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45 Der Beitrag stellt das DV-Verfahren zur Landtagswahl am 
25. Mi'l.rz 2001 vor. Zentrale Komponente ist das datenbank
basierte Dialogverfahren, mit dem am Wahlabend die Ergebnisse 
aller Stimmbezirke erfasst und in die landesweite Wahldatenbank 
gespeichert werden. 

50 Die Verbraucherpreise tor Kraftstoffe und HeizOI hatten seit 1970 
einen wechselhaften Verlauf, der stark durch die Wirtschaftspoli
tik der FOrderli'l.nder, weltpolitische Ereignisse und administrative 
MaBnahmen bestimmt wurde. 

58 Rund 370 landwirtschaftliche Betriebe wirtschafteten 1999 nach 
den Kriterien der EG-Verordnung zum Okologischen Landbau. 
Die Betriebe hatten eine durchschnittliche BetriebsgrOBe von Ober 
31 ha. 

62 Der gewaltsame Tod ist an der Tagesordnung. Tag tor Tag sterben 
vier Menschen aus Rheinland-Pfalz durch Suizid, Unfall, Gewalt
verbrechen oder sonstige i'l.uBere EinfiOsse. Manner und i'l.ltere 
Menschen sind hiervon vergleichsweise Mufig betroffen. 

17* Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

23* Ausgewi'l.hlte BevOikerungs- und Wirtschaftszahlen fOr 
Deutschland 
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Fortlaufend aktuelle Wahlergebnisse durch automa
tionsgestlitzte Abwicklung der Landtagswahl 

Am Wahlabend des 25. Marz werden unmittelbar 
nach der Feststellung in den Stimmbezirken die Ergeb
nisse mit dem groBrechner-basierten Wahlverfahren 
Ober Bildschirmmasken erfasst und zur Speicherung an 
die landesweite Wahldatenbank Obertragen. Die ge
speicherten Stimmbezirksergebnisse werden fortlau
fend zu Summenergebnissen auf hOheren Aggrega
tionsebenen addiert. 

Einige GebietskOrperschaften setzen vor Ort eigene 
PC-basierte Wahlverfahren ein. Zur Vermeidung der 
Doppelerfassung werden die vor Ort eingegebenen 
Stimmbezirksergebnisse mittels Datei-Obertragung 
(Filetransfer) an die landesweite Anwendung Ober
mittelt. Die per Filetransfer gelieferten Ergebnisse wer
den durch ein Stapelprogramm auf Plausibilitat Ober
prOft und anschlieBend, soweit keine Unplausibiltaten 
festgestellt wurden, in die Datenbank eingelagert. 

Umfangreiche lnformationen zur Landtagswahl sind 
bereits im Internet eingestellt und kOnnen unter der 
lnternet-Adresse www.statistik-rp.de abgerufen werden. 
Am Wahlabend werden auch die Ergebnisse (Zwi
schen- und Endergebnisse) von Stadtteilen, Gemein
den und Stadten, Verbandsgemeinden, Landkreisen, 
Wahlkreisen und Bezirken sowie das Landesergebnis 
im Internet prasentiert. be 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 45. 

Rund 370 landwirtschaftliche Betriebe wirtschafteten 
1999 nach den Regeln des okologischen Landbaus 

Die Kommission der Europaischen Union hat 1991 
auf Grund der zunehmenden Verbreitung des Okologi
schen Landbaus eine gesetzliche Grundlage geschaf
fen, um die Anforderungen an Okologisch erzeugte Le
bensmittel gesetzlich abzusichern. Die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe, die nach diesen Vor
schriften wirtschaften, wurde erstmals lm Rahmen der 
Landwirtschaftszahlung 1999 erhoben. 

Rund 370 landwirtschaftliche Betriebe mit knapp 
12 000 ha landwirtschaftlich genutzter Flache erfOIIten 
1999 die in der EU-Rechtsvorschrift festgelegten Re
geln des Okologischen Landbaus. Die durchschnittliche 
BetriebsgroBe der Oko-Betriebe war mit 31 ha rund 
11 ha grOBer als die der konventionell wirtschaftenden 
Betriebe. Die deutlich bessere Flachenausstattung der 
Oko-Betriebe dOrfte ein Grund dator sein, dass immer
hin 61 % der Okologisch bewirtschafteten Familienbe
triebe zu den Haupterwerbsbetrieben gehOren. Bei den 
konventionell wirtschaftenden Familienbetrieben sind 
es nur 39%. 

Die Fruchtfolge der Oko-Betriebe weist einige Be
sonderheiten auf. Sie bestellten 1999 nur rund 45% des 
Ackerlandes mit Getreide. Die konventionellen Betriebe 
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erreichten dagegen 63%. Wei zen war die wichtigste Ge
treideart der Oko-Betriebe. Er wuchs auf 16% des 
Ackerlandes. Die wichtigste Getreideart der konventio
nellen Betriebe war Sommergerste (22%). Sie wachst 
bei den Oko-Betrieben nur auf 8% des Ackerlandes. Ein 
Grund fOr den Unterschied dOrfte der fehlende Markt fOr 
Okologisch erzeugte Braugerste sein. 

Weitere wichtige AnbaufrOchte im Okologischen An
bau sind Kartoffeln (5,6%) und HOisenfrOchte (5,3%). 
Deutliche Unterschiede gibt es auch beim Umfang der 
Tierhaltung. Die Betriebe mit Okologischer Wirtschafts
weise erreichten einen Viehbesatz von lediglich 0,65 
GroBvieheinheiten (GV) je ha LF. Die konventionellen 
Betriebe mit Viehhaltung kommen auf einen Tierbesatz 
von gut 0,84 GV je ha LF. bd 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 58. 

Benzin- und Heizolpreise auf Rekordniveau 

Seit Anfang der 70er Jahre haben sich starke Bewe
gungen auf dem MineraiOimarkt erg eben, bei denen oft
mals das Verhalten der OPEC-Staaten der Anlass war. 
Die beiden Olkrisen von 1973 und 1979 sorgten tor 
PreisschObe sowohl bei den Kraftstotten als auch beim 
HeizOI. Das Preisniveau wurde im Laufe der Jahre durch 
verschiedene und mehrfach angehobene Steuern be
einflusst. In den 70er Jahren mussten die Verbraucher 
fOr 100 Liter HeizOI durchschnittlich 27,44 OM zahlen, 
eine Dekade spater waren es schon 59,08 OM. Auf ei
nen mittleren Preis von 47,60 OM je 100 Liter sank das 
HeizOI in den 90er Jahren. Sowohl HeizOI als auch Ben
zin erreichten im September 2000 ihre HOchstwerte. 
100 Liter Heizol kosteten in Rheinland-Pfalz 104,96 OM, 
der Liter Markenbenzin 2,07 OM. hw 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 50. 

Altere Manner sterben haufiger eines nicht naturlichen 
Todes 

Mehr als 3% der verstorbenen Rheinland-Pfalzerin
nen und Rheinland-Pfalzer kamen durch eine nicht na
tOrliche Todesursache ums Leben. Sie starben vorzeitig 
durch gewaltsame auBere EinfiOsse, insbesondere 
Selbstmord, Unfall oder Gewaltverbrechen. So schie
den in den Jahren 1998 und 1999 durchschnittlich je 
Woche zwOif Personen aus dem Leben, indem sie den 
Freitod wahlten. Taglich starb eine Einwohnerin bzw. ein 
Einwohner an den Folgen eines Transportmittelunfalls; 
im Durchschnitt aile neun Tage wurde eine BOrgerin 
bzw. ein BOrger Opfer eines Gewaltverbrechens mit To
desfolge. 

Sowohl Knaben als auch Manner sind einem mehr 
als doppelt so hohen Gesamtrisiko ausgesetzt wie ihre 
weiblichen Altersgenossinnen. Besonders krass tritt 
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dieser geschlechtsspezifische Unterschied bei den jun
gen Erwachsenen zu Tage. So unterliegen 20- bis 24-

einem sechsfach hOheren Risiko als 
gleichaltrige Frauen. Gerade in dieser Altersgruppe sind 
es vergleichsweise schwere Verletzungen in 
Folge von die einen vorzeiti
gen Tod herbeifOhren. 

Die am deutlichsten gefahrdete Bevolkerungsgruppe 
sind jedoch die Senioren. So unterliegen Ober 
rige Manner im Vergleich zur Gesamtbevolkerung ei
nem sechsfach Oberhohten Gesamtrisiko, Opfer eines 
Suizids, eines Unfalls, eines Gewaltverbrechens oder 
sonstiger t6dl icher EinfiOsse zu werden. re 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 62. 

Beschaftigungsabbau im Bauhauptgewerbe halt an 

Die Beschaftigtenzahl im Bau
hauptgewerbe geht ebenso wie die Zahl der Betriebe 
zurOck. Zum 30. Juni 2000 gab es 3 896 Betriebe, 67 
weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem ROck
gang von 1,7%. Die Zahl der Betriebe mit weniger als 20 
Beschaftigten, mit 87% der Hauptanteil, nahm um 1,8% 
auf 3 381 ab. Die Zahl der Betriebe 
mit 20 bis 99 Mitarbeitern verringerte sich um 1,5% (-7). 
Die Zahl der GroBbetriebe mit 100 und mehr Beschaf
tigten erhohte sich um 2 auf 46. 

Die anhaltende am Bau hatte im 
Jahr 2000 auch Einfluss auf die Beschaftigungslage. lm 
Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich der Personal
stand um rund 800 (-1,6%) auf 47 430 Personen. 

Der Trend zu immer kleineren Betrieben halt an. Ver
fOgten die Betriebe in den Jahren 1970 und 1980 Ober 
durchschnittlich 20 Mitarbeiter, so waren es 1990 nur 
noch 17, zur Jahresmitte 2000 nur noch 12. fu 

Deutlicher RUckgang im Wohnungsbau 

In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr 
deutlich weniger Wohnungsneubauten beantragt als im 
Jahr zuvor. Die Zahl der genehmigten ging um 
18,9% zurOck, die der Wohnungen sogar um 20,5%. 
lnsgesamt wurden 16 585 Wohnungen in 10 835 Hau
sern genehmigt. Die veranschlagte lnvestitionssumme 
fOr Wohnungsneubauten sank binnen Jahresfrist von 
6,1 auf 5 Mrd. OM. 

Von dem Ruckgang waren aile GeMudearten betrof
fen. Die Zahl der Baugenehmigungen tor Wohnungen in 
Ein- und verringerte sich um 

18,6% auf 11 946. Noch drastischer war das Minus bei 
Wohnungen in Mehrfamilienhausern; hier wurden 25% 
weniger Genehmigungen als 1999 registriert. Nur noch 
4 639 Wohnungen sollten in Hausern mit mehr als zwei 
Wohneinheiten errichtet werden. hw 

Mayen-Koblenz und Mainz-Bingen bei Baugenehmi
gungen an der Spitze 

Die im Jahr 2000 insgesamt nachlassende Nachfrage 
im Wohnungsbau fOhrte in den kreisfreien Stadten und 
den Landkreisen in Rheinland-Pfalz zu einem Ruckgang 
der Baugenehmigungen um durchschnittlich 17 bzw. 
21%. Allerdings zeigte sich in den einzelnen Gebieten 
ein deutlich unterschiedlicher Verlauf. Die meisten Woh
nungen wurden zwar wiederum im Kreis Mayen-Kob
lenz (998) genehmigt, allerdings waren dies 34% weni
ger als im Vorjahr. An zweiter Stelle stand der Landkreis 
Mainz-Bingen mit 995 genehmigten Neubauwohnun
gen, 12% mehr als 1999. Ebenfalls um 34% gingen die 
Genehmigungen im Westerwaldkreis zuruck, wo 936 
neue Wohnungen - davon 92% in Ein- und Zweifamili

- entstehen sollen. 

Dem allgemeinen Landestrend entgegen verlief die 
Entwicklung in mehreren Gebieten von Rheinhessen 
und der Pfalz. Hier wurden teilweise Zu
nahmen registriert, unter anderem in der Stadt Fran
kenthal, wo 199 neue Wohnungen genehmigt wurden 
(im Vorjahr nur 21). Auch in den Stadten Neustadt an 
der WeinstraBe (187 Wohnungen; +80%) und Landau in 
der Pfalz (258; +50%) nahm der Umfang der Bauge
nehmigungen im Jahr 2000 stark zu. hw 

Weniger Unfalltote im StraBenverkehr 

lm Dezember 2000 wurden in Rheinland-Pfalz 11 279 
polizeilich aufgenommen. Das 

sind 0,1% weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. 
Bei 1 419 mit Personenschaden (+0,8%) wur
den 21 Verkehrsteilnehmer getotet (-30%), 389 schwer 
(+1,6%) und 1 483 Ieicht verletzt (-1,1 %). Die Zahl der 
Unfalle mit nur Sachschaden ging um 0,2% auf 9 860 
zurOck. 

Von Januar bis Dezember des Jahres 2000 ereigne
ten sich 124 618 0,6% mehr als in dem ver
gleichbaren Vorjahreszeitraum. mit Personen
schaden gab es 18 941 (-2,4%). Hierbei wurden 25 151 
Personen verletzt (- 2,3%) und 362 getotet (-5,5%). Die 
Zahl der Unfalle mit nur Sachschaden erh6hte sich um 
1,2% auf 105 677. schm 
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Automationsgestutzte Abwicklung der Landtagswahl am 
25. Marz 2001 

Zentrale Komponente fOr die automationsgestotzte 
Abwicklung der Landtagswahl ist das groBrechner-ba
sierte Wahlverfahren. Mit dieser Wahl-Software werden 
die Ergebnisse aller Stimmbezirke unmittelbar nach 
Feststellung am Wahlabend Ober Bildschirmmasken 
eingegeben und zur Speicherung an die zentrale Wahl
daten bank Obertragen. Die gespeicherten Stimmbe
zirksergebnisse werden fortlaufend zu Summener
gebnissen auf hoheren Aggregationsebenen addiert, 
sodass unmittelbar nach Eingabe des Ergebnisses des 
letzten Stimmbezirks im Wahlkreis das Wahlkreisergeb
nis bzw. nach Eingabe des Ergebnisses des letzten 
Stimmbezirks im Land das Landesergebnis vorliegt. Mit 
Vorliegen des Landesergebnisses kann sodann die 
Sitzverteilung berechnet werden. 

Das GroBrechnerverfahren fOr die Verarbeitung von 
Wahlergebnissen der Landtagswahl 2001 ist grund
satzlich analog den Verfahren zur Europawahl 1999 und 
zur Bundestagswahl 1998 realisiert. 

DV-technisches Konzept 

Die Wahldaten sind zentral in einer Datenbank auf 
dem GroBrechner des Daten- und lnformationszentrums 
Rheinland-Pfalz (DIZ) in Mainz gespeichert. lnsgesamt 
rund 250 Eingabe- und Auskunftsstellen kommunizie
ren Ober Dialogprogramme mit der Wahi-Anwendung. 
Die Daten werden Ober das landesweite Daten- und 
Kommunikationsnetz (rlp-Netz) Obertragen. 

Einige Gebietskorperschaften setzen vor Ort eigene 
PC-basierte Wahlverfahren ein. Zu bestimmten Zeit
punkten werden die vor Ort gespeicherten Ergebnisse 
der Stimmbezirke in eine Datei entladen, die mittels Da
tei-Obertragung (Filetransfer) auf den Grol3rechner 
Obermittelt wird. Hier werden die Stimmbezirksergeb
nisse anschliel3end durch ein Stapelprogramm in die 
zentrale Wahldatenbank gespeichert. 

Die Softwareentwicklung fOr die Wahlanwendung er
folgte in einer ADABAS/NATURAL-Umgebung unter 
dem Betriebssystem OS/390 und dem Transaktions
monitor IMS/ DC. ADABAS ist ein relational-orientiertes 
Datenbankverwaltungssystem und NATURAL ist die zu 
ADABAS geh6rende Anwendungsentwicklungssprache 
der vierten Generation. Zur Dateigenerierung und als 
technisches Dokumentationswerkzeug wird das Daten
diktionar PREDICT verwendet. 
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Benutzeroberflache 

Die Bildschirmmasken der Dialogprogramme sind 
grundsatzlich gleich aufgebaut. Dam it wird eine einheit
liche Benutzeroberflache fOr die Endanwender ge
schaffen. 

MenO- oder Auswahlmasken erm6glichen durch die 
Eingabe einer Ziffer oder eines Buchstabens die Ver
zweigung in eine weitere Auswahl- oder eine Verarbei
tungsmaske. Verarbeitungsmasken dienen der Prasen
tation und Verarbeitung von Daten. 

Neben den MenO- und Auswahlmasken gibt es wei
tere Sondermasken (Fenster, Windows), die im Verlaufe 
der Anwendung innerhalb einer bereits aufgerufenen 
Maske auf dem Bildschirm erscheinen k6nnen. Es sind 
dies im Einzelnen die Fehlermaske, die Hilfemaske und 
die Nachfragemaske. 

Aile Masken sind dreigeteilt. In den Kopf- und Fu13-
zeilen sind allgemeine anwendungsspezifische lnfor
mationen enthalten. Die Verarbeitungszeilen zeigen die 
gewOnschten lnformationen an bzw. nehmen die fOr die 
Weiterverarbeitung notwendigen Eingaben auf. 

Die Benutzer werden im Dialog schrittweise Ober Aus
wahlmasken zu den Verarbeitungsmasken gefOhrt. Er
fahrene Benutzer haben in jeder Maske Ober die Ein
gabe eines Direktkommandos die M6glichkeit, sofort 
eine Verarbeitungsmaske auszuwahlen (Expertenmo
dus). 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt in zwei Phasen. 
Die Daten werden zunachst selektiert (Selektionsphase) 
und anschliel3end bearbeitet (Bearbeitungsphase). 

Verarbeitungsfunktionen 

Fur jede Eingabe- und Auskunftsstelle werden gezielt 
Bildschirmmasken zur VerfOgung gestellt, mit denen 
Daten eingegeben, angezeigt, freigegeben und ausge
druckt werden k()nnen. Durch die Anwendung ist si
chergestellt, dass die Benutzer nur auf die fOr sie zuge
lassenen Funktionen und nur auf die fOr sie vor
gesehenen Daten zugreifen k6nnen. lm Einzelnen sind 
die folgenden Verarbeitungsfunktionen realisiert : 

- Eingabe/Anzeige von Stimmbezirksergebnissen 

Bei Aufruf dieser Funktion erscheint zunachst eine 
Auswahlmaske mit allen Stimmbezirken, fOr die der 
Benutzer zugelassen ist. Bei Selektion eines Stimm-
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Aufbau des Wahi-Verfahrens 

205 
Verbandsgemelnden, 
verbandsfreie Gemelnden, 
krelsfreie Stadte 

7 Stadte 
mit Vor-Ort-Verfahren 
(Filetransfer) 

Nutzer des 
Auskunftsdienstes 

D 

51 Kreiswahlleiter 

bezirks mit .,E" (Eingabe) wird die Maske fur die Ein
gabe der Einzelergebnisse des Stimmbezirks der ak
tuellen Landtagswahl am Bildschirm ausgegeben; 
bei Selektion mit .,A" (Anzeige) erscheint die Anzei
gemaske, die neben den zuvor eingegebenen Ein
zelergebnissen der aktuellen Landtagswahl auch 
Vergleichsdaten der Bundestagswahl 1998 und der 
Landtagswahl1996 enthalt. Da Vergleichsergebnisse 
nur auf Gemeindeebene vorliegen, werden bei der 
Anzeige von Stimmbezirksergebnissen bei den Ver
gleichswahlen nur die jeweiligen Prozentwerte aus 
dem Gemeindeergebnis angezeigt; die Datenfelder 
mit den absoluten Parteienstimmen bleiben leer. Auf 
Gemeindeebene und in den aggregierten Summen
ergebnissen der hllheren Ebenen werden die Ver
gleichszahlen (absolute Werte und Prozentwerte) im
mer aufgefuhrt. 

Sind die Einzelergebnisse eines Stimmbezirks ein
gegeben, wird das Stimmbezirksergebnis auf Plausi
biliUH OberprOft. 1st das Ergebnis plausibel, wird es 
automatisch in die Wahldatenbank eingespeichert 
und zur Oberprufung noch einmal angezeigt. Werden 
bei der Plausibilitatsprufung Unstimmigkeiten festge
stellt, findet eine Speicherung des Ergebnisses so 
lange nicht statt, bis das Ergebnis plausibel ist. 

Landeswahlleiter 

Daten- und 
lnformationszentrum 
Rheinland-Pfalz 
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In der Auswahlmaske mit den Stimmbezirken ist 
jederzeit tor die Benutzer erkennbar, tor welche 
Stimmbezirke noch Ergebnisse einzugeben sind 
bzw. welche Ergebnisse bereits eingegeben wurden 
(unterlegt dargestellt). Mit einer Funktionstaste klln
nen die Auswahlmoglichkeiten auf die bereits einge
gebenen Stimmbezirke oder auf die noch einzuge
benden Stimmbezirke eingeschrankt werden. 

