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In halt 

Die Wahl zum 14. L.andtag 
Rheinland-Pfalz am 25. Marz 2001 

- Ergebnisse der reprasentativen 
Wahlstatistik -

Zeitbudgeterhebung 2001/02 

Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in 
der L.andwirtschaft 

An hang 

109 Die Ergebnisse der repriisentativen Wahlstatistik, mit der Er
kenntnisse Ober das geschlechts- und altersspezifische Wahl
verhalten gewonnen werden, vervollstandigen die vom Statisti 
schen Landesamt veroffentlichten Analysen zur Landtagswahl 
vom 25. Miirz 2001. Sie zeigen, dass unter den jOngeren Wahlbe
rechtigten die Wahlbeteiligung besonders niedrig war. 

130 Von April2001 bis Marz 2002 schreiben bundesweit 5 000 Haus
halte an jeweils drei Tagen aile geleisteten Aktivitaten in einem 
Tagebuch auf. In Rheinland-Pfalz nehmen auf freiwilliger Basis 
261 Haushalte teil. 

136 Die sozialokonomische Betriebstypisierung unterscheidet die 
landwirtschaftlichen Betriebe in Haupt- und Nebenerwerbsbe
triebe. Sie beschriinkt sich seit 1997 auf die Betriebe der Rechts
form Einzelunternehmen, die auch als Familienbetriebe bezeich
net werden. Der Antei l der Haupterwerbsbetriebe an den 
landwirtschaftlichen Betrieben ist auch in Rheinland-Pfalz nach 
wie vor rOckliiufig. 

33* Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

39* Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen tor 
Deutschland 
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Hoher Nichtwahleranteil unter jUngeren Wahlberech
tigten 

Wie bei allen Landtagswahlen seit 1967 sind auch bei 
der Wahl am 25. Marz 2001 an Wahlerinnen und Wah
ler in einigen ausgewahlten Stimmbezirken Stimmzettel 
mit einer Markierung zu Geschlecht und Geburtsjahr 
ausgegeben worden. Die Ergebnisse dieser Stich probe 
fOr die so genannte reprasentative Wahlstatistik zeigen, 
dass die Wahlbeteiligung unter den JOngeren deutlich 
niedriger lag als im Durchschnitt aller Wahlberechtigten. 
Jeder Zweite der unter 35-Jahrigen nahm an der Wahl 
nicht teil. Unter den Wahlberechtigten insgesamt lag die 
Wahlbeteiligung mit 62,1% zwar deutlich hOher, hatte 
damit aber dennoch den niedrigsten Stand seit der 
ersten Landtagswahl 1947. Die Wahlbeteiligung der 
jungen Wahlberechtigten zwischen 21 und 24 Jahren 
weist einen nur halb so hohen Anteil aus wie bei den 
60- bis 70-Jahrigen. 

Bei Frauen und Mannern zeigte sich ein unterschied
liches Wahlverhalten. Bei der Landtagswahl 2001 er
reichte die SPD bei Frauen mit Ober 45% einen hOheren 
Stimmenanteil als bei Man-nern. Die CDU erhielt bei der 
jetzigen Landtagswahl, wie auch bei frOheren Wahlen, 
mit 36% bei den Wahlerinnen zwar immer noch einen 
hOheren Stimmenanteil als bei den Mannern {34%); 
gegenOber 1996 verlor die CDU aber bei den Frauen mit 
fast fOnt Prozentpunkten deutlich starker als bei den 
Mannern. 

Die F.D.P. fand seit 1967 immer mehr mannliche als 
weibliche Wahler. Auch bei der jetzigen Wahl gaben 
Manner anteilsmaBig {8,5%) den Uberalen Mufiger ihre 
Stimme als Frauen {6,7%). 

Die GRONEN, die bei ihren ersten Wahlteilnahmen 
1983 und 1987 bei den Mannern mehr Anklang tanden 
und 1991 bei beiden Geschlechtern in etwa gleiche 
Werte erzielten, erreichten seitdem bei den Wahlern ge
ringere Stimmenanteile als bei den Wahlerinnen. 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 109. 

Wo bleibt die Zeit? 

Antwort geben die Ergebnisse der von April 2001 bis 
Marz 2002 laufenden Zeitbudgeterhebung, an der 
bundesweit 5 000 Haushalte - in Rheinland-Pfalz sind 
es 261 - auf freiwilliger Basis teilnehmen. Die nach 
Haushaltstypen und sozialer Stellung geschichteten 
Haushalte tragen an zwei vorgegebenen Werktagen 
und einem Samstag oder Sonntag ihre Aktivitaten in ein 
Tagebuch ein. Die vom Bundesministerium tor Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegebene und 
finanzierte Erhebung soli ein wirklichkeitsnahes Bild der 
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Situation privater Haushalte geben und helfen, die Lage 
von Familien oder bestimmten BevOikerungsgruppen, 
wie z. B. Alleinerziehenden, alten Menschen oder eh
renamtlich Tatigen, weiter zu verbessern. Von besonde
rem Interesse ist hierbei der Umfang unbezahlter Arbeit, 
wie z. B. Hausarbeit, Ehrenamt oder Nachbarschafts- J 
hilfe, aber auch die lnformationen Ober Arbeitszeit, 
Bildungs- und Freizeitaktivitaten sind wichtig. hw 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 130. 

Noch 13 000 landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe 

lm Jahr 1999 waren rund 33 600 der insgesamt 
35 500 landwirtschaftlichen Betriebe Familienbetriebe. 
Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe hat allerdings ste
tig abgenommen. 1999 zahlten nur noch knapp 39% der 
Familienbetriebe zu den Haupterwerbsbetrieben. Sie 
bewirtschafteten allerdings Ober 71% der landwirt
schaftlich genutzten Flache {LF) . Unter den Betrieben 
mit 100 ha landwirtschaftlich genutzter Flache und mehr 
belief sich der Anteil der Haupterwerbsbetriebe auf fast 
96%. Bei den tlachenmaBig kleineren Haupterwerbsbe
trieben handelt es sich vielfach urn Weinbau- oder 
Gartenbaubetriebe. Sie konnen aufgrund der hohen 
Flachenproduktivitat auch auf kleineren Flachen ein 
ausreichendes Einkommen realisieren. 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 136. 

Nur 1% der HUhner dart frei Iauten 

Kafighaltung auch in Rheinland-Pfalz der Normalfall 

• 

.. 

Die HOhnereier in Rheinland-Pfalz werden Oberwie
gend von Betrieben mit mehr als 3 000 Haltungsplatzen 
erzeugt. lm Dezember 2000 gab es 56 solcher speziali
sierter Betriebe mit rund 770 000 Haltungsplatzen. Die 
Zahl der Legehennen in Freilandhaltung hat sich im 
Jahr 2000 gegenOber dem vorangegangenen Jahr mit 
rund 7 400 mehr als verdoppelt. Bodenhaltung in Stal
len gab es tor rund 44 000 Hennen (5,7%). lm Bereich 
der statistisch nicht ertassten KleingetiOgelhaltungen 
dOrfte ein noch grOBerer Anteil auf diese Haltungsfor
men entfallen. 

- . 

Das Gros der HOhnereier stammt auch in Rheinland
Pfalz aus Kafig- bzw. Batteriehaltung; insgesamt gab es 
rund 714 000 solcher Hennenhaltungsplatze, das sind 
92% aller Haltungsplatze in den Spezialbetrieben. 

Fast 164 Mill. Eier wurden in den spezialisierten Be
trieben in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr gelegt, 
das sind durchschnittlich 272 Eier pro Henne. ha 

-
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Knapp 70% aller Lehramtsbewerber sind Frauen 

Das Lehramt wird von Frauen bedeutend h:iufiger an
gestrebt als von Mannern. Knapp 7 von 10 Bewerbern 
waren in diesem FrOhjahr Frauen. In nahezu allen Aus
bildungsgangen der Seminare stellte das weibliche Ge
schlecht die Mehrheit. Besonders hoch war der Anteil 
beim Lehramt tor Grund- und Hauptschulen (85%) und 
beim Sonderschullehramt (80%). Es folgten das Lehr
amt fOr Realschulen mit 63% und fOr Gymnasien mit 
56%. Lediglich an den Studienseminaren fOr das Lehr
amt an berufsbildenden Schulen waren Frauen mit 45% 
unterreprasentiert. 

1 736 Referendarinnen/ Referendare und Anwarter an 
den Studienseminaren in Rheinland-Pfalz bereiteten 
sich im FrOhjahr 2001 auf die Zweite StaatsprOfung im 
Rahmen der Lehrerausbildung vor. Das waren 59 Semi
narteilnehmer (-3,3%) weniger als vor Jahresfrist. 

39% (684) strebten das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen, 24% (414) das Lehramt an Gymnasien 
und 15% (258) das Lehramt an Realschulen an. AuBer
dem befanden sich 13% (224) der Anwarter im Vorbe
reitungsdienst fOr das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen und 9% (156) for das Lehramt an Sonderschu
len. we 

68 Betahigungen zur Hochschulprofessur im Jahr 2000 

Durchschnittsalter 40 Jahre 

An den wissenschaftlichen Hochschulen in Rhein
land-Pfalz haben sich im Jahr 2000 insgesamt 13 Wis
senschaftlerinnen und 55 Wissenschaftler habilitiert. 
Sie haben damit den Nachweis der wissenschaftlichen 
Lehrbefahigung erbracht und kOnnen sich mit dieser 
Qualifikation um eine Hochschulprofessur bewerben. 
Es gab acht Habilitationen weniger als in den beiden 
vorangegangenen Jahren, die mit je 76 Verfahren den 
bisher Mchsten Stand markierten. 

Unter den neu Habilitierten befanden sich acht mit 
auslandischer StaatsangehOrigkeit. Drei von vier Wis
senschaftlern waren zum Zeitpunkt der Habilitation an 
einer Hochschule beschaftigt. 

Das durchschnittliche Habilitationsalter lag bei 40,5 
Jahren und damit geringfOgig unter dem des Vorjahres. 
Jeder Dritte war Mer als 41 Jahre. Der alteste Habili
tierte war 59, der jOngste 30 Jahre alt. 

23 Lehrbefahigungen wurden in Humanmedizin und 
17 in Fachern der Mathematik und Naturwissenschaften 
erworben. Vierzehnmal wurde die Erlaubnis, an Hoch
schulen zu lehren, fOr Fachgebiete der Sprach- und 
Kulturwissenschaften und elfmal in den Rechts-, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften verliehen. we 

Rheinland-pfalzische Milchkuhe immer fleiBiger 

Eine rheinland-pfalzische Milchkuh gab im Jahr 2000 
durchschnittlich knapp 5 900 kg Milch; das waren 
gegenOber dem Vorjahr rund 100 kg (+1 ,8%) mehr. Die 
durchschnittliche Milchleistung hat damit in nur acht 
Jahren um 1 000 kg zugenommen. Diese Leistungsstei
gerung dOrfte im Wesentlichen auf den zOchterischen 
Fortschritt und den Strukturwandel zurOckzufOhren 
sein. So konzentriert sich die Milchkuhhaltung immer 
mehr in spezialisierten Betrieben, die in modernen Lauf
stallen den MilchkOhen tiergerechte Haltungsbedingun
gen bieten. 

Etwa 132 000 KOhe lieferten im Jahr 2000 insgesamt 
rund n5 300 t Milch. Taglich stand den rund vier Mill. 
Rheinland-Pfalzerinnen und Rheinland-Pfalzern somit 
rein rechnerisch pro Person ein halber Liter Milch aus 
heimischer Produktion zur VerfOgung. Rund ein Drittel 
der Milchmenge stammte allein von KOhen im Landkreis 
Bitburg-PrOm. br 

Weniger Untalle mit Personenschaden 

lm Marz 2001 ereigneten sich in Rheinland-Pfalz rund 
10 400 Verkehrsunfalle. Das waren 2,6% mehr als im 
gleichen Vorjahresmonat. Die Unfalle mit Personen
schaden (1 330) gingen jedoch um 3,6% zurOck. Die 
Zahl der Verkehrstoten war mit 28 urn vier niedriger als 
im Marz 2000. 294 Personen wurden schwer (-27%) 
und 1 446 Ieicht verletzt (+0,9%). 

In den ersten drei Monaten des Jahres 2001 wurden 
gut 29 500 Unfalle polizeilich aufgenommen, 0,8% we
niger als im ersten Quartal 2000. Dabei sank erfreuli
cherweise die Zahl der Verkehrstoten urn 16% auf 71 
und die der Schwerverletzten um 15% auf 944. schm 

Verkehrsunfalle mit Personenschaden 
Anzahl 2000 und 2001 nach Monaten 

2000 2001 

Statlstlsches L.andesamt Rheinland-Pfalz 
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Statistische Monatshefte 
Rheinland-Pfalz 

Die Wahl zum 14. Landtag Rheinland-Pfalz am 25. Marz 2001 
- Ergebnisse der reprasentativen Wahlstatistik -

Wie bei jeder Landtagswahl seit 1967 sind auch bei der Wahl am 25. Marz 2001 an Wahlerinnen und Wahler in einigen 
ausgewahlten Stimmbezirken Stimmzettel mit einer Markierung zu Gesch/echt und Geburtsjahr ausgegeben worden, 
dies erstmals allerdings unter Einbeziehung der Briefwahler. Mit Hilfe der gekennzeichneten Stimmzettel konnen so Er
kenntnisse Ober das geschlechts- und altersspezifische Wahlerverhalten gewonnen werden. 

Das Wahlgeheimnis wird durch die Kennzeichnung der Stimmzettel nicht verletzt, wei/ aile Wahler einer bestimmten Al
tersgruppe den gleichen Stimmzettel erhalten und nur Stimmbezirke mit mehr a/s 400 Stimmberechtigten ausgewahlt 
wurden. Ein Ruckschluss aut die Stimmabgabe eines einzelnen Wahlers ist somit ausgeschlossen. 

Die reprasentative Stichprobe umtasste insgesamt 204 von 5 108 Stimmbezirken. In diesen Bezirken waren mehr als 
155 000 Burgerinnen und Burger wahlberechtigt; das waren etwa 5% aller Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz. In ei
ner Unterstichprobe von 82 Stimmbezirken sind daruber hinaus die Wahlerverzeichnisse nach Geschlecht und zehn 
Geburtsjahresgruppen ausgewertet worden. Mit dieser Untersuchung kbnnen Erkenntnisse Ober die Wahlbeteiligung 
der Burgerinnen und BOrger gewonnen werden. In den Stimmbezirken der Unterstichprobe waren Ober 60 000 Bur
gerinnen und Burger wahlberechtigt, also rund 2% aller Wahlberechtigten. 

Die Auswahl der Stimmbezirke fOr die reprasentative Wah/statistik zur Landtagswahl entspricht der fOr die Europawahl 
1999 gezogenen Stichprobe. 

Rechtsgrundlage fOr diese so genannte ,.reprasentative Wahlstatistik" ist der Paragraph 54 a des Landeswah/gesetzes 
(LWahiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1989 (GVBI. 1990 S. 13), zuletzt geandert durch Ar
tike/1 des Gesetzes vom 29. Juni 2000 (GVBI. S. 251), BS 1110-1. Die letzte Anderung dieses Gesetzes im Juni 2000 
betrat u. a. die Einbeziehung der Briefwahler in die Auswertungen zur Wahlbeteiligung und zum Wah/erverhalten nach 
Alter und Geschlecht. Bei fruheren Landtagswahlen wurden die Briefwahler nicht in die reprasentative Wahlstatistik ein
bezogen. Durch den beachtlichen Anteil der Briefwahler - er liegt bei Ober 8% der Wahlberechtigten (Landtagswahl 
2001) - war die Aussagekraft der Ergebnisse der reprasentativen Wahlstatistik vermindert. Dieses Problem ist durch 
den neuen Paragraphen 54 a Abs. 1 Satz 2 LWah/G behoben worden: Nach dieser Vorschrift sind nun auch die Briet
wahler in die reprasentative Wahlstatistik einzubeziehen. Die Wah rung des Wahlgeheimnisses fOr die Briefwahler wird 
dadurch gewahrleistet, dass in den reprasentativen Stimmbezirken die Briefwahlstimmen mit den Urnenstimmen zu
sammengefOhrt und gemeinsam ausgezahlt werden (§ 14 Abs. 3 LWah/G). 

Der Vorteil der amtlichen reprasentativen Wahlstatistik gegenuber Wah/untersuchungen anderer Institute besteht zum 
einen in der sehr breiten Zah/enbasis: In die Auswertung zur Stimmabgabe nach Alter und Geschlecht sind 155 000 
Wahlberechtigte und dam it rund 95 000 Wahler einbezogen; der Analyse zur Wahlbeteiligung nach Alter und Geschlecht 
lagen Ober 60 000 Wahlberechtigte zugrunde. 

Zum anderen wird in der reprasentativen Wah/statistik nicht nur das , beabsichtigte" oder das nach dem Wahlvorgang 
,bekundete" Wahlverhalten von Betragten untersucht, sondern das tatsachliche Verhalten von Wahlberechtigten bzw. 
Wah/ern. In den reprasentativen Stimmbezirken wird konkret testgestellt, wie viele Manner und wie viele Frauen a us der 
jeweiligen Altersgruppe gewahlt haben und wie viele nicht. An hand der abgegebenen Stimmzettel wird tOr die Wahle
rinnen und Wahler das tatsachliche Abstimmungsverhalten nach fOnt Altersgruppen und dem Geschlecht ermittelt. 
Diese zuverlassigen lnformationen Ober die Wahlbeteiligung und das Wah/erverhalten sind fOr Burger, Politik und Me
dien, aber auch fOr die Wahlforschungsinstitute von groBem Interesse. 

Die Wahlbetei/igung, die im Rahmen der reprasentativen Wahlstatistik mit einer Zwei-Prozent-Stichprobe ermittelt 
wurde, weicht um 0,8 Prozentpunkte (nach oben) von der bei der Landtagswah/2001 tatsachlich gegebenen Wahlbe
teiligung ab. Bei den Stimmenanteilen der Parteien und Wah/ergruppen, die aus einer FOnf-Prozent-Stichprobe hoch
gerechnet wurden, werden die tatsachlichen Anteile der beiden groBen Parteien sehr gut getrotten. Bei der F. D.P. gibt 
es in der Stichprobe eine Abweichung um 0,3 Prozentpunkte nach unten, bei den GRONEN eine um 0,4 Prozentpunkte 
nach oben (siehe Tabel/e im Anhang). 

Bei der fo/genden Untersuchung der Wahlbeteiligung und des Wahlerverhaltens werden grundsatzlich die Werte zu
grunde gelegt, die aus den Stich proben ermittelt wurden. Der Aussagewert ist zur Kennzeichnung der Zusammenha.nge 
hinreichend genau. 
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Einfluss von Alter und Geschlecht aut die Wahlbeteiligung 

Bei der Landtagswahl 2001 wurden erstmalig auch 
Briefwahler in die Auswertungen der reprasentativen 
Wahlstatistik einbezogen. Um Vergleiche mit den repra
sentativen Auswertungen der frOheren Wahlen vorneh
men zu konnen, wird bei der Untersuchung der Wahl
beteiligung nach Alter und Geschlecht auch fur die 
Landtagswahl 2001 mit der Wahlbeteiligung ohne Brief
wahler gearbeitet. Dabei wird die Wahlbeteiligung etwas 
unterzeichnet, da die Gruppe der Briefwahler grund
satzlich ein uberdurchschnittliches Wahlinteresse 
zeigt.1l 

Ohne die Briefwahler ergibt sich fur die Stimmbezirke 
der Zwei-Prozent-Stichprobe eine Wahlbeteiligung von 
59,3%. Dieser Wert errechnet sich folgendermaBen : 

Wahler mit Stimmvermerk im Wahlerverzeichnis 
X 100 

Wahlberechtigte ohne Wahlscheinvermerk 

Es handelt sich hierbei also nur um die so genannten 
Urnenwahler, d. h. um die Wahler, die ihre Stimme in ei
nem Wahllokal abgegeben haben. Ohne BerOcksichti
gung der Briefwahler wird die Wahlbeteiligung deshalb 
- wie ausgefuhrt- unterzeichnet. 

Die Wahlbeteiligung mit Briefwahlern ergibt sich wie 
folgt: 

Wahler mit Stimm-
vermerk im + 

Wahlerverzeichnis 

Wahlberechtigte 
mit 

Wahlscheinvermerk 

Wahlberechtigte insgesamt 
X 100 

Fur die Wahlbeteiligung mit Briefwahlern wird also 
unterstellt, dass aile Wahlberechtigten mit Wahlschein
vermerk ihre Stimmen als Urnen- oder Briefwahler ab
gegeben haben. Unter dieser Annahme ergibt sich fur 
die Stichprobenstimmbezirke eine Wahlbeteiligung von 
62,9%. Diese leichte Oberzeichnung konnte sich da
durch erklaren, dass tatsachlich nicht aile Wahlschein
inhaber auch ihre Stimme abgaben. 

Dem Vorteil, durch die Berucksichtigung der Brief
wahler einen besseren Oberblick uber die Wahlbeteili
gung und das Wahlverhalten der Burgerinnen und Bur
ger zu haben, steht das Problem der Vergleichbarkeit 
mit fruheren Wahlen gegenuber. 

Eine Gegenuberstellung der beiden Berechnungs
weisen tor die Wahlbeteiligung zeigt, dass sich alters
und geschlechtsspezifisch gleichartige Strukturen er
geben. Deren Hauptpunkte sind: 

- Unter 45-jahrige Wahlerinnen und Wahler haben sich 
in deutlich unterdurchschnittlichem Umfang an der 
Abstimmung beteiligt als Altere. Nicht einmal jeder 

1) Anders im Abschnitl . Einlluss von Alter und Geschlecht auf die Wahlentschei
dung", wozu Ergebnisse ohne Briefwahl fOr 2001 nicht feststellbar sind. 

2) Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz vor der Land
tagswahl 2001 - Zeitreihen, Strukturdaten, Analysen . Bad Ems 2001, S. 92 If. 
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Zweite der unter 35-Jahrigen ging zur Wahl, der 
Tiefstpunkt liegt bei den 21- bis 24-Jahrigen. 

- Bei unter 25- und bei uber 60-jahrigen Frauen ist die 
Wahlbeteiligung geringer als bei gleichaltrigen Man
nern, wahrend sie bei Wahlerinnen mittleren Alters 
etwas hOher liegt als bei Wahlern. 

Wahlbeteiligung der Wahler insgesamt 1) 

bei der Landtagswahl 2001 nach Altersgruppen 

Alter lnsgesamt MAnner Frauen in Jahren 

18-20 49,2 51 ,4 46,8 
21 -24 41 ,8 44,7 39,1 
25-29 44,3 44.4 44,3 
30 - 34 48,7 47,2 50,2 
35-39 56,4 56,2 56,6 
40-44 58,3 58,2 58,5 
45 - 49 63,4 63,3 63,4 
50 - 59 70,8 70,9 70,7 
60 - 69 77,7 78,8 76,7 
70 und Iiiier 71,3 77,9 67,4 

lnsgesamt 62,9 63,5 62,4 

1) EinschlieBiich Briefwl!hler. 

Zu Vergleichszwecken mit der Wahlbeteiligung ohne 
Briefwahl siehe Tabelle im ,.Tabellenanhang". 

Starker Ruckgang der Wahlbeteiligung 

Bei der Wahl am 25. Marz 2001 war die Wahlbeteili
gung auf den niedrigsten Stand seit der ersten Land
tagswahl 1947 gesunken. Nur 62,1% der wahlberech
tigten Burgerinnen und Burger hatten ihre Stimme 
abgegeben; das waren 8,7 Prozentpunkte weniger als 
vor tonf Jahren. Bei einem solch kraftigen Ruckgang -
dem starksten in der Wahlgeschichte des Landes 
Rheinland-Pfalz - besteht natorlich ein besonderes 
Interesse an einer differenzierten Untersuchung der 
Wahlbeteiligung. 

Deutlich geringeres Wah !interesse der Ji.ingeren 

In der Unterstichprobe wird die Wahlbeteiligung nach 
zehn Geburtsjahresgruppen ausgewertet. Die repra
sentativen Untersuchungen bei den vergangenen Land
tagswahlen seit 1967 haben gezeigt, dass es zwischen 
den verschiedenen Altersgruppen betrachtliche Unter
schiede in der Wahlbeteiligung gibt, die sich im Zeitab
lauf noch verscharft haben. 

Seit der ersten Untersuchung 1967 ist ein Grund
muster zu beobachten:2l Die geringste Wahlbeteiligung 
weisen stets die 21- bis 24-jahrigen Wahlerinnen und 
Wahler auf. In allen folgenden Altersgruppen ist die Be
teiligung hoher als die der jeweils vorausgehenden, und 
zwar bis zu einem Maximum, das in der Regel von den 
60- bis 69-Jahrigen erreicht wird. Die Wahlbeteiligung 
bei den uber 70-Jahrigen ist dann wieder deutlich ge
ringer. AuBerdem ist zu beobachten, dass die Spann-
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weite zwischen der niedrigsten Wahlbeteiligung bei den 
21- bis 24-Jahrigen und der hochsten Wahlbeteiligung 
bei den 60- bis 69-Jahrigen fast stetig zugenommen 
hat. 

Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen 
1991, 1996 und 2001 nach Altersgruppen1 l 

Wahlbeteiligung Verii.nderung 
Alter 

in Jahren 1991 1996 2001 1996zu 1991 2001 ZU 1996 

% Prozentpunkte 

18 - 20 62,8 59,3 46,6 -3,5 - 12,7 

21 - 24 57,9 50,9 38,0 -7,0 - 12,9 

25 - 29 58,7 53,4 40,6 -5,3 -12,8 

30 - 34 61 ,9 56,3 45,5 -5,6 - 10,8 

35 - 39 69,1 61,9 53,5 -7,2 -8,4 

40 - 44 72,7 67,7 55,8 -5,0 - 11,9 

45 - 49 75,7 73,5 60,6 -2,2 -12,9 

50- 59 80,5 76,7 67,9 -3,8 -8,8 

60 - 69 81,0 80,6 75,1 -0,4 -5,5 

70 und Alter 73,2 70,9 66,2 -2,3 -4,7 

lnsgesamt 71,3 67,9 59,3 -3,4 -8,6 

Spannweite2l 23,1 29,7 37,1 X X 

1) Ohne Briefwl!hler. - 2) Differenz zwischen hOchstem und niedrigstem Wert in 
Prozentpunkten. 

An diesem Muster hat sich auch bei der Landtags
wahl 2001 grundsatzlich nichts geandert. Die hochste 
Wahlbeteiligung erreichten auch 2001 mit deutlichem 
Abstand zu allen anderen Altersgruppen die 60- bis 69-
Jahrigen. In dieser Altersgruppe wurde eine Beteiligung 
von 75,1% erreicht; die Wahlerinnen und Wahler dieser 
Altersgruppe lagen damit 15,8 Prozentpunkte Ober der 
durchschnittlichen Wahlbeteiligung. Das niedrigste 
Wahlinteresse gab es mit 38% bei den 21- bis 24-Jah
rigen. In dieser Altersgruppe nahern wir uns einer Wahl
beteiligung von einem Drittel der Wahlberechtigten; sie 
lag damit Ober 21 Prozentpunkte unter dem Durch
schnittswert der Gesamtwahler. 

In allen Altersgruppen ist das Wahlinteresse im Ver
gleich zur Landtagswahl 1996 stark gesunken. Auffallig 
ist allerdings die Oberproportionale Abnahme der 
Wahlbeteiligung bei den JOngeren. Bei den Wahlerinnen 
und Wahlern unter 50 Jahren verringerte sich die Be
teiligung durchschnittlich urn rund 12 Prozentpunkte 
gegenOber 1996. Weniger stark nahm die Beteiligung 
bei den alteren BOrgerinnen und BOrgern ab. Bei den 
60- bis 69-Jahrigen sank das Interesse an der Land
tagswahl nur urn 5,5 Prozentpunkte, bei den Ober 70-
Jahrigen urn 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zu 1996. 

Durch diese Entwicklung ist die Spannweite zwischen 
der niedrigsten Wahlbeteiligung bei den 21- bis 24-jah
rigen Wahlerinnen und Wahlern und der hochsten bei 

% 

Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen 1991, 1996 und 2001 
nach Altersgruppen 1) 
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Alter in Jahren 
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den 60- bis noch einmal angestie
gen; sie liegt nun bei uber 37 Prozentpunkten und ist 
damit um uber sieben Prozentpunkte groBer als 1996. 
Dies ist sicher der negativste Punkt der Wahlbilanz: Die 
Wahlbeteiligung dieser jungen weist nur einen 
halb so hohen Anteil aus wie bei den Alteren und sinkt 
auf einen Tiefstpunkt. im Allgemeinen knapp 
zwei Drittel zur Wahl gingen, sich der 
leranteil dieser jungen Gruppe der Zwei-Drittei-Marke; 
ein fraglos kritischer Punkt der Nichtteilnahme an der 
demokratischen Willensbildung. Wie schon vor der 
Wahl bei mehreren Gelegenheiten zum Ausdruck ge
bracht, sind die Folgen der zuruckgehenden Wahlbe
teil igung fUr die des demokratischen 
Staatswesens bisher nicht hinreichend untersucht. Das 
Thema Nichtwahler ist in der Wahlforschung eher stief
mutterlich behandelt worden. Die Literaturdecke ist im 
Vergleich zu anderen Themengebieten ausgesprochen 
dunn. Da die Teilnahme an Wahlen als Ausdruck fUr 
pol itische Partizipation begriffen werden muss, sollte 
das Nichtwahlerverhalten durch spezielle Erhebungen 
hinterfragt und einer vertieften Analyse unterzogen wer
den. 

Deutliche Unterschiede bei der Wahlbeteiligung nun 
auch bei den jungeren Mannern und Frauen 

Die ersten Untersuchungen bei den 
Landtagswahlen 1967 und 1971 zeigten bezuglich der 
Wahlbeteiligung zwischen den Geschlechtern - uber 
aile Altersgruppen hinweg betrachtet - deutliche Unter
schiede.3l Damals lag die Wahlbeteiligung der 
um fast vier Prozentpunkte hoher als die der Frauen. 
Zwischen 1975 und 1996 betrug der Unterschied dann 
zwischen 0,7 und 1,3 Prozentpunkte. Bei der Wahl am 
25. 2001 war die Beteiligung der um 1,7 
Prozentpunkte hoher als die der Frauen; sie lag also 
oberhalb der Schwankungsbreite der vergangenen 25 
Jahre. 

Bei einer genaueren Betrachtung der Wahlbeteili
gung der einzelnen Altersgruppen zeigen sich zwischen 
den und den Frauen allerdings deutlichere 
und wachsende Unterschiede. 

Bei den uber hat die im Vergleich zu den 
Frauen wesentlich hohere Wahlbeteiligung der Manner 
schon Tradition; dieser Tatbestand ist seit der ersten 
Untersuchung 1967 zu beobachten. Diesmal ging zwar 
die Differenz bei den 60- bis von 3,9 Pro
zentpunkten bei den Landtagswahlen 1991 und 1996 
auf nun 2,6 Prozentpunkte zuruck. Daflir nahm aber der 
Unterschied bei den uber von 10,5 Pro
zentpunkten im Jahr 1996 auf nun 12,5 Prozentpunkte 
zu. 

Bemerkenswert ist, dass das Wahlinteresse erstmals 
auch bei den 18- bis 24-jahrigen deutlich ho
her war als bei den gleichaltrigen Frauen, und zwar um 
5,5 Prozentpunkte bei den 18- bis und um 
6,4 Prozentpunkte bei den 21- bis 24-Jahrigen. Ein Blick 
auf die Differenzen zur Wahl 1996 zeigt, dass die Wahl
beteiligung in diesen beiden Altersgruppen bei den 

3) Vgl. Statistisches L.andesamt Rheinland-Pfalz: Rheinland -Pfalz vor der L.and
tagswahl 2001 - Zeitreihen, Slrukturdaten, Analysen. Bad Ems 2001, S. 96 fl. 
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Frauen sehr viel abgenommen hat als bei den 
Mannern. Mit einer Verringerung des Wahlinteresses 
um uber 17 Prozentpunkte verzeichneten die 21- bis 24-
jahrigen Frauen bei der Landtagswahl 2001 den 
ten Ruckgang uberhaupt. 

In den mittleren Altersgruppen zwischen 30 und 50 
Jahren beteiligten sich dagegen die Frauen als 
die Manner im gleichen Alter. Die Unterschiede waren 

Wahlbeteiligung der und der Frauen 
bei den Landtagswahlen 1991, 1996 und 2001 

nach Altersgruppen 1) 

Alter 
Wahlbeteiligung Verl!nderung 

in Jahren 1991 1996 I 2001 1996zu 1991 2001zu 1996 
% Prozentpunkte 

Manner 

18-20 63,9 60,3 49,3 -3,6 -11 ,0 
21 - 24 57,5 49,9 41 ,2 -7,6 -8,7 
25 - 29 59,2 53,7 41,0 -5,5 - 12,7 
30 - 34 62,4 56,2 44,0 -6,2 -12,2 
35 - 39 68,9 61,1 53,3 -7,8 -7,8 
40 - 44 71 ,7 67,5 55,6 -4,2 - 11,9 
45 - 49 75,9 73,3 60,5 -2,6 -12,8 
50 - 59 81,1 77,2 68,2 -3,9 -9,0 
60 - 69 83,2 82,6 76,4 -0,6 -6,2 
70und alter 78,1 77,7 74 ,1 -0,4 -3,6 

Zusammen 71 ,8 68,6 60,2 -3,2 -8,4 

Fraue n 

18 - 20 61,7 58,2 43,8 -3,5 -14,4 
21 -24 58,3 51 ,9 34,8 -6,4 -17,1 
25 - 29 58,2 53,0 40,3 -5,2 -12,7 
30 - 34 61,4 56,4 47,1 -5,0 -9,3 
35 - 39 69,3 62,7 53,7 -6,6 -9,0 
40 - 44 73,7 67,9 56,0 - 5,8 - 11,9 
45- 49 75,4 73,8 60,8 -1,6 - 13,0 
50 - 59 79,8 76,2 67,5 -3,6 -8,7 
60 - 69 79,3 78,6 73,8 -0,7 -4,8 
70und alter 70,5 67,2 61 ,6 -3,3 -5,6 

Zusammen 70,8 67,3 58,5 -3,5 -8,8 

lnsgesamt 71,3 67,9 59,3 -3,4 -8,6 

1) Ohne Briefwl!hler. 

Unterschiede zwischen der Wahlbeteiligung der 
und der Frauen nach Altersgruppen 

bei den Landtagswahlen 1991, 1996 und 2001 1l 2l 

1991 1996 2001 
Alter in Jahren 

Prozentpunkte 

18- 20 2,2 2,1 5,5 

21 - 24 -0,8 -2,1 6,4 
25- 29 1,0 0,7 0,7 

30-34 1,0 -0,2 -3,1 

35-39 -0,4 - 1,7 -0,4 

40-44 -2,0 -0,4 -0,4 

45- 49 0,5 -0,5 -0,3 

50-59 1,3 1,0 0,7 

60 - 69 3,9 3,9 2,6 

70 und l!lter 7,6 10,5 12,5 

lnsgesamt 1,0 1,3 1,7 

1) Ohne Briefwahler - 2) Wahlbeteiligung Manner ./. Wahlbeteiligung Frauen. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 5/2001 



Abweichung der Wahlbetei ligung der Mt:inner und 
der Frauen nach Altersgruppen von der 

durchschnittlichen Wahlbeteiligung bei den 
Landtagswahlen 1991, 1996 und 2001 1

> 

Manner Frauen 

Alter 
1991 in Jahren 1996 2001 1991 1996 2001 

Prozentpunkte 

18 - 20 -7,4 -7,6 -10,0 -9,6 -9,7 -15,5 
21 - 24 -13,8 -18,0 -18,1 -13,0 -16,0 -24,5 
25 - 29 -12,1 - 14,2 -18,3 -13,1 -14,9 -19,0 
30 - 34 -8,9 - 11 ,7 -15,3 -9,9 -11,5 -12,2 
35 - 39 -2,4 -6,8 -6,0 -2,0 -5,2 -5,6 
40 - 44 0,4 -0,4 -3,7 2,4 0,0 -3,3 

45 - 49 4,6 5,4 1,2 4,1 5,9 1,5 

50 - 59 9,8 9,3 8,9 8,5 8,3 8,2 

60 - 69 11,9 14,7 17,1 8,0 10,7 14,5 

70 und !!Iter 6,8 9,8 14,8 -0,8 -0,7 2,3 

lnsgesamt 0,5 0,7 0,9 -0,5 -0,6 -0,8 

1) Ohne Briefwllhler. 

hier allerdings nicht so stark ausgepragt. Den gr6Bten 
Abstand zugunsten der Frauen gab es bei den 30- bis 
34-Jt:ihrigen; in dieser Altersgruppe lag die Wahlbetei
ligung der Frauen um 3,1 Prozentpunkte h6her als die 
der Mt:inner. Ansonsten war der Vorsprung der Frauen 
nur sehr knapp. 

Auch die Entwicklung der Abweichungen der Wahl
beteiligung nach Geschlecht und Altersgruppen von der 
landesdurchschnittlichen Wahlbeteiligung ergibt tor die 
Landtagswahl 2001 ein interessantes Bild. Bei dieser 
Landtagswahl war t:ihnlich wie bereits 1996 die Wahl-

4) Vgl. Statistisches L.andesamt Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz vor der L.and
tagswahl 2001 - Zeitreihen, Strukturdaten, Analysen. Bad Ems 2001. 

beteiligung bei den 18- bis 39-jt:ihrigen Mt:innern deut
lich unterdurchschnittlich; am stt:irksten unter der lan
desdurchschnittlichen Wahlbeteiligung lagen mit mehr 
als 18 Prozentpunkten die 25- bis 29-jt:ihrigen Mt:inner. 
Nennenswert unter dem Durchschnitt liegen nun zu
st:itzlich auch die 40- bis 44-jt:ihrigen Mt:inner und 
Frauen. Mit Abstand am deutlichsten weichen die 21-
bis 24-jt:ihrigen Frauen nach unten vom Landesdurch
schnitt ab, und zwar um rund 25 Prozentpunkte. Am 
h6chsten Ober der durchschnittlichen Wahlbeteiligung 
liegen - wie 1996 und auch schon 1991 - die 60- bis 
69-jt:ihrigen Mt:inner; 2001 betrug die positive Abwei
chung dieser Altersgruppe Ober 17 Prozentpunkte. 

Die sehr unterschiedliche Wahlbeteiligung bei Jun
geren und Alteren wird durch die Angabe der ,durch
schnittlichen" Wahlbeteiligung - mit Ober 62% schon 
schwt:icher denn je - in ihrer eigentlichen negativen Wir
kung noch verdeckt. Die altersspezifischen Verhaltens
weisen bei einem Nichtwt:ihleranteil von fast 60% der 
21- bis 24-Jt:ihrigen und einer Nichtbeteiligung jedes 
Zweiten der unter 35-Jahrigen lassen die in einer De
mokratie unerlassliche Partizipation vermissen. 

Wie bereits in der Studie .. Rheinland-Pfalz vor der 
Landtagswahl 2001 "4l eingehend dargestellt, Oberlagert 
das Nichtwt:ihlerverhalten die Wahlergebnisse der Par
teien; ebenso finden die Hinweise, dass die Mobili
sierung des eigenen Wahlerpotenzials bzw. das Nicht
wt:ihlerverhalten zugunsten oder zuungunsten der 
jeweiligen Parteien zum wahlentscheidenden Faktor 
wird, eine voile Bestatigung. 

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch 
Lt:ingsschnittuntersuchungen, bei denen die Entwick
lung der Wahlbeteiligung tor eine Jahrgangsgruppe von 
Landtagswahl zu Landtagswahl verfolgt wird. Das Wahl
interesse eines Geburtsjahrgangs sinkt von Wahl zu 
Wahl. Wegen des unterschiedlichen Zuschnitts der Al
tersgruppen wird hier nur die Entwicklung der Wahl be-

Prozent
p unkt e 

Abweichung der Wahlbeteiligung der Manner und der Frauen von der 
durchschnittlichen Wahlbetei ligung bei der Landtagswahl 2001 

nach Altersgruppen 1) 
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1) Ohne Briefw!ihler. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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teiligung von vier Gruppen Ober die Landtagswahlen 
1991, 1996 und 2001 betrachtet, und zwar fi.ir die Jahr

1952 bis 1956, 1957 bis 1961, 1962 bis 1966 und 
fi.ir die Gruppe 1967 bis 1971. Diese 

Untersuchung ist nati.irlich etwas ungenau, weil sich die 
Zusammensetzung der Jahrgangsgruppen durch Wan
derungsbewegungen (Zu- und FortzOge) und durch 
SterbeUille im Zeitablauf verandert. 

Die und Wahler der Jahrgange 1952 bis 
1956 waren bei der Landtagswahl 1991 zwischen 35 
und 39 Jahre alt, 1996 sie zur Altersgruppe der 
40- bis 44-Jahrigen und 2001 zur Gruppe der 45- bis 
49-Jahrigen. In dieser Jahrgangsgruppe nahm die Be
teiligung bei der Wahl1996 gegenOber 1991 um 1,4 Pro
zentpunkte ab; 2001 ging die Wahlbeteiligung in dieser 
Gruppe mit 7,1 Prozentpunkten noch deutlicher zurOck. 
In dieser Gruppe gab es im Obrigen so gut wie keinen 
Unterschied zwischen dem Wahlinteresse der Manner 
und dem der Frauen. 

FOr die Jahrgangsgruppe 1957 bis 1961 , die 1991 zur 
Altersgruppe der 30- bis 34-Jahrigen, 1996 zur Gruppe 
der 35- bis 39-Jahrigen und 2001 zu den 40- bis 44-
Jahrigen gehorte, ergab sich 1991 und 1996 die gleiche 
Wahlbeteiligung; 2001 lag die Beteiligung dann um 6,1 
Prozentpunkte niedriger als 1996. Dieser ROckgang 
wurde in starkerem MaBe durch die Frauen als durch 
die Manner verursacht. 

FOr die Jahrgangsgruppe 1962 bis 1966, die bei der 
Landtagswahl 1991 zur Altersgruppe der 25- bis 29-

1996 zu den 30- bis 34-Jahrigen und 2001 zu 

den 35- bis 39-Jahrigen zahlte, lasst sich eine Abnahme 
der Wahlbeteiligung - ausgehend von 58,7% bei der 
Landtagswahl 1991 Ober 56,3% bei der Wahl 1996 auf 
53,5% bei der Wahl 2001 - beobachten. Auch in dieser 

verstarkt sich also das Desinteresse an 
Wahlen, allerdings nicht so stark wie in den beiden vo
rangehenden Jahrgangsgruppen. Sowohl 1996 als 
auch 2001 ist die Wahlbeteiligung in dieser Jahrgangs
gruppe bei den MMnern etwas starker zurOckgegan
gen als bei den Frauen. 

In die Jahrgangsgruppe 1967 bis 1971 fielen bei der 
Landtagswahl 2001 die 30- bis 34-Jahrigen und bei der 
Landtagswahl 1996 die 25- bis 29-Jahrigen. FOr die 
Landtagswahl 1991 ist nur noch die Wahlbeteiligung tor 
die Jahrgangsgruppe 1967 bis 1970 verfOgbar; das Ge
burtsjahr 1971 zahlte bei dieser Wahl zur Gruppe der 
18- bis Wenn man die Wahlbeteiligung der 
21- bis 24-Jahrigen 1991 als Naherungswert tor die 
Gruppe 1967 bis 1971 akzeptiert, dann stellt man fi.ir 
diese Jahrgangsgruppe den ROckgang von 
allen untersuchten Gruppen fest. Sie ist 1996 gegen
Ober 1991 zunachst um 4,5 Prozentpunkte und 2001 
dann noch einmal um 7,9 Prozentpunkte gesunken. An 
dem ROckgang von der Wahl 1991 zur Wahl1996 waren 
die Frauen in deutlich starkerem MaBe als die Manner 
beteiligt; 2001 verhielt es sich dann genau umgekehrt. 

In allen untersuchten Jahrgangsgruppen ist die Wahl
beteiligung zwischen 1991 und 2001 also zurOckge
gangen. In allen Gruppen war der ROckgang von der 
Wahl 1996 zur Wahl 2001 groBer als von der Wahl 1991 
zur Wahl1996. 

Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen 1991, 1996 und 2001 nach Geschlecht und Geburtsjahrgangsgruppen 1> 

Wahlbeteiligung Verl\nderung 

Geburtsjahrgangsgruppe 

1991 1996 2001 1996 zu 1991 2001 zu 1996 

% Prozentpunkte 

lnsgesamt 

1967- 1971 2) 57,9 53,4 45,5 -4,5 -7,9 

1962- 1966 58,7 56,3 53,5 -2,4 -2,8 

1957-1961 61,9 61,9 55,8 0,0 -6,1 

1952-1956 69,1 67,7 60,6 -1 ,4 -7,1 

M1!nner 

1967- 1971 21 57,5 53,7 44,0 -3,8 -9,7 

1962- 1966 59,2 56,2 53,3 -3,0 -2,9 

1957- 1961 62,4 61 ,1 55,6 - 1,3 -5,5 

1952-1956 68,9 67,5 60,5 -1 ,4 -7,0 

Frauen 

1967-1971 21 58,3 53,0 47,1 -5,3 -5,9 

1962-1966 58,2 56,4 53,7 - 1,8 -2,7 

1957-1961 61,4 62,7 56,0 1,3 -6,7 

1952-1956 69,3 67,9 60,8 -1,4 -7,1 

1) Ohne Briefwahler. - 2) Bei derWahl1991 Geburtsjahrgangsgruppe 1967- 1970. 
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Einfluss von Alter und Geschlecht auf die Wahlentscheidung 

Von besonderem Interesse sind auch Anhaltspunkte 
zur alters- und geschlechtsspezifischen Struktur der 
Wahlerschaft der Parteien. Neben den Zusammenhan
gen zwischen demographischen, sozialen sowie oko
nomischen Merkmalen und dem Wahlverhalten5l wird 
hier nun Alter und Geschlecht als bedeutende Konflikt
linie zur Wahlentscheidung beschrieben. 

Da die reprasentative Wahlstatistik bei fruheren 
Landtagswahlen die Briefwahler nicht einbezog, erge
ben sich bei Vergleichen - unterschiedliches Wahlver
halten der Briefwahler gegenuber den Wahlern insge
samt unterstellt - gewisse Unsicherheiten, ohne dass 
dadurch die Grundaussage in Frage steht. 

5) Vg l. BOckmann, Ludwig; Huege, Petra; Kirschey, Thomas; Kollmar, Helmut: Die 
Wahl zum 14. Landlag Rheinland-Pialz am 25. Ml!rz 2001 -Ergebnisse und ersle 
Analysen, in : Statistische Monatshefte Rheinland -Pialz, Heft 4/2001 , S. 65 fl. 

SPD erstmals auch bei Frauen starkste Partei 

Die Landtagswahl am 25. Marz 2001 war durch einen 
starken Ruckgang der Wahlbeteiligung, durch einen 
deutlichen Anstieg des Stimmenanteils der SPD und 
durch unterschiedlich starke Ruckgange der Stimmen
anteile von CDU, F.D.P. und GRONEN gepragt. 

Bei der Landtagswahl 2001 erreichte die SPD bei 
Frauen mit 45,6% sogar einen noch hOheren Stimmen
anteil als bei Mannern (43,7%). Schon vor fUnf Jahren 
konnten die Sozialdemokraten bei Wahlerinnen und 
Wahlern mit jeweils rund 40% den gleichen Stimmen
anteil erreichen. Davor fanden die Sozialdemokraten bei 
den Wahlern immer starkeren Anklang als bei den Wah
lerinnen. 

Stimmabgabe bei den Landtagswahlen 1967 bis 2001 nach Geschlecht 

Von 100 gultigen Stimmen entfielen auf 

Sonstige Von 100 Stimmen 
Wahljahr 

SPD CDU F.D.P. GRONE darunter waren ungultig 
zusammen 

FWG REP 

lnsgesa mt 

1967 37,4 46,3 8,0 - 8,4 - - 1,5 
1971 40,8 49,7 5,8 - 3,7 - - 1,3 

1975 38,9 53,6 5,5 - 2,0 - - 1,0 
1979 42,6 50,1 6,1 - 1,2 - - 1,3 
1983 39,9 51,7 3,7 4,3 0,5 - - 1,1 
1987 39,2 45,1 7,2 5,6 2,9 - - 1,5 

1991 44,8 38,4 7,1 6,3 3,3 - 1,2 1,8 
1996 40,1 38,9 8,8 6,6 5,7 - 3,4 2,4 
2001 44,7 35,2 7,5 5,6 7,0 2,2 2,7 2,3 

M finner 

1967 41 ,2 39,0 8,2 - 11,5 - - 1,6 
197 1 43,3 45,3 6,2 - 5,2 - - 1,4 
1975 40,7 51,0 5,5 - 2,8 - - 1,0 
1979 44,3 47,9 6,1 - 1,8 - - 1,4 

1983 40,2 50,4 3,8 4,9 0,6 - - 1,0 

1987 39,9 43,1 7,7 5,8 3,6 - - 1,4 
199 1 46,2 36,0 7,4 6,3 4,2 - 2,9 1,7 

1996 40,1 37,0 9,5 6,3 7,1 - 4,8 2,2 
2001 43,7 34,4 8,5 5,3 8,2 2,4 3,7 1,9 

Fraue n 

1967 34,2 52,6 7,7 - 5,5 - - 1,4 

1971 38,6 53,6 5,4 - 2,3 - - 1,2 
1975 37,2 56,0 5,5 - 1,2 - - 1,0 
1979 41,1 52,0 6,2 - 0,7 - - 1,3 

1983 39,7 52,8 3,5 3,7 0,3 - - 1,2 

1987 38,5 47,0 6,8 5,5 2,1 - - 1,5 
1991 43,6 40,7 6,8 6,4 2,5 - 1,3 1,9 

1996 40,0 40,6 8,1 7,0 4,3 - 2,1 2,5 
2001 45,6 36,0 6,7 5,9 5,9 2,0 1,7 2,6 
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Differenz zwischen den Stimmenanteilen ausgewahlter Parteien bei Frauen 
und bei Mannern 1991 , 1996 und 2001 

Stimmenanteil Frauen hoher Stimmenanteil Manner hoher 

2001 

1996 

1991 

5 4 3 2 0 
Prozentpunkte 

2 3 4 5 

.SPD .CDU 

Die CDU erhielt bei der jetzigen Landtagswahl, wie 
auch in frOheren Wahlen, mit 36% bei den Wahlerinnen 
zwar immer noch einen hoheren Stimmenanteil als bei 
den Mannern, die nur zu 34,4% den Christdemokraten 
ihre Stimme gaben. GegenOber 1996 verlor die CDU 
aber bei Frauen mit einem ROckgang um 4,6 Prozent
punkte deutlich starker als bei Mannern, bei denen der 
Stimmenanteil nur um 2,6 Prozentpunkte zurOckging. 
Damit setzte sich der langfristige Trend bei den Wahle
rinnen, die zu einem immer geringeren Anteil fOr die 
CDU stimmten, fort. Bis 1983 hatte immer mehr als die 
Halfte der Frauen die CDU gewahlt. Bereits 1987 er
reichte die Partei allerdings nur noch 47% der weib
lichen Wahler, 1991 belief sich der Anteil auf weniger als 
41 %. 

Die F.D.P. fand seit 1967 fast immer mehr mannliche 
als weibliche Wahler, wobei die Unterschiede wegen 
des insgesamt niedrigeren Stimmenanteils geringer wa
ren . Auch bei der jetzigen Wahl gaben Manner anteil
maBig (8,5%) den Liberalen haufiger ihre Stimme als 
Frauen, von denen 6,7% fOr diese Partei votierten. 
GegenOber der Landtagswahl 1996 ging der Anteil bei 
Mannern um einen Prozentpunkt, bei Wahlerinnen um 
1,4 Prozentpunkte zurOck. 

Die GRUNEN, die bei ihren ersten Wahlteilnahmen 
1983 und 1987 bei den Mannern mehr Anklang fanden 
als bei den Frauen bzw. 1991 bei beiden Geschlechtern 
in etwa gleiche Werte erzielten, erreichten seitdem bei 
den Wahlern geringere Stimmenanteile als bei den 
Wahlerinnen. Auch bei der Wahl am 25. Marz 2001 
wahlten nach den Ergebnissen der reprasentativen 

die Frauen mit 5,9% etwas haufiger die 
GRUNEN als Manner (5,3%). 

6) Vgl. zu den folgenden AusfOhrungen auch die Tabellen im Tabellenanhang 
s. 122 fl. • 
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Bei den uber 60-Jahrigen liegen SPD und CDU zum 
ersten Mal fast gleichauf 

Die Teilnahme an den zurOckliegenden Landtags
wahlen war bei jOngeren und alteren Wahlerinnen und 
Wahlern immer sehr unterschiedlich ausgepragt. Die 
seit langem stark rOcklaufige Wahlbeteiligung hat, wenn 
auch in deutlich unterschiedlichem Umfang, inzwischen 
aile Altersgruppen erfasst. Ebenso sind auch bei den 
verschiedenen Altersgruppen Anderungen in der Wahl 
, ihrer" Partei zu beobachten. Da die steigende Zahl al
terer Menschen und deren immer noch wesentlich ho
here Wahlbeteiligung einen gewissermaBen ,Ober
durchschnittlichen" Einfluss auf das Wahlergebnis 
haben, kommt dem Wahlverhalten Alterer eine gestie
gene Bedeutung zu. 

Die Frage, in welcher der untersuchten Altersgruppen 
eine Partei im Zeitablauf den groBten Zuspruch gefun
den hat, ist nicht immer eindeutig zu beantworten. lm 
Verlauf der verschiedenen Wahlen sind Veranderungen 
in der Starke, aber auch in der Richtung zu beobach
ten.6l 

In frOheren Wahlen lagen die Sozialdemokraten bei 
den Ober 60-jahrigen Wahlern immer sehr deutlich un
ter dem Anteilsergebnis der CDU. Erstmals waren bei 
der jetzigen Landtagswahl die Ergebnisse der beiden 
Parteien in dieser Altersgruppe mit 43,2% fOr SPD und 
43,7% fOr CDU etwa gleich. Dabei gewannen die Sozi
aldemokraten gegenuber 1996 fast fOnt Prozentpunkte 
hinzu, wahrend die Christdemokraten 3,5 Prozent
punkte verloren und damit in d ieser Altersgruppe ihr 
schlechtestes Ergebnis erzielten. Noch 1987 gaben 
mehr als die Halfte (51,7%) der Alteren der CDU ihre 
Stimme, auch beim Regierungswechsel 1991 wahlten 
von den Ober 60-Jahrigen noch knapp 49% die CDU 
und nicht ganz 41 % die Sozialdemokraten. Ein Schwer
punkt fOr diese Veranderungen ist im Wahlverhalten al-
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Wahlbeteiligung1) und Stimmabgabe bei der Landtagswahl2001 nach Altersgruppen 

Von 100 Von 100 gOitigen Stimmen entfielen auf 

Alter in Jahren 
Wahl- Stimmen Sonstige 

beteiligung waren SPD CDU F.D.P. GRONE darunter 
ungOitig zusammen 

FWG REP 

lnsgesamt 

18-24 44,6 1,3 37,1 31,1 10,2 8,7 12,9 2,6 5,0 

25 - 34 46,9 1,1 42,6 29,0 8,4 9,5 10,5 3,0 3,9 

35 - 44 57,4 1.4 47,3 27,3 6,3 10,5 8,6 3,0 3,0 

45-59 67,9 2,0 47,5 32,5 7,9 5,3 6,9 2,5 2,6 

60 und alter 74,5 3,4 43,2 43,7 7,3 1,6 4,3 1,4 1,9 

lnsgesamt 62,9 2,3 44,7 35,2 7,5 5,6 7,0 2,2 2,7 

Manner 

18 - 24 47,3 1,1 36,0 30,2 11,3 8,1 14,3 2,7 6,6 

25- 34 46,1 1,1 41 ,3 29,8 9,8 8,1 11 ,0 2,9 5,2 

35-44 57,2 1,3 46,6 27,7 7,1 9,2 9,4 3,1 4,0 

45 -59 67,9 1,8 46,6 32,0 8,4 5,1 7,8 2,6 3,5 

60 und alter 78,4 2,8 42,0 42,4 8,4 1,6 5,6 1,6 2,7 

Zusammen 63,5 1,9 43,7 34,4 8,5 5,3 8,2 2,4 3,7 
Frauen 

18 -24 41,9 1,5 38,4 

25-34 47,8 1,1 43,9 

35 - 44 57,6 1,6 48,0 

45-59 68,0 2,2 48,4 

60 und alter 71 ,6 3,8 44,2 

Zusammen 62,4 2,6 45,6 

1) ElnschlieBiich Briefwl!hler. 

terer Frauen zu finden. Wahlerinnen dieses Alters gaben 
vor fOnt Jahren noch rund zur Halfte ihre Stimme den 
Christdemokraten und zu gut 38% der SPD. Am 
25. Marz 2001 votierten jetzt 44,7% der Ober 60-jahrigen 
Wahlerinnen fOr die CDU, gut fOnt Prozentpunkte weni
ger als vor fOnt Jahren. FOr die SPD stimmten 44,2% 
dieser Wahlerinnen, ein Anstieg des Stimmenanteils urn 
Ober sechs Prozentpunkte. Bei den Wahlern dieser Al
tersgruppe kam bei der jetzigen Wahl die CDU auf 
42,4%, die SPD erreichte mit 42% fast den gleichen Pro
zentsatz. 

Bei der aktuellen Wahl schnitt die F.D.P. bei den Ober 
60-jahrigen Wahlern mit einem Anteil von 8,4% urn zwei 
Prozentpunkte besser ab als bei den gleichaltrigen 
Wahlerinnen; die Liberalen mussten allerdings bei bei
den Geschlechtern ROckgange der Anteilswerte hin
nehmen. Die GRUNEN verzeichneten mit einem Stim
menanteil von jeweils 1,6% bei alteren Wahlerinnen und 
Wahlern das gleich schwache Ergebnis. 

Die groBten Verschiebungen zwischen den beiden 
groBen Parteien gab es in der Altersgruppe der 45- bis 
59-Jahrigen. Wahlten 1996 noch gut 41 % die SPD und 
39% die CDU {Differenz: 2,4 Prozentpunkte), so lagen 
die Anteile bei der jetzigen Wahl mit 47,5 bzw. 32,5% urn 
15 Prozentpunkte auseinander. Auch in diesem Fall 
spielten die Veranderungen bei den Wahlerinnen dieser 
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32,1 8,9 9,4 11 ,3 2,4 3,3 

28,2 6,9 10,9 10,1 3,1 2,6 

26,9 5,5 11 ,8 7,8 3,0 2,0 

32,9 7,3 5,5 5,9 2,3 1,6 

44,7 6,4 1,6 3,1 1,1 1,2 

36,0 6,7 5,9 5,9 2,0 1,7 

Altersgruppe die wichtigere Rolle. Bei den Mannern fan
den sich Verschiebungen der Anteilswerte zwischen 
CDU und SPD in der GroBenordnung von rund fOnt Pro
zentpunkten, bei den Frauen von fast acht Prozent
punkten. In der gleichen Altersgruppe verzeichneten die 
Liberalen bei der Landtagswahl am 25. Marz 2001 die 
grbBten AnteilseinbuBen (-2,6 Prozentpunkte) gegen
Ober 1996, wobei der Ruckgang bei den Wahlerinnen 
starker ausfiel als bei den Wahlern. Dagegen konnten 
die GRONEN bei den 45- bis 59-Jahrigen ihren Stim
menanteil verbessern, bei Mannern von 3,6 auf 5,1% 
und bei Frauen von 4,1 auf 5,5%. 

Der seit 1991 in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jah
rigen zu beobachtende deutliche Abstand zwischen der 
fOhrenden SPD und der an zweiter Stelle liegenden 
CDU hat sich nun noch wesentlich vergr6Bert, sodass 
jetzt zwischen den Sozialdemokraten mit einem Anteil 
von 47,3% und den Christdemokraten, die nur noch 
27,3% der Wahler dieser Altersgruppe gewinnen konn
ten, eine Kluft von 20 Prozentpunkten besteht. lm Ver
gleich mit der Wahl vor fi.inf Jahren bOBte die CDU beim 
Stimmenanteil der Wahler 3,5 Prozentpunkte, bei dem 
der Wahlerinnen sogar 5,8 Prozentpunkte ein, wahrend 
die SPD am 25. Marz 2001 bei Mi!nnern urn 2,9 und bei 
Frauen urn 4,4 Prozentpunkte besser abschnitt als 1996. 
Die F. D.P. erreichte in dieser Altersgruppe 7,1% der 
Wi!hler und 5,5% der Wahlerinnen, worn it auch hier der 
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Stimmabgabe bei der Landtagswahl 2001 
nach Geschlecht und Altersgruppen 

% 

Frauen 

40 1-------
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18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60 und a lter 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60 und alter 

Alte r in Jahren 

• SPD • CDU D F.D.P. D GRONE 

Ruckgang bei den Frauen etwas ausfiel als bei 
den Die GRONEN schnitten bei der letzten 
Wahl in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jahrigen eben
falls geringfugig schlechter ab als 1996, dabei tiel der 
Antei lsrOckgang mit 1,2 Prozentpunkten bei den Wah
lern hoher aus als bei den Wahlerinnen. 

Die 25- bis 34-Jahrigen gaben bei der jetzigen Wahl 
zu 42,6% den Sozialdemokraten und zu 29% den 
Christdemokraten ihre Stimme. Dabei bevorzugten 
Wahler mit 41,3% die SPD, 29,8% gaben ihre Stimme 
der CDU. FOr Wahlerinnen lagen die vergleichbaren 
Werte bei 43,9 bzw. 28,2%. Die ROckgange gegenOber 
1996 lagen fOr die CDU im Bereich von 2,6 Prozent
punkten bei Mannern und 2,2 Prozentpunkten bei 
Frauen. Die Sozialdemokraten konnten jeweils rund drei 
Prozentpunkte hinzugewinnen. 

In dieser Altersgruppe verzeichneten die Freien De
mokraten bei der jetzigen Abstimmung gegenOber der 
vorangegangenen Wahl bei Wahlern einen hoheren 
Stimmenanteil (+1,6 Prozentpunkte) und erreichten mit 
9,8% ein Oberdurchschnittliches Ergebnis, wahrend bei 
den Wahlerinnen ein nur geringfOgiger Zuwachs nicht 
ausreichte, um auf das Landesergebnis der Partei zu 
kommen. Die GRUNEN bOBten gegenOber 1996 an ih
rem Stimmenanteil bei den Wahlerinnen fast funf Pro
zentpunkte ein, lagen aber mit 10,9% noch deutlich Ober 
dem Landesergebnis der Partei. Bei den Wahlern ging 
der Anteilswert um 4,1 Prozentpunkte auf jetzt 8,1% zu
rOck. 

Bei den Jungwahlern unter 25 Jahren verlor die CDU 
im Vergleich · zur Wahl vor fOnt Jahren insgesamt fOnf 
Prozentpunkte und erreichte jetzt 31,1 %. Die Verluste 
der Christdemokraten sind in dieser Altersgruppe vor 
allem auf die starke Anteilsabnahme (- 6,5 Prozent-
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punkte) bei den Wahlern auf nunmehr 30,2% zurOckzu
fOhren, wahrend der Stimmenanteil bei den Wahlerin
nen nur wm 3,5 Prozentpunkte auf jetzt 32,1% zurOck
ging. Die SPD erhielt in dieser Altersgruppe bei den 
Mannern in der aktuellen Wahl 36% der Stimmen, bei 
den Frauen 38,4%, das waren 4,7 bzw. 4,5 Prozent
punkte mehr als vor funf Jahren. 

Die Liberalen schnitten bei den Jungwahlern besser 
ab als in den Obrigen Altersklassen. Bei den Mannern 
gaben 11,3%, bei den Frauen 8,9% der F.D.P. am 
25. Marz 2001 ihre Stimme. lm Vergleich mit 1996 haben 
sich die Stimmenanteile um rund zwei bzw. um einen 
Prozentpunkt erhoht. DemgegenOber verzeichneten die 
GRONEN 2001 starke EinbuBen bei den Stimmenantei
len der jOngeren Wahler. Wahlten 1996 noch fast 16% 
der unter 25-jahrigen Wahlerinnen diese Partei, waren 
es bei der jetzigen Wahl nur noch 9,4%, ein Ruckgang 
um mehr als sechs Prozentpunkte. Bei den Wahlern fiel 
die Abnahme mit einem Minus von 3,6 Prozentpunkten 
etwas geringer aus, der Stimmenanteil betragt jetzt 
noch 8,1%. 

Die Halfte aller CDU-Wahlerinnen ist alter als 60 Jahre 

Erganzend zu der Darstellung der Anteile der Par
teien in den einzelnen Altersgruppen lassen sich in der 
reprasentativen Wahlstatistik auch Altersstrukturen fOr 
die Wahler der jeweiligen Partei darstellen. Vergleiche 
mit der Altersgliederung der Wahlberechtigten oder der 
Gesamtwahlerschaft zeigen, ob eine Partei aile Wahler
schichten gleichermaBen ansprechen konnte oder ob 
ihre Wahlerschaft jOnger oder alter als im Durchschnitt 
ist. 
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Alter und Geschlecht der Wahlberechtigten, der Wahlerschaft insgesamt sowie der Wahler der Parteien 
bei der Landtagswahl 2001 

Von 100 Wahl be-
Von 100 Stimmen der ... entfielen auf die jeweilige Altersgruppe 

Alter in Jahren rechtigten entfielen Sonstige 
auf die jeweilige Wiihler 

SPD CDU F.D.P. GRONE darunter 
Altersgruppe 1 I insgesamt11 zusammen FWG REP 

lnsgesamt 

18-24 8,1 5,8 4,9 5,2 7,9 9,2 10,8 6,8 11,0 
25-34 14,6 11 ,4 11,0 9,5 12,8 19,7 17,5 15,5 16,7 
35 - 44 21 ,0 19,2 20,5 15,0 16,2 36,4 23,9 26,4 21,8 
45 - 59 23,7 25,2 26,9 23,3 26,3 24,0 24,8 28,1 24,2 
60 und iilter 32,6 38,3 36,6 47,0 36,7 10,8 23,1 23,1 26,3 

Mi:inner 

18 - 24 8,4 6,4 5,3 5.7 8,6 9,9 11 ,3 7,2 11 ,4 

25-34 15,5 11 ,9 11 ,3 10,4 13,9 18,3 16,2 14,4 16,8 

35 - 44 22,3 20,2 21,7 16,4 16,9 35,4 23,3 25,9 21 ,7 
45 - 59 24,8 26,4 28,2 24,6 26,2 25,7 25,1 28,8 24,7 
60 und alter 29,0 35,2 33,5 43,0 34,4 10,7 24,1 23,8 25,4 

Frauen 

18 - 24 7,8 5,3 4,5 
25- 34 13,8 11,0 10,8 

35-44 19,9 18,4 19,5 

45- 59 22,6 24,1 25,7 
60 und alter 36,0 41 ,2 39,5 

1) EinschlieBiich Briefwahler. 

Die zahlenmaBig dominierende Altersgruppe bei den 
Wahlberechtigten sind die Ober 60-Jahrigen, die bei der 
jetzigen Wahl einen Anteil von fast einem Drittel aus
machten. Wegen der in dieser Gruppe Oberdurch
schnittlichen Wahlbeteiligung von fast 75% stellten die 
Ober 60-Jahrigen sogar mehr als 38% aller Wahler. Be
dingt durch die Unterschiede in der Altersgliederung 
der beiden Geschlechter waren bei der vergangenen 
Wahl 29% der wahlberechtigten Manner 60 Jahre und 
alter, bei den Frauen lag der Antei l mit 36% noch we
sentlich hoher. Auch in der Wahlbeteiligung dieser Al
tersgruppe (Manner: 78,4%, Frauen: 71 ,6%) zeigten sich 
deutliche Unterschiede. 35,2% der Wahler und 41,2% 
der Wahlerinnen gehorten zu den Ober 60-Jahrigen. 

Bei den SPD-Wahlern waren 33,5% in diesem Alter, 
bei den Wahlerinnen 39,5%. Damit zeigten sich fOr 
beide Geschlechter etwas unter dem Durchschnitt die
ser Altersgruppe liegende Anteilswerte der SPD. 

Anders sah die Lage bei den Wahlern und Wahlerin
nen aus, die der CDU ihre Stimme gaben. In deren 
mannlicher Wahlerschatt gehorten 43% zu den Alteren, 
bei den Wahlerinnen der Partei war sogar gut jede 
Zweite 60 Jahre und alter. Bei beiden Parteien zeigten 
sich im Vergleich mit 1996 sowohl fOr Manner als auch 
fOr Frauen steigende Anteile der Alteren und dam it eine 
zunehmende Bedeutung dieser Altersgruppe. FOr die 
Liberalen votierende Manner und Frauen gehorten im 
Vergleich mit der jeweiligen Gesamtwahlerschaft dieser 
Altersgruppe in etwas geringerem Umfang zu den Ober 
60-Jahrigen, machten aber einen hoheren Anteil aus als 
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4,8 7,2 8,6 10,3 6,4 10,4 
8,8 11 ,6 20,8 19,1 16,9 16,6 

13,8 15,4 37,3 24,6 27,0 21 ,9 

22,1 26,5 22,6 24,3 27,4 23,1 

50,5 39,3 10,8 21 ,8 22,4 28,0 

bei den Wah lberechtigten der beiden Geschlechter. Bei 
den GRONEN, deren Wahlerschaft im Durchschnitt 
deutlich ji.inger ist, hatten die 60 Jahre und Alteren ei
nen weit unterdurchschnittlichen Anteil. 

Die Altersgruppe der 45- bis 59-Jahrigen hatte an der 
Gesamtzahl der Wahler einen Anteil von rund einem 
Viertel. Auch in der Wahlerschaft der vier wieder in den 
Landtag eingezogenen Parteien lagen die Anteile mit 
Werten zwischen 23,3% (CDU) und 26,9% (SPD) in ei
ner ahnlichen GroBenordnung. Auch die Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern waren nicht so gravierend 
wie bei den Ober 60-Jahrigen. Weniger gleichmaBig war 
das Bild in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jahrigen. 
Wah rend in der Gesamtwahlerschatt und bei den Wah
lerinnen und Wahlern der SPD etwa jeder FOnfte in die
sem Alter war, gehorten von den fOr die Christdemokra
ten und die Liberalen votierenden Bi.irgerinnen und 
Bi.irgern rund 15 bzw. 16% zu dieser Altersgruppe. ln der 
GRONE-Wahlerschaft machte diese Altersgruppe da
gegen einen Anteil von mehr als 36% aus. Gegeni.iber 
1996 ist das eine Zunahme urn i.iber vier Prozentpunkte, 
wahrend die Anteile bei SPD, CDU und F.D.P. nahezu 
unverandert blieben. 

Von der Gesamtheit der Wahlberechtigten waren zu
letzt 22,7% unter 35 Jahre alt. Die weit unterdurch
schnittliche Wahlbeteiligung dieses Bevolkerungsteils 
fOhrte dazu, dass der Anteil dieser Altersgruppe bei den 
Wahlerinnen und Wahlern nur bei gut 17% lag. Wah rend 
die Anteile bei der SPD- und der CDU-Wahlerschaft mit 
15,9 bzw. 14,7% unterdurchschnittliche Werte erreich-
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Altersstruktur der Gesamtwahlerschaft und der Wahlerschaft ausgewahlter Parteien 
bei der Landtagswahl 2001 

Wahler insgesamt SPD CDU GRONE 

• 18-24 • 25 -34 35 - 44 D 45 - 59 D 60 und alter 

Alter in Jahren 

ten, waren bei den Wahlerinnen und Wahlern der Li
beralen und der GRONEN unter 35-Jahrige deutlich 
starker vertreten. Bei den fur die F.D.P. stimmenden Bur
gerinnen und Burgern war etwa jeder bzw. jede Funfte 
zwischen 18 und 34 Jahre alt, bei den GRONEN hatte 
diese Altersgruppe sogar einen Anteil von fast 29%. 
lm Vergleich mit den Ergebnissen der Landtagswahl 
1996 hat sich in der Wahlerschaft der Freien Demokra
ten der Anteil der unter 35-Jahrigen geringfUgig um ei
nen Prozentpunkt erhoht. Demgegenuber war bei den 
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GRONEN ein starker Ruckgang dieser jungeren Wah
lerinnen und Wahler in der Wahlerschaft der Partei zu 
beobachten. Vor fUnf Jahren waren noch 46,6% der 
GRONE-Wahlerschaftjunger als 35 Jahre. Einmal mehr 
zeigt sich hier das Hineinwachsen ihrer Wah ler in he
here Altersjahrgange. Ganz deutlich ist dies bei den 25-
bis 34-Jahrigen zu sehen, die 1996 noch einen Anteil 
von 34% an der gesamten Wahlerschaft der GRONEN 
ausmachten und bei d er jetzigen Wahl weniger als 20% 
aller Wahler der Partei stellten. 

Nutzung des Stimmensplittings 

Seit der Landtagswahl 1991 haben die Wahlerinnen 
und Wahler zwei Stimmen, eine Wahlkreisstimme und 
eine Landesstimme. Die Wahlkreisstimme geben sie di
rekt einem Wahlkreisbewerber. Die Landesstimme ver
geben die Wahlerinnen und Wahler dagegen an eine 
Partei oder Wahlergruppe; damit entscheiden sie uber 
die Verteilung der Landtagssitze auf die Parteien und 
Wahlergruppen (die mindestens 5% der Landesstim
men erreicht haben). Die Wahlerinnen und Wahler kon
nen ihre Wahlkreisstimmen dem Bewerber einer ande
ren Partei geben als derjenigen, die sie mit der 
Landesstimme gewahlt haben, d. h. sie haben die Mog
lichkeit zum Stimmensplitting. 

CDU-Wahlerinnen und -Wahler machten am wenigsten 
vom Stimmensplitting Gebrauch 

Wie schon 1991 und 1996 haben die Wahlerinnen 
und Wahler der CDU bei der jetzigen Landtagswahl am 
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wenigsten von der Moglichkeit zum Stimmensplitting 
Gebrauch gemacht. Von 1 000 Wahlerinnen und Wah
lern, die mit ihrer Landesstimme die CDU gewahlt ha
ben, gaben bei der Landtagswahl 2001 nur 55 dem Be
werber einer anderen Partei ihre Wahlkreisstimme; 
damit haben genauso viele CDU-Wahlerinnen und 
-Wahler wie 1996 ihre Stimmen gesplittet. 

Bemerkenswert ist, dass SPD-Wahlerinnen und 
-Wahler 2001 deutlich haufiger ein Stimmensplitting 
aufweisen als fUnf Jahre zuvor. Waren es 1996 nur 88 
von 1 000 Landesstimmenwahlern der SPD, die ande
ren Parteien ihre Wahlkreisstimme gaben, so haben bei 
der Wahl am 25. Marz 2001 insgesamt 131 von 1 000 
Landesstimmenwahlern der SPD ihre Stimmen gesplit
tet. Hier zeigt sich auch, dass Wahler, die der CDU als 
Landespartei ihre Stimme verweigerten, vor Ort den 
CDU-Wahlkreisbewerber personlich weiter unterstutz
ten. 
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Sehr viel als die der beiden groBen 
Parteien nutzten die und der F.D.P. 
und der GRUNEN das Stimmensplitting. Davon ausge
hend, dass ihr eigentlich favorisierter Kandidat keine re
ale Mehrheitschance hat, entschieden sich die
ser Parteien sehr bewusst tor einen Kandidaten der 
groBen Parteien. 

FOr die F.D.P. auf, dass 2001 die Zahl ihrer 
lerinnen und die anderen Parteien die Wahl
kreisstimme gaben, allerdings abgenommen hat. Bei 
der Wahl 1996 gaben 465 von 1 000 die der 
F.D.P. ihre Landesstimme gegeben haben, anderen Par
teien ihre Wahlkreisstimme. Davon gingen die meisten 
Stimmen - 304 von 1 000 - an die CDU-Wahl
kreiskandidaten. Bei der Landtagswahl 2001 entschie
den sich nur noch 388 von 1 000 dazu, 
ihre Wahlkreisstimme einer anderen Partei zu geben. 
Dies ging vor allem zulasten der CDU-Kandidaten, die 
rund ein Viertel weniger Wahlkreisstimmen von den 

und der F.D.P. erhielten als 1996. 

Bei den GRUNEN hat dagegen das Stimmensplitting 
wieder zugenommen, und zwar von 377 pro 1 000 bei 
der Landtagswahl 1996 auf 406 pro 1 000 bei der Wahl 
2001 . Vom Stimmensplitting der haben 
bei allen drei Landtagswahlen, bei denen dieses Ver
fahren bisher moglich war, die sozialdemokratischen 
Wahlkreiskandidaten am meisten profitiert; 2001 gaben 
von 1 000 der GRONEN 318 
einem SPD-Bewerber ihre Wahlkreisstimme - 38 mehr 
als 1996. 

Bei F.D.P. und GRONEN splitten Manner haufiger als 
Frauen 

Bei den beiden groBen Parteien SPD und CDU nutzen 
die Frauen und die die Moglichkeit zum Stim
mensplitting in etwa gleich Mufig. Bei der F.D.P. und 

die bei den Landtagswahlen 1991 , 1996 und 
2001 Landesstimme und Wahlkreisstimme an unter

schiedliche Parteien vergeben haben, nach Geschlecht 

Wahlkreisstimme an eine andere Partei 

Landesstimme 1991 1996 2001 

Anzahl je 1 000 Wahler 

lnsgesamt 

SPD 57 88 131 
CDU 48 55 55 
F. D.P. 287 465 388 
GRONE 424 377 406 

Manner 

SPD 58 83 124 
CDU 49 57 56 
F. D.P. 309 512 420 
GRONE 439 406 431 

Frauen 

SPD 56 92 134 
CDU 47 52 54 
F. D.P. 266 412 349 
GRONE 409 355 384 

den GRONEN splitten die sehr viel otter als 
die Frauen ihre Stimmen. Den Mufigsten Gebrauch 
vom Stimmensplitting machten 2001 die 

431 von 1 000 gaben dem Wahlkreis
kandidaten einer anderen Partei, insbesondere den 
SPD-Bewerbern, ihre Wahlkreisstimme. Bei der Wahl 
1996 hatten die mit Abstand 
am Mufigsten ihre Wahlkreisstimmen an die Bewerber 
anderer Parteien vergeben. 

Parteien (Landesstimme}, die bei den Landtagswahlen 1991, 1996 und 2001 
mit ihrer Wahlkreisstimme eine andere Partei gewahlt haben 

(bezogen auf jeweils 1 000 Landesstimmen der Partei) 

1991 1996 2001 

• SPD • CDU D F.D.P. D GRONE 
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Bei den GRONEN splitten die 35- bis 44-Jahrigen am 
wenigsten 

Bei der SPD und der F.D.P. wird das Stimmensplitting 
sehr viel Mufiger von den jOngeren und 

eingesetzt als von den alteren. Bei der Wahl 
2001 gaben von 1 000 der SPD 
im Alter von 18 bis 24 Jahren 217 dem Kandidaten einer 
anderen Partei ihre Wahlkreisstimme, bei den Ober 60-

waren es nur noch 80. Von 494 pro 1 000 
F.D.P.-Wahlern im Alter von 18 bis 24 Jahