 1040,3 

Weiblich 

Land- und Forstwirtschaft 51,2 39,8 28,3 Land- und Forstwirtschaft 19,6 18,2 18,8 17,9 
Energie, Wasser und Bergbau I I I Energie- und Wasserversorgung I I I I 
Verarbeitendes Gewerbe 134,9 124,8 137,3 Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 119,8 116,3 119,9 118,3 
Baugewerbe (5,9) (9,1) 11 ,5 Baugewerbe 16,9 19,3 17,2 19,1 
Handel 104,7 98,6 122,1 Handel und Gastgewerbe 151 ,6 168,7 171,5 180,9 
Verkehr und Nachrichten 16,0 17,1 19,8 Verkehr und NachrichtenObermittlung 26,9 26,1 26,5 26,4 
Kredit und Versicherung 20,4 23,1 24,1 Kredit- und Versicherungsgewerbe 29,7 29,3 29,0 31,2 
Dienslleistungen 166,6 184,6 225,7 GrundstOckswesen, Vermietung, Dienst-
Organisationen o.E., leistungen fOr Unternehmen 43,0 50,8 52,8 56,7 
Private Haushalte 13,8 15,3 24,5 Cffentllche und private Dienslleistungen 

GebietskOrperschaften und (ohne Offenlliche Verwaltung) 216,8 234,8 248,8 257,0 
Soziaiversicherung 40.4 51,5 60,5 Cffenlliche Verwallung u. A. 56,2 59,1 63,7 58,9 

Z u sam m en 556,0 565,1 656,1 Zusam m e n 684,4 724,8 751,3 768,3 

lnsgesamt 

Land- und Forstwirtschaft 99,7 90,8 70,4 Land- und Forstwirtschaft 54,9 50,9 53,4 54,9 
Energie, Wasser und Bergbau 13,7 12,9 14,4 Energie- und Wasserversorgung 17,6 14,0 14,4 13,7 
Verarbeitendes Gewerbe 561,2 513,9 549,0 Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 476,8 457,6 465,8 458,5 
Baugewerbe 115,7 111.4 128,4 Baugewerbe 145,7 146,9 147,4 151 ,6 
Handel 184,7 182,7 204,4 Handel und Gastgewerbe 277,4 312,4 306,7 326,2 
Verkehr und Nachrichten 84,1 81 ,5 84,4 Verkehr und Nachrichtenilbermittlung 93,0 88,0 88,9 92,3 
Kredit und Versicherung 41,5 49,2 51 ,2 Kredit- und Versicherungsgewerbe 59,4 61 ,5 60,7 64,0 
Dienslleistungen 267,7 290,5 360,1 Grundstilckswesen, Vermietung, Dienst-
Organisationen o.E., leistungen fOr Unternehmen 85,0 102,1 105,2 112,8 
Private Haushalte 23,2 26,3 37,6 Cffentliche und private Dienslleistungen 

GebietskOrperschaften und (ohne Offenlliche Verwaltung) 320,1 345,1 361,8 371,0 
Sozialversicherung 180,0 193.7 201,9 Cffentliche Verwaltung u. A. 177,5 170,2 170,3 163,7 

lnsge sa mt 1 571,5 1 552,9 1 701,8 l n sgesa mt 1 707.4 1 748,6 1 774,6 1 808,6 
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Erwerbstatige 1980, 1990 und 2000 nach der Stellung im Beruf 

Mithelfende 
FamilienangehOrige 
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1) Einschl. Auszubildende. 
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Mikrozensus erstmals verwendete Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 0/1/Z 93), die auf der 
international geltenden Systematik NACE grundet. 

Hierdurch ergaben sich teilweise deutliche Verschie
bungen unter den einzelnen Gliederungspositionen, so
dass ein Vergleich der Ergebnisse ab dem Mikrozensus 
1995 mit den Vorjahren nur noch sehr eingeschrankt 
mOglich ist. Von den Umgruppierungen sind aile vier 
Wirtschaftsbereiche (Land- und Forstwirtschaft/Produ
zierendes Gewerbe/ Handel, Gastgewerbe und Verkehr/ 
Obriger Wirtschaftsbereich) betroffen. Teilweise sind 
zwar die verbalen Beschreibungen der einzelnen Posi
tionen gleich geblieben, nicht aber deren lnhalte. Zum 
Beispiel wird das Gastgewerbe, das bis 1994 dem 
,Obrigen Wirtschaftsbereich" zugeordnet war, nun ge
meinsam mit dem Bereich Handel, Verkehr, Nachrichten 
ausgewiesen. 

Aus diesem Grund wird im Folgenden auf einen wie 
zuvor dargestellten Vergleich der Jahre 1980 bis 2000 
verzichtet und die Betrachtung auf die Entwicklung seit 
1995 

Zunahme im , Dienstleistungsbereich" am groBten 

Hier zeigt sich, dass in fast allen Wirtschaftsunterbe
reichen mit dem Schwerpunkt .. Dienstleistungen" die 
grOBten Zunahmen an Erwerbstatigen zu verzeichnen 
sind. 1995 waren im Handel und Gastgewerbe 277 000 
Personen beschaftigt. Funf Jahre verdienten dort 
rund 50 000 oder 18% Erwerbstatige mehr ihren Un
terhalt. lm Bereich Grundstuckswesen, Vermietung, 
Dienstleistungen fUr Unternehmen wurden im Jahr 2000 
mit 113 000 33% mehr als 
Mitte der neunziger Jahre. Ein Plus von 51 000 Be
schaftigten bedeutete im Bereich Offentliche und private 
Dienstleistungen (ohne Offentliche Verwaltung) einen 
Zuwachs von 16% gegenuber dem Jahr 1995. 

Allein in der Offentlichen Verwaltung war im Vergleich 
der Jahre 1995 und 2000 ein Ruckgang von 14 000 Er
werbstatigen festzustellen. lm vergangenen Jahr arbei
tete nur noch jeder Elfte in diesem klassischen Dienst
leistungsbereich. 
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bei den Erwerbstatigen sowohl in der Land
und Forstwirtschaft, die auch die Tierhaltung und die Fi
scherei mit einschlieBt, als auch im Bereich des Ver
kehrs und der Nachrichtenubermittlung im Jahr 2000 
der Stand von 1995 wieder erreicht wurde, reduzierte 
sich im Vergleichszeitraum die Zahl der Beschaftigten in 
Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung um 
4 000 oder 22%. Beim verarbeitenden Gewerbe, dem 
auch der Bergbau zuzuordnen ist, handelt es sich urn 
den Wirtschaftsunterbereich mit der hOchsten Anzahl 
von Mit 459 000 arbeite
ten dort allerdings im vergangenen Jahr 18 000 Perso
nen (4%) weniger als 1995. 

Auf eine positive Entwicklung kann das Baugewerbe 
zuruckblicken. Wahrend zwischen 1995 und 1999 jahr
lich nur leichte Zuwachse zu verzeichnen waren er
hOhte sich die Zahl der im Jahr 2000 urn 
4 000 gegenuber dem Vorjahr und dam it um 4% im Ver
gleich zu 1995. 

In der geschlechtsspezifischen Betrachtung nahm 
die Zahl der Frauen mit 40 000 Perso
nen oder 19% am sWrksten im Wirtschaftsunterbereich 
offentliche und private Dienstleistungen zu. Es folgen 
Handel und Gastgewerbe mit einem Plus von 29 000 Er

bzw. 19% sowie Grundstuckswesen, Ver
mietung, Dienstleistungen fUr Unternehmen (Zunahme: 
14 000 oder 32%). 

Auch bei den Mannern sind die grOBten Steigerungen 
in diesen drei Wirtschaftsunterbereichen festzustellen, 
jedoch liegt hier Handel und Gastgewerbe mit 20 000 

mehr (+16%) vor den Bereichen Grund
stuckswesen, Vermietung, Dienstleistungen fUr Unter
nehmen (Zunahme: 14 000 oder 34%) sowie Offentliche 
und private Dienstleistungen (+ 11 000 bzw. + 10%). 
Wahrend bei den Frauen im Vergleich der Jahre 1995 
und 2000 der deutlichste Ruckgang bei der Land- und 
Forstwirtschaft zu verzeichnen war (-9%), lag dieser bei 
den mit einem Minus von 
17 000 Beschaftigten (-14%) im Bereich der Offentlichen 
Verwaltung. 

Diplom-Verwaltungswirt (FH) Lutz Zaun 
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Verdienste der Angestellten im Oktober 2000 
Die vollzeitbeschaftigten Angestellten in Rheinland

Pfalz verdienten im Oktober 2000 durchschnittlich 
5 791 OM brutto. Das sind 4,2% mehr als im gleichen 
Monat des Vorjahres. lm Durchschnitt der vergangenen 
fOnt Jahre waren die Gehalter urn 2,6% jahrlich gestie
gen. Mit der Verdiensterhebung werden die kaufmanni
schen und technischen Angestellten im produzierenden 

Durchschnittliches Bruttomonatsgehalt der Angestellten 
im produzierenden Gewerbe, Handel sowie 

Kredit- und Versicherungsgewerbe insgesamt 

Jahrliche Ven3nderung 

Geschlecht im Zeitraum 

Leistungs-
Oktober gegenOber Oktober 1995 

2000 Oktober 1999 bis gruppe (LG) 
Oktober 2000 

DM % 

Kaufmi!.nnische und technische Angestellte 

lnsgesamt 5 791 4,2 2,6 
davon LG 

II 8 008 2,8 2,1 
Ill 5 571 2,4 2,0 
IV 4 033 6,2 2,2 
v 3 407 3,0 4,0 

Manner 6 501 4,1 2,1 
davon LG 

II 8 201 3 ,0 2,0 
Ill 5 977 2,5 1,9 
IV 4 293 7,8 0,9 
v 3 732 3,0 4,9 

Frauen 4 611 4,4 3,2 
davon LG 

II 6 856 2,4 3,1 
Ill 4 896 2,3 2,3 
IV 3 857 5,2 2,8 
v 3 258 2,8 3,7 

Kaufmannische Angestellte 

lnsgesamt 

I 
5 326 

I 
4,6 

I 
2,7 

Manner 6 076 4,8 2,1 
Frauen 4 548 4,5 3,1 

Technische Angestellte 

lnsgesamt 6 891 3,2 2,5 
Manner 7 069 3,2 2,3 
Frauen 5 331 3,1 4,2 

Gewerbe, Handel sowie Kredit- und Versicherungsge
werbe erfasst, jedoch ohne die leitenden Angestellten 
mit voller Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. 

Die statistisch erfassten Angestellten werden vier 
Leistungsgruppen zugeordnet. Fur Angestellte mit be
sonderer Erfahrung und selbststandigen Leistungen in 
verantwortlicher Tatigkeit mit eingeschrankter Disposi
tionsbefugnis (Leistungsgruppe II) wurde ein durch-

1) Solche scheinbar widersinnigen Ergebnisse bei der Analyse von Durch
schnittswerten werden auch als Simpson-Paradoxon bezeichnet. Vg l. hierzu : 
Krieg, Hans Herbert: Simpson-Paradoxon und Jahresverdiensterhebun9 1998, in : 
Statistische Monatshefte Rheinland-Pialz 12/99, S. 258 f. 
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schnittliches Bruttomonatsgehalt von 8 008 OM errech
net, fOr Angestellte mit besonderen Fachkenntnissen 
und Fahigkeiten, die nach allgemeiner Anweisung 
selbststandig arbeiten (Leistungsgruppe Il l) ein Ver
dienst von 5 571 OM, fOr Angestellte ohne eigene Ent
scheidungsbefugnis in einfacher Tatigkeit , deren Aus
ubung eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 
aber auf anderem Wege erworbene Fachkenntnisse 
voraussetzt (Leistungsgruppe IV) ein Verdienst von 
4 033 OM und fOr Angestellte in einfacher Tatigkeit, die 
keine Berufsausbildung erfordert (Leistungsgruppe V) 
ein Verdienst von 3 407 OM. Ein gutes Viertel (26%) der 
erfassten Angestellten ist der Leistungsgruppe II zuzu
ordnen, knapp die Halfte (48%) der Leistungsgruppe Ill, 
22% der Leistungsgruppe IV und 4% der Leistungs
gruppe V. 

Der Durchschnittsverdienst der Frauen (4 611 OM) er
reichte im Oktober 2000 knapp 71 % des Gehaltsni
veaus der Manner (6 501 OM). Der niedrigere Durch
schnittsverdienst der Frauen kann teilweise durch eine 
schlechtere berufliche Qualifikation erklart werden. 
Etwa 32% der Frauen waren den Leistungsgruppen IV 
und V zugeordnet, von den Mannern nur 16%. Der Leis
tungsgruppe Ill wurden sowohl 48% der Manner als 
auch 48% der Frauen zugeordnet. Ober ein Drittel (36%) 
der Manner, jedoch nur jede zehnte Frau gehorte der 
Leistungsgruppe II an. 

In den funf Jahren von Oktober 1995 bis Oktober 
2000 stiegen die Gehalter der Frauen mit einer durch
schnittlichen Jahresrate von 3,2% starker als die der 
Manner (2,1 %). Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet 
die untere Leistungsgruppe V. Hier nahmen die Gehal
ter der Manner merklich starker zu (4,9%) als die der 
Frauen in dieser Leistungsgruppe (3,7%). Sowohl bei 
den Mannern als auch bei den Frauen war das relative 
Wachstum der Gehalter in der unteren Leistungsgruppe 
am starksten, so dass sich der Abstand zu den Ver
diensten der hoheren Leistungsgruppen verringerte. 

Etwa 70% der durch die Verdiensterhebung im Okto
ber 2000 erfassten Angestellten gehbrten zur Gruppe 
der kaufmannischen Angestellten, die verbleibenden 
30% waren technische Angestellte. Das Gehaltsniveau 
der kaufmannischen Angestellten (5 326 OM) lag im 
Durchschnitt aller Wirtschaftszweige urn fast 23% unter 
dem der technischen Angestellten (6 891 OM). Der Ver
dienstunterschied zwischen kaufmannischen und tech
nischen Angestellten fallt deutlich geringer aus, wenn 
die Gehalter der Manner und die der Frauen getrennt 
betrachtet werden. Bei den Mannern war das Durch
schnittsgehalt der kaufmannischen Angestellten rund 
14% niedriger als das der technischen Angestellten, bei 
den Frauen knapp 15%. Dieses auf den ersten Blick 
scheinbar widersinnige Ergebnis der Statistik erklart 
sich daraus, dass erstens Manner beider Angestellten
kategorien und aller Leistungsgruppen hohere Durch
schnittsgehalter beziehen als entsprechend zugeord
nete Frauen und dass zweitens der Manneranteil bei 
den technischen Angestellten (90%) deutlich grof3er ist 
als bei den kaufmannischen Angestellten (51 %).1l Da
durch erhalten die relativ hohen Gehalter der als tech
nische Angestellte beschaftigten Manner (7 069 OM) ein 
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Ourchschnittliches Bruttomonatsgehalt der Angestellten nach Wirtschaftszweigen 

Oktober 2000 
Wirtschaflszweig 

OM 

Produzierendes Gewerbe, Handel sowie 

Kredit- und Versicherungsgewerbe insgesamt 5 791 

Produzierendes Gewerbe 6666 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 5 846 

verarbeitendes Gewerbe 6 716 

Ernahrungsgewerbe und Tabakverarbeitung 6 377 

Textil- und Bekleidungsgewerbe 6 090 

Ledergewerbe 5 082 

Holzgewerbe (ohne Herstellung von MObeln) 5 870 

Papier-, Verlags- und Druckgewerbe 6 118 

Kokerei, MineraiOiverarbeitung, Herstellung 

und Verarbeitung von Spall- und Brutstotfen 7 840 

chemische lndustrie 7 292 

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 6 079 

Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von 
Steinen und Erden 6 318 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung 

von Metallerzeugnissen 6 279 

Maschinenbau 6 446 

Herstellung von BOromaschinen, Datenver-
arbeitungsgeraten und -einrichtungen 

Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 6 837 

Fahrzeugbau 7 389 

Herstellung von MObeln, Schmuck, Musik-

instrumenten, Sportgeraten, Spielwaren 

und sonstigen Erzeugnissen; Recycling 6 037 

Energie- und Wasserversorgung 6 287 

Hoch- und nefbau 6303 

Handel; lnstandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen und GebrauchsgOtern 4 540 

Kredit- und Versicherungsgewerbe 5459 

groBes Gewicht bei der Berechnung der Verdienste von 
und Frauen insgesamt in dieser Angestellten

kategorie, was den Abstand zu dem Ourchschnittsge
halt der Angestellten insgesamt ver
gr6Bert. 

Eine Oarstellung nach Wirtschafts
zweigen zeigt hohe Ourchschnittsverdienste im Fahr
zeugbau (7 389 OM) und in der chemischen lndustrie 
(7 292 OM). Beide Wirtschaftszweige sind durch einen 
hohen Anteil von und damit zusammenMn
gend einen Oberdurchschnittlich graBen Anteil von 
technischen Angestellten gekennzeichnet. 
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Jlihrliche Veranderung Abweichung Relation der 
im Zeitraum 

vom Durch- Verdienste der 
gegenOber Oktober 1995 

schnittsgehalt Frauen zu den 
aller 

Oktober 1999 bis Wirtschafls-
Verdiensten 

Oktober 2000 zweige der Manner 

% 

4,2 2,6 0,0 70,9 

2,1 2,2 15,1 71,2 

4,8 2,5 0,9 64,3 

2,3 2,3 16,0 72,1 

3,4 2,0 10, 1 75,2 

4,8 3,2 5,2 68,9 

4,2 3,3 -12,2 67,3 

2,1 2,5 1,4 68,2 

2,4 2,2 5,6 70,6 

6,6 1,8 35,4 66,6 

2,3 2,0 25,9 78,0 

2,5 2,6 5,0 70,1 

2,0 3,1 9,1 68,6 

2,4 2,1 8,4 69,5 

1,6 2,3 11 ,3 67,1 

3,6 2,3 18,1 67,8 

1,8 2,5 27,6 74,0 

4,1 2,7 4,2 65,8 

-0,6 1,4 8,6 72,2 

-0,1 1,4 8,8 59,4 

6,6 2,8 -21,6 78,7 

2,4 2,6 -5,7 76,8 

Gerade umgekehrt stellen sich die im 
Handel und im Kredit- und Versicherungsgewerbe dar. 
Der Frauenanteil ist hoch und der Anteil der techni
schen Angestellten sehr niedrig (13% im Handel und 
weniger als 0,5% im Kredit- und Versicherungsge
werbe). lm Handel kommt eine deutlich Oberproportio
nale Besetzung der beiden unteren Leistungsgruppen 
(IV und V) hinzu. Dies fOhrt zu einem Gehaltsniveau im 
Handel, das im Oktober 2000 mit 4 540 DM urn 21,6% 
unter dem Durchschnitt aller erfassten Wirtschafts
zweige lag. 

Dr. Hans Herbert Krieg 
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Neu erschienen 

Rheinland-Pfalz vor der 
Landtagswahl 2001 

Umfangreiche Studie zur Wahlbeteiligung 
und zum Wahlerverhalten 

Mit Blick auf die Landtagswahl am 25. 2001 legt das Statisti
sche Landesamt die neue Publikation .,Rheinland-Pfalz vor der 
Landtagswahl 2001 - Zeitreihen, Strukturdaten, Analysen" vor. Mit 
Hilfe von umfangreichem Datenmaterial und statistischen Auswer
tungsmethoden wird in dieser Schrift auf die folgenden drei Frage
stellungen zum Thema Landtagswahl eingegangen: 

- Wie haben die BOrger zurOckliegend und zwar einerseits 
- seit 1947 - in Rheinland-Pfalz, andererseits bei den letzten 
Landtagswahlen - 1999 und 2000 - in den anderen Bundes

- In welchem strukturellen - demographischen, sozialen und Oko
nomischen - Umfeld fanden die Wahlen statt? 

- Welche ZusammenMnge bestehen zwischen den Strukturdaten 
des Landes und dem Wahlverhalten?- Hier werden die 
struktu rellen Einflusse auf die Wahlbeteiligung analysiert. lm 
Mittelpunkt stehen dann die Beziehungen zwischen den wichtigs
ten Strukturmerkmalen {Alter, Geschlecht, Siedlungsdichte, Kon-
fession, Bildung) und den Wahlentscheidungen. 

Rheinland-Pfalz 
vor der Landtagswahl 2001 

Zeitreihen, Strukturdaten, Analysen 

Erganzend sind auch die Auswirkungen des Wahlrechts auf das Wahlerverhalten kurz angesprochen. Abschlie
Bend und gleichsam zusammenfassend wird untersucht, ob sich in .,Parteihochburgen" die - durch Analyse zu
gunsten einer Partei herauskristallisierten - Strukturkomponenten tatsachlich wiederfinden. 

Mit dieser Schrift verotfentlicht das Statistische Landesamt erstmals im Vorfeld einer Wahl eine umfangreiche Stu
die zur Wahlbeteiligung und zum Dieses Werk soli allen interessierten BOrgerinnen und BOrgern, 
Parteien, Wahlforschern, Medien sowie lnstituten Basisinformationen tor eigene Untersuchungen, Bewertungen und 
Schlussfolgerungen zur VerfOgung stellen. 

Das Such umfasst 240 Seiten; zur Veranschaulichung der Ergebnisse enthalt es mehr als 50 Tabellen, rund 30 Ab
bildungen und fOnt Karten. Zu jedem der sieben Kapitel gibt es ein Literaturverzeichnis, das eine Vertiefung der 
behandelten Themen ermoglicht. In einem umfangreichen Anhang werden in 30 Tabellen Daten zu den Landtags
wahlen seit 1967 zur Verfugung gestellt. 

lm Rahmen des .,BOrgerorientierten lnformationsdienstes" kann diese Publikation beim Statistischen Landesamt zum 
Preis von 17,00 DM bezogen werden. 

Band 377 der Reihe 
,.Statistik von Rheinland-Pfalz" 

Betriebsverhaltnisse 
im Weinbau 1999 

Der Weinbau ist in Rheinland-Pfalz der wichtigste Zweig der landwirtschaft
lichen Produktion. Mit der Veroffentlichung Ober die Ergebnisse der Wein
bauerhebung 1999 erhalten lnteressierte einen umfassenden sowie sachlich 
und regional tief gegliederten Oberblick Ober die vielfaltigen Betriebs- und 
Produktionsstrukturen im Weinbau. Damit steht erstmals seit 1989 wieder 
detailliertes Zahlenmaterial unter anderem Ober die GroBenstruktur, die 

Rebflachen, die Eigentums- und PachtverMitnisse, die soziaiOkonomischen die und die 
Vermarktung in den Weinbaubetrieben zur VerfOgung. 

Die Ergebnisse wurden tor Anbaugebiete und Bereiche zusammengestellt. Zahlen auf Kreis- und Ge
meindeebene die Darstellung und ermoglichen regionale Vergleiche. 

Der Band 377 umfasst 117 Seiten und kostet 13,50 DM zuzOglich Versandkosten. Die Texte und Tabellen werden in KOrze 
auch auf Diskette erhaltlich sein. Die Diskette wird zum Preis von 30,00 DM zuzOglich Versandkosten angeboten. 

Statistisches Landesamt · Vertrieb der Veroffentlichungen · 56128 Bad Ems 
Telefon: (0 26 03) 71 - 2 45 · Telefax: (0 26 03) 71 - 3 15 · E-Mail: poststelle@statistik-rp.de 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Bevolkerung und Erwerbs-
tat igkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 4 020 4028 4032 4033 4 031 ... ... ... ... 

Nat iirliche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 1> Anzahl 1 814 1 887 3 435 1 609 1 208 2 935 p 2253P ... ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,4 5,6 10,4 4,7 3,6 8,6 P 6,8P ... ... 

Lebendgeborene2 l Anzahl 3303 3183 3 476 3 055 2 901 ... ... ... ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,9 9,5 10,5 8,9 8,8 ... ... .. . ... 

Gestorbene 3> (ohne Totgeborene) Anzahl 3559 3 544 3 151 3 499 3 426 ... .. . ... ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 10,6 9,5 10,2 10,3 .. . .. . ... ... 

lm 1. Lebensjahr Gestorbene 3l Anzahl 14 15 16 17 14 ... ... .. . .. . 
_ je 1 000 Lebendgeborene4l Anzahl 4,3 4,6 4,8 5,4 4,7 ... ... ... ... 
Uberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen (-) Anzahl -256 - 361 325 -444 -525 ... .. . ... ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl - 0,8 -1 ,1 1,0 -1,3 - 1,6 ... ... .. . .. . 

Wanderungen 
Ober die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 8967 9284 10 138 11 257 9 013 ... ... ... ... 
Fortgezogene Anzahl 8116 8439 9 391 10 822 9 618 ... ... ... ... 

Wanderungssaldo Anzah l 851 845 747 435 -605 ... ... ... ... 
lnnerhalb des Landes 
Umgezogene5l Anzahl 13867 13678 13 500 14 506 13 831 ... ... ... . .. 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 156654 149361 141 306 140180 142 886 132 064 127 859 125 226 127 478 
Mllnner Anzahl 88177 82051 75 077 74 555 76 701 69 087 66 842 65 447 67 134 

Ausgewahlte Berufsgruppen 
Bauberufe Anzahl 9021 7733 5 921 5 959 6 457 5 574 5 327 5 256 5 815 
lndustrielle und handwerkliche 
Be rule Anzahl 46932 44070 40 217 39 679 40 632 35 539 34 382 33 822 34 947 

Arbeitslosenquote 6> % 8,8 8,2 7,7 7,7 7,8 6,8 6,6 6,5 6,6 
Arbeitslosenquote 7> % 9,7 9,1 8,6 8,5 8,7 7,6 7,3 7,2 7,3 
Offene Stellen Anzahl 27279 29696 31 438 23 013 21 778 34 520 32 491 26 026 25 521 
Ausgewahlte Berufsgruppen 

Bauberufe Anzahl 799 961 1 060 929 795 1 034 1 052 929 776 
lndustrielle und handwerkliche 
Berufe Anzahl 5 719 6206 7 188 6 509 6 059 7 042 7 397 7 533 6 980 

Kurzarbeiter Anzahl 4 316 4887 4 490 4 147 3 353 1 220 1 501 1 848 1 783 

Landwirtsc haft 

Schlachtmengen 8) t 12389 12637 12 537 13 015 14 229 11 666 11 809 12 515 12 849 

Rinder t 3196 3207 3 143 3 454 4 146 2 658 2916 3 075 3 494 
Klllber t 28 29 22 29 38 21 24 30 41 
Schweine t 9045 9276 9253 9 407 9 906 8 875 8 748 9 284 9173 

Milch 

Anlieferung rheinland-pflllzischer 
Erzeuger an Molkereien t 62394 63 124 60 543 60 917 57 784 62 527 59 077 59 054 56 003 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3 000 Haltungsplatzen 1000 15581 14 290 14 061 13 866 14 349 14 060 13 716 13 915 12 896 

Vera rbeitendes Gew erbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden9l 

Betriebe Anzahl 2 276 2275 2 291 2 294 2 293 2308 2303 2 299 2 299 
Beschaftigte 1000 312 308 309 307' 307 307 305 303 303 

Arbeiter 10l 1000 200 197 198 197 196 196 194 193 193 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 26611 26090 27161' 26 745' 27 381 26 119 25 983 25 922 26 786 
LOhne und Gehlllter Mill. OM 1 711 1 698 1 609' 1 612' 2 301 1 654 1 621 1 639 2 338 

LOhne Mill. OM 913 903 866 ' 875' 1 191 895 861 887 1 210 
GeM Iter Mill. OM 798 796 743 738' 1 110 759 760 752 1 128 

Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 9480 9478 10 140' 9 700' 10 126 10023 10 391 10 480 10 557 
Auslandsumsatz Mill. OM 3876 3892 4 076 ' 3975' 4 154 4 023 4 198 4 403 4 374 
Exportquote 11 > % 40,9 41 ,1 40,2 ' 41,0' 41 ,0 40,1 40,4 42,0 41 ,4 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Unter BerOcksich
tigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 5) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 6) Arbeitslose in % 
alter zivilen Erwerbspersonen (Abhangige, Selbstandige und mithelfende FamilienangehOrige). - 7) Arbeitslose in % der abhangigen Erwerbs
personen (sozialversicherungspflichtig und geringtogig BescMftigte, Beamte, Arbeitslose). - 8) In- und auslandischer Herkunft. - 9) Betriebe 
von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr BescMftigten ; ohne Offentliche Gas- und Elek1rizitatswerke und ohne Bauindustrie. - 1 0) 
Einschl. gewerbllch Auszubildender. - 11) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Kohleverbrauch 11 1000 GJ 4 31 1 2673 1 991' 1 773 
Gasverbrauch (Erd- und Erd61gas) 1121 Mill. kWh 9686 10093 9 507' 9 270 
HeizOiverbrauch 11 1 OOOt 65 67 55 49 
davon 

leichtes Heiz61 1 OOOt 33 35 24 20 
schweres HeizOI 1 OOOt 32 32 30 29 

Stromverbrauch Mill. kWh 1 146 1155 1 208 1194 ' 1 215' 1 251 1 181 1228 1221 
Stromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 165 164 138 161 ' 204 ' 110 103 127 150 

Ottentliche Energieversorgung 

Elektrizitiitsversorgung 
Bruttostromerzeugung Mill. kWh 563,52 556,13 412,20 505,25 619,49 406,45 467,56 ... ... 

davon 
Wasserkraft Mill. kWh 81,99 78,03 35,37 81 ,92' 78,15 61 ,93 75,72 ... ... 
Obrige Energietrll.ger Mill. kWh 481 ,53 478,09 376,83 423,33 541,34 344,52 391 ,85 ... ... 

Eigenverbrauch Mill. kWh 23,90 23,66 18,56 19,89 28,12 13,13 11 ,43 .. . ... 
Pumpstromverbrauch Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... .. . 
Nettostromerzeugung Mill. kWh 539,63 532,47 393,64 485,36 591,36 393,31 456,14 ... ... 

davon 
Wasserkraft Mill. kWh 80,78 76,85 34,45 80,78 76,84 60,99 74,51 ... .. . 
Laufwasser Mill. kWh 79,92 76,02 34,38 80,62 76,57 60,43 73,69 ... .. . 
Speicherwasser Mill. kWh 0,86 0,83 0,06 0,16 0,27 0,55 0,81 ... ... 

Windenergie Mill. kWh 0,15 0,23 0,15 0,25 0,16 0,08 0,12 ... ... 
Solarenergie Mill. kWh 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01 0,06 0,04 ... ... 
Kernenergie Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. . ... 
Steinkohle Mill. kWh 82,34 70,56 68,30 92,71 83,83 0,22 1,63 ... .. . 
Erdgas Mill. kWh 365,99 372,88 284,05 303,48 417,40 315,67 362,51 .. . ... 
Heiz61 Mill. kWh 0,61 0,24 0,13 0,08 0,26 0,05 0,05 ... ... 
MOll Mill. kWh 8,83 11,09 6,05 7,89 12,50 16,07 17,17 ... ... 
Klargas Mill. kWh 0,84 0,51 0,41 0,09 0,30 0,17 0,11 ... ... 
Diesel, Mill. kWh 0,06 0,07 0,04 0,07 0,07 0,02 0,01 ... .. . 

Stromeinspeisung I Mill. kWh 23,80 29,82 24,69 28,38' 30,18 82,84 45,03 ... ... 
Saldo des Stromaustauschs Ober die 

Landesgrenze Mill. kWh 1 573,80 1 596,98 1 667,98 1 711,66' 1 717,64 1 761,27 1 748,94 ... ... 
Stromverbrauch an dem Clffentl. Nelz •I Mill. kWh 2137,23 2 159,28 2 086,31 2 225,41 2 339,18 2 237,42 2 250,11 ... .. . 

Gasversorgung 
Gaserzeugung Mill. kWh 0,49 0,34 0,08 0,18 0,09 0,31 0,43 ... ... 
Saldo des Gasaustauschs Ober 

die Landesgrenze Mill. kWh 5 625,12 5887,86 4 035,04 5 696,86 7 603,98 4 238,08 4 262,65 ... ... 
VerfOgbare Gasmenge 51 Mill. kWh 5616,92 5 851 ,27 3 983,81 5 613,03 7 601 ,60 4 150,33 4191 ,91 ... ... 

Handwerk61 

Beschaftigte (Ende des Vj.) 30.9. 1998= 100 100 96 97 95 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) VjD 1998= 100 100 104 107 103 

Bauwirtschaft und 
Wohnung swesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 71 

Beschaftigte insgesamt Anzahl 48170 47 826 48 716 48 613 48 170 47 971 47 362 46 742 46122 
Facharbeiter Anzahl 24837 25018 25 650 25 578 25 558 24 998 24 799 24 532 24 146 
Fachwerker und Werker Anzahl 8962 8631 8 819 8 787 8 493 8 957 8 594 8 367 8 245 

Geleistete Arbeitsstunden insgesamt 1 000 4887 4841 5 680 5 531 4 949 6 040 5 655 5 386 5 143 
Hochbau insgesamt 1000 3163 3063 3 476 3 425 3 086 3 829 3 541 3 410 3 251 

Wohnungsbau 1000 2188 2046 2 288 2 234 2 060 2 702 2 440 2 397 2 219 
gewerblicher Hochbau 1000 741 768 859 878 754 817 842 784 761 
gewerblicher und industrieller Bau 1000 701 733 823 837 734 782 814 752 726 
Bahn und Post 1000 27 19 18 18 5 9 9 17 24 
landwirtschaftlicher Bau 1000 14 17 18 23 15 26 19 15 11 

Offentlicher Hochbau 1000 234 249 329 313 272 310 259 229 271 
Organisationen ohne Erwerbs-

zweck 1000 49 64 89 92 83 69 62 57 66 
KClrperschaften des Clffentl. 

Rechts 1000 185 185 240 221 189 241 197 172 205 
Tiefbau insgesamt 1000 1725 1 778 2· 204 2 106 1 863 2 211 2114 1 976 1 892 

gewerblicher Tiefbau 1000 467 468 562 551 488 555 508 509 504 
gewerblicher und industrieller Bau 1000 372 340 418 401 332 361 333 328 330 
Bahn und Post 1000 95 128 144 150 156 194 175 181 174 

Cllfentlicher Tiefbau 1000 589 600 746 695 657 733 676 636 621 
StraBenbau 1000 669 710 896 860 718 923 930 831 767 

LClhne und Gehalter Mill. OM 196 200 208 203 238 212 200 200 232 
LClhne Mill. OM 151 153 162 156 180 166 155 154 176 
GeM.Iter Mill. OM 46 47 46 46 58 46 45 45 56 

Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 708 716 833 824 817 814 803 787 787 

1) Vierteljahresergebnisse (Marz= 1.Vj., Juni= 2. Vj. usw.), Jahr= Vierteljahresdurchschnitt. - 2) 1 m 3 =35, 169 MJ= 9,769 kWh (Brennwert bzw. obe
rer Heizwert). - 3) Von lndustriekraftwerken, Anlagen mil erneuerbaren Energien, BHKW und Sonstige. - 4) EinschlieBiich Ubertragungsverlusten 
im Cllfentlichen Netz. - 5) EinschlieBiich Messdilferenzen. - 6) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe.- 7) Nach der Totalerhebung hochgerechnet. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Baugenehmigungen 

Wohngebliude (Errichtung neuer 
Gebaude) Anzahl 1048 1 113 1 098 1 049 901 958 770 637 772 
mit 1 Wohnung Anzahl 762 842 854 782 689 711 576 479 615 
mit 2 Wohnungen Anzahl 197 191 176 196 137 169 139 114 112 
mit 3 und mehr Wohnungen Anzahl 89 80 68 71 75 78 55 44 45 
Umbauter Raum 1000 m3 1135 1171 1 093 1 070 995 1 032 888 647 799 
Wohntlache 1000 m2 199 208 194 194 176 187 159 119 147 
Wohnraume Anzahl 8835 9134 8338 8 479 7 812 8 099 6 787 5 211 6 328 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 487 508 481 461 430 454 380 290 351 

Bauherren 
Cttentliche Bauherren Anzahl 3 4 2 4 5 5 3 2 2 
Unternehmen Anzahl 159 193 129 202 137 131 132 121 217 
Private Haushalte Anzahl 885 916 967 843 759 822 635 514 553 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 200 217 209 227 191 244 209 184 193 
Umbauter Raum 1000 m3 919 1084 1093 1 550 669 1 106 1 262 1 152 1 700 
Nutzflliche 1000 m2 157 176 163 222 119 174 193 179 223 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 190 222 208 207 136 226 228 256 294 

Bauherren 
Cffentliche Bauherren Anzahl 20 14 18 22 22 47 24 19 18 
Unternehmen Anzahl 170 185 181 193 162 189 177 161 171 
Private Haushalte Anzahl 9 9 10 12 7 8 8 4 4 

Wohnungen lnsgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 1964 1993 1 706 1 797 1 852 1 787 1 503 1127 1357 

Handel und Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgesamt Mill. OM 3571 3 662 3 596 3 617 3 841 3 870 3 778 4 365 ... 
EU-Llinder Mill. OM 2019 2 154 1 997 2 063 2 189 2 017 2 075 2 394 .. . 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 246 261 228 247 249 277 275 295 ... 
oanemark Mill. OM 58 58 58 49 59 50 52 73 ... 
Finn land Mill. OM 29 26 27 25 23 25 23 29 ... 
Frankreich Mill. OM 483 525 477 501 519 477 525 539 ... 
Griechenland Mill. OM 27 28 22 29 31 37 28 43 ... 
GroBbritannien Mill. OM 293 308 289 301 324 270 253 327 ... 
lrland Mill. OM 16 18 13 14 16 18 18 16 ... 
ltalien Mill. OM 248 289 286 289 330 215 283 356 ... 
Niederlande Mill. OM 221 211 191 198 189 216 180 237 .. . 
Csterreich Mill. OM 156 146 127 155 146 171 141 181 ... 
Schweden Mill. OM 57 69 66 67 69 59 79 65 ... 
Spanien Mill. OM 156 180 172 151 195 170 184 198 ... 
Portugal Mill. OM 28 35 41 35 39 28 34 35 ... 

USA und Kanada Mill. OM 277 292 287 301 294 358 301 386 ... 
Japan Mill. OM 72 76 97 84 89 109 97 134 ... 
Entwicklungsllinder Mill. OM 482 448 491 433 477 562 531 590 ... 
Mittel- und osteuropaische lAnder Mill. OM 361 342 355 345 368 391 364 426 ... 

Einfuhr (Generalhandel) 

Einfuhr insgesamt Mill. OM 2650 2 545 2 319 2 575 2 604 2 844 2 822 3 287 ... 
EU-Lander Mill. OM 1 686 1 581 1 322 1 604 1 611 1 684 1 814 2 049 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 325 242 201 243 258 305 362 389 ... 
oanemark Mill. OM 48 52 52 81 48 89 76 38 ... 
Finn land Mill. OM 12 14 8 14 10 11 11 10 ... 
Frankreich Mill. OM 390 391 358 418 368 382 354 463 ... 
Griechenland Mill. OM 3 4 11 2 3 1 2 3 ... 
GroBbritannien Mill. OM 128 118 111 103 106 95 129 110 ... 
lrland • Mill. OM 21 16 12 13 14 14 26 28 ... 
ltalien Mill. OM 193 201 158 179 158 172 160 211 ... 
Niederlande Mill. OM 289 287 220 287 353 405 393 468 ... 
Csterreich Mill. OM 96 83 94 88 75 83 75 93 ... 
Schweden Mill. OM 48 43 22 49 64 19 90 68 ... 
Spanien Mill. OM 106 106 65 103 130 72 98 134 ... 
Portugal Mill. OM 27 25 9 22 23 35 38 34 ... 

USA und Kanada Mill. OM 200 189 175 171 174 215 186 229 ... 
Japan Mill. OM 88 79 67 64 76 65 57 73 ... 
Entwicklungsllinder Mill. OM 187 172 180 172 186 228 191 217 ... 
Mittel- und osteuropaische lAnder Mill. OM 224 261 294 284 293 351 306 405 ... 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monalsdurchschnill September Oklober November August September Oklober November 

Einzelhandel 11 

BeschAftigte 1995 = 100 95,2 91 ,5 90,7 91,4 92,8 92,3 93,6 96,2 96,8 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 105,9 101,0 98,3 99,9 101 ,5 100,8 101,8 105,6 107,4 

Umsatz21 zu jeweil igen Preisen 1995 = 100 98,6 97,3 92,0 96,9 99,8 99,9 98,3 104,6 108,5 

Gro 8handel 11 

Beschl!ftigte 1995 = 100 98,8 96,7 96,1 98,6 98,1 98,0 97,8 97,4 97,6 
Umsatz 21 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 104,7 108,3 118,6 118,3 121 ,5 117,5 123,4 127,8 124,5 

Gastgewerbe 11 

Bescha.ftigte 1995= 100 93,5 86,6 88,9 88,0 86,0 87,5 87,0 86,7 84,1 
TeilzeitbeschAftigte 1995 = 100 101 ,3 88,8 88,1 86,7 85,8 87,9 85,8 85,5 83,8 

Umsatz21 zu jeweil igen Preisen 1995 = 100 97,7 99,3 113,4 115,0 114,0 112,5 115,7 111,4 101,0 

To urismus 
in allen Berichtsgemeinden 

Ga.ste 1000 536 570 868 880 487 807 943 882 529 
Auslander 1000 107 113 151 142 94 186 163 149 96 

Obernachtungen 1000 1671 1 753 2 572 2 650 1 314 2 701 2 752 2 685 1 414 
Auslander 1000 314 333 418 397 254 643 443 430 257 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 

GOterempfang 1000 t 1343 1 285 ' 1320' 1371' 1 365 ' 1512 ... ... .. . 
GOterversand 1000 t 703 721' 781' 835' 801 ' 879 ... ... ... 

St raBenverkehr 

Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 16350 19005 19 589 17 267 15 401 16 524 15 542 15 774 15177 
Kraftrader Anzahl 1339 1 271 879 394 224 1 002 567 361 184 
Personenkraftwagen 

und . M 1" Fahrzeuge Anzahl 13 728 16370 17 263 15 625 13 829 13 959 13 663 14 073 13 623 
Lastkraftwagen Anzahl 903 954 1 122 945 1 059 949 986 1 044 1 058 
Zugmaschinen Anzahl 232 240 191 175 148 190 197 189 175 

StraBenverkehrsunfii lle Anzahl 9602 10318 10 720 11 013 11 488 10 754 10395 10 882 10 920 ° 

Unfl!lle mit Personenschaden Anzahl 1 493 1617 1 922 1 684 1 453 1 899 1 793 1 618 1 467° 
Unfl!lle mit nur Sachschaden Anzahl 8110 8701 8 798 9 329 10 035 8 855 8 602 9 204 9 453° 
VerungiOckte Personen Anzahl 2016 2 178 2 619 2 282 1 952 2 583 2 401 2 187 1 971 p 
GetOtete Anzahl 32 32 45 37 32 32 35 29 17p 

Pkw-lnsassen Anzahl 19 20 29 23 23 13 22 18 8P 

Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 6 6 11 7 1 11 6 3 4 P 

Radfahrer Anzahl 2 2 - 3 1 3 2 3 1 p 

Fu6gi!.nger Anzahl 4 3 1 3 7 2 4 4 3P 
Schwerverletzte Anzahl 467 496 556 492 429 617 501 451 404 p 

Pkw-lnsassen Anzahl 258 263 240 305 271 268 247 272 ... 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 96 106 160 86 44 185 143 85 ... 
Radfahrer Anzahl 47 55 72 37 28 88 43 35 .. . 
FuBganger Anzahl 47 49 35 44 61 49 49 45 ... 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 117 94 106 82 11 7 140 149 148 177 
Angemeldete Forderungen 1 000 OM 101682 67 332 57 451 49 868 11 3 305 11 3 838 114 990 88120 185 164 

1) Vorlaufige Ergebnisse. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Kredite und Einlagen 1) 2) 

(Stand am Jahres- bzw. Monats-
ende) 

Kredite an Nichtbanken Miii. DM 191 872 203 752 
kurzfristige Kredite (bis 1 Jahr) Miii.DM 25 954 26 295 
mittelfristige Kredite (Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Miii. DM 20169 19 890 

langfristige Kredite (Ober 5 Jahre) Miii.DM 145 749 156 937 

Kredite an inllindische Nicht-
ban ken Miii. DM 183 278 192 074 

Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Miii.DM 163 599 172159 

Kredite an Offentliche Haushalte Miii.DM 19 679 1991 5 
Kredite an ausllindische Nicht-
ban ken Miii. DM 8 594 11 678 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Miii.DM 142 360 149 002 

Sichteinlagen Miii.DM 28 994 30 969 
Termineinlagen Miii. DM 39 719 48 462 
Sparbriefe Miii. DM 10820 10 522 

Spareinlagen Miii. DM 62 827 59 049 

Einlagen von inllindischen 
Nichtbanken Miii.DM 137 572 143 064 

Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Miii. DM 132 978 131 271 

Einlagen von Offentlichen 
Haushalten Miii.DM 4 594 11 793 

Einlagen von auslandischen 
Nichtbanken Miii. DM 4 788 5 938 

Steuern 

Steueraufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Miii.DM 3642 3955 4 056 3 350 4 240 4 329 4 715 3 425 5 181 
Steuern vom Einkommen Miii. DM 1 439 1621 1 788 892 1 587 1 611 1 909 1 024 1 544 

Lohnsteuer Miii. DM 1133 1195 884 900 1 481 1 571 891 884 1 541 
Einnahmen aus der Lohn-
steuerzerlegung Miii. DM 188 157 - - 591 629 - - 647 

veranlagte Einkommensteuer Miii. DM 23 62 487 -59 -51 - 83 502 - 82 - 116 
Kapitalertragsteuer Miii. DM 117 84 31 56 30 25 53 179 14 
Zinsabschlag Miii.DM 46 45 11 15 60 88 22 25 87 

Einnahmen aus der Zinsab-
schlagzerlegung Miii.DM 22 20 - - 45 70 - - 58 

KOrperschaftsteuer Miii.DM 120 234 375 -21 68 10 442 19 18 
Einnahmen aus der KOrper-
schaftsteuerzerlegung Miii. DM 8 31 - - 117 -8 - - 67 

Steuern vom Umsatz Miii. DM 2 203 2334 2 268 2 458 2 652 2 718 2 807 2 401 3 637 
Umsatzsteuer Miii.DM 707 760 735 798 819 710 686 748 742 
Einfuhrumsatzsteuer Miii.DM 1496 1573 1 533 1 660 1 833 2 008 2 121 1 653 2 895 

ZOIIe Miii.DM 200 185 197 196 207 209 246 227 235 

Bundessteuern Miii.DM 230 238 245 213 202 246 278 257 230 
Verbrauchsteuern (ohne Bier-
steuer) Miii.DM 152 155 137 157 148 186 162 193 178 

Solidaritatszuschlag Miii.DM 66 71 97 46 43 48 105 53 41 

Landessteuern Miii.DM 128 139 146 113 128 126 132 123 119 

VermOgensteuer Miii.DM 5 5 6 5 6 4 5 7 3 
Kraftfahrzeugsteuer Miii.DM 68 61 55 52 52 57 55 58 53 
Biersteuer Miii.DM 7 7 8 7 6 6 8 6 6 

1) Die Angaben umfassen die in Rheinland-Pfalz gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berichtenden Kreditinstitute (ohne Landes
zentralbank). - 2) Mit Beg inn der Wahrungsunion haben sich die bankstatistischen Darstellungen gravierend 9el!ndert ; die Daten ab 1999 sind daher inhalt
lich nicht mehr mit den vorhergehenden vergleichbar. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 2/2001 13* 



Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 
Berichtsmerkmal Einheit 

1999 2000 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Gemeindesteuern 11 Mill. OM 787 783 710 791 
Grundsteuer A Mill. OM 9 9 11 20 
Grundsteuer B Mill. OM 161 167 186 181 
Gewerbesteuer (brutto) Mil l. OM 532 521 430 51 9 
Grunderwerbsteuer Mill. OM 66 71 68 56 

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 

Steuereinnahmen des Bundes Mill. OM 1 974 2165 2 208 1 886 2 256 2 334 2 572 2 219 2 513 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 630 713 791 382 683 689 849 451 660 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 1103 1 205 1 171 1 269 1 371 1 398 1 445 1 486 1 621 

Steuereinnahmen des Landes Mill. OM 1 113 1186 1 226 893 1155 1 092 1 203 1 002 1 124 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 565 620 704 292 599 563 756 358 562 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 387 399 374 414 426 399 315 434 440 

Steuereinnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbande 11 Mill. OM 1 180 1229 1 076 1179 
Gewerbesteuer (netto) 21 Mill. OM 406 405 310 392 
Anteil an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer Mill. OM 471 503 433 457 

Anteil an der Umsatzsteuer Mill. OM 48 58 53 57 

Preise 

Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im 
lrOheren Bundesgebiet 1995 = 100 104,1 104,8 105,0 104,9 105,1 107,2 107,6 107,4 107,7 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 103,0 101,7 100,2 99,9 100,1 100,8 100,5 100,5 100,9 

Lohne und Gehalter3l 

Arbeiterinnen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Bruttomonatsverdienste OM 4491 4586 4641 ... 
Arbeiter OM 4641 4 731 4 791 ... 
Arbeiterinnen OM 3336 3 422 3 436 ... 

Bruttostundenverdienste OM 26,96 27,58 27,74 ... 
Arbeiter OM 27,76 28,36 28,52 ... 

Facharbeiter OM 29,58 30,33 30,54 
Angelernte Arbeiter OM 26,60 27,10 27,22 ... 
Hilfsarbeiter OM 22,85 23,04 22,99 ... 

Arbeiterinnen OM 20,65 21,17 21 ,24 ... 
Hilfsarbeiterinnen OM 19,76 20,09 20,12 ... 

Bezahlte Wochenarbeitszeit Std. 38,3 38,2 38,5 ... 
Arbeiter Std. 38,4 38,3 38,7 ... 
Arbeiterinnen Std. 37,1 37,2 37,2 ... 

Angestellte 

Bruttomonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe OM 6349 6491 6532 ... 

Kaufmannische Angestellte OM 5 857 5975 6019 ... 
Manner OM 6763 6884 6927 ... 
Frauen OM 4807 4916 4962 ... 

Technische Angestellte OM 6722 6892 6932 ... 
Manner OM 6 886 7 055 7 095 ... 
Frauen OM 5183 5390 5425 ... 

im Handel. Kredit- u. Versicherungs-
gewerbe OM 4 586 4 706 4 739 ... 
Kautmannische Angestellte OM 4 562 4690 4 723 ... 

Manner OM 5212 5308 5 316 ... 
Frauen OM 3934 4082 4127 ... 

1) Vierteljahresdurchschnitte bzw. Vierteljahreszahlen. - 2) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 3) Neuer Beric htsfirmenkreis 
Oktober 1999. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fi.ir Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Bevolkerung und Erwerbs· 
tatigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 82029 82 087 82 t t7 82 143 82 163 ... ... . .. . .. 
EheschlieBungen 11 Anzahl 34 785 35841° 46 897° 67 oos• 33 609 . ... ... . .. . .. 
l ebendgeborene 2) Anzahl 65420 63 91 4° 68 635° 69 677° 61 044 p ... .. . . .. . .. 
Gestorbene 3l (ohne Totgeborene) Anzahl 71 032 70343° 66 916° 64 273° 65 043 p ... ... .. . . .. 
Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen (-) Anzahl -5612 - 6428° 1 719° 5 404° -3 999 p ... ... .. . ... 

Arbeitslose 1 000 4279 4099 4 024 3 943 3 883 3 804 3 781 3 685 36tt 
Manner 1 000 2273 2 160 2 057 2 013 1 980 1 971 1 949 1 899 1 862 

Arbeitslosenquote 4 l % 11,1 10,5 10,3 10,1 9,9 9,3 9,3 9,0 8,9 
Arbeitslosenquote 5) % 12,3 11 ,7 11,4 11 ,2 11,0 10,3 10,2 10,0 9,8 
Offene Stellen 1000 422 456 479 458 431 553 544 525 491 
Kurzarbeiter 1000 118 119 88 86 90 66 62 66 66 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden SJ 

BescMftigte 1000 6405 6368 6 400 6 409 6 386 6 400 6 429 6 432 6 425 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 537 527 488 546 544 509 510 533 539 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 189235 194982 179 832 216 978 204 462 206 425 206 634 228 403 222 390 

Auslandsumsatz Mill. OM 62764 66608 58 987 74 660 69 746 75 008 72 599 84 010 82 117 

Index der Nettoproduktion lOr das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonallich) 1995 =100 109,3 111,4 102,4 120,9 118,4' 114,9 112,5 125,5' 124,6 
VorleistungsgOterproduzenten 1995 = 100 109,5 112,5 106,2 121 ,5 119,2' 117,2 115,4 122,8' 124,1 
lnvestitionsgOterproduzenten 1995 = 100 113,9 114,2 101,7 126,5 119,8' 120,1 117,2 139,9' 131 ,9 
GebrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 108,9 113,4 90,6 125,6 126,1 , 113,3 100,4 129,3' 131 ,5 
VerbrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 101,0 102,6 98,5 107,7 109,9' 100,6 102,8 106,2' 109,9 

Ottentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41084 41201 37 174 38 928 , 41 738 ' ... ... . .. ... 
Gaserzeugung Mi11.kWh 31403 32097 27 652 26 856 ' 33 817 ' 29 383 28 204 27 212 ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch· und Tiefbau 7l 
Beschaftigte 1000 1156 1110 1140 1138 1134 1 065' 1 068 ' 1 064 ' 1054 
Geleistete Arbeitsstunden Mill. 116 113 119 134 128 114' 116' 119' 115 
Baugewerbllcher Umsatz Mill. OM 16741 16915 18126 19 712 19 698 17 146' 17 529' 17617 ' 17 613 

Baugenehmigungen 
Wohngebaude (Errichlung 
neuer Gebaude) Anzahl 19364 19459 21150 19 888 20 707 17 352 16 732 14 884 14116 
mil 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17594 17977 19 781 18500 19 185 16125 15 554 13 716 13 115 
Wohnflache 1000 m2 3521 3403 3568 3 458 3 568 2 985 2909 2 644 2 487 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 3622 3 442 3 837 3 659 3 627 3 642 3 740 3 397 3 309 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 39809 36465 36 874 36 913 37 251 30 789 30 014 27 651 25 855 

Handel und Gastgewerbe 81 

Einzelhandel 
Umsatz9l zu jeweiligen Prelsen 1995 = 100 102,6 104,0 96,3 99,3 104,8 102,6 101,5 101,0 104,9 

Grol3handel 
Umsatz9l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 102,8 99,7 110,2 106,8 105,0 112,5 116,6 121,6 

Gastgewerbe 
Umsatz 91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 95,1 96,0 104,9 107,3 103,1 103,8 105,1 109,7 102,6 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 3) Nach derWohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose in %allerzivilen Erwerbsperso
nen (Abhllngige, Selbstandige und mithellende FamilienangehOrige). - 5) Arbeitslose in % der abhangigen Erwerbspersonen (sozialversicherungspllichtig und 
geringiOgig Beschafligte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaltigten. - 7) Nach der Tolalerhe bung hochge
rechnet - 8) Vorlautige Ergebnisse. - 9) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fUr Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt August September Oktober Juli August September Oktober 

Ausfuhr (Spezialhandel) MIII. DM 79597 83124 74 882 83 080 86 345 97 228 92 216 95 668 111 280 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 44983 47 816 42 919 47195 48 927 53 681 48 765 53 268 62 314 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 4524 4 697 4 576 4 696 4 893 5 028 4 884 5 075 5 639 
Frankreich Mill. OM 8825 9 547 8 213 9 466 9 520 9142 9 518 10 785 13 001 
GroBbritannien Mill. OM 6780 7 029 6 664 7 285 7 256 6040 7 701 7716 6 646 
Ita lien Mill. OM 5676 6 248 4 815 6 034 6 310 6 099 5 827 7 230 6 567 
Niederlande Mill. OM 5576 5 599 5 295 5105 5 525 7 261 5 946 5 895 6 797 

Einfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 69017 72 496 68 549 71 893 74 940 86 882 67 666 88 545 99 033 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 37670 39 060 37 157 36 450 39 534 44 923 44 442 44 268 51 172 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 3870 3 729 3 912 3 736 4 235 4 705 4 242 4 270 4 959 
Frankreich Mill. OM 7 410 7 425 6 924 6 888 7 599 11 092 7 442 7 451 9 570 
GroBbritannien Mill. OM 4 724 5 013 4 563 5 656 5 439 7 802 6 199 6 433 6 527 
Ita lien Mill. OM 5376 5 396 5 327 4 858 5 096 7 638 5 274 5 412 6 551 
Niederlande Mill. OM 5765 5 882 5 903 5 440 6 503 6 050 7 218 8 185 8 744 

Steuern 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 50061 53301 45 015 65 350 42 416 47 660 44 054 66 649 44 033 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 28353 30056 20 699 43 663 16 517 22 787 21 074 46 926 19 040 

Lohnsteuer Mill. OM 21523 21809 21 018 19 200 19 053 23 685 21 054 19830 19 539 
veranlagte Einkommensleuer Mill. OM 926 1774 - 2 026 10 975 - 1 829 -2 691 - 2 635 11 912 - 1 612 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 20851 22354 23 322 21 666 21 985 22 22 269 21 722 22 998 
Umsatzsteuer Mill. OM 16974 18 189 19 016 17 559 17 917 17 595 16 817 16145 17 176 

ZOIIe Mill. OM 540 519 536 542 498 525 554 600 581 

Bundessteuern Mill. OM 10876 11773 12 006 11 870 10 108 11 792 12 351 12 652 11 477 
Versicherungsteuer Mill. OM 1 163 1160 1 671 619 630 662 1 695 668 628 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. OM 7996 8 774 8 978 8 732 8 299 9 612 9 314 9 208 9608 

Preise 

Index der Einkaufspreise tandwirt-
schaftlicher Betriebsmittet 11 1991 = 100 103,6 102,8 103,7 103,4 103,3 111 ,1 110,8 112,0 112,6 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produk1e 11 1991=100 87,1 82,7 84,0 83,6 82,9 90,0 90,1 89,5 90,9p 

Index der Erzeugerprelse gewerb-
licher Produkte 11 1995 = 100 99,5 98,5 98,8 98,9 99,1 102,0 102,3 103,2 103,7 

Preisindex fOr Wohngebaude 
Bauleistungen insgesamt 1995 = 100 98,7 98,4 98,4 - - - 98,7 - -
Bauleistungen am Bauwerk 21 1995 = 100 98,7 98,4 98,4 - - - 98,7 - -

Prelsindex tor den StraBenbau 1995 = 100 95,7 95,5 95,5 - - - 98,1 - -
Prelsindex fOr die Lebenshaltung 
alter privaten Haushalte 1995= 100 104,3 104,9 105,3 105,1 105,0 107,4 107,2 107,7 107,5 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 103,0 101,7 100,7 100.2 99,9 101 ,4 100,8 100,5 100,5 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 1995= 100 104,7 106,0 105,5 105,5 107,4 107,3 107,4 107,5 107,6 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101,5 101 ,8 101 ,5 101,9 102,0 101,6 101,3 102,0 102,2 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstofte 1995 = 100 106,0 107,4 107,9 108,0 107,9 11 0,6 111,2 112,6 112,8 

EinrichtungsgegensU!nde (MObel), 
Apparate, Gerate und Ausrostungen 
filr den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995 = 100 101,8 102,1 102,1 102,1 102,1 102,0 101,9 102,0 102,1 

Gesundheitspflege 1995= 100 114,4 110,6 110,7 110,7 110,7 111 ,0 111,1 111 ,2 111 ,3 
Verkehr 1995 = 100 104,7 107,6 109,2 109,3 109,8 11 4,6 114,1 115,6 114,7 
NachrichtenObermittlung 1995 = 100 97,3 88,2 87,5 87,5 87,4 84,0 84,0 83,9 83,9 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995= 100 103,1 103,4 104,8 103,5 102,0 106,4 105,8 104,8 103,2 
Bildungswesen 1995= 100 112,9 117,5 117,3 117,8 117,8 118,8 119,3 119,9 119,9 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 1995 = 100 103,6 104,9 107,7 105,2 105,1 108,9 109,0 106,4 106,5 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 102,8 104,5 104,5 104,5 104,8 106,6 106,9 107,0 107,3 

1) Nettopreisindizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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Statistisches Bundesamt schreibt Gerhard-Furst-Preis 
2001 aus 

Auch in diesem Jahr lobt das Statistische Bundesamt 
den Gerhard-FOrst-Preis tor Dissertationen bzw. Di
plom-/Magisterarbeiten aus, die theoretische Themen 
mit einem engen Bezug zum Aufgabenspektrum der 
amtlichen Statistik behandeln oder empirische Frage
stellungen unter Nutzung von Daten der amtlichen Sta
tistik untersuchen. Es kann sich dabei ebenso urn Ar
beiten aus der theoretischen Statistik oder aus der 
Wirtschafts- und Sozialstatistik handeln wie urn wirt
schaftswissenschaftliche oder sozialwissenschaftliche 
Abhandlungen. Mit der Vergabe dieses Preises soli die 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und amtlicher 
Statistik und die Beschaftigung mit Fragen der amt
lichen Statistik im Rahmen der universiti:iren Ausbildung 
intensiviert werden. 

Der Preis ist mit 5 000 Euro tor eine Dissertation bzw. 
mit 2 500 Euro fOr eine Examensarbeit dotiert. DarOber 
hinaus konnen pramierte Arbeiten - ggf. auszugsweise 
- in der Veroffentlichungsreihe des Statistischen Bun
desamtes ,Spektrum Bundesstatistik" publiziert wer
den. In jedem Fall sollen die Preistrager Ober ihre Arbeit 
einen Artikel in der monatlich erscheinenden Zeitschrift 
des Statistischen Bundesamtes ,Wirtschaft und Statis
tik" veroffentlichen. 

In Ausnahmefallen konnen die Preisgelder auch zwi
schen mehreren preiswurdigen Arbeiten geteilt werden. 
Das mit der Bewertung der eingereichten Arbeiten be
auftragte Gutachtergremium, dem Professor Hans Wolf
gang Brachinger von der Universitat Fribourg in der 
Schweiz, Professor Richard Hauser von der Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main, Pro
fessor Ullrich Heilemann vom Rheinisch-Westfalischen 
lnstitut tor Wirtschaftsforschung in Essen, Professor Jo
hannes Huinink von der Universitat Restock, Professor 
Walter Muller von der Universitat Mannheim und Pro
fessor Werner Neubauer von der Johann Wolfgang 
Goethe-Universitat Frankfurt am Main angehoren, hat 
die Moglichkeit, sehr gute Arbeiten, die dem hohen An
spruch des Preises nicht voll gerecht werden, mit einem 
Forderpreis auszuzeichnen. Es kann mit der Preisver
leihung aussetzen, wenn ihm keine der eingereichten 
Arbeiten pramierungswOrdig erscheint. 

lm vergangenen Jahr haben die Gutachter entschie
den, den Gerhard-FOrst-Preis in der Abteilung .. Disser
tationen" aufzuteilen. Die Juroren befanden die Arbei
ten von Werner Bonte ,Der EinfluB industrieller 
Forschung und Entwicklung auf die Produktivitatsent
wicklung in der deutschen lndustrie" (Universitat Ham-
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burg) und von Klaus Eberl .. Theorie und Empirie der 
Geldnachfrage: Eine saisonale Kointegrationsanalyse 
liquiditatsorientierter Geldmengen" (Katholische Uni
versitat Eichstatt) gleichermaBen fur preiswOrdig. Dane
ben wurde die Dissertation von Leontine von Kulmiz 
zum Thema ,Die geringere Entlohnung weiblicher Ar
beitnehmer, Lohndifferenzierung oder Lohndiskriminie
rung?" (Johannes Gutenberg-Universitat Mainz) mit ei
nem Forderpreis ausgezeichnet. 

In der Abteilung ,Diplom- und Magisterarbeiten" 
wurde die Arbeit .. Potentiale der Nutzung von Ausgabe
daten in der empirischen Armutsforschung - Bedarfs
schatzung und Messung von Armut auf Basis der Ein
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1993" 
(Universitat Bielefeld) von Henning Lohmann pramiert. 

Die Preise wurden am 23. November 2000 auf dem 
gemeinsam mit der Deutschen Statistischen Gesell
schaft in Wiesbaden veranstalteten 9. Wissenschaft
lichen Kolloquium zum Thema ,Familien und Haushalte 
in Deutschland - Statistische Grundlagen, wissen
schaftliche Erkenntnisse" verliehen. 

FOr den Gerhard-FOrst-Preis 2001 in Frage kom
mende deutsch- oder englischsprachige Arbeiten kon
nen ausschlieBiich von den sie betreuenden Wissen
schaftlern tor eine Pramierung vorgeschlagen werden. 
Sie mussen dazu in den beiden davor liegenden Jahren 
mindestens mit der Note ,gut" resp ... magna cum laude" 
abschlieBend bewertet worden sein (dies muss aus den 
eingereichten Unterlagen hervorgehen) und dOrfen 
nicht bereits anderweitig fur eine Pramierung einge
reicht oder ausgezeichnet worden sein. Hieruber muss 
eine schriftliche Erklarung des Autors bzw. der Autorin 
abgegeben werden. Eine vorherige (Teii-)Veroffentli
chung der Arbeit schlieBt eine Preisvergabe nicht aus. 
Die Urheberrechte bleiben unberOhrt. 

Einzureichen sind neben der vorgeschlagenen Arbeit 
eine kurze Begrundung des vorschlagenden Wissen
schaftlers zur PreiswOrdigkeit, Kopien der Erst- und ggf. 
Zweitgutachten, mit denen die Arbeit abschlieBend be
wertet wurde, eine Kurzfassung der Arbeit, ein Lebens
lauf des Autors oder der Autorin und eine schriftliche 
Erklarung, 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 tonffach und die 
Obrigen Unterlagen mussen in neunfacher Ausfertigung 
bei folgender Adresse eingereicht werden : 

-
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• 

-
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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 
verarbeitbare Datei zur Verfi.igung gestellt werden kann. 
Die eingereichten Unterlagen werden nicht zu
ri.ickgegeben. Die Einreichungsfrist endet am 31 . Marz 

Steuereinnahmen des Landes 
nach Steuerverteilung 

1999 2000 
Steuerart 

Mill. OM 

Landessteuern 1 668,0 1 568,0 
Vermogensteuer 65,4 61 ,0 
Erbschaftsteuer 305,4 231,9 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 213,9 172,8 
Kraftfahrzeugsteuer 736,5 736,3 
Rennwett- und Lotteriesteuer 234,4 259,0 
Feuerschutzsteuer 25,6 24,1 
Biersteuer 86,8 82,9 

Landesanteil an den Steuern 
vom Einkommen 7 434,5 7 324,2 

Lohnsteuer 5 133,7 5166,7 
Veranlagte Einkommensteuer 308,1 308,5 
Kapitalertragsteuer 404,1 434,7 
Zinsabschlag 235,1 271,4 
Korperschaftsteuer 1 353,5 1 142,9 

Landesanteil an den Steuern 
vom Umsatz 4 791,4 4 902,2 

Umsatzsteuer 3 671,5 3 423,1 
Einfuhrumsatzsteuer 1 119,9 1 479,1 

Landesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 101 ,1 120,3 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 48,0 57,0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 154,4 183,6 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 37,3 44,3 

ln s ge s amt 14 234,6 14 199,6 

Ver-
an de-
rung 

% 

-6,0 
- 6,8 

-24 ,0 
- 19,2 
-0,0 
10,5 
-5,9 
-4,5 

- 1,5 
0,6 
0,1 
7,6 

15,4 
- 15,6 

2,3 
-6,8 
32,1 

18,9 

18 ,7 

18,9 

18,9 

- 0,2 

2001. Themenvorschlage tor zuki.inftig zu bearbeiten
de Examens- und Doktorarbeiten konnen u. a. dem 
Forschungs- und Entwicklungsplan des Statistischen 
Bundesamtes entnommen werden, der im Internet 
abgerufen werden kann (www.statistik-bund.de). 
Selbstverstandlich sind aber auch andere Themen 
moglich. 

Weitere lnformationen zum Gerhard-Fi.irst-Preis k6n
nen beim Statistischen Bundesamt erfragt werden 
unter Tel.: (06 11) 75-26 95, E-Mail : institut@statistik
bund.de. 

Preisindex fUr die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet 2000 

lndexbezeichnung 1995= 100 

Friiheres Bundesgebiet 1) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 106,9 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 101,2 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 107,8 
Bekleidung, Schuhe 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 

102,4 

andere Brennstoffe 110,4 
Einrichtungsgegenstande (Mobel), 

Apparate, Gerate und Ausriistungen 
fOr den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 102,4 

Gesundheitspflege 110,3 
Verkehr 113,5 
NachrichtenObermittlung 84,3 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 104,2 
Bildungswesen 118,4 
Beherbergungs- und Gaststatten-

dienstleistungen 106,1 
Andere Waren und Dienstleistungen 106,7 

Veran-
de rung 
zu 1999 

in% 

2,0 

-0,5 
1,5 
0,3 

3 ,3 

0,1 
0,3 
5,6 

-4,2 
1,0 
1,4 

1,2 
2,3 

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

Gesamtindex I 106,5 I 1,7 

4-Personen- Hausha lte von Beamten und Angestellten 
mit hOherem Einkommen 

Gesamtindex I 106,2 I 1,6 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit gering em Einkommen 

Gesamtindex I 107,1 I 1,7 

Deutschland 2) 

Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex I 106,9 I 1,9 

1) Gebietsstand vor dem 3. 10. 1990. - 2) Gebletsstand seit dem 3. 10. 1990. 
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Zeichenerklarungen und AbkUrzungen 

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die Hiilfte 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 fiillt spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorliiufig 

berichtigt 

s geschatzt 

Bei Abgrenzung von GrOBenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausfOhrlichen 
Beschreibung wie .von 50 bis unter 100" die Kurzform . 50-100" verwendet. 

Oifferenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt. 
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