- Drucken 

Gemal3 § 61 Abs. 3 Landeswahlordnung haben die 
Gemeindebehllrden dem jeweiligen Kreiswahlleiter 
die Wahlniederschriften mit den erforderlichen Anla
gen zu Obersenden. Zu den erforderlichen Anlagen 
zahlen auch die Zusammenstellungen. Das Drucken 
von Zusammenstellungen ist erst moglich, wenn aile 
zu einer Gebietskllrperschaft oder zu einem Wahl
kreis gehorenden Stimmbezirke eingegeben wurden ; 
sie sind in der entsprechenden Auswahlmaske 
unterlegt dargestellt. DarOber hinaus konnen aile ein
gegebenen Stimmbezirksergebnisse und die auf die 
Summenebenen hochaggregierten Ergebnisse aus
gedruckt werden. 

Nach Feststellung des vorlaufigen Wahlergebnisses 
im Land wird am Wahlabend ein Veroffentlichungs-
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bericht erstellt, in dem die vorlaufigen Ergebnisse 
des Landes, der Wahlkreise, der Bezirke, der kreis
freien Stadte, der Landkreise sowie ausgewahlter 
kreisangehoriger Stadte nachgewiesen werden. 
Ebenfalls in einem vorlaufigen Bericht werden die Er
gebnisse der verbandsfreien Gemeinden und der 
Verbandsgemeinden veroffentlicht. Die entsprechen
den Ausdrucke werden Ober Stapelprogramme er
zeugt und auf einem Laserdrucker ausgegeben. 

- Freigabe von Wahlkreisergebnissen und Berechnung 
der Sitzverteilung 

Die Freigabe von Wahlkreisergebnissen ist nur fOr die 
Kreiswahlleiter und nur fOr deren Zustandigkeitsbe
reich zugelassen. Nachdem aile Stimmbezirke eines 
Wahlkreises eingegeben sind, wird das Wahlkreiser
gebnis vom Kreiswahlleiter geprOft und anschlieBend 
freigegeben. Mit der Freigabe wird das Wahlkreiser
gebnis beim Kreiswahlleiter automatisch ausge
druckt. Wird nach der Freigabe des Wahlkreisergeb
nisses ein Stimmbezirksergebnis dieses Wahlkreises 
geandert, so wird die Freigabe maschinell zurOckge
setzt und muss wiederholt werden. 

Nachdem aile Wahlkreise freigegeben sind und so
mit das Landesergebnis vorliegt, kann beim Landes
wahlleiter die Sitzverteilung berechnet werden. Hier
bei wird neben der Ermittlung der Anzahl der Sitze je 
Partei , die im neuen Landtag vertreten ist, auch die 
Zuordnung der Sitze auf die Wahlkreis- und Listen
bewerber vorgenommen. Nach Berechnung der Sitz
vertei lung kann der Landeswahlleiter das vorlaufige 
Wahlergebnis im Land prOfen und anschlieBend frei
geben. 

- Auskunftsdienst 

Mit dem landesweiten Auskunftsdienst konnen aile 
Ergebnisse von der Stimmbezirks- bis zur Landes
ebene angezeigt werden. FOr d ie Ergebnisanzeige 
sind zwei Darstellungsalternativen realisiert: 

1. Anzeige des Ergebnisses mit allen Ergebnisdaten 
der aktuellen Landtagswahl und den Vergleichs
ergebnissen der Landtagswah l 1996. Ober eine 
Funktionstaste kann das gleiche Ergebnis auch 
mit den Vergleichsergebnissen der Bundestags
wahl 1998 angezeigt werden . 

2. Anzeige des Ergebnisses in Form eines Balken
diagramms mit Gewinn- und Verlustdarstellung 
bezogen auf das Landesstimmenergebnis der ak
tuellen Landtagswahl und der Landtagswahl1996. 

Ober Bildschirmmasken konnen auch die gewahlten 
Wahlkreiskandidaten mit den abgegebenen Wahl
kreisstimmen fOr die Bewerber von SPD, CDU, F.D.P. 
und GRUNEN ausgegeben werden. 

FOr die Anzeige der Sitzverteilung stehen folgende 
Obersichten zur VerfOgung: 

- Darstellung der Sitzverteilung der im Landtag ver
tretenen Parteien , 

graphische Aufbereitung der Sitzvertei lung im 
Landtag, 

- Darstellung der Sitzverteilung je Bezirk der im 
Landtag vertretenen Parteien mit Bezirkslisten . 

Eingabemaske der Landtagswahl 

M113--EM Ll13---P Wahl-Oatenbank (Landtagswahl) 28.82 . 81 88 : 86:32 
StLA Rhld . -Pfalz 1.1.3 Eingabe Wah lergebnis TLSAOF PLSABK 

--------------------- . -----------------------------------------
4 48 31788888 88 8881 U Kr. fr. Stadt Pirmasens 

Al Wahlb . o. Sp : ··--
A Wahlberecht. : 
ahlkreisstimmen: 

01 S P 0 
04 GRONE 
09 FWG 

F1 S P 0 

F4 GRONE 
F7 NPO 
FlO Tierschutz 

Kontrollanzeige 
Oirektkommando : 

E TR A d F3 bb 

J 

A2 Wahl b . m. Sp: 
B Wahler 
c Ungultige 
02 c 0 u 
05 R E p 

013 NATURGESETZ 

E Ungultige 
F2 c 0 u 
F5 R E p 

F8 PBC ----

autom. drucken? : N 
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Daruber hinaus ist eine Funktion realisiert, mit der fUr 
die im Landtag vertretenen Parteien aile gewahlten 
Landtagsabgeordneten angezeigt werden konnen. 

- Eingabe von kumulierten Ergebnissen 

Fur den Fall einer technischen Storung am Wahl
abend, durch die die Eingabe von Stimmbezirks
ergebnissen bei einzelnen Eingabestellen nicht 
moglich ist, konnen kumulierte Ergebnisse im Statis
tischen Landesamt eingegeben werden. Unter 
einem kumulierten Ergebnis ist hierbei das Gesamt
ergebnis einer Verbandsgemeinde, einer ver
bandsfreien Gemeinde oder einer kreisfreien Stadt 
zu verstehen. Diese Funktion ist fUr externe Benutzer 
gesperrt. 

Obermittlung von Wahlergebnissen durch Datei-Ober
tragung 

lnsgesamt sieben Gebietskorperschaften setzen vor 
Ort fUr die Eingabe und Auswertung von Stimmbezirks
ergebnissen eigene PC-basierte Wahlverfahren ein. Zur 
Vermeidung der Doppelerfassung der Wahlergebnisse 
im ortlichen und im landesweiten Wahlverfahren werden 
die vor Ort erfassten Ergebnisse mittels Datei-Obertra
gung (Filetransfer) zur landesweiten Anwendung uber
mittelt. Hierzu werden in bestimmten Zeitabstanden die 
in den ortlichen Verfahren erfassten Stimmbezirkser
gebnisse der jeweiligen Gebietskorperschaft in eine Da
tei ausgelagert. Diese Datei wird dann von der senden
den Gebietskorperschaft mittels Datei-Obertragung 
(Filetransfer auf der Basis des SNA-Protokolls) uber 
das rlp-Netz auf den GroBrechner im DIZ ubertragen. 
Die per Filetransfer ubermittelten Ergebnisse werden 
hier durch ein Stapelprogramm zunachst auf Plausibi
litat uberpruft und anschliel3end, soweit keine Unplau
sibilitaten festgestellt wurden, in die Datenbank einge
lagert. In jedem Fall wird der sendenden Stelle fur jeden 
Stimmbezirk eine Ruckmeldung (,Stimmbezirksergeb
nis ok" bzw. ,Stimmbezirksergebnis fehlerhaft") uber 
das rlp-Netz auf einem ortlichen Drucker ausgegeben. 
lm Fehlerfall muss das Stimmbezirksergebnis vor Ort 
korrigiert werden und anschliel3end eine Neuubertra
gung erfolgen. 

Einsatz von Stimmenzahlgeraten 

Stimmenzahlgerate sind elektronische Wahlgerate fUr 
die Abgabe von Stimmen bei Wahlen und die anschlie-
13ende automatische Auszahlung der abgegebenen 
Stimmen. Stimmenzahlgerate ersetzen Stimmzettel, 
Wahlkabine und Wahlurne. Anstatt seine Kreuze mit ei
nem Stitt auf dem Stimmzettel zu machen, kann der 
Wahler per Tastendruck auf dem Gerat seine Wahlkreis
und Landesstimme abgeben. Die Stimmentscheidung 
wird dem Wahler zur Oberprufung auf einem Display an
gezeigt. Hater sich vertippt, so ist uber eine Korrektur
taste eine neue Auswahl durch den Wahler moglich. Aile 
Stimmabgaben werden auf einem gerateinternen Spei
chermodul abgelegt, sodass nach Abschluss der Wahl
handlung das Wahlergebnis (des Stimmbezirks) mit 
dem Gerat unmittelbar festgestellt und ausgedruckt 
werden kann. 
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Prasentation von Wahlergebnissen 
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Daruber hinaus kann das festgestellte Wahlergebnis 
mit einer speziellen Software des Gerateanbieters, die 
hierfur auf einem handelsublichen PC zu installieren ist, 
weiterverarbeitet werden. Hierzu wird das auf dem Spei
chermodul abgelegte Wahlergebnis uber ein besonde
res Peripheriegerat in den PC eingelesen; die Spezial
software enthalt unter anderem eine Exportfunktion, mit 
der das Wahlergebnis in eine Datei gespeichert werden 
kann. Diese Datei kann nun analog der im vorangegan
genen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise durch 
Datei-Ubertragung auf den GroBrechner im DIZ uber
mittelt und hier anschlieBend verarbeitet werden. 

Bei der anstehenden Landtagswahl werden in einem 
Pilotprojekt elektronische Wahlgerate in drei Stadten 
eingesetzt. 

Prasentation von lnformationen im Internet 

Umfangreiche lnformationen zur Landtagswahl 2001 
sind im Internet eingestellt und konnen unter der WWW
Adresse http:/ /www.statistik-rp.de abgerufen werden. 
Hierzu gehoren -

- der Terminkalender fOr die Vorbereitung und Durch
fOhrung der Wahl, 

- die Beschreibung der rheinland-pfalzischen Bezirke 
und Wahlkreise, 

- das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung, 

- der Aufsatz ,Das Wahlrecht fOr die Wahl zum Land-
tag Rheinland-Pfalz", 

- die lnformationen des Landeswahlleiters zur Einrei
chung von Wahlvorschlagen, 

- die Pressemitteilungen, Rundschreiben und offent
lichen Bekanntmachungen des Landeswahlleiters, 

- die zugelassenen Wahlkreisvorschlage und zugelas
senen Landes- und Bezirkslisten, 

- die Zusammensetzung und Struktur der Landtags
wahlkreise, 

- die Anschriften der Kreiswahlleiterinnen und Kreis
wahlleiter, 
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- die Ergebnisse der Landtagswahl 1996, Bundes
tagswahl 1998, Europawahl 1999 und Kommunal
wahlen 1999, 

- haufig gestellte Fragen zur Landtagswahl mit Ant
worten. 

Am Wahlabend werden die Ergebnisse (Zwischen
und Endergebnisse) von Stadtteilen, Gemeinden und 
Stadten, Verbandsgemeinden, Landkreisen, Wahlkrei
sen und Bezirken sowie das Landesergebnis im Inter
net prasentiert. Hierzu werden die entsprechenden Er
gebnisse periodisch aus der Wahldatenbank auf dem 
GroBrechner entladen und anschlieBend fOr die lnter
net-Prasentation weiterverarbeitet. Nach Feststellung 
des vorlaufigen Wahlergebnisses im Land werden auch 
die Sitzverteilung im neuen Landtag und die gewahlten 
Bewerberinnen und Bewerber im Internet veroffentlicht. 
Die vorstehende Abbildung stellt den Ablaut schema
tisch dar. 

Die fur die lnternet-Prasentation benotigten Wahlda
ten werden mit einem NATURAL-Entladeprogramm zu 
bestimmten Zeitpunkten aus derWahldatenbank in eine 
sequentielle Datei entladen. 

Die sequentielle Datei wird mittels Datei-Obertragung 
(Filetransfer auf der Basis des FTP-Protokolls) auf den 
lntranet-Rechner, einen Hochleistungsserver mit redun
danten Komponenten fur die Gewahrleistung einer ho
hen Verfugbarkeit bzw. Ausfallsicherheit, ubertragen. 
Hier erfolgt die vollstandige Aufbereitung der Wahlda
ten fOr die lnternet-Prasentation. Externe Nutzer konnen 
auf den lntranet-Rechner und das von ihm aus erreich
bare Rechnernetz nicht zugreifen ; dieser Rechner ist 
durch eine Firewall gegen externe Zugriffe geschUtzt. 

Die aufbereiteten WWW-Seiten werden auf den lnter
net-Rechner, ebenfalls einen Hochleistungsserver mit 
redundanten Komponenten fur die Gewahrleistung ei
ner hohen Verfugbarkeit bzw. Ausfallsicherheit, ubertra
gen. Diese Seiten werden den externen lnternet-Nut
zern zur Verfugung gestellt. 

Dr. Manfred Bretz 
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Verbraucherpreise fOr Kraftstoffe und Heizol von 1970 bis 2000 

lm Rahmen der amtlichen Verbraucherpreisstatistik 
fOr Rheinland-Pfalz werden seit Juni 1948 monatlich die 
Preise fOr Benzin und seit Oktober 1959 die Preise fOr 
Heiz61 ermittelt. Ober viele Jahre hinweg zeigten diese 
monatlichen Durchschnittspreise keine besonderen 
auffallenden Veranderungen nach oben (zeitweise gab 
es sogar deutliche Verbilligungen), sodass sie kaum 
das Interesse der Offentlichkeit fanden. Dies anderte 
sich jedoch schlagartig durch die Olkrisen der 70er 
Jahre, weltpolitische Ereignisse und stetige administra
tive Beeinflussungen. lm folgenden Beitrag soli auf die 
Erhebung der Preise, ihren Verlauf seit 1970, die sie be
einflussenden Faktoren und die von ihnen verursachten 
Auswirkungen eingegangen werden. 

Erhebung der Preise 

Auf Landesebene werden monatlich rund 16 000 
Preise und Mieten fOr gut 750 reprasentative GOter des 
privaten Verbrauchs erhoben. Die Preise werden Ober
wiegend von Erhebungsbeauftragten - teilweise auch 
postalisch - bei ausgewahlten Einzelhandelsgeschaf
ten und Dienstleistungsbetrieben sowie Mietern und 
Vermietern ermittelt. 

Die an die jeweiligen Stadtverwaltungen weitergelei
teten Erhebungslisten werden von den zustandigen Be
arbeitern auf Preisveranderungen gegenOber dem Vor
monat OberprOft. Aile diese ermittelten Faile werden in 
Datenaufnahmebelege eingetragen, die an das Statisti
sche Landesamt Obermittelt werden. Dort erfolgt eine 
manuelle Plausibilitatskontrolle der Daten, die erganzt 
werden urn die vom Statistischen Bundesamt zentral er
hobenen Preise von GOtern mit gleicher bundesweiter 
Preisentwicklung. Nach der Datenerfassung erfolgt die 
maschinelle Aufbereitung mit intensiven Plausibilitats
prOfungen. Das fehlerfreie Einzelmaterial und die 
maschinell errechneten Landesdurchschnittspreise 
werden dem Statistischen Bundesamt zu einem 
bundeseinheitlich vorgegebenen Termin Obermittelt. 

In elf reprasentativ ausgewahlten Berichtsgemeinden, 
namlich Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Kaisers
lautern, Pirmasens, Landau, ldar-Oberstein, Alzey, Diez 
und Bad Neuenahr-Ahrweiler, werden jeweils zur Mo
natsmitte die Verbraucherpreise fOr Kraftstoffe ermittelt. 
Dabei wird differenziert nach Markenware und ringfreier 
Ware tor Normal- und Superbenzin sowie Dieselkraft
stoff und Super Plus als Markenware. Die Preise werden 
fOr insgesamt 266 Preispositionen (Stand November 
2000) erhoben ; je nach Gemeindegr6f3e variiert deren 
Zahl. In der Landeshauptstadt Mainz sind es 35 Preis
reihen, in Diez dagegen nur elf. 

Bis auf die Stadte Alzey, Diez und Bad Neuenahr-Ahr
weiler erfolgt in allen anderen genannten Kommunen 
auch die monatliche Preisfeststellung von Heizol. lnsge
samt werden 38 Qlhandler befragt. 

Wagungsanteile variieren 

Die von allen 16 statistischen Landesamtern dem 
Statistischen Bundesamt monatlich zugeleiteten Ergeb
nisse der gesamten Verbraucherpreisstatistik werden 
zur Berechnung des Preisindex fOr die Lebenshaltung 
verwendet. Das jeweilige Wagungsschema des Index 
bezieht sich dabei auf ein bestimmtes Basisjahr, das in 
der Regel aile fOnt Jahre verandert wird, das heif3t es ist 
tor einen bestimmten Zeitraum konstant. Die amtliche 
Statistik nimmt damit fOr einige Jahre gleiche Konsum
gewohnheiten der privaten Haushalte an. Da diese aber 
einem standigen Wandel unterliegen, ist von Zeit zu Zeit 
eine Aktualisierung der in die Berechnung einbezoge
nen GOter und Waren (Warenkorb) und der Wagungs
schemata erforderlich. Angaben zu den Verbrauchs
verhaltnissen liefert die Statistik der laufenden 
Wirtschaftsrechnungen und die Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe (EVS). Bei den Wirtschaftsrechnun
gen tragen ausgewahlte private Haushalte jeweils fOr ei
nen bestimmten Zeitraum ih re Einnahmen und 
Ausgaben in tiefer Gliederung in HaushaltsbOcher ein. 
In Deutschland beteiligen sich 6 000 Haushalte, in 
Rheinland-Pfalz 159. Die ebenfalls auf freiwilliger Basis 

Wagungsanteile von Kraftstoffen und Heiz61 am Preisindex der Lebenshaltung 
tor aile privaten Haushalte im frOheren Bundesgebiet 1970 - 1995 

1970 1976 1980 1985 1991 1995 
Art 

Promille 

Normalbenzin 14,93 9,33 12,95 6,62 9,09 11 ,69 
Markenware 11 ,95 6,41 10,22 5,23 8,12 9,95 
ringfrei 2,98 2,92 2,73 1,39 0,97 1,74 

Superbenzin 4,22 14,00 16,74 17,42 15,47 16,29 
Markenware 3,42 9,62 13,06 14,48 14,00 1) 14,30 1) 

ringfrei 0,80 4,38 3,68 2,94 1,47 1,99 

Dieselkraftstoff 0,84 3,71 4,05 6,05 3,71 3,80 
Markenware 0,84 2,57 3,38 4,64 3,32 3,30 
ringfrei - 1,14 0,67 1,41 0,39 0,50 

Kraftstoffe 19,99 27,04 33,74 31 ,27 28,27 31,78 

Extra leichtes HeizOI 8,86 12,54 17,47 16,24 8,70 6,5 1 

1) EinschlieBiich SuperP1us. 
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Verbraucherpreise fOr Kraftstoffe 1970- 2000 1l 

Normal benzin Superbenzin Dieselkraftstoff Veranderung zum Vorjahr bzw. Vorjahresmonat 

Jahr 
Normalbenzin Superbenzin Dieselkraftstoff 

Marken- ring- Marken- ring- Marken- rinQ-
Monat ware I rei ware I rei ware fre1 Marken- ring- Marken- ring- Marken- ring-

ware I rei ware I rei ware I rei 

Pfennig je Liter % 

1970 55,6 51 ,7 - - 55,5 51,7 - - - - - -

1971 58,0 54,8 - - 57,8 53,0 4,3 6,0 - - 4,1 2,5 

1972 60,7 56,2 68,4 58,8 61,3 58,0 4,7 2,6 - - 6,1 9,4 

1973 68,8 64,9 76,3 71,4 66,3 62,8 13,3 15,5 11 ,5 21,4 8,2 8,3 

1974 84,0 81 ,6 90,2 85,8 87,3 76,0 22,1 25,7 18,2 20,2 31 ,7 21,0 

1975 83,6 79,2 90,3 84,8 86,4 80,5 -0,5 -2,9 0,1 - 1,2 -1 ,0 5,9 

1976 87,1 85,6 92,3 89,7 88,8 83,4 4,2 8,1 2,2 5,8 2,8 3,6 

1977 84,1 82,2 88,9 87.3 88,3 82,7 -3,4 -4,0 -3,7 -2,7 -0,6 -0,8 

1978 86,7 81 ,3 91,4 85,5 85,3 78,9 3,1 -1,1 2,8 -2,1 -3,4 -4,6 

1979 95,4 93,9 99,7 97,5 96,8 94,0 10,0 15,5 9,1 14,0 13,5 19,1 

1980 112,8 11 0,6 11 7,6 11 5,2 114,0 11 1,0 18,2 17,8 18,0 18,2 17,8 18,1 

1981 136,7 134,0 141 ,7 138,4 127,0 123,1 2 1,2 21,2 20,5 20,1 11 ,4 10,9 

1982 132,7 131,4 138,8 136,9 130,1 127,3 -2,9 -1,9 -2,0 - 1,1 2,4 3,4 

1983 132,2 129,7 138,7 135,8 127,5 124,8 -0,4 -1,3 -0,1 -0,8 -2,0 -2,0 

1984 132,1 129,5 138,3 135,5 129,6 126,7 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 1,6 1,5 

1985 135,3 132,9 142,0 139,4 133,4 130,7 2,4 2,6 2,7 2,9 2,9 3,2 

1986 101 ,6 99,7 107,6 105,7 98,9 96,9 -24,9 -25,0 -24,2 -24,2 -25,9 -25,9 

1987 97,8 95,8 103,2 101 ,1 91,7 89,4 -3,7 -3,9 -4,1 -4,4 -7,3 -7,7 

1988 91 ,4 89,6 96,3 94,7 88,9 86,8 -6,5 -6,5 -6,7 -6,3 -3,1 -2,9 

1989 109,3 107,4 114,1 11 2,4 95,5 93,1 19,6 19,9 18,5 18,7 7,4 7,3 

1990 11 3,4 111 ,3 11 8,5 11 6,9 101,5 99,4 3,8 3,6 3,9 4,0 6,3 6,8 

1991 127,8 126,3 133,1 131,1 107,3 105,4 12,7 13,5 12,3 12,1 5,7 6,0 

1992 134,3 132,0 139,6 137,0 106,8 104,5 5,1 4,5 4,9 4,5 -0,5 -0,9 

1993 135,6 133,2 141 ,0 138,3 110,1 107,8 1,0 0,9 1,0 0,9 3,1 3,2 

1994 151 ,1 148,4 156,1 153,5 115,2 112,6 11,4 11,4 10,7 11,0 4,6 4,5 

1995 149,3 147,0 154,4 152,0 112,6 110,3 - 1,2 -0,9 - 1,1 - 1,0 -2,3 -2,0 

1996 157,3 154,5 162,3 159,5 123,9 121,3 5,4 5,1 5,1 4,9 10,0 10,0 

1997 161 ,9 159,5 166,7 164,5 125,0 122,5 2,9 3,2 2,7 3,1 0,9 1,0 

1998 155,5 152,9 160,5 157,9 116,6 113,9 -4,0 -4,1 -3,7 -4,0 -6,7 -7,0 

1999 166,0 161,9 17 1,1 167,0 126,3 122,5 6,8 5,9 6,6 5,8 8,3 7,6 

2000 195,1 192,0 200,1 197,2 158, 1 154,6 17,5 18,6 16,9 18,1 25,2 26,2 

1999 Januar 152,6 148,8 157,6 153,7 113,1 109,0 -2,9 -3,9 -2,9 -4,0 -5,0 -7,2 

Februar 151,2 148,4 156,2 153,4 110,4 107,9 -3,0 -4,2 -2,9 -3,9 -6,5 -7,5 

Marz 152,2 149,7 157,5 154,7 112,3 109,5 -2,7 -3,4 -2,7 -3,1 -4,4 -4,7 

April 165,7 160,1 170,8 165,2 125,4 119,8 5,7 3,6 5,4 3,5 5,7 3,4 

Mai 160,5 156,8 165,6 162,2 120,0 120,6 2,8 2,4 2,8 2,6 2,2 5.1 

Juni 164,1 159,8 169,1 165,4 124,3 120,2 5,9 5,0 5,8 5,1 6,1 5,0 

Juli 169,0 164,2 174,0 169,3 127,9 123,3 6,9 6,3 6,9 6,3 7,9 6,9 

August 173,1 167,6 178,2 172,6 131,7 126,9 11 ,0 9,9 10,8 9,8 13,1 11 ,8 

September 173,4 168,5 178,6 173,5 133,6 128,9 12,1 11 ,1 11 ,9 10,9 16,0 16,1 

Oktober 175,3 171 ,4 180,5 176,4 135,0 131 ,3 13,6 13,0 13,3 12,6 17,6 17,1 

November 175,5 171,7 180,4 176,4 136,1 131 ,9 13,8 13,4 13,3 12,8 19,2 18,4 

Dezember 179,9 175,5 184,9 180,6 146,3 141 ,1 18,8 17,7 18,1 17,2 30,6 28,7 

2000 Januar 183,8 179,2 188,8 184,5 150,4 144,5 20,4 20,4 19,8 20,0 33,0 32,6 

Februar 185,1 179,8 190,6 184,9 149,5 144,0 22,4 21,2 22,0 20,5 35,4 33,5 

Marz 195,9 189,1 200,9 194,4 155,0 148,8 28,7 26,3 27,6 25,7 38,0 35,9 

April 188,8 186,1 193,9 191 ,0 144,7 142,2 13,9 16,2 13,5 15,6 15,4 18,7 

Mai 187,8 185,7 192,6 191 ,0 145,9 144,0 17,0 18,4 16,3 17,8 21,6 19,4 

Juni 202,1 198,7 206,8 203,6 152,8 150,3 23,2 24,3 22,3 23, 1 22,9 25,0 

Juli 201,7 199,1 207,0 203,9 151,7 149,7 19,3 2 1,3 19,0 20,4 18,6 21,4 

August 197,1 195,3 202,1 200,4 156,3 154,7 13,9 16,5 13,4 16,1 18,7 2 1,9 

September 206,5 203,6 211 ,4 208,8 176,3 171 ,7 19,1 20,8 18,4 20,3 32,0 33,2 

Oktober 199,6 197,3 203,6 202,5 171,3 166,2 13,9 15,1 12,8 14,8 26,9 26,6 

November 199,6 198,4 204,8 203,8 173,6 170,8 13,7 15,6 13,5 15,5 27,6 29,5 

Dezember 193,5 191,7 198,6 197,8 170,2 167,7 7,6 9,2 7,4 9,5 16,3 18,9 

1) 1970 bis 1975 mit Bedienung, ab 1976 Selbstbedienung. 
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teilnehmenden 70 000 bzw. 3 700 Haushalte der EVS 
aus allen Bevolkerungsschichten vermitteln durch ihre 
Angaben einen Einblick in die eigene wirtschaftliche 
und soziale Lage. 

In der lndexhauptgruppe 07 ,.Verkehr" gehen die 
Krattstoffe als ,Waren und Dienstleistungen tor den Be
trieb von Kraftfahrzeugen" mit einem Wagungsanteil im 
fruheren Bundesgebiet von 31 ,78%o in den aktuellen Ge
samtindex ein (Basis 1995 = 100). Auf der Basis 
1970 = 100 lag der Anteil noch bei 19,99%o und fur 
1980 = 100 bei 33,74%o. Extra leichtes Heizol - kurz 
Heizol genannt - bringt es fur 1995 = 100 auf 6,51%o. 
Der Rekordanteil lag fur 1980 = 100 bei 17,47%o. Da 
Heizol in den neuen Ul.ndern und Berlin-Ost nicht die 
Bedeutung wie im fruheren Bundesgebiet hat, liegt dort 
der Wagungsanteil fur aile privaten Haushalte auch nur 
bei 2,84'Yoo. 

Preisschock in den 70er Jahren 

Zu Beginn der 70er Jahre kostete der Liter Normal
benzin als Markenware mit Bedienung zwischen 55 und 
60 Pfennig. Ringfreies Benzin war im Durchschnitt 3 bis 
4 Pfennig pro Liter billiger. Durch die Olkrise 1973/74 
entstand eine vollig neue Situation. Ausloser war der 
Beschluss der Organisation Erdol exportierender Ul.n
der (OPEC) vom 4. November 1973, die Qlforderung um 
ein Viertel des Fordervolumens vom September 1973 zu 
kurzen. Ab Januar 1974 wurde der Prozentsatz auf 15% 
gesenkt. Dadurch erhohte sich die Bedeutung des 

Rohols erheblich und fuhrte zu krattigen Preisanhebun
gen sowohl bei den Krattstoffen als auch beim Heizol. 
Die 80-Pfennig-Grenze wurde 1974 uberschritten, im 
Jahr 1979 die von 90 Pfennig. Das per Selbstbedienung 
an Markentankstellen gezapfte Normalbenzin kostete 
im Jahresdurchschnitt 1980 und 1981 je Liter 112,8 bzw. 
136,7 Pfennig. In den Folgejahren war eine Ieicht ruck
laufige Entwicklung erkennbar, die in den Jahren 1987 
und 1988 zu Durchschnittsbetragen von 97,8 bzw. sogar 
91,4 Pfennig tohrte. 

Diesen Preisruckgangen folgten in den nachsten Jah
ren wieder stetige PreiserhOhungen; erstmals wurde die 
,Schallmauer" von 1,50 OM je Liter Normal benzin im 
Jahr 1994 erreicht. Nachdem im Jahr 1999 der Liter 
Normalbenzin 1,66 OM kostete, folgte der Rekordwert 
von 1,95 OM im Jahresdurchschnitt 2000. 1n drei Mona
ten dieses Jahres lag der Abgabepreis an den Tank
stellen sogar uber 2,00 OM; der hochste Monatswert 
wurde mit 2,07 OM im September 2000 ermittelt. 

HOchste Preissteigerung bei Normalbenzin 

Ein Vergleich der preisl ichen Entwicklung der ver
schiedenen Krattstoffe ist ab dem Jahr 1976 moglich, da 
seit diesem Zeitpunkt generell die Preise tor Selbstbe
dienung nachgewiesen werden. Die starkste Preisstei
gerung weist bei den Markenkrattstoffen zwischen 1976 
und 2000 das Normalbenzin mit einem Plus von 124% 
auf. Mit einem Anstieg urn fast 117% verteuerte sich das 
Superbenzin etwas weniger stark; tor den Verbraucher 

Kraftfahrzeuganschaffung und -unterhaltung (Kraftfahrerpreisindex) in Deutschland 1991 - 2000 
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Jahresdurchschnitt 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1997 

1998 
1999 
2000 

1992 
1993 
1994 
1995 

1996 

1997 
1998 
1999 
2000 

Kraftfahrer
preisindex 
insgesamt 

86,2 
91 ,1 
95,2 

98,8 
100,0 

101 ,5 

103.4 
103,1 
106,2 
112,9 

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

1,5 
1,9 

-0,3 
3,0 

6,3 

Kraft
wagen 

1995 = 100 

90,4 
94,7 
99,1 

99,0 
100,0 

101 ,0 
100,6 

102,1 
102,8 
103,6 

Kraft
stoffe 

86,5 
90,6 
91 ,1 

100,6 
100,0 

104,3 
107,5 

102,0 
109,1 
129,7 

Darunter 

Reparaturen, 
lnspektionen, 

Wagenwllsche 

81,2 

86,6 
93,2 
97,4 

100 ,0 
102,3 

104,2 
105,8 
107,1 
108,8 

Veranderung gegenOber dem Vorjahr (%) 

4,8 4,7 6,7 
4,6 0,6 7,6 

-0,1 10,4 4 ,5 
1,0 -0,6 2,7 
1,0 4,3 2,3 

-0,4 3,1 1,9 
1,5 -5,1 1,5 
0,7 7,0 1,2 
0,8 18,9 1,6 

Kraftfahrzeug
steuer 

60,1 
75,0 

85,3 
96,8 

100,0 

100,6 
110,4 
120.4 
128,5 
131,5 

24,8 

13,7 
13,5 
3,3 

0,6 
9,7 
9,1 
6,7 
2,3 

Nachrichtlich: Gewichtung im Rahmen des Preisindex fOr die Lebenshaltung al ler privaten Haushalte in Deutschland (%o) 

I 
125,80 I 36,70 l 32,30 l 23,30 l 6,42 
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Pfennig 

Zusammensetzung der Preise fOr Mineralolstoffe im Dezember 2000 
- Pfennig je Liter -

250 r--------------------------------------------------------------------------. 

200 

Verbraucher
preis 

193,3 

150 MineraiOisteuer 

11 0,0 

100 

lmportpreis 

Mehrwertsteuer 
50 Sonstiges 1> 

1) Aufwand fOr Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb und Gewinn. 
Quelle: MineraiOiwirtschaftsverband e.V., Hamburg. Statistlsches Landesamt Rheinland-Pfalz 

am gOnstigsten war die Entwicklung bei Dieselkraftstoff. 
Hier wurden die Preise zwischen den Jahren 1976 und 
2000 ,.nur" urn 78% erhOht. Oberraschend ist die Tatsa
che, dass ,.ringfreie" Kraftstoffe starker im Preis anzo
gen als die Markenware. Bei Superbenzin errechnet 
sich hier ein Plus von 120%, bei Diesel waren es 85%. 

Autofahrer finanziell gefordert 

Die in den beiden letzten Jahren besonders stark an
gestiegenen Kraftstoffpreise haben die Autofahrer hart 
getroffen. Aber es sind nicht die einzigen in Verbindung 
mit dem Auto erfolgten Preisanhebungen. Der Preisin
dex fOr die Lebenshaltung aller privaten Haushalte weist 
in einer Sondergliederung Werte Ober Kraftfahrzeugan
schaffung und -unterhaltung nach. Danach hat sich der 
so genannte Kraftfahrerpreisindex in Deutschland seit 
1991 bis zum Jahr 2000 urn genau 31% erhOht. Der 
Index - die Gewichtung liegt bei 125,80%o - gliedert 
sich in neun Positionen, von denen drei (Kraftwagen 
36,7%o, Kraftstoffe 32,3%o und Reparaturen/ lnspektio
nen 23,3%o) allein einen Anteil von fast 75% an der ge
samten Gewichtung erreichen. 

In dem zehnjahrigen Beobachtungszeitraum stieg die 
Kraftfahrzeugsteuer (Anteil: 6,42%o) mit + 119% am 
starksten vor den Kraftstoffen (+50%) und den Repara
turen (+34%). lm Jahr 2000 tiel die Zunahme des Ge
samtindex gegenOber dem Vorjahr (+6,3%) am kraf
tigsten aus. lm Jahr 1998 wurde dagegen sogar ein 
ROckgang von 0,3% ermittelt. 

Steuererhohungen trugen wesentlich zum Preisanstieg 
bei 

Nachdem seit Mitte der 90er Jahre die Preise fOr 
Kraftstoffe nach oben tendierten und es 1998 wieder zu 
einer Entspannung kam, reagierte im FrOhjahr 1999 die 
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OPEC mit Produktionseinschrankungen. Da sich - im 
Gegensatz zu frOheren BeschiOssen - die Olforderlan
der an die Absprachen hielten und gleichzeitig durch 
die wirtschaftliche Entwicklung in Asien eine Nachfra
gesteigerung auftrat, kam es insgesamt zu Preissteige
rungen. Die Autofahrer spOrten dies besonders, da zum 
1. April1999 das Gesetz zum Einstieg in die okologische 
Steuerreform in Kraft t rat und dam it der Kraftstoff je Li
ter urn 6 Pfennig teurer wu rde. Die Rheinland-Pfalzer 
merkten es sofort: FOr einen Liter Normalbenzin 
mussten sie im Marz 1,52 DM bezahlen, im April waren 
es bereits 1,66 DM. Dieser Anstieg urn 9,2% wurde bei 
Dieselkraftstoff noch Oberschritten. Hier erhohte sich 
der Literpreis binnen Monatsfrist von 1,12 auf 1,25 OM 
(+11,6%). 

lm Laufe des Jahres drehte sich das Preiskarussell 
weiter. Durch das Gesetz zur FortfOhrung der okologi
schen Steuerreform verteuerte sich der Liter Kraftstoff 
ab 1. Januar 2000 abermals urn 6 Pfennig; diese Stei
gerung gilt jahrlich bis 2003. Damit hat die steuerliche 
Belastung der Kraftstoffe einen neuen Hohepunkt er
reicht. 

lmmer wieder drehte der Staat an der "Mineralol
steuerschraube". Entfiel 1971 auf einen Liter Kraftstoff 
noch ein Steueranteil von 35 Pfennig, so waren es ab 
1. April 1981 bereits 51 Pfennig und ab 1. Juli 1991 
82 Pfennig. Die SteuererhOhungen setzten sich in den 
Folgejahren fort. Ab 1994 mussten je Liter bleifreies 
Benzin 98 Pfennig an Steuern bezahlt werden, ab dem 
Jahr 2000 schon 1,10 DM und fOr verbleites Benzin 
1,20 DM. Bei einem Liter Diesel fallen seit Januar 2000 
74 Pfennig Steuer an. 

Nach Angaben des Mineralolwirtschaftsverbandes 
e.V. in Hamburg kostete im Dezember 2000 der Liter 
Normalbenzin 1,933 DM und der Liter Heizol 0,864 DM. 
Auf den lmportpreis entfielen dabei 0,377 bzw. 
0,485 DM, auf die Mineralolsteuer 1,10 bzw. 0,12 DM und 
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auf die Mehrwertsteuer 0,267 bzw. 0,119 OM. Somit 
musste der Verbraucher pro Liter Benzin 70,7% Steuern 
zahlen, bei HeizOI waren es mit 27,7% deutlich weniger. 
Der Aufwand fur Transport, Lagerhaltung, gesetzliche 
Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb und Gewinn lag je Li
ter Normalbenzin bei 0,19 OM. Mit 0,14 OM war dieser 
Betrag bei HeizOI noch geringer. 

Die Summe der gezahlten MineraiOisteuer wird auch 
durch die Zahl der gemeldeten Kraftfahrzeuge mitbe
stimmt. Jeweils zur Jahresmitte waren 1970 in Rhein
land-Pfalz 825 800 und im Jahr 2000 rund 2 756 200 
Fahrzeuge registriert. Diese Steigerung (+234%) ist ins
besondere auf kri:Htige Zunahmen in den 70er und den 
fruhen 80er Jahren zuruckzufuhren. Damals kam es im 
Funfjahresrhythmus zu einer BestandserhOhung urn 
durchschnittlich 33%. In den letzten Jahren ging die Zu
wachsrate kontinuierlich zuruck; zwischen 1995 und 
2000 erhOhte sich Bestand nur noch urn 252 000 Kraft
fahrzeuge (+10,1%). Diese Entwicklung deutet auf das 

Erreichen der Sattigungsgrenze hin. 

Neben der MineraiOisteuer partizipiert der Staat auch 
noch durch die Mehrwertsteuer an den Kraftstoffprei
sen. Jede PreiserhOhung - sei es durch die Olfirmen 
oder eigene staatliche Vorgaben - bringt der offent
lichen Hand zusatzliche Einnahmen. Der seit dem 1. Juli 

1968 gultige Mehrwertsteuersatz- damals 11%- wurde 
zum 1. Januar 1978, 1. Juli 1979, 1. Juli 1983 und 1. Ja
nuar 1994 jeweils urn einen Prozentpunkt erMht. Seit 
dem 1. April 1998 gi lt ein Mehrwertsteuersatz von 16%. 

Wechselhafter Verlauf der Heizolpreise 

HeizOI war fOr den Verbraucher zu Anfang der 70er 
Jahre preisgunstig ; im Jahr 1970 
mussten fOr 100 Liter 14,90 OM einschlieBiich Mehr
wertsteuer bezahlt werden. Fast zu einer Verdoppelung 
kames 1974 (29,02 OM) als Folge der ersten Olkrise des 
Jahres 1973. In jenem Jahr zahlten die rheinland-pfalzi
schen Haushalte im Dezember mit 42,90 OM fOr 100 Li
ter einen bis dahin nicht fur mOglich gehaltenen Re
kordpreis, der sich in den Folgejahren jedoch bei rund 
30 OM wieder auf niedrigerem Niveau einpendelte. Eine 
sehr kraftige Anhebung des RohOipreises seitens der 
Erdol exportierenden Ui nder sorgte im Jahr 1979 fOr ex
treme Preissprunge. lm Mai und Juli 1979 wurde mit 
51 ,63 bzw. 64,92 OM je 100 Liter die 50- bzw. die 60-
DM-Grenze uberschritten. 

Die beiden Energiekrisen von 1973 und 1979 bewirk
ten einen Umbruch in der Energiepolitik und hatten weit 
reichende Auswirkungen, die aile Bereiche des Offent-

Verbraucherpreise fOr Heizol 1970 - 2000 1l nach Monaten 

Jahres-
Verande-

Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August 
Sep- Ok- No- De-

durch-
rung zum 

Jahr !ember Iober vember zember 
schnitt 

Vorjahres-
durchschnitt 

OM je 100 Liter % 

1970 14,70 14,40 14,30 13,60 13,80 13,50 13,70 14,80 15,80 16,40 16,80 17,00 14,90 -3,1 
1971 18,10 18,40 18,90 18,00 17,60 16,80 16,20 15,40 15,70 15,30 14,60 16,10 16,76 12,5 

1972 16,00 16,30 15,70 15,70 15,40 14,70 14,50 14,40 15,20 15,90 16,90 17,80 15,71 -6,3 

1973 15,93 16,24 15,95 15,45 16,61 19.37 20,70 19,71 21,60 26,70 36,40 42,90 22,30 41,9 
1974 34,40 35,14 32.80 26,20 28,50 26,40 26,60 26,90 28,40 28,10 27,90 26,90 29,02 30,1 

1975 26,90 24,43 23,88 25,00 24,75 27,27 27,24 28,45 33,15 34,12 33,23 32,17 28,38 -2,2 

1976 31,55 31 ,60 31,04 31,64 31,07 3 1,65 31,65 31,69 31,94 31,45 30,51 30,88 31,39 10,6 
1977 31 ,49 32,05 31 ,42 31,46 31.1 4 31 ,34 30,91 30,57 30,61 30,72 30,75 30,94 31,12 -0.9 

1978 30,80 30,07 29,92 29,81 29,72 29,30 29,28 30,05 29,70 29,88 31,36 34,32 30,35 -2,5 

1979 36,94 40,78 46,73 49,36 51,63 59,49 64,92 62,57 60,97 59,70 60,19 60,68 54,50 79,6 

1980 63,29 63,19 62,19 61,85 65,51 63,64 61,91 59,21 56,12 58,71 62,29 67,47 62, 12 14,0 

1981 67,41 69,38 73,37 70,61 67,90 68,10 71,80 79,17 79,27 75,52 77,29 77,12 73,08 17,6 

1982 79,32 75,41 70,29 72,29 75,76 74,94 74,87 75,55 78,97 84,87 84,23 79,39 77,16 5,6 
1983 75,32 68,83 64,41 66,61 67,04 68,60 69,05 73,35 74,37 72.22 75,79 75,98 70,96 -8,0 

1984 76,42 76,67 73,11 73,93 72,73 74,20 72,80 72,36 75,28 79,67 76,25 76,92 75,03 5,7 

1985 82,23 84,47 87,39 80,27 76,75 74,09 72,94 73,42 79,13 76,91 79,08 72,05 78,23 4,3 

1986 65,63 58,80 55,36 53,16 45,53 39.18 30,05 34,76 34,53 31,63 33,05 31,94 42,80 -45,3 
1987 40,68 35,20 35,88 35,26 35,42 35,77 37,54 39,46 35,80 37,79 34,96 34,73 36,54 -14,6 

1988 32,74 31,41 29,72 32,92 32,32 32,25 31,63 32,59 30,76 28,39 29,85 33,21 3 1,48 -13,8 

1989 40,47 39,33 39,71 42,55 40,58 40,72 39,62 41,83 45,84 47,39 46,79 56,00 43,40 37,9 

1990 50,84 42,21 41,90 41 ,79 40,55 38,65 39,02 52,50 54,47 67,48 59,1 1 56,72 48,77 12,4 

1991 64,92 66,86 44,17 46,18 49,21 47,29 49,28 48,13 51,77 54,2 1 54,08 49,49 52,13 6,9 
1992 45,46 48,42 46,01 47,81 48,51 48,34 46,58 46,07 46,24 48,51 48,61 46,85 47,28 -9,3 
1993 49,07 48,37 50,72 49,52 48,52 47,35 47,81 46,64 46,81 48,60 48,09 47,03 48,21 2,0 

1994 46,56 45,61 44,28 44,93 45,17 44,73 44,01 44,35 43,49 43,71 43,23 42,79 44,41 -7,9 

1995 43,05 42,64 40,91 42,12 42,03 42,02 40,49 40,61 42,81 41,42 41 ,93 44,4 1 42,04 -5,3 

1996 45,51 48,87 48,34 50,58 46,55 44,75 46,20 46,40 54,16 58,55 53,79 53,89 49,80 18,5 

1997 60,06 53,33 48,15 47,38 48,44 47,86 48,06 50,62 49,00 52,35 51 ,67 51 ,08 50,67 1,7 

1998 46,10 46,08 43,60 45,28 44,09 41 ,69 41,20 39,67 40,69 39,84 39,46 37,48 42,10 - 16,9 

1999 38,54 37,42 45,99 47,52 47,23 46,03 51,92 53,59 58,25 56,92 59,60 64,55 50,63 20,3 

2000 62,87 66,71 69,53 65,43 70,39 70,86 74,89 80,08 104,96 97,37 92,84 85,52 78,45 54,9 

1) Preis einschlieBiich Mehrwertsteuer bei einer Abnahmemenge ab Januar 1970 von 1000 Litern, ab Januar 1973 von 5 000 Utern (ab Juni 1979 zeitwelse Ausliefe
rung von 2 000 - 3 000 Utern). ab 1996 von 3000 Litern. 
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lichen Lebens tangierten. Neben den schon legendaren 
drei autofreien Sonntagen - der Erste war der 25. No
vember 1973 - gab es tor eine bestimmte Zeit fur Kraft
fahrzeuge eine Tempobegrenzung . Auf LandstraBen 
und Autobahnen waren maximal 80 bzw. 100 Kilometer 
je Stunde erlaubt. Von Seiten der Politik gab es viel
faltige Aktivitaten wie eine Verordnung uber Feue
rungsanlagen (1974), das Energieeinsparungsgesetz 
(1976), die Warmeschutzverordnung (1977) sowie eine 
Heizungsanlagen- und Heizungsbetriebsverordnung 
(1978). Zudem wurden Programmforderungen, Direkt
subventionen und Steuererleichterungen initiiert und 
die Forschung und Entwicklung sowie die Aufklarungs
und Offentlichkeitsarbeit intensiviert. 

Auch die amtliche Statistik spurte die Auswirkungen 
der Aktivitaten im Energiebereich. So sah das ab 1979 
geltende neue 2. Baustatistische Gesetz fur Baugeneh
migungen und -fertigstellungen den Nachweis der Be
heizungsart und der verwendeten Energietrager vor. 
Diese statistischen Daten wurden schnell ein wichtiger 
Bestandteil der Bautatigkeitsstatistik; aufgrund der ak
tuellen Verfugbarkeit und der hohen Aussagekraft der 
Ergebnisse wurde der Erhebungskatalog unverandert 
in das zurzeit- seit 1999 - gultige Hochbaustatistikge
setz ubernommen. 

Bisherige HOchstpreise in den 80er Jahren 

Durch die zweite Olkrise kam es 1979- es herrschte 
ein strenger Winter - zu heftigen Preisanstiegen; der 
Jahresdurchschnittspreis lag urn 80% uber dem Wert 
des Vorjahres. In den beiden folgenden Jahren war der 
Anstieg mit+ 14 bzw. + 17,6% wieder geringer. Das in den 
Sommermonaten oft etwas billigere Heizol war aber im 
Jahre 1981 - nicht zu letzt wegen des hohen Anstiegs 
des Dollarkurses gegenuber der D-Mark - in den Mo
naten August und September mit 79,17 bzw. 79,27 OM 
am teuersten. Die 70-DM-Grenze wurde erstmals im 
Marz 1981 mit 73,37 OM Oberschritten. 

Die Olpreisentwicklung nahm in den BOer Jahren ei
nen wechselhaften Verlauf. Mit 77,16 bzw. 78,23 OM je 
100 Liter errechneten sich die bis dahin hochsten 
Durchschnittspreise in den Jahren 1982 und 1985. Eine 
bisher nicht gekannte Hochstmarke erreichte der 61-
preis mit 87,39 OM im Marz 1985. Seit 1986 gingen die 
Preise stetig zurOck; die jahrlichen Durchschnittswerte 
lagen - teilweise deutlich - unter denen des Vorjahres: 
-45,3% (1986), - 14,6% (1987) und -13,8% (1988). Das 
Jahr 1989 (43,40 OM) weist eine gegenlaufige Entwick
lung auf (+37,9%). Es ist darauf hinzuweisen, dass am 
1. Januar 1989 die Steuer tor Heizol von 2,00 OM auf 
6,85 OM je 100 kg angehoben wurde. Am 1. Juli 1991 
folgte eine weitere Erhohung auf 9,40 OM. 

90er Jahre: Olpreis wieder Ieicht riicklaufig 

Zu Anfang der 90er Jahre stieg der Olpreis Ieicht an; 
1990 lag der Jahresdurchschnittspreis mit 48,77 OM je 
100 Liter urn 12,4% uber dem des Vorjahres. Dieses Er
gebnis wurde mit gepragt durch die am 2. August 1990 
begonnene Invasion der Truppen des lrak in den Nach
barstaat Kuwait. Dem schloss sich ab dem 17. Januar 
1991 der eigentliche Golfkrieg an. Die Invasion tohrte zu 
schweren Turbulenzen auf den internationalen 01-, Ak
tien- und Devisenmarkten. Vor dem Konflikt kostete ein 
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Barrel (159 Liter) Roh61 19,35 US-Dollar, Ende Septem
ber wurde auf dem Rotterdamer Olmarkt der Rekord
preis von uber 41 US-Dollar pro Barrel verlangt. Damit 
war Rohol noch teurer als wahrend der Olkrisen 1973 
und 1979. Obwohl Deutschland im 1. Halbjahr 1990 nur 
1,4% der Roholimporte aus dem lrak und Kuwait bezog 
und Saudi-Arabien und andere Olforderlander die For
derquoten steigerten - damit bestand kein Olengpass 
tor Deutschland -, erhohten die Olkonzerne die Preise. 
FOr 100 Liter Heizol mussten in Rheinland-Pfalz im Au
gust 1990 bereits 52,50 OM bezah lt werden, 34,5% 
mehr als im Vormonat mit 39,02 OM. lm Oktober wurden 
je 100 Liter schon 67,48 OM verlangt, 42% mehr als vor 
Jahresfrist. Danach tiel der Preis wieder. 

In den Folgejahren kam es zu einer relativen Preis
stabilisierung; es gab in den Jahren 1992, 1994, 1995 
und 1998 sogar Ruckgange der Jahresdurchschnitts
preise im Vergleich zum Vorjahr. FOr 1998 tiel der ROck
gang mit -16,9% sehr deutlich aus. Anfang 1999 wur
den im Februar fOr 100 Liter 37,42 OM verlangt; einen 
solch niedrigen Preis gab es zuletzt im Dezember 1988 
mit 33,21 OM. In den nachsten Monaten kam es zu ei
ner fast stetigen monatlichen Preissteigerung, die im 
Dezember 1999 mit einem Wert von 64,55 OM je 100 Li
ter endete. lm Jahresmittel gab es ein Plus von 20,3%. 
Dieses Ergebnis wurde auch beeinflusst durch die oko
logische Steuerreform; ab 1. April 1999 erhohte sich die 
Verbrauchsteuer fOr Heizol um 4 Pfennig je Liter. Zudem 
stieg die Mineralolsteuer fOr Heizol zum gleichen Zeit
punkt von 80,00 auf 120,00 DM/m3. 

Die Annahme, dass der Olpreis seit 1970 stetig ge
stiegen ist, trifft nicht zu. In 13 Jahren kam es gegen
Ober dem Vorjahr zu einem PreisrOckgang. Mit 27,44 OM 
je 100 Liter Heizol wurde fOr den Zeitabschnitt 1970 bis 
1979 ein deutlich niedrigerer Betrag errechnet als tor die 
nachsten zehn Jahre mit 59,08 OM. In dieser Dekade 
gab es die hochsten Olpreise. Die 90er Jahre wiesen ei
nen Mittelwert von 47,60 OM auf. 

OPEC kiirzt Fordermengen - Olpreise explodieren 

Die jOngste Entwicklung der Olpreise etwa ab Mitte 
des Jahres 1999 wird in ganz erheblichem MaBe von 
der Entscheidung der OPEC tangiert, die Produktion 
einzuschranken, da der Preisverlauf nicht ihren Vorstel
lungen entsprach. lm Gegensatz zu fruheren Abma
chungen hielten sich die Mitglieder der OPEC dieses 
Mal an ihr Vorhaben . Die Preissteigerungen wurden 
unterstotzt durch die wirtschaftliche Erholung in Asien 
und die damit verbundene Nachfragesteigerung sowie 
die deutliche Abwertung des zum 1. Januar 1999 als 
Buchgeld eingefuhrten Euro gegenOber dem US-Dollar. 
Diese Fakten beeinflussten den Jahresdurchschnitts
preis von 50,63 OM und galten auch tor die Preise im 
Jahr 2000. Bis April 2000 bildete sich ein 100-Liter
Preis von rund 65,00 OM; dann jedoch begann die 
Preisexplosion. Ober 74,89 OM im Juli und 80,08 OM im 
August folgte im September ein frO her nicht tor mog lich 
gehaltener Preis von 104,96 OM tor 100 Liter Heizol. Die
ser Rekordwert lag urn 80,2% Ober dem des Vorjahres
monats. Ebenfalls unerreicht ist der Jahresdurchschnitt 
mit 78,45 OM. 

Die in den 70er Jahren zweimal aufgetretenen Unru
hen auf dem Olmarkt und die damit verbundenen Unsi
cherheiten auf diesem Preissektor mogen Viele Bauher-
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Preisindex fUr die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 1970 - 2000 

FrOheres Bundesgebiet Deutschland 

Gesamtlebenshaltung Gesamtlebenshaltung 
Gesamtlebenshaltung ohne 

Jahres- flussige Brennstoffe und Kraftstoffe 
durchschnitt 

Veranderung Veranderung Veranderung 
1995 = 100 zum Vorjahr 

bzw. Vorjahres- 1995 = 100 zum Vorjahr 
bzw. Vorjahres- 1995 = 100 zum 

bzw. Vorja res-
monat (%) 

1970 40,5 3,6 
1975 54,5 6,0 
1980 66,4 5,4 
1985 80,2 2,0 
1990 85,8 2,6 
1991 89,0 3,7 
1992 92,5 3,9 
1993 95,8 3,6 
1994 98,4 2,7 
1995 100,0 1,6 
1996 101,3 1,3 
1997 103,2 1,9 
1998 104,1 0,9 
1999 104,8 0,7 
2000 106,9 2,0 

1999 Januar 103,9 0,2 
Februar 104,1 0,2 
Marz 104,3 0,5 
April 104,6 0,7 
Mai 104,7 0,5 
Juni 104,8 0,4 
Juli 105,3 0,7 
August 105,3 0,8 
September 105,0 0,8 
Oktober 104,9 0,9 
November 105,1 1,0 
Dezember 105,5 1,3 

2000 Januar 105,7 1,7 
Februar 106,1 1,9 
Marz 106,3 1,9 
April 106,3 1,6 
Mai 106,2 1,4 
Juni 106,8 1,9 
Juli 107,3 1,9 
August 107,2 1,8 
September 107,6 2,5 
Oktober 107,4 2,4 
November 107,7 2,5 
Dezember 107,7 2,1 

ren veranlasst haben, ihre Wohnungen statt mit Heizol 
nun mit Gas zu beheizen. Diese Annahme wird durch 
d ie Ergebnisse der Baugenehmigungsstatistik bekraf
tigt.1l Danach sollten von den zwischen 1979 und 1983 
genehmigten Wohnungen 44% b lbeheizt werden ; in 
dem Zeitraum 1994 bis 1998 reduzierte sich der Anteil 
auf 27%. Auch Zahlungen und Stichproben belegen die 
Abkehr vom Heizo l und die Hinwendung zum Gas, des
sen Leitungsnetz in den letzten Jahren verstarkt er
weitert wurde. Nac h den Ergebnissen der 1 % -Ge
baude- und Wohnungsstic hprobe 1972 wurden 77% der 
Zentralheizungen mit Heizol betrieben, 1987 (Gebaude 
und Wohnungszahlung) noch 67% und 1998 (Mikro
zensus-Zusatzerhebung) nur noch 48%. 

1) Hawliczek, lngo: Beheizung der Wohnungen - Wandel der Helzungsart und 
Energietra.ger, in: Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz, Heft 3/2000, S. 52 ff. 
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monat (%) monat (%) 

87,2 
91,6 5,0 91,5 
95,7 4,5 95,6 4,5 
98,3 2,7 98,1 2,6 

100,0 1,7 100,0 1,9 
101,4 1,4 101,2 1,2 
103,3 1,9 103,1 1,9 
104,3 1,0 104,4 1,3 
104,9 0,6 104,7 0,3 
106,9 1,9 105,7 1,0 

104,1 0,2 104,3 0,5 
104,3 0,2 104,6 0,5 
104,4 0,4 104,6 0,6 
104,8 0,7 104,6 0,5 
104,8 0,4 104,8 0,3 
104,9 0,4 104,8 0,1 
105,4 0,6 105,1 0,2 
105,3 0,7 104,9 0,1 
105,1 0,7 104,6 0,1 
105,0 0,8 104,4 -
105,2 1,0 104,6 0,2 
105,5 1,2 104,8 0,3 

105,8 1,6 105,0 0,7 
106,2 1,8 105,3 0,7 
106,4 1,9 105,3 0,7 
106,4 1,5 105,5 0,9 
106,3 1,4 105,4 0,6 
106,9 1,9 105,7 0,9 
107,4 1,9 106,1 1,0 
107,2 1,8 106,0 1,0 
107,7 2,5 105,9 1,2 
107,5 2,4 105,9 1,4 
107,7 2,4 106,2 1,5 
107,8 2,2 106,5 1,6 

Heizol mit hachster Preissteigerung 

Der Preisindex fUr d ie Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte stieg im fri.iheren Bundesgebiet von 1970 b is 
2000 um genau 164%. lm gleichen Zeitraum zog Mar
ken-Normalbenzin im Land um 251% im Preis an. Diese 
Steigerungsrate w ird vom leichten Heizol weit i.iberbo
ten. Fur die 31 Jahre errechnet sich eine Erhohung von 
427%. Zum Vergleich die Entwicklung bei Lehnen und 
Gehaltern von 1970 bis 1999: Die durchschnittlichen 
Bruttomonatsverd ienste der Angeste llten stiegen im 
produzierenden Gewerbe in dieser Zeit um 366%, bei 
den Frauen sogar um 434%. Noch starker waren d ie Er
hbhungen im Handel, Kredit- und Versicherungsge
werbe mit 427 bzw. 505%. Auch die Bruttostundenver
dienste im produzierenden Gewerbe w iesen eine hohe 
Steigerungsrate auf: +376 bzw. + 415%. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 3/2001 



Preisindex fOr die Lebenshaltung aller privaten Haushalte und Messzahlen der 
Verbraucherpreise tor Normalbenzin und Heizol 1970 - 2000 im fri.iheren Bundesgebiet 
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Auswirkungen der hohen Kraftstoff- und Heizolpreise 

Die in erster Linie auf die gestiegenen Roholimport
preise und die Devisenkursentwicklung zuri.ickzutoh
renden letzten Preissteigerungen bei Kraftstoffen und 
Heizol zeigen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftli
che Entwicklung. Davon betroffen sind 

- das Wirtschaftswachstum, 

- die gesamtwirtschaftliche lnflationsrate, 

- der AuBenbeitrag durch die hoheren Olrechnungen, 
da Deutschland fast vollstandig auf lmporte ange
wiesen ist. 

Der sehr starke Olpreisanstieg hat die lnflationsrate, 
gemessen am Preisindex fi.ir die Lebenshaltung aller 
privaten Haushalte, nach oben getrieben. Durch die 
kraftige Verteuerung von Kraftstoffen und Heizol im 
September 2000 stieg der Preisindex in jenem Monat 
urn 2,5% gegeni.iber dem Vorjahresmonat, nachdem im 
August nur eine Steigerung von 1,8% ermittelt wurde. 
Werden Kraftstoffe und Heizol aus dem September-ln
dexwert herausgerechnet, liegt die Zunahme nur noch 
bei 1,2%. 

Welche Auswirkungen die hohen Energiepreise auf 
die Wirtschaft letztendlich haben werden, kann heute 
noch nicht quantifiziert werden. Dass die Entwicklung 
Folgen hat, ist nicht zu bezweifeln. Als Beispiel seien die 
GroBhandelspreise genannt, die im Jahr 2000 wegen 
der teuren Mineralolprodukte so stark gestiegen sind 
wie seit 18 Jahren nicht mehr. Die Jahresrate von +5,5% 
lage ohne die Mineralolerzeugung bei +2,5%, nachdem 
1999 noch ein Ri.ickgang urn 0,9% zu verzeichnen war. 
Auch die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte zogen 
stark an. lm Jahresdurchschnitt 2000 lagen sie urn 3,4% 
i.iber dem Durchschnittswert des Vorjahres; vergleichs
weise war 1999 ein Ri.ickgang gegeni.iber dem Vorjahr 
urn genau 1% ermittelt worden. Nach wie vor ist die Ent
wicklung der Erzeugerpreise von den Preisveranderun
gen der Mineral61erzeugnisse gepragt. Diese verteuer-
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ten sich im Dezember 2000 im Vorjahresvergleich um 
15,1%, gaben aber gegeni.iber dem Vormonat um 7,5% 
nach. In der Berechnung ohne Mineralolerzeugnisse 
stieg der Index zum Vorjahresmonat um 3,7% und 
gegeni.iber dem Vormonat geringfi.igig urn 0,1%. 

Wirtschaft und Regierung sind gefordert, energiespa
rende MaBnahmen voranzutreiben. Als Beispiele seien 
das schon lange in der Diskussion stehende 3-Liter
Auto und das 7-Liter-Haus genannt. Bei letzterem soli 
durch eine im Jahr 2001 zu verabschiedende Energie
sparverordnung der Verbrauch von Heizstoffen urn 30% 
sinken, das heiBt durch bessere lsolierungen und mo
derne Heizanlagen soli der Verbrauch von heute zehn 
auf dann sieben Liter Erd61 pro Jahr und Quadratmeter 
gesenkt werden. Gestiegene Preise fi.ir 61 und Gas, aber 
auch eine verbesserte finanzielle Forderung trugen im 
Jahr 2000 sicherlich zur Entstehung von rund 80 000 
neuen Solaranlagen in Deutschland bei. Erneuerbare 
Energien wie Wasserkraft, Erdwarme, Sonne und Wind 
sind in vielen Regionen der Erde noch ungenutzt. Noch 
immer setzen die meisten Lander auf herkommliche 
Energietrager, wie die fossilen Rohstoffe Kahle, Erd61 
und Erdgas, oder auf die Atomenergie. Nach Angaben 
der Organisation fOr wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) deckten im Jahr 1998 nur Is
land (66%) und Norwegen (44%) einen GroBteil ihres 
Energiebedarfs durch erneuerbare Energien. Neusee
land (30%), Schweden (28%), Finnland und 6sterreich 
(je 22%) erreichten ebenfalls noch hohe Anteile. In 
Deutschland war die Nutzung alternativer Energiequel
len mit 1,7% noch sehr bescheiden. Eine Weiterent
wicklung dieser Technik bietet die Chance, die beste
hende Abhangigkeit vom Roh61 zu verringern. Dieses 
erscheint wichtig, da die OPEC am 17. Januar 2001 in 
Wien beschlossen hat, die tagliche 01-Fordermenge urn 
etwas mehr als 5% oder 1,5 Mill. Barrel auf jetzt 25,2 Mill. 
Barrel pro Tag zu ki.irzen. 

Diplom-Volkswirt lngo Hawliczek 
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Okologischer Landbau 1999 

Der okologische Landbau ist in jungster Zeit vor al
lem auf Grund der BSE-Krise und der in diesem Zu
sammenhang geforderten Neuorientierung der Agrar
politik versta.rkt in das Bewusstsein der Offentlichkeit 
geruckt. Diese schon seit mehr als 100 Jahren bekannte 
Bewirtschaftungsform fUhrte im Vergleich zur konven
tionellen Landwirtschaft bisher eher ein Schattenda
sein. Die Oberga.nge zwischen beiden Bewirtschaf
tungsformen sind allerdings flieBend, sodass keine 
exakte Definition des okologischen Landbaus moglich 
ist. 

Es lassen sich nur besondere Kennzeichen des oko
logischen Landbaus nennen. So versucht er in noch 
starkerem MaBe als die konventionelle Landwirtschaft 
im Einklang mit der Natur zu wirtschaften und verzich
tet weitgehend auf den Einsatz von Dunge- und Pflan
zenschutzmitteln, die auf chemisch-synthetischem Weg 
hergestellt werden. Da in der konventionellen Landwirt
schaft die genannten Produktionsmittel allerdings in 
unterschiedlicher lntensitat eingesetzt werden, gibt es 
eine Vielzahl von Obergangen zwischen beiden Bewirt
schaftungsarten. 

Die Landwirte, die in der Vergangenheit den Clkologi
schen Landbau einfOhrten, zeichneten sich dadurch 
aus, dass sie mit dieser Form der Bewirtschaftung auch 
eine Lebenseinstellung verbanden. Die Betriebe des 
okologischen Landbaus haben sich in verschiedenen 
Verbanden, wie z. B. Demeter, Bioland, Naturland oder 
ANOG, zusammengeschlossen. Die VerMnde haben im 
Wesentlichen die Aufgabe, die Einhaltung der Bewirt
schaftungsauflagen zu kontroll ieren, die Betriebe zu be
raten und die Vermarktung der Produkte zu organisie
ren. 

EU hat rechtlichen Rahmen geschaffen 

Die Nachfrage nach okologisch erzeugten Nah
rungsmitteln hat nicht zuletzt unter Umweltgesichts
punkten in den letzten Jahren zugenommen, sodass 

sich die Landwirte auch aus wirtschaftlichen Grunden 
tor den 6kologischen Landbau zu interessieren began
nen. Sie sahen darin eine M6glichkeit, ihren Betrieb 
wirtschaftlich erfolgreich weiterzutohren. Mit der zuneh
menden Verbreitung des Clkologischen Landbaus hat 
die Europaische Kommission Mindeststandards defi
niert, die erfu llt sein mussen, um Produkte unter dem 
Begriff ,6kologisch" vermarkten zu konnen. Sie sind in 
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 
24. Juni 1991 uber den 6kologischen Landbau und die 
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse und Lebensmittel im Einzelnen niederge
legt. Damit die Einhaltung der Vorschriften sichergestellt 
werden kann, mussen dementsprechend die Mitglied
staaten Kontrollstellen einrichten. 

Die Bewirtschaftungsauflagen der EG-Verordnung 
2092/91 sind geringer als die der eingangs genannten 
nationalen Verba.nde. lm Gegensatz zu diesen, die die 
Umstellung des ganzen Betriebes auf den Clkologischen 
Landbau vorsehen, kann nach der genannten EG-Ver
ordnung auch fur nur einen Produktionsbereich eines 
Betriebes die okologische Bewirtschaftung eingefUhrt 
werden. 

lm Rahmen der Landwirtschaftsza.hlung 1999 war es 
vorgesehen, die landwirtschaftlichen Betriebe zu fragen, 
ob sie nach den Richtlinien der genannten EG-Verord
nung wirtschaften. In Rheinland-Pfalz wurde auf diese 
Frage im Erhebungsbogen verzichtet; stattdessen wur
den die Adressen von der beim rheinland-pfAizischen 
Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau eingerichteten Kontrollstelle genutzt und diese 
lnformationen in die Aufbereitung der Ergebnisse uber
nommen. Eine Unterscheidung in Betriebe, die vollstan
dig oder die nur bestimmte Produktionsbereiche umge
stellt hatten, war im Rahmen derlandwirtschaftszah
lung 1999 nicht vorgesehen. Man kann jedoch davon 
ausgehen, dass nur wenige Betriebe nicht vollstandig 
auf die okologische Wirtschaftsweise umgestellt haben. 
lm Folgenden werden die entsprechenden Ergebnisse 
aus der Landwirtschaftszahlung 1999 dargestellt. 

Landwirtschaftliche Betriebe 1999 nach GroBenklassen der landwirtschaftlich genutzten Flache (LF) 

lnsgesamt 
Konventionell wirtschaftende Ckologisch wirtschaftende 

Betriebsgr06enklasse Betriebe Betriebe 
nach der landwirtschattlich 

genutzten Al!che Betriebe LF Betriebe LF Betriebe LF (LF) von ... ha 

Anzahl ha Anzahl % ha Anzahl % ha 

unter 2 8170 7 439 8 143 23,2 7 407 27 7,3 32 

2 - 5 7 187 23 521 7 139 20,3 23 362 46 12,9 159 

5 - 10 5307 37 804 5 240 14,9 37 323 67 18,0 481 

10 - 20 4 949 71 251 4 687 13,9 70 396 62 16,7 855 

20 - 30 2 346 57 986 2 311 6,6 57109 35 9,4 878 

30 - 50 3 116 121 650 3 068 8,7 119 797 48 12,9 1 853 

50 - 75 2 024 124 405 1 983 5,6 121 861 41 11 ,0 2 544 

75 - 100 1 141 98176 1118 3,2 96153 23 6,2 2 025 

100 und mehr 1 235 173 596 1 214 3,5 170 646 21 5,6 2 949 

lnsgesamt 35 475 715 831 35103 100 704 054 372 100 11 777 
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370 Betriebe wirtschaften okologisch 

Von den insgesamt bei der Landwirtschattszahlung 
1999 erfassten 35 475 Betrieben unterlagen rund 370, 
das ist gut 1% der Gesamtzahl, dem Kontrollverfahren 
zur Oberwachung der Vorschritten der EG-Verordnung 
2092/91. Es handelte sich dabei urn Betriebe, die 2 ha 
und mehr landwirtschattlich genutzte Flache (LF) be
wirtschatteten, oder urn Betriebe, die weniger als 2 ha 
LF hatten, aber auf Freilandflachen von mehr als 30 Ar 
oder Gewachshausflachen von 3 Ar und mehr Sonder
kulturen anbauten oder deren Viehbestande gesetzlich 
festgelegte GraBen uberstiegen. Diese Betriebe verfug
ten uber knapp 12 000 ha landwirtschaftlich genutzter 
Flache, worn it sich eine durchschnittliche Betriebsgr6Be 
von uber 31 ha errechnet. Die konventionell wirtschaf
tenden Betriebe erreichten dagegen durchschnittlich 
nur gut 20 ha. 

Die Unterschiede in der durchschnittlichen Betriebs
groBe spiegeln sich auch in der Gliederung der Betriebe 
nach Gr6Benklassen der landwirtschattlich genutzten 
Flache wieder. So wiesen 5,6% der Oko-Betriebe eine 
GroBe von 100 ha und mehr auf. Von den ubrigen Be
trieben fielen nur 3,5% in diese GroBenklasse. Ober eine 
Betriebsgr6Be zwischen 75 bis 100 ha verfugten 6,2% 
der Oko-Betriebe. Der Anteil lag damit fast doppelt so 
hoch wie bei der konventionellen Landwirtschatt. 

Landwirtschattliche Einzelunternehmen 1999 nach Art der 
Bewirtschattung und sozialokonomischen Betriebstypen 

Sozialokonomischer Betriebe LF 
Betriebstyp 

Anzahl ha % 

Konventionell wirtschaftende Betriebe 

Haupterwerbsbetriebe 

I 
12 798 

I 
38,5 453 899 

Nebenerwerbsbetriebe 20 436 61 ,5 178 341 

Zusammen I 33 234 I 100 632 240 

6kologisch wirtschaftende Betriebe 
Haupterwerbsbetriebe 204 60,5 7 402 

Nebenerwerbsbetriebe 133 39,5 2 611 

Zusammen 337 100 10013 

Einzelunternehmen insgesamt 

Haupterwerbsbetriebe 13 002 38,7 461 301 

Nebenerwerbsbetriebe 20 569 61,3 180 952 

lnsgesamt 33 571 100 642 253 

Die deutlich bessere Flachenausstattung der Oko
Betriebe ist nicht zuletzt ein Grund fUr den hohen Anteil 
an Haupterwerbsbetrieben. lmmerhin 61% der okolo
gisch wirtschattenden Familienbetriebe wurden im 
Haupterwerb bewirtschattet. Bei den ubrigen Betrieben 
waren es nur 39%. ' 

Gut 24% der Familienbetriebe mit okologischer Wirt
schattsweise, deren lnhaber 45 Jahre und alter waren, 
verfugten uber einen Hofnachfolger. Bei den konventio
nell bewirtschatteten Betrieben waren es mit knapp 19% 
deutlich weniger. Die lnhaber eines Oko-Betriebes se
hen damit auch langfristig gute Chancen ihre Betriebe 
weiterzutuhren. 
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Mit der Betriebssystematik fUr die landwirtschatt
lichen Betriebe kann der betriebliche Produktions
schwerpunkt aufgezeigt werden. Sowohl bei den okolo
gisch als auch bei den konventionell wirtschattenden 
Betrieben hat die Betriebsform , Dauerkulturen" mit 41 
bzw. 46% den hochsten Anteil. Die meisten der okolo
gisch wirtschattenden Dauerkulturbetriebe sind Wein
baubetriebe, die ihren Wein u. a. unter dem Label 
ECOVIN vermarkten. Der Obstbau hat unter den 
okologischen Betrieben mit 3,5% eine etwas gr6Bere 
Bedeutung als im konventionellen Anbau (2,7%). Die 
Betriebsformen , Futterbau" und ,Marktfruchtbau" wei
sen etwa die gleichen Anteile auf wie im konventionel
len Anbau. 

Oko-Betriebe haben vielseitige Bodennutzung 

Da okologisch wirtschattende Betriebe keine che
misch-synthetisch hergestellten Dungemittel einsetzen, 
mussen sie durch geeignete Fruchtfolgen sowie durch 
organische Dungemittel den Nahrstoffgehalt der Boden 
sicherstellen. Sie versuchen daruber hinaus die Kultur
pflanzen durch eine vielseitige Bodennutzung vor 
pflanzlichen und tierischen Schadorganismen zu schut
zen. Die Bodennutzung der Oko-Betriebe weist daher 
gegenuber dem Gros der Betriebe einige Besonderhei
ten auf. 

Die landwirtschattlich genutzte Flache setzt sich bei 
den Oko-Betrieben im Wesentlichen aus Ackerland 
(49%), Dauergrunland (41 %) und Dauerkulturen (10%) 
zusammen. Unterschiede zu den konventionellen Be
trieben weisen die Anteile beim Ackerland und Dauer
grunland auf, die bei diesen 56% bzw. nur 34% ausma
chen. Der Anteil des Ackerlandes, den die Oko-Betriebe 
mit Getreide bestellen, lag 1999 bei 45%. Die ubrigen 
Betriebe erreichten dagegen 63%. Die wichtigste Ge
treideart bei den Oko-Betrieben war 1999 Weizen; er 
wuchs auf 16% des Ackerlandes und lag damit 5 Pro
zentpunkte unter dem Anteil fUr konventionelle Betriebe. 

Sommergerste bauten die Oko-Betriebe auf nur 8% 
des Ackerlandes an. Bei den konventionellen Betrieben 
war sie 1999 die wichtigste Getreideart (22%). Ein 
Grund fUr den Unterschied durfte der fehlende Markt fUr 
okologisch erzeugte Braugerste sein. Die Oko-Betriebe 
konnen fUr ihre Braugerste keine hoheren Verkaufs
preise erzielen, sodass ihr Anbau wirtschaftlich nicht 
interessant ist. Dies trifft dagegen fUr Roggen zu, der 
vorwiegend zur Brotherstellung verwendet wird. Er 
wuchs 1999 auf uber 6% des Ackerlandes. lm konven
tionellen Anbau erreichte er nur einen Anteil von 3,2%. 
Hafer, der ansonsten nur auf 3,4% des Ackerlandes 
kam, beanspruchte im okologischen Landbau 5% des 
Ackerlandes. Die Verkaufsmoglichkeit als Rohstoff fUr 
die Haferflockenproduktion durfte mit ein Grund fUr den 
hohen Anteil sein. 

Eine weitere wichtige Ackerfrucht im okologischen 
Anbau ist die Kartoffel. Sie wird auf 5,6% des Ackerlan
des angebaut und uberwiegend als Speisekartoffel, 
vielfach in Direktvermarktung, verkautt. lm konventio
nellen Anbau entfielen nur 2,6% des Ackerlandes auf 
Kartoffeln. 
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Bodennutzung der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 nach Art der Bewirtschaftung 

lnsgesamt 
Bodennutzung 

ha 

Landwirtschaltlich genutzte Flache 715 831 
darunter 

Dauerkulturen 73 543 

DauergrOnland 242 762 

Ackerland 398 938 

Ackerland 398 938 

darunter 

Getreide 248 356 

darunter 

Weizen 82 462 

Roggen 12 773 

Wintergerste 32 411 

Sommergerste 85193 

Hafer 13 726 

HOisenfrOchte 4 527 

HackfrOchte 34 537 

darunter 

Kartoffeln 10 434 

ZuckerrOben 23 300 

ClfrOchte 36 313 

darunter 

Winterraps 29 769 

Futterpflanzen 33 031 

darunter 

Silomais 15 363 

Klee und Klee-Gras 7 618 

stillgelegte Fll!chen einschlieBiich 

sonstige Brache 29 317 

Leguminosenanbau zur Nahrstoffgewinnung 

Der Anteil der HOisenfrOchte, auch KC>rnerlegumino
sen genannt, wie Ackerbohnen und Erbsen lag bei den 
Oko-Betrieben mit 5,3% fast fOnfmal so hoch wie bei 
den konventionell wirtschaftenden Betrieben. Legumi
nosen sind in der Lage den Luftstickstoff zu binden und 
ihn als Pflanzennl:ihrstoff im Boden anzusammeln. Da
mit wird eine StickstoffdOngung teilweise OberfiOssig. 

Eine weitere MC>glichkeit der Stickstoffanreicherung 
ist der Anbau von Klee oder Klee-Gras-Gemischen. Sie 
nahmen 19% des Ackerlandes der Oko-Betriebe ein. 
Der Klee- und Klee-Gras-Anbau stellt gleichzeitig den 
wesentlichen Teil des Futterpflanzenanbaus, der mit fast 
einem Viertel der Ackerflache die Versorgung mit wirt
schaftseigenen Futtermitteln fOr die Viehhaltung sicher
stellen soli. lm konventionellen Anbau nahmen die Fut
terpflanzen nur einen Anteil von 8% ein, wobei die 
wichtigste Futterpflanze hier der Silomais war. Er liefert 
im Gegensatz zu Klee oder Klee-Gras nur bei hohen 
DOngergaben zufrieden stellende Ertrage. 

Ein weiteres Kennzeichen der Oko-Betriebe ist der 
verbreitete Zwischenfruchtanbau, durch den bei einer 
geeigneten Auswahl an Zwischenfruchtarten ebenfalls 
Stickstoff im Boden angesammelt werden kann. Fast 7% 

60 

Konventionell Ckologisch wirtschaltende 
wirtschaltende Betriebe Betriebe 

% ha % ha % 

100 704 054 100 11 777 100 

10,3 72 348 10,3 1 195 10,1 

33,9 237 951 33,8 4 8 11 40,9 

55,7 393 174 55,8 5 764 48,9 

100 393 174 100 5 764 100 

62,3 245 768 62,5 2 588 44,9 

20,7 81 571 20,7 891 15,5 

3,2 12 409 3,2 364 6,3 

8,1 32 339 8,2 72 1,2 

21,4 84 710 2 1,5 483 8,4 

3,4 13 437 3,4 289 5,0 

1,1 4 221 1,1 306 5,3 

8,7 34 150 8,7 387 6,7 

2,6 10110 2,6 324 5,6 

5,8 23 254 5,9 46 0,8 

9,1 36 064 9,2 249 4,3 

7,5 29 652 7,5 117 2,0 

8,3 31 689 8, 1 1 342 23,3 

3,9 15 339 3,9 24 0,4 

1,9 6 518 1,7 1 100 19,1 

7,3 28 838 7,3 479 8,3 

des Ackerlandes werden fOr den Anbau von Zwischen
frOchten genutzt, die Oberwiegend zu GrOndOngungs
zwecken verwendet werden. 

Deutliche Unterschiede in der Viehhaltung 

Die Viehhaltung ist neben der pflanzlichen Produktion 
der zweite wichtige Produktionsbereich in der Landwirt
schaft. Die Oko-Betriebe, weisen auch hier deutliche 
Unterschiede zu den Obrigen Betrieben auf. Durch das 
Bestreben der Oko-Betriebe in einem mC>glichst ge
schlossenen Kreislauf zu wirtschaften, ergeben sich nur 
begrenzte MC>glichkeiten des Zukaufs von Futtermitteln 
fOr die tierische Produktion. Damit dart die Tierhaltung 
nur so groB sein, wie auf den Fll:ichen des Betriebes Fut
ter erzeugt werden kann. 

Die 195 viehhaltenden Betriebe mit einer C>kolo
gischen Wirtschaftsweise erreichten 1999 einen Vieh
besatz von lediglich 0,65 GroBvieheinheiten (GV) je ha 
LF. Die konventionellen Betriebe mit Viehhaltung kamen 
auf einen Tierbesatz von gut 0,84 GV je ha LF. Die GroB
vieheinheit ist ein UmrechnungsschiOssel fOr die ver
schiedenen Nutzvieharten auf der Basis des Lebend
gewichtes (ca. 500 kg) der einzelnen Tierarten. 1 GV 
entspricht einer Milchkuh oder drei Zuchtsauen. 
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Viehhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe 1999 nach Art der Bewirtschaftung 

lnsgesamt Konventionell wirtschaftende Betriebe Okologisch wirtschaftende Betriebe 

Tierart 
Betriebe Tiere Betriebe 

Anzahl 

Rif1der 9 039 457 228 8 906 

darunter 

MilchkOhe 4 291 136 392 4 249 

Ammen- und MutterkOhe 4 009 52 208 3 916 

Schweine 4 253 379 274 4182 

darunter 

Mastschweine 2 785 138 662 2 729 

Zuchtsauen 1 161 38 574 1 140 

Schate 1 838 144 943 1 788 

Die 130 rinderhaltenden Betriebe verfugten mit knapp 
48 Rindern je Betrieb im Durchschnitt nur Ober drei Rin
der weniger als die konventionellen Betriebe. Unter
schiedlich ist jedoch die Zusammensetzung der Rin
derbestande. Die Oko-Betriebe hielten im Durchschnitt 
17 Ammen- und Mutterkuhe, die sich besonders fOr eine 
mehr extensive Wirtschaftsweise eignen, wahrend die 
ammen- und mutterkuhhaltenden Betriebe des konven
tionellen Landbaus nur auf 13 Tiere kamen. Umgekehrt 
dagegen sind die Verhaltnisse im Bereich der Milch
kuhhaltung. Die konventionellen Milchkuhhalter hielten 
1999 rund 32 Milchkuhe. Bei den Oko-Betrieben stan
den dagegen nur 24 Milchkuhe in den Stallen. 
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% 

100 

47,7 

44,0 

100 

65,3 

27,3 

X 

Tiere Tiere 
Betriebe 

insgesamt ie Betrieb insgesamt je Betrieb 

Anzahl % Anzahl 

450 916 50,6 133 100 6 312 47,5 

135 366 31 ,9 42 31 ,6 1 026 24,4 

50 627 12,9 93 69,9 1 581 17,0 

376 681 90,1 71 100 2 593 36,5 

137 302 50,3 56 78,9 1 360 24,3 

38 400 33,7 21 29,6 174 8,3 

138 990 77,7 50 X 5 953 119,1 

Gr6f3ere Unterschiede gibt es im Bereich der Schwei
nehaltung. Sie hat im 6kologischen Landbau wesentlich 
geringere Bedeutung als in der konventionellen Land
wirtschaft. Die 71 Schweinehalter mit 6kologischer Be
wirtschaftung hielten im Durchschnitt knapp 37 
Schweine. In der konventionellen Landwirtschaft waren 
es dagegen mehr als 90 Tiere. Da die Schweinehaltung 
zu den flachenunabhangigeren Produktionsverfahren 
geh6rt, kann durch den Zukauf von Futtermitteln der 
konventionell wirtschaftende Landwirt auf der gleichen 
Flache einen gr6f3eren Schweinebestand halten als der 
Oko-Betrieb. 

Diplom-Agraringenieur J6rg Breitenfeld 
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Der gewaltsame Tod 
- Eine Kommentierung der nicht natorlichen Todesfalle 1998 und 1999-

Pro Jahr sterben rund 1 400 Rheinland-Pfalzerinnen 
und Rheinland-Pfalzer einen nicht natorlichen Tod. Zu 
diesem Kreis zahlen aile Personen, die in unmittelbarer 
Folge einer auBeren Ursache- sei es Unfall, Gewaltver
brechen oder Selbstmord - ihr Leben lassen. Sie erlie
gen damit gewaltsamen auBeren Einflussen, bevor ihre 
,biologische Lebensuhr" abgelaufen ist. 

lm Folgenden werden insbesondere geschlechts-, al
ters- und jahreszeitlich bedingte Auffalligkeiten beim 
Auftreten nicht naturlicher Todesursachen kommentiert. 
Die Aussagen basieren auf den Ergebnissen der To
desursachenstatistik 1998 und 1999. Angesichts der in 
einzelnen Ursachengruppen statistisch geringen Fall
zahlen wird die Datenanalyse auf einen zweijahrigen 
Beobachtungszeitraum gestotzt. 

Die meisten Untall- und Gewaltopfer erliegen todlichen 
Kopf- und Halsverletzungen 

In den Jahren 1998 und 1999 wurden 2 857 Personen 
Opfer von Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten 
sonstigen Folgen auBerer Ursachen. Von diesen begin
gen 1 200 Selbstmord. Mehr als 500 dieser Suizidenten 
erhangten sich, 225 vergifteten sich durch Arzneimittel , 
Orogen, Alkohol, Chemikalien oder andere schadliche 
Substanzen. 146 Selbstmorder setzten Feuerwaffen 
oder Explosivstoffe ein, 136 stOrzten sich in den Tod. 

742 Menschen starben infolge eines ,Transportmittel
unfalls", unter ihnen waren 367 Pkw-lnsassen, 110 Mo
torradfahrer bzw. -beifahrer, 94 FuBganger und 51 Rad
fahrer. 374 Personen erlagen Verletzungen, die sie sich 

1) Zu den Unfal1lo1en zahlen aile nich1 naiOrlichen Todesfalle mit Ausnahme der 
Suizidenten. der Opfer von Angriffen und der gewaltsam Verstorbenen, 
d ie aufgrund eines unbestimmten Ereignisses urns Leben kamen. 

bei einem Sturz zuzogen. 225 Menschen ereilte der ge
waltsame Tod durch eine unfallbedingte Atmungsge
fahrdung, so auch 40 Menschen, die ertranken. Weitere 
82 Personen wurden Opfer eines tatlichen Angriffs, 69 
starben an Verletzungen infolge von Branden. 

Von den im Beobachtungszeitraum registrierten 
1 504 Unfalltoten 1) starben 51 infolge eines Arbeits- und 
zwolf an den Folgen eines Schulunfalls. 438 Menschen 
kamen bei einem hauslichen Unfall und weitere 19 Per
sonen bei einem Sport- bzw. Spielunfall ums Leben. 

Rund ein Drittel aller eines nicht naturlichen Todes 
Verstorbenen erlag den Folgen schwerer Kopf- bzw. 
Halsverletzungen. Sowohl bei den durch Transportmit
telunfalle ums Leben Gekommenen als auch bei den 
Todesopfern infolge von Sturzen sowie den Opfern von 
Gewaltverbrechen tuhrten zumeist Kopf- und Halsver
letzungen zum Tod. 

Manner Ieben gefahrlicher 

Fast 70% der eines unnaturlichen Todes Gestorbenen 
waren mannlichen Geschlechts. Lediglich bei den Op
fern von Branden sowie den Personen, die aufgrund ei
ner unfallbedingten Atmungsgefahrdung (insbesondere 
durch Aspiration von Mageninhalt, Nahrungsmitteln 
oder Sonstigem) aus dem Leben schieden, waren 
Frauen starker betroffen als Manner. lnfolge von Ge
waltverbrechen kamen etwa gleich viele Frauen wie 
Manner ums Leben. Bei allen anderen Ursachengrup
pen zeigt sich demgegenuber ein deutlich hbheres ge
schlechtsspezifisches Risiko von Jungen und Mannern. 
Dies gilt fur nahezu aile Unfallarten und auch tor Selbst
mord. So waren mehr als drei Viertel der Verkehrstoten, 
mehr als 80% der unfallbedingt Ertrunkenen und na
hezu drei Viertel der Suizidenten Manner. 

Nicht natorliche Todesfalle 1998 und 1999 nach Ursachengruppen 
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Exposition gegenOber Rauch, Feuer und 
Flammen 

2 % 

Ertrinken und Untergehen sowie sonstige 
unfallbedingte Atmungsgefahrdung 

8 % 

Transportmittelunfiille 
26% 

Vorsiitzliche SelbstbeschMigung 
t--....:........: 42 % 
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Nicht natOrliche 1998 und 1999 nach Ursache und Geschlecht 

Ursache 
lnsgesamt 

Anzahl 

VorsAtzliche SelbstbescMdigung 1 200 
Transportmittelunfall 742 
und zwar tOdlich verletzt als 

FuBganger/ -in 94 
Radfahrer/-in 51 
Motorrad-Nutzer/-in 110 
Pkw-Nutzer/ -in 367 
sonstige(r) Beteiligte(r) 120 

Sturz 374 
Ertrinken und Untergehen sowie sonstige 
unfallbedingle Atmungsgefahrdung 225 

Tatlicher Angriff 82 
Exposition gegenOber Rauch, Feuer 
und Flammen 69 

Sonstige Ursache 165 

lnsgesamt 2 857 

Senioren besonders gefahrdet 

Altere Menschen sterben sowohl absolut als auch re
lativ Oberproportional eines unnatOrlichen Todes. 
In dem Quotienten 

M L:M; 
R = -=-

B L:B; 

mit: M an nicht natOrlichen Todesursachen Ver
storbene 

B Wohnbevolkerung 

Altersgruppe von ... bis unter . . . Jahre 

spiegelt sich das kumulierte Unfall- und Selbstmordri
siko der Gesamtbevolkerung wider. In den altersgrup
penspezifisch errechneten Werten dieser 

M1 
Ri= 

B; 

kommt dementsprechend das Sterberisiko der jeweili
gen Altersgruppe zum Ausdruck. Die Verteilung dieser 
altersklassenspezifisch errechneten Risikoquotienten 
zeigt in ihrer links-schiefen Struktur sehr plastisch das 
mit zunehmendem Lebensalter progressiv ansteigende 
Gesamtrisiko, Opfer eines Unfalls, Gewaltverbrechens 
oder Suizids zu werden. 

von der Gesamtbevolkerung rund 0,4%o pro 
Jahr gewaltsam aus dem Leben scheiden, liegt die 
Wahrscheinlichkeit bei den 75- bis 79-Jlihrigen annli
hernd doppelt so hoch. Bei den 80- bis be

sie das Dreifache und bei den Ober 
rund das Vierfache der Gesamtwahrscheinlichkeit. 
DemgegenOber unterliegen Kinder einem deutlich 
unterdurchschnittlichen Risiko. 

Betrachtet man isoliert die bei 
urns Leben Gekommenen, so zeigt sich, dass hier ins
besondere Jugendliche und junge Erwachsene die am 

Risikogruppe sind. Dies gilt so
wahl fOr Unfalle, bei denen Pkw-lnsassen urns Leben 
kamen, als auch fOr Motorradunfalle mit Todesfolge. 
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Mannlich Weiblich 

% Anzahl % 

897 74,8 303 25,3 
566 76,3 176 23,7 

70 74,5 24 25,5 
38 74,5 13 25,5 

103 93,6 7 6,4 
263 71,7 104 28,3 
92 76,7 28 23,3 

217 58,0 157 42,0 

116 51 ,6 109 48,4 
42 51,2 40 48,8 

30 43,5 39 56,5 
122 73,9 43 26,1 

1 990 69,7 867 30,3 

Auch von mit einem tor 
tbdlichen Ausgang sind insbesondere 15- bis 24-Jah
rige deutlich starker betroffen als andere Altersgruppen. 
Speziell als und Radfahrer sind jedoch auch 
Seniorinnen und Senioren Oberdurchschnittlich gefahr
det. 

Bei den nicht natOrlichen SterbefAIIen, die auf unfall
bedingte AtmungsgeUihrdungen durch das Eindringen 
fester oder fiOssiger Stoffe in die Atemwege zurOckzu
tohren sind, bei den Brandopfern, aber auch insbeson
dere bei den durch Sturz todlich Verletzten handelt es 
sich Oberproportional haufig urn altere Menschen. So 
unterliegen 70- bis einem doppelt so hohen, 
75- bis einem dreifach, 80- bis 
einem sechsfach und die Ober gar einem 
vierzehnfach Oberhbhten Risiko an einer Sturzverlet
zung zu sterben. Wie bereits eingangs ende
ten im Beobachtungszeitraum insgesamt 374 Leben 
durch Sturzverletzungen, die sich eine Vielzahl der Be
troffenen durch das Fallen auf bzw. von Treppen, Stufen 
oder Leitern zugezogen hatte. Mehr als 70% dieser Un
fallopfer waren Ober 64 Jahre alt, fast 30% der Betroffe
nen hatten bereits das 85. Lebensjahr vollendet. StOrze 
mit Todesfolge sind bei alteren Menschen im Hinblick 
auf den gewaltsamen Tod die Sterbeursache Nummer 
eins. 

Selbstmord haufiger als Verkehrsunfalltod 

In den beiden Beobachtungsjahren setzten insge
samt 1 200 Menschen ihrem Leben selbst ein Ende. Da
mit verstarben rund 60% mehr durch die ,eigene Hand", 
als bei urns Leben kamen. Auch in 
dieser Todesursachengruppe steigt mit zunehmendem 
Alter das Risiko spOrbar an. Offenbar tragen altersbe
dingte Lebensumstande, wie korperliche Gebrechen 
und Einsamkeit, ggf. gepaart mit einer im Alter sinken
den Hemmschwelle zur Selbsttotung, dazu bei, dass 
beispielsweise die Suizidrate bei den Ober 80-Jahrigen 
einen doppelt so hohen Wert wie in der Gesamtbevol
kerung aufweist. 
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Nicht natOrliche Todesfalle 1998 und 1999 nach Altersgruppen je 100 000 der entsprechenden 
Bev61kerungsgruppe und Jahr 

--

Alter in Jahren 

85 und alter 
80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60 -64 
55-59 
50-54 
45 - 49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15 - 19 
10 - 14 

--

5 - 9 
unter 5 

-_. 
I 

I 

:r:::J 
0 

r-

I 

I 
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20 

Tl' 

0 Transportmittelunfalle 

• StOrze 
0 Vorsatzliche SelbstbescMdigung 
D Sonstige Ursachen 

I 

40 60 80 100 120 140 160 

Anzahl je 100 000 Gleichaltrige 

Aile Jahreszeiten bergen spezifische Risiken 

lm Durchschnitt sterben Tag fOr Tag fast vier Perso
nen einen gewaltsamen Tod. Diese Sterbefi'ille verteilen 
sich nicht gleichmaBig Ober das gesamte Jahr. Insbe
sondere Unfi'ille und Suizide unterliegen offensichtlich 
jahreszeitlich bedingten Einflussfaktoren. 

So sind mehr als 36% der gestorbenen Brandopfer in 
den Monaten November und Dezember zu beklagen. 
Sie entfallen damit auf die Jahreszeit, in der einerseits 
witterungsbedingt und andererseits festtagsbedingt 
Oberdurchschnittlich viel mit offenen Flammen umge
gangen wird. TMiiche Badeunfalle haufen sich demge
genOber in den Monaten Juli und August, der Hauptba
desaison. Der Marz und der November sind die Monate 
mit den hochsten Suizidraten. So sterben an jedem 
Marz- und an jedem Novembertag im Durchschnitt an
nahernd zwei Menschen an den Folgen einer vorsatz
lichen SelbstbeschMigung. In der Winterzeit - insbe
sondere im Januar und Februar - sowie im September 
und Oktober enden Oberdurchschnittlich viele Leben 
durch einen tOdlichen Sturz. 

Der Mai und die auf ihn folgenden Sommermonate 
sind die unfalltrachtigste Jahreszeit auf unseren Stra-
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Ben. In diesen Monaten passieren die meisten todlichen 
Verkehrsunfalle. Dies ist offensichtlich darauf zurOckzu
fOhren, dass in diesen Monaten witterungs-, aber auch 
freizeitbedingt besonders viele Menschen am Ver
kehrsgeschehen teilnehmen. Zudem sind in den Som
mermonaten besondere Risikogruppen wie Fahrrad
und Motorradfahrer haufiger auf den StraBen vertreten. 
lm Jahresdurchschnitt stirbt Tag tor Tag ein Mensch an 
den tOdlichen Verletzungen, die er sich infolge eines 
Transportmittelunfalles zugezogen hat. In der Ausflugs
und Reisezeit von Mai bis August fordert der StraBen
verkehr im Tagesdurchschnitt 20% mehr Todesopfer als 
Ober das gesamte Jahr hinweg gesehen. Die sich an
schlieBenden Herbstmonate Oktober und November 
bergen insbesondere fOr nicht motorisierte Verkehrs
teilnehmer ein erhOhtes Gefi'ihrdungsrisiko. So kommen 
auBer in den Sommermonaten auch noch im Oktober 
vergleichsweise viele Fahrradfahrer urns Leben, und 
der November ist der Monat, der unter den FuBgi'ingern 
mit Abstand die meisten Todesopfer tordert. lm Durch
schnitt stirbt an jedem zweiten Novembertag ein FuB
ganger an den tOdlichen Folgen eines Transportmittel
untalls. 

Diplom-Volkswirt Gerd Reh 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 4 020 4028 4033 4 031 4031 ... ... ... . .. 
Natiirliche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 11 Anzahl 1 814 1887 1 609 1 208 2 261 2 253P 1 609 ... ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,4 5,6 4,7 3,6 6,6 6,8 P 4,7 p ... .. . 

Lebendgeborene 21 Anzahl 3303 3183 3 055 2 901 3 061 .. . ... ... .. . 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,9 9,5 8,9 8,8 8,9 ... ... ... .. . 

Gestorbene 3l (ohne Totgeborene) Anzahl 3559 3544 3 499 3 426 3 727 ... ... ... .. . 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 10,6 10,2 10,3 10,9 ... ... ... .. . 

lm 1. Lebensjahr Gestorbene 3) Anzahl 14 15 17 14 14 .. . ... ... .. . 
.. je 1 000 Lebendgeborene4 l Anzahl 4,3 4,6 5,4 4,7 4,3 ... ... .. . ... 
Uberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen (- ) Anzahl -256 - 361 -444 -525 -666 .. . ... .. . .. . 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl - 0,8 - 1,1 - 1,3 -1 ,6 - 1,9 ... ... .. . .. . 

Wanderungen 
Ober die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 8967 9284 11 257 9 01 3 9 384 ... ... .. . ... 
Fortgezogene Anzahl 81 16 8439 10 822 9 618 9 702 ... ... ... ... 
Wanderungssaldo Anzahl 851 845 435 -605 -318 ... ... ... ... 

lnnerhalb des Landes 
Umgezogene 51 Anzahl 13867 13678 14 506 13 831 17119 ... .. . ... .. . 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 156654 149361 140180 142 886 149 027 127 859 125 226 127 478 134 420 
Manner Anzahl 88177 82051 74 555 76 701 82 031 66 842 65 447 67 134 72 457 

Ausgewiihlte Berufsgruppen 
Bauberufe Anzahl 9 021 7733 5 959 6 457 7 825 5 327 5 256 5 815 7 083 
lndustrielle und handwerkliche 
Be rule Anzahl 46932 44 070 39 679 40 632 42 874 34 382 33 822 34 947 37 310 

Arbeitslosenquote 61 % 8,8 8,2 7,7 7,8 8,2 6,6 6,5 6,6 6,9 
Arbeitslosenquote 71 % 9,7 9,1 8,5 8,7 9,1 7,3 7,2 7,3 7,7 
Offene Sletten Anzahl 27 279 29696 23 013 21 778 23 049 32 491 26 026 25 521 26 383 
Ausgew!lhlte Berufsgruppen 

Bauberufe Anzahl 799 961 929 795 640 1 052 929 776 615 
lndustrielle und handwerkliche 
Berufe Anzahl 5 719 6206 6 509 6 059 5 667 7 397 7 533 6 980 6 585 

Ku rzarbeiter Anzahl 4 316 4887 4147 3 353 3 2 12 1 501 1 848 1 783 1 630 

Landwirtschaft 

Schlachtmengen 81 t 12389 12 637 13 015 14 229 13 267 11 809 12 515 12 849 11 020 

Rinder t 3196 3 207 3 454 4 146 3 719 2916 3 075 3 494 1 996 
Kalber t 28 29 29 38 58 24 30 41 39 
Schweine t 9045 9276 9 407 9 906 9 320 8 748 9 284 9 173 8 766 

Milch 

Anlieferung rheinland-pfalzischer 
Erzeuger an Molkereien t 62394 63124 60 917 57 784 61 566 59 077 59 054 56 003 60 245 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3 000 Haltungspliitzen 1000 15 581 14290 13 866 14 349 14 497 13 716 13 9 15 12 896 13 080 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden91 

Betriebe Anzahl 2276 2275 2294 2 293 2 293 2303 2 299 2 299 2 299 
Beschiiftigte 1000 312 308 307 307 306 305 303 303 302 

Arbeiter 101 1000 200 197 197 196 195 194 193 193 192 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 26611 26090 26 745 27 381 24 672 25 983 25 922 26 786 23 159 
LOhne und Gehi!lter Mill. OM 1 711 1 698 1 612 2 301 1 698 1 621 1 639 2 338 1 693 

Lohne Mill. OM 913 903 875 1 191 904 861 887 1 2 10 887 
Gehiilter Mill. OM 798 796 738 1 110 794 760 752 1 128 806 

Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 9480 9478 9 700 10 126 10 008 10 391 10 480 10 557 9 974 
Auslandsumsatz Mil l. OM 3876 3892 3975 4 154 4178 4 198 4 403 4 374 3 965 
Exportquote 111 % 40,9 41, 1 41 ,0 41 ,0 41 ,7 40,4 42,0 41,4 39,8 

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 Ofo 
alter zivilen Erwerbspersonen (Abhiingige, Selbstiindige und mithelfende FamilienangehOrige). - 7) Arbeits lose in Ofo der abhi!ngigen Erwerbs
personen (sozialversicherungspfl ichtig und geringfOgig Beschiiftigte, Beamte, Arbeitslose). - 8) In- und ausliindischer Herkunft. - 9) Betriebe 
von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten; ohne Offentliche Gas- und ElektriziUltswerke und ohne Bauindustrie. - 1 0) 
Einschl. gewerblich Auszubildender. - 11 ) Ante it des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheil 

Monalsdurchschnitt Oklober November Dezember September Oklober November Dezember 

Kohleverbrauch 11 1000 GJ 4311 2673 2 575 1 773 1 701 
Gasverbrauch (Erd- und ErdOigas) ll2l Mill. kWh 9686 10093 10 843 9 270 10 519 
HeizOiverbrauch 11 1 OOOt 65 67 74 49 53 
davon 

leichtes Heizol 1 OOOt 33 35 43 20 30 
schweres HeizOI 1000 t 32 32 31 29 23 

Stromverbrauch Mill. kWh 1146 1155 1194 1 215 1 136 1 181 1228 1 221 1 137 
Stromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 165 164 161 204 186 103 127 150 160 

Offent liche Energieversorgung 

Elektrizitatsversorgung 
Bruttostromerzeugung Mill. kWh 563,52 556,13 505,25 619.49 560,77 467,56 ... ... . .. 
davon 

Wasserkraft Mill. kWh 81,99 78.03 81,92' 78,15 70,06 75,72 ... ... .. . 
Obrige Energietrager Mill. kWh 481 ,53 478,09 423,33 541,34 490,72 391 ,85 ... ... ... 

Elgenverbrauch Mill. kWh 23,90 23,66 19,89 28,12 27,22 11 ,43 ... ... ... 
Pumpslromverbrauch Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... ... ... 
Nettostromerzeugung Mill. kWh 539,63 532,47 485,36 591 .36 533,55 456,14 ... ... ... 

davon 
Wasserkraft Mill. kWh 80,78 76,85 80,78 76,84 68,56 74,51 ... ... ... 
Laufwasser Mill. kWh 79,92 76,02 80,62 76,57 66,28 73,69 ... ... ... 
Speicherwasser Mill. kWh 0,86 0,83 0,16 0,27 2,27 0,81 ... ... ... 

Windenergie Mill. kWh 0,15 0,23 0,25 0,16 0,55 0,12 ... ... ... 
Solarenergie Mill. kWh O,Q3 0,04 0,03 0,01 O.Dl 0,04 ... ... ... 
Kernenergie Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... ... . .. 
Steinkohle Mill. kWh 82,34 70,56 92,71 83,83 93,39 1,63 ... ... ... 
Erdgas Mill. kWh 365,99 372,88 303.48 41 7,40 355,01 362,51 ... .. . . .. 
HeizOI Mill. kWh 0,61 0,24 0,08 0,26 0,68 0,05 ... .. . ... 
MOll Mill. kWh 8,83 11 ,09 7,89 12,50 14,98 17,17 ... ... ... 
Klargas Mill. kWh 0,84 0,51 0,09 0,30 0,32 0,11 ... . .. ... 
Diesel, Mill. kWh 0,06 O,Q7 O,Q7 O,Q7 0,07 0,01 ... . .. ... 

Stromeinspeisung l Mill. kWh 23,80 29,82 28,38 ' 30,18 49,00 45,03 ... . .. . .. 
Saldo des Stromaustauschs Ober die 

Landesgrenze Mill. kWh 1 573,80 1 596,98 1 711,66' 1 717,64 1 868,32 1 748,94 ... ... ... 
Stromverbrauch an dem Offentl. Netz 41 Mill. kWh 2 137,23 2159,28 2 225.41 2 339,18 2 450,88 2 250,11 ... . .. ... 
Gasversorgung 
Gaserzeugung Mill. kWh 0,49 0,34 0,18 
Saldo des Gasaustauschs Ober 

0,09 0,41 0.43 ... . .. . .. 

die Landesgrenze Mill. kWh 5 625,12 5 887,86 5 696,86 7 603,98 8 075,20 4 262,65 ... ... ... 
VerfOgbare Gasmenge 51 Mill. kWh 5616,92 5851,27 5 613,03 7 601,60 8 036,03 4 191,91 ... ... . .. 

Handwerk &l 
Beschattigte (Ende des Vj.) 30.9. 1998= 100 100 96 96 95 93 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) VjD 1998= 100 100 104 11 7 103 113 

Bauwirtschaft und 
Wohnungswesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 71 

Beschaft igte insgesamt Anzahl 481 70 47 826 48 613 48 170 47 825 47 362 46 742 46 122 45 002 
Facharbeiler Anzahl 24837 25 018 25 578 25 558 25 148 24 799 24 532 24 146 23 432 
Fachwerker und Werker Anzahl 8962 8 631 8 787 8 493 8 460 8 594 8 367 8 245 7 996 

Geleistete Arbeitsstunden insgesamt 1 000 4 887 4 841 5 531 4 949 3 970 5 655 5 386 5 143 3 861 
Hochbau insgesamt 1000 3163 3063 3 425 3 086 2 494 3 541 3 410 3 251 2 475 

Wohnungsbau 1000 2188 2046 2 234 2 060 1 627 2 440 2 397 2 219 1 685 
gewerblicher Hochbau 1000 741 768 878 754 659 842 784 761 598 

gewerblicher und industrieller Bau 1000 701 733 837 734 638 81 4 752 726 581 
Bahn und Post 1000 27 19 18 5 13 9 17 24 11 
landwirtschaftlicher Bau 1000 14 17 23 15 8 19 15 11 6 

Offentlicher Hochbau 1000 234 249 313 272 208 259 229 271 192 
Organisalionen ohne Erwerbs-

zweck 1000 49 64 92 83 52 62 57 66 54 
KOrperschaften des Offentl. 

Rechts 1000 185 185 221 189 156 197 172 205 138 
Tiefbau insgesamt 1000 1 725 1778 2 106 1 863 1 476 2 114 1 976 1 892 1 386 

gewerblicher Tiefbau 1000 467 468 551 488 421 508 509 504 360 
gewerblicher und industrieller Bau 1000 372 340 401 332 251 333 328 330 261 
Bahn und Post 1000 95 128 150 156 170 175 181 174 99 

Offenllicher Tiefbau 1000 589 600 695 657 503 676 636 621 475 
StraBenbau 1000 669 710 860 718 552 930 831 767 551 

LOhne und Gehalter Mill. OM 196 200 203 238 212 200 200 232 194 
LOhne Mill. OM 151 153 156 180 161 155 154 176 146 
Gehalter Mill. OM 46 47 46 58 51 45 45 56 48 

Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 708 716 824 817 868 803 787 787 822 

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 mit erneuerbaren Energien, BHKW und Sonstige. - 4) EinschlieBiich Obertragungsverlusten 
im Oflentlichen Netz. - 5) EinschlieBiich Messdifferenzen. - 6) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 7) Nach der Totalerhebung hochgerechnet. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Oklober November Oezember September Oklober November Dezember 

Baugenehmlgungen 

Wohngebliude (Errichtung neuer 
Gebaude) Anzahl 1 048 1113 1 049 901 811 770 637 772 504 
mil 1 Wohnung Anzahl 762 842 782 689 586 576 479 615 396 
mit 2 Wohnungen Anzahl 197 191 196 137 161 139 114 11 2 79 
mil 3 und mehr Wohnungen Anzahl 89 80 71 75 64 55 44 45 29 
Umbauter Raum 1000 m3 1135 1171 1 070 995 829 888 647 799 536 
Wohnflllche 1000 m2 199 208 194 176 149 159 119 147 94 
Wohnrllume Anzahl 8835 9 134 8 479 7 812 6 429 6 787 5 2 11 6 328 3 990 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 487 508 461 430 364 380 290 351 235 

Bauherren 
Ottentliche Bauherren Anzahl 3 4 4 5 2 3 2 2 1 
Unternehmen Anzahl 159 193 202 137 125 132 121 217 83 
Private Haushalte Anzahl 885 916 843 759 684 635 514 553 420 

Nichtwohngebllude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 200 217 227 191 186 209 184 193 131 
Umbauter Raum 1000 m3 919 I 084 1 550 669 895 1 262 I 152 1 700 668 
Nutzflache 1000 m 2 157 176 222 119 160 193 179 223 107 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 190 222 207 136 191 228 256 294 124 

Bauherren 
Offentliche Bauherren Anzahl 20 14 22 22 22 24 19 18 9 
Unternehmen Anzahl 170 185 193 162 158 177 161 171 121 
Private Haushalte Anzahl 9 9 12 7 6 8 4 4 1 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 1 964 1993 1 797 1 852 1 435 1 503 1127 1357 817 

Handel u n d Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgesaml Mill. OM 3 571 3 662 3 617 3 841 3 520 3 778 4 365 4 102 ... 
EU-Lander Mill. OM 2 019 2 154 2 063 2 189 2 002 2 075 2 394 2 329 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 246 261 247 249 245 275 295 298 ... 
Danemark Mill. OM 58 58 49 59 47 52 73 55 ... 
Finn land Mill. OM 29 26 25 23 27 23 29 33 ... 
Frankreich Mill. OM 483 525 501 519 458 525 539 513 ... 
Griechenland Mill. OM 27 28 29 31 27 28 43 34 ... 
GroBbritannien Mill. OM 293 308 301 324 306 253 327 318 . .. 

lrland Mill. OM 16 18 14 16 27 18 16 14 ... 
ltalien Mill. OM 248 289 289 330 269 283 356 325 ... 
Niederlande Mill. OM 221 211 198 189 193 180 237 237 ... 
Osterrelch Mill. OM 156 146 155 146 121 141 181 164 ... 
Schweden Mill. OM 57 69 67 69 70 79 65 71 ... 
Spanien Mill. OM 156 180 151 195 182 184 198 231 ... 
Portugal Mill. OM 28 35 35 39 30 34 35 35 ... 

USA und Kanada Mill. OM 277 292 301 294 302 301 386 290 ... 
Japan Mill. OM 72 76 84 89 83 97 134 101 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 482 448 433 477 504 531 590 528 .. . 
Mittel- und osteuropllische Lander Mill. OM 361 342 345 368 293 364 426 413 ... 

Einfuhr (Generalhandel) 

Elnfuhr insgesamt Mill. OM 2 650 2 545 2 575 2 604 2 379 2 822 3 287 3 202 .. . 
EU-Lander Mill. OM 1 686 1 58 1 1 604 I 611 1 423 1 814 2 049 2 11 7 .. . 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 325 242 243 258 162 362 389 375 ... 
o anemark Mill. OM 48 52 81 48 63 76 38 107 ... 
Finnland Mill. OM 12 14 14 10 9 11 10 6 ... 
Frankreich Mill. OM 390 391 418 368 405 354 463 319 ... 
Griechenland Mill. OM 3 4 2 3 1 2 3 2 ... 
GroBbritannien Mill. OM 128 118 103 106 119 129 110 11 6 ... 
lrland Mill. OM 21 16 13 14 15 26 28 23 ... 

ltalien Mill. OM 193 201 179 158 177 160 211 184 ... 
Niederlande Mill. OM 289 287 287 353 254 393 468 586 ... 
Osterreich Mill. OM 96 83 88 75 69 75 93 88 ... 
Schweden Mill. OM 48 43 49 64 23 90 68 133 ... 
Spanien Mill. OM 106 106 103 130 103 98 134 133 ... 
Portugal Mill. OM 27 25 22 23 22 38 34 46 ... 

USA und Kanada Mill. OM 200 189 171 174 162 186 229 209 ... 
Japan Mill. OM 88 79 64 76 78 57 73 42 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 187 172 172 186 160 191 217 212 ... 
Mittel- und osteuropllische Lander Mill. OM 224 261 284 293 294 306 405 324 ... 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 
Berichtsmerkmal Einheit 

1999 2000 

Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

Einzelhandef 1l 

Beschliftigte 1995 = 100 95,2 91 ,5 91,4 92,8 92,8 93,6 96,2 96,8 97,9 
Teilzeitbeschliftigte 1995 = 100 105,9 101 ,0 99,9 101,5 101 ,6 101 ,8 105,6 107,4 108,4 

Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 98,6 97,3 96,9 99,8 111 ,3 98,3 104,6 108,5 119,5 

Gro8handef 1l 

Beschliftigte 1995 = 100 98,8 96.7 98,6 98,1 96,8 97,8 97.4 97.6 97,1 
Umsatz 21 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 104,7 108,3 118,3 121,5 108,5 123,4 127,8 124,5 116,0 

Gastgewerbe 11 

Beschliftigte 1995 = 100 93,5 86,6 88,0 86,0 86,7 87,0 86,7 84,1 84,2 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 101 ,3 88,8 86,7 85,8 87,1 85,8 85,5 83,8 83,2 

Umsatz21 zu jeweillgen Preisen 1995 = 100 97,7 99,3 115,0 114,0 106,9 115,7 111,4 101,0 105,3 

Tourismus 
in allen Berichtsgemeinden 

Gliste 1000 536 570 880 487 352 943 882 529 405 
Auslander 1000 107 113 142 94 72 163 149 96 92 

Obernachtungen 1000 1671 1 753 2 650 1 314 1 066 2 752 2 685 1 414 1 270 
Ausllinder 1000 314 333 397 254 206 443 430 257 277 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 

GOterempfang 1000 I 1343 1285' 1371' 1 365 ' 1264 ' 1 447 1 354 1 388 ... 
GOterversand 1000 I 703 721 ' 835 ' 801 ' 762' 836 820 940 ... 

St raBenverkehr 

Zulassungen fabrikneuer 
Kraftlahrzeuge Anzahl 16350 19005 17 267 15 401 16 092 15 542 15 774 15177 12 641 
Kraftrlider Anzahl 1339 1 271 394 224 229 567 361 184 212 
Personenkraltwagen 

und .M 1" Fahrzeuge Anzahl 13 728 16370 15 625 13 829 14 600 13 663 14 073 13 623 11 162 
Lastkraflwagen Anzahl 903 954 945 1 059 935 986 1 044 1 058 951 
Zugmaschinen Anzahl 232 240 175 148 150 197 189 175 199 

StraBenverkehrsunfiille Anzahl 9602 10318 11 013 11 488 11 295 10 395 10 882 11 014 11 279 

Unflille mit Personenschaden Anzahl 1493 1617 1 684 1 453 1 413 1 793 1 6 18 1 535 1 419 
Unllille mit nur Sachschaden Anzahl 8 110 8701 9 329 10 035 9 882 8 602 9 204 9 479 9 860 
VerungiOckte Personen Anzahl 2016 2178 2 282 1 952 1 919 2 401 2187 2 057 1 893 
GetOtete Anzahl 32 32 37 32 30 35 29 17 21 

Pkw-lnsassen Anzahl 19 20 23 23 21 22 18 8 16 
Benutzer motorisierter Zweirlider Anzahl 6 6 7 1 2 6 3 3 -
Radfahrer Anzahl 2 2 3 1 1 2 3 1 -
Fu8glinger Anzahl 4 3 3 7 5 4 4 4 4 

Schwerverletzte Anzahl 467 496 492 429 383 501 451 416 389 
Pkw-lnsassen Anzahl 258 263 305 271 260 247 272 276 255 
Benutzer motorisierter Zweirlider Anzahl 96 106 86 44 22 143 85 60 34 
Radfahrer Anzahl 47 55 37 28 19 43 35 22 18 
FuBglinger Anzahl 47 49 44 61 63 49 4 5 46 65 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 117 94 82 117 128 149 148 177 153 
Angemeldete Forderungen 1000 DM 101 682 67332 49 868 113 305 64 208 114 990 88 120 185 164 100 470 

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

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oklober November Dezember 

Kredite und Einlagen 1 I 2) 

(Stand am Jahres- bzw. Monats-
ende) 

Kredite an Nichtbanken Miii.DM 194 408 203 752 207 363 
kurzfristige Kredite (bis 1 Jahr) Miii. DM 24 879 26 925 27 627 
mittelfristige Kredite (Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Mill. DM 18 451 19 890 20016 

langfristige Kredite (Ober 5 Jahre) Mill. DM 151 078 156 937 159 720 

Kredite an inlllndische Nicht-
ban ken Miii.DM 185 070 192 074 195 319 
Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Miii. DM 166195 172 159 175 377 

Kredite an Clffentliche Haushalte Miii. DM 18 875 19 915 19 942 
Kredite an auslllndische Nicht-
ban ken Miii. DM 9 338 11 678 12 044 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Miii.DM 144 744 149 002 148 926 
Sichteinlagen Miii.DM 29 991 30 969 32 447 
Termineinlagen Miii. DM 40 283 48 462 44 617 
Sparbriefe Miii.DM 10 727 10 522 10 716 

Spareinlagen Miii.DM 63 743 59 049 61 146 

Einlagen von inlllndischen 
Nichtbanken Miii. DM 139 894 143 064 143 585 

Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Miii. DM 135 624 131 271 137 412 

Einlagen von Clffentlichen 
Haushalten Miii.DM 4 270 11 793 6173 

Einlagen von auslllndischen 
Nichtbanken Miii. DM 4 850 5 938 5 341 

Steuern 

Steueraufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Miii.DM 3642 3955 3 350 4 240 5 616 4 715 3 425 5 181 6 110 
Steuern vom Einkommen Miii. DM 1439 1 621 892 1 587 3 009 1 909 1 024 1 544 2 889 

Lohnsteuer Miii. DM 1133 1195 900 1 481 1 692 891 884 1 541 1 645 
Einnahmen a us der Lohn-
steuerzerlegung Miii. DM 188 157 - 591 - - - 647 -

veranlagte Einkommensteuer Miii. DM 23 62 -59 -51 651 502 -82 - 116 642 
Kapitalertragsteuer Mill. DM 117 84 56 30 21 53 179 14 27 
Zinsabschlag Miii. DM 46 45 15 60 20 22 25 87 29 

Einnahmen a us der Zinsab-
schlagzerlegung Miii. DM 22 20 - 45 - - - 58 -

K6rperschaltsteuer Miii.DM 120 234 -21 68 626 442 19 18 546 
Einnahmen aus der K6rper-
schaltsteuerzerlegung Miii.DM 8 31 - 117 - - - 67 -

Steuern vom Umsatz Miii. DM 2203 2334 2 458 2 652 2 607 2 807 2 401 3 637 3 221 
Umsatzsteuer Miii. DM 707 760 798 819 774 686 748 742 764 
Einfuhrumsatzsteuer Miii. DM 1 496 1 573 1 660 1 833 1 833 2 121 1 653 2 895 2 457 

ZCllle Miii. DM 200 185 196 207 200 246 227 235 227 

Bundessteuern Miii. DM 230 238 213 202 656 278 257 230 702 
Verbrauchsteuern (ohne Bier-
steuer) Miii. DM 152 155 157 148 488 162 193 178 536 

Solidaritlltszuschlag Miii. DM 66 71 46 43 158 105 53 41 154 

Landessteuern Miii. DM 128 139 113 128 127 132 123 119 11 5 
Verm6gensteuer Miii.DM 5 5 5 6 6 5 7 3 4 

Kraftfahrzeugsteuer Miii.DM 68 61 52 52 46 55 58 53 47 

Biersteuer Miii. DM 7 7 7 6 7 8 6 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 Wllhrungsunion haben sich die bankstatistischen Darstellungen gravierend geandert ; die Daten ab 1999 sind daher inhalt
lich nicht mehr mit den vorhergehenden vergleichbar. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 
Berichtsmerkmal Einheit 

1999 2000 

Monatsdurchschnitt Oktober November Dezember September Oktober November Dezember 

Gemeindesteuern 11 Mill. OM 787 783 832 791 834 
Grundsteuer A Mill. OM 9 9 7 20 8 
Grundsteuer B Mill. OM 161 167 147 181 160 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. OM 532 521 573 519 584 
Grunderwerbsteuer Mill. OM 66 71 93 56 70 

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 

Steuereinnahmen des Bundes Mill. OM 1974 2 165 1 886 2 256 3 354 2 572 2 219 2 51 3 3 657 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 630 713 382 683 1 328 849 451 660 1 271 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 1 103 1205 1 269 1 371 1 348 1 445 1 486 1 621 1 658 

Steuereinnahmen des Landes Mill. OM 1113 1186 893 1 155 1 776 1 203 1 002 1 124 1 693 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 565 620 292 599 1158 756 358 562 1 091 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 387 399 414 426 417 315 434 440 402 

Steuereinnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbllnde 11 Mill. OM 1180 1 229 1 608 1 179 1 533 
Gewerbesteuer (netto) 21 Mill. OM 406 405 400 392 387 
Anteil an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer Mill. OM 471 503 848 457 81 5 

Anteil an der Umsatzsteuer Mill. OM 48 58 100 57 82 

Preise 

Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im 
frOheren Bundesgebiet 1995 = 100 104,1 104,8 104,9 105,1 105,5 107,6 107,4 107,7 107,7 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getriinke 1995 = 100 103,0 101 ,7 99,9 100,1 100,3 100,5 100,5 100,9 101,4 

Lohne und G eha lter 3
' 

Arbeiterinnen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Bruttomonatsverdienste DM 4491 4 586 4641 4 705 
Arbeiter DM 4641 4 731 4 791 4 847 
Arbeiterinnen DM 3336 3 422 3 436 3 535 

Bruttostundenverdienste DM 26,96 27,58 27,74 28,24 
Arbeiter DM 27,76 28,36 28,52 29,02 

Facharbeiter DM 29,58 30,33 30,54 31 ,09 
Angelernte Arbeiter DM 26,60 27,10 27,22 27,99 
Hilfsarbeiter DM 22,85 23,04 22,99 23,46 

Arbeiterinnen DM 20,65 21 ,17 21 ,24 21 ,72 
Hilfsarbeiterinnen DM 19,76 20,09 20,12 20,54 

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

Angestellte 

Bruttomonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe DM 6 349 6491 6532 6 666 

Kaufmllnnische Angestellte DM 5 857 5975 6 019 6 097 
Manner DM 6763 6884 6927 7 043 
Frauen DM 4807 4916 4962 5 020 

Technische Angestellte DM 6 722 6892 6932 7 126 
Manner DM 6886 7055 7095 7 292 
Frauen DM 5 183 5390 5 425 5 591 

im Handel, Kredit- u. Versicherungs-
gewerbe DM 4 586 4 706 4 739 5 002 
Kautmannische Angestellte DM 4562 4690 4 723 4 993 

Manner DM 5 212 5308 5 316 5 631 
Frauen DM 3934 4 082 4127 4 357 

1) Vierteljahresdurc hschnitte bzw. Vierteljahreszahlen. - 2) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 3) Neuer Berichtsfirmenkreis 
Ok1ober 1999. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Bevolkerung und Erwerbs-
tiitigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 82029 82 087 82 143 82163 82 166 ... ... . .. . .. 
EheschlieBungen 1> Anzahl 34 785 35841 p 67 005P 33 609 p 23 259 P ... ... ... . .. 
Lebendgeborene 2) Anzahl 65420 63 914p 69 677 p 61 044 p 60 607 P ... ... .. . . .. 
Gestorbene 3> (ohne Totgeborene) Anzahl 71032 70343 P 64 273 P 65 043 p 71 019 p ... ... .. . ... 
Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen H Anzahl -5612 -6428P 5 404 P -3 999 p - 10 412 p ... ... .. . ... 

Arbeitslose 1000 4279 4099 3 943 3 883 3 901 3 761 3 665 3 611 3 645 
Manner 1000 2273 2160 2 013 1 980 2 006 1 949 1 899 1 862 1 892 

Arbeitslosenquote 4> % 11 ,1 10,5 10,1 9,9 10,0 9,3 9,0 8,9 8,9 
Arbeitslosenquote 5) % 12,3 11 ,7 11 ,2 11,0 11,1 10,2 10,0 9,8 9,9 
Offene Stellen 1000 422 456 458 431 412 544 525 491 468 
Kurzarbeiter 1000 118 119 86 90 90 62 66 66 70 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 6> 

Beschattigte 1000 6405 6368 6 409 6 386 6 380 ' 6 429 6 432 6 425 6 432 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 537 527 546 544 560 510 533 539 560 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 189235 194 982 216 978 204 462 215 066 ' 206 634 228 403 222 390 236 443 

Auslandsumsatz Mill. OM 62764 66608 74 660 69 746 74 664 ' 72 599 84 010 82117 87 036 

Index der Nettoproduktion fOr das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonatlich) 1995 = 100 109,3 111 ,4 120,9 118,4 123,11 112,8 1 125,8 ' 124,9 1 130,2 
VorleistungsgOterproduzenten 1995 = 100 109,5 112,5 121,5 119,2 122,5 ' 115,6 ' 123,0 ' 124,7 ' 127,5 
lnveslilionsgOterproduzenten 1995 = 100 113,9 114,2 126,5 119,8 127,2 ' 117,4 1 140,1 1 131 ,4 ' 141,4 
GebrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 108,9 113,4 125,6 126,1 132,9 ' 100,3 ' 129,2 ' 131,6 ' 140,1 
VerbrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 101 ,0 102,6 107,7 109,9 113,0 ' 103,11 106,5 ' 110,8 ' 112,4 

Offentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41084 41201 38 928 1 41 738 ' 44 526' ... ... ... .. . 
Gaserzeugung Mill. kWh 31 403 32097 26 856 1 33 817' 36 255' 28 204 27 212 34 297 ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 7> 

Beschafligte 1000 1156 1110 1136 1 134 1124 1 068 ' 1 064 ' 1054 1 041 
Geleistete Arbeitsstunden Mill. 116 113 134 128 121 116 ' 119 ' 115 115 
Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 16741 1691 5 19 712 19 698 20 299 17 529 ' 17 617 ' 17 613 18 935 

Baugenehmigungen 
Wohngebiiude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 19364 19 459 19 888 20 707 18 078 16 732 14 884 14 116 13 379 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17594 17977 18 500 19 185 16 659 15 554 13 71 6 13 115 12 369 
Wohnfliiche 1000 m2 3521 3403 3 458 3 568 3140 2 909 2 644 2 487 2 357 

Nichtwohngebiiude (Errichtung 
neuer Gebiiude) Anzahl 3622 3442 3 659 3 627 3 222 3 740 3 397 3 309 3107 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 39609 36465 36 913 37 251 33 795 30 014 27 651 25 655 24 663 

Handel und Gastgewerbe 81 

Einzelhandel 
Umsatz9> zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 104,0 99,3 104,8 110,1 101,5 101 ,0 104,9 111,0 

GroBhandel 
Umsatz9l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 102,8 110,2 106,8 112,8 112,5 116,6 121,6 125,9 

Gastgewerbe 
Umsatz9l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 95,1 96,0 107,3 103,1 85,3 105,1 109,7 102,6 84,5 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose in% alter zivilen Erwerbs perso
nen (Abhangige, Selbstandige und mithelfende FamilienangehOrige). - 5) Arbeitslose in % der abhangigen Erwerbspersonen (sozlalversicherungspflichtig und 
geringfOgig Beschaftigte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebe von Unternehmen mitim Allgemeinen 20 und mehr Beschattigten. - 7) Nach der Totalerhe bung hochge
rechnet. - 8) Vorlaufige Ergebnisse. - 9) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fUr Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt September Oktober November August September Oktober November 

Ausfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 79597 83124 83 080 86 345 95147 92 216 95 668 111 280 111 057 
EU-Uinder insgesamt Mill. OM 44983 47 816 47 195 48 927 54 456 48 765 53 268 62 314 62 670 

Belgien / Luxemburg Mill. OM 4524 4 697 4 696 4 893 5 237 4 884 5 075 5 639 5 904 
Frankreich Mill. OM 8825 9 547 9 466 9 520 10 398 9 518 tO 785 13 001 13 225 
GroBbritannien Mill. OM 6780 7 029 7 285 7 258 8 090 7701 7 718 8 846 9 401 
ltalien Mill. OM 5878 6 248 6 034 6 310 7 285 5 827 7 230 8 567 8 317 
Niederlande Mill. OM 5576 5 599 5105 5 525 6 289 5 946 5 895 6 797 6 896 

Einfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 69017 72 496 71 893 74 940 78 942 87 688 88 545 99 033 102 203 
EU-llinder insgesamt Mill. OM 37670 39 060 36 450 39 534 41 707 44 442 44 268 51 172 53 125 

Belgien/l uxemburg Mill. OM 3870 3 729 3 738 4 235 3 942 4 242 4 270 4 959 5 252 
Frankreich Mill. OM 7 410 7 425 6 888 7 599 8 167 7 442 7 451 9 570 10 178 
GroBbritannien Mill. OM 4 724 5 013 5 656 5 439 5 561 6 199 6 433 6 527 7721 
Ita lien Mill. OM 5376 5 396 4 858 5 096 5 593 5 274 5 412 6 551 5 995 
Niederlande Mill. OM 5 785 5 882 5 440 6 503 6 75t 7 218 8 185 8 744 9 023 

Steuern 

Gemelnschaftsteuern Mill. OM 50061 53301 65 350 42 418 43 585 44 054 68 649 44 033 43 459 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 28353 30056 43 663 18 517 18 069 21 074 46 926 19 040 18 061 

Lohnsteuer Mill. OM 21523 21809 19 200 19 053 19 202 21 054 19 830 19 539 19 648 
veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 926 1 774 10 975 - 1 829 - 1 578 -2 635 11912 - 1 612 - 2 231 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 20851 22354 21 666 21 985 24 713 22 269 21 722 22 998 24 691 
Umsatzsteuer Mill. OM 16974 18 189 17 559 17 917 19 764 16 817 16 145 17 176 18 307 

ZOIIe Mill. OM 540 519 542 498 566 554 600 581 556 

Bundessteuern Mill. OM 10876 11773 11 870 10 108 11 401 12 351 12 652 11 477 11 034 
Versicherungsteuer Mill. OM 1163 1160 619 630 928 1 695 668 628 959 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. OM 7996 8 774 8 732 8 299 9 334 9 314 9 208 9 608 8 890 

Preise 

Index der Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel 1l 1991 = 100 103,6 102,8 103,4 103,3 103,8 110,8 112,0 112,6 113,4 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte 11 1991 = 100 87,1 82.7 83,8 82,9 84,0 90,1 89,5 91,2 92,1 p 

Index der Erzeugerpreise gewerb-
llcher Produkte 11 1995 = 100 99,5 98,5 98,9 99,1 99,2 102,3 103,2 103.7 103,9 

Preisindex fOr Wohngebaude 
Bauleistungen insgesamt 1995 = 100 98,7 98,4 - - 98,5 98.7 - - 98,8 
Bauleistungen am Bauwerk2l 1995 = 100 98,7 98.4 - - 98.4 98.7 - - 98,7 

Preisindex fOr den StraBenbau 1995 = 100 95,7 95,5 - - 96,0 98.1 - - 98,7 
Prelsindex fOr die lebenshaltung 
alter privaten Haushalte 1995 = 100 104,3 104,9 105,1 105,0 105,2 107,2 107,7 107,5 107,7 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 103,0 101.7 100,2 99,9 100,0 100,8 100,5 100,5 100,9 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 1995 = 100 104,7 106,0 105,5 107.4 107,5 107,4 107,5 107,6 108,1 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101,5 101,8 101,9 102,0 102,2 101 ,3 102,0 102,2 102.4 
Wohnung, Wasser, Strom. Gas und 
andere Brennstoffe 1995 = 100 106,0 107.4 108,0 107,9 108.0 111 ,2 112,6 112,8 113,0 

Einrichtungsgegenstande (MObel), 
Apparate, Gerate und AusrOstungen 
tor den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995= 100 101,8 102,1 102,1 102,1 102,1 101,9 102,0 102,1 102,1 

Gesundheitspflege 1995 = 100 114.4 110,6 110.7 110.7 110,8 111,1 111,2 111 ,3 111 .4 
Verkehr 1995= 100 104,7 107,6 109,3 109,8 109,5 114,1 115,6 114.7 11 5,1 
NachrichtenObermittlung 1995= 100 97,3 88,2 87,5 87.4 87,3 84,0 83,9 83,9 83,9 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995 = 100 103,1 103,4 103,5 102,0 103.4 105,8 104,8 103,2 104.4 
Bildungswesen 1995 = 100 112,9 117,5 117,8 117,8 118,5 119,3 119,9 119,9 120,1 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 1995 = 100 103,6 104,9 105,2 105,1 104,1 109,0 106,4 106,5 105,2 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 102,8 104,5 104,5 104,8 105,1 106,9 107,0 107,3 107,6 

1) Nettopreisindizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz 2000 real urn 
3,2% gestiegen 

Das Bruttoinlandsprodukt, die Summe der im Land 
produzierten Waren und Dienstleistungen, ist im Jahr 
2000 gegenOber dem Vorjahr real, das heiBt von Preis
einfiOssen bereinigt, um 3,2% gestiegen. Den 
figen Berechnungen des Arbeitskreises "Volkswirt
schaftliche Gesamtrechnungen der zufolge 
verlief die Entwicklung in Rheinland-Pfalz damit we
sentlich besser als im Jahr 1999 (+1,3%) und auch et
was gOnstiger als im Bundesdurchschnitt (+3,1 %). Auch 
in jeweiligen Preisen lag die Zuwachsrate in Rheinland
Pfalz mit 3% hOher als die tor Deutschland mit 2,7%. 
Der Wert der im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz 
erstellten wirtschaftlichen Leistung betrug somit knapp 
176 Mrd. OM. 

lm Jahr 2000 kamen - anders als im Vorjahr - aus 
dem verarbeitenden Gewerbe wieder nachhaltige po
sitive Impulse tor die Wirtschaft, 
zurOckzufOhren nicht zuletzt auf die Exportdynamik 
und die Zunahme der AusrOstungsinvestitionen. We
sentlich beigetragen zum Wirtschaftswachstum haben 
aber auch wiederum die Dienstleistungsbereiche Han
del, Gastgewerbe und Verkehr sowie Finanzierung, 
Vermietung und Unternehmensdienstleister. lm Bau-

kurz + aktueU 

gewerbe war immerhin eine leichte 
lung erkennbar, sich im Bundesdurchschnitt 
hier ein deutlicher ROckgang der realen WertschOpfung 
ergab. ker 

Gaste- und Obernachtungsrekord in Rheinland-Pfalz 

Die erfreuliche Entwicklung des 
schen Tourismus im Laufe des Jahres 2000 hat sich 
auch im letzten Monat des Jahres mit einem und 
Obernachtungsplus von 15 bzw. 19% gegenOber 
Dezember 1999 fortgesetzt. Mit 7,2 Mill. Besuchern 
(+5,9%) und 22,4 Mill. Obernachtungen (+6,7%) konnte 
die Branche tor 2000 zum dritten Mal in Folge Zu

verbuchen. Damit wurde sowohl bei den Gas
ten als auch bei den Obernachtungen ein Rekorder
gebnis erreicht. 

die Zahl der gegenuber 
dem Jahr 1999 um 5,1% auf 5,8 Mill. anstieg, nahm die 
Zahl der Besucher aus dem und auBer
europaischen Ausland um 8,8% auf 1,5 Mill. zu. Bei den 
Obernachtungen von Auslandern (4,4 Mill.) betrug die 
Steigerungsrate 10%. Die Obernachtungen von deut
schen Gasten (18 Mill.) nahmen gegenOber dem Vorjahr 
um 5,9% zu. el 

Statistischer Bericht mit Regionalergebnissen zur Landwirtschatt erschienen: 

Verbandsgemeinde Schweich an der Romischen WeinstraBe hat die meisten landwirtschaftlichen Betriebe 

Schweich an der Romischen WeinstraBe war 1999 die Verbandsgemeinde mit den meisten landwirtschaftlichen 
Betrieben. 960 Bauern bzw. Winzer wurden dort Auf den Platzen folgten die Verbandsge
meinden Bernkastei-Kues (932 Betriebe) und PrOm (722 Betriebe) . Die Verbandsgemeinde PrOm verfOgte mit 
22 300 ha zugleich Ober die bei weitem groBte landwirtschaftlich genutzte gefolgt von der Verbandsge
meinde Bitburg-Land (16 400 ha). 

Diese und weitere ausgewahlte Ergebnisse Ober die Struktur der Landwirtschaft in den Verbandsgemeinden, 
verbandsfreien Gemeinden und kreisfreien Stadten aus der Landwirtschaftszahlung 1999 enthalt ein soeben 
veroffentlichter Statistischer Bericht. Er gibt Auskunft Ober die GroBe der Betriebe, die Bodennutzung und die 
Viehhaltung, den Haupt- und Nebenerwerb, die Arbeitskrafte, die Hofnachfolgesituation, die Betriebssysteme 
sowie die Pachtverhaltnisse. FOr Landkreise und kreisfreie StMte werden die Ergebnisse zusatzlich nach Gro
Benklassen der landwirtschaftlich genutzten Flache dargestellt. Die Veroffentlichung bietet einen umfassenden, 
sachlich und regional tief gegliederten Oberblick Ober die vielfaltigen Betriebs- und Produktionsstrukturen der 
rhei nland-pfalzischen La ndwirtschaft. 

Der Statistische Bericht C/Landwirtschaftszahlung 1999-1 kann zum Preis von 12,30 DM zuzuglich Versand
kosten bestellt werden. 

Statistisches L.andesamt · 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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kurz + aktueU 

lm Einzelhandel klingelten die Kassen 

Der rheinland-pfiilzische Einzelhandel - ohne Kraft
fahrzeughandel und Tankstellen - konnte seine Um
satze im Jahr 2000 im Vergleich zum Vorjahr urn 4,1% 
steigern. 

Apotheker und Drogisten weiteten ihre Umsatze urn 
5,1% aus. In Kauf- und Warenhausern sowie in Ver
braucher- und SB-Miirkten nahm das Geschiift urn 
3,6% zu. lm sonstigen stationiiren Einzelhandel verlief 
die Entwicklung mit +3.4% ebenfalls gOnstig. 

lm nichtstationaren Einzelhandel, hierzu gehort der 
Handel vom Lager, auf Markten sowie der Versandhan
del, lieBen sich Umsatzzuwiichse von fast 13% verbu
chen. el 

Steuereinnahmen des Landes 
nach Steuerverteilung 

Januar 

Steuerart 2000 2001 

Mill. OM 

Landessteuern 147,0 150,5 
Vermogensteuer 6,3 -2,4 
Erbschaftsteuer 33,7 22,3 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 13,9 15,3 
Kraftfahrzeugsteuer 70,9 78,0 
Rennwett- und Lotteriesteuer 14 ,7 30,5 
Feuerschutzsteuer 0, 1 0,1 
Biersteuer 7,4 6,7 

Landesanteil an den Steuern 
vom Einkommen • 533,1 684,3 

Lohnsteuer ; 497,5 500,6 
Veranlagte Einkommensteuer -75,0 - 84,8 
Kapitalertragsteuer 97,6 186,1 
Zinsabschlag 55,5 99,3 
Korperschaftsteuer 

' 
-42,4 - 16,8 

Landesanteil an den Steuern 
vom Umsatz 467,1 459,8 

Umsatzsteuer 343,2 289,0 
Einfuhrumsatzsteuer 123,9 170,8 

' Landesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 0,3 0,0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 0,2 0,0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 0,5 0,1 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 0,1 0,0 

ln s gesamt 1148,3 1 294,7 

Ver-
an de-
rung 

% 

2,4 
X 

-33,8 
10,2 
10,0 

107,0 
-43,9 
-9,3 

28,3 
0,6 

X 
90,7 
79,0 

X 

- 1,6 
- 15,8 

37,9 

-87,5 

-87,5 

-87,5 

- 87,5 

12,7 

' 

Herbst 2000 brachte weniger Wein 

Nach zwei Jahren mit Oberdurchschnittlich hohen 
Weinmengen bescherte der Herbst 2000 den rheinland
pfalzischen Winzern und Kellereien etwa 16% weniger 
Wein als im Jahr zuvor. Ein Grund war die starke Faul
nis der Trauben. Die Weinerzeugung erreichte rund 
6,7 Mill. hi. lm Herbst 1999 waren es Ober 8 Mill. hi. Ent
sprechend den VerbraucherwOnschen wurde deutlich 
mehr Rotwein erzeugt. lnzwischen entfallt rund ein 
Viertel der gesamten Weinproduktion auf Rotwein 
(1 ,7 Mill. hi). Wie auch schon in den Vorjahren handelte ' 
es sich beim grOBten Teil des Rotweines (94%) urn Qua
litatswein. Von den gut 5 Mill. hi WeiBwein wurden 60% 
als Qualitatswein und gut ein Viertel als Qualitiitswein 
mit Pradikat ausgebaut. br 

Preisindex fur die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im Januar 2001 

lndexbezeichnung 1995= 100 

Fruheres Bundesgebiet 1) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 108,2 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 102,8 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 108,5 
Bekleidung, Schuhe 102,7 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 

andere Brennstoffe 112,6 
Einrichtungsgegenstande (Mobel), 

Apparate, Gerate und Ausrustungen 
fur den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 102,6 

Gesundheitspflege 110,8 
Verkehr 115,1 
Nachrichtenubermittlung 83,4 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 105,1 
Bildungswesen 119,3 
Beherbergungs- und Gaststatten-

dienstleistungen 106,0 
Andere Waren und Dienstleistungen 108,4 

Veran-
derung zu 

Januar 2000 
in% 

2 ,4 

1,7 
0,7 
0,5 

4,0 

0,3 
0,9 
3,3 

-4,4 
1,7 
1 '1 

1,5 
2,3 

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

Gesamtindex I 107,7 I 2,1 

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

Gesamtindex I 107,2 I 1,9 

2-Persone n-Rentnerhaushalte 
m it geringem Einkommen 

Gesamtindex I 108,6 I 2,5 

Deutschland 2) 

Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex I 108,3 I 2,4 

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

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die Hl!lfte 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 11!111 spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlautig 

berichtigt 

s geschatzt 

Bei Abgrenzung von GrOBenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer austohrlichen 
Beschreibung wie ,von 50 bis unter 1 00" die Kurzform ,50 - 1 00" verwendet. 

Differenzen in den Summen sind durc h Runden der Zah len bedingt. 
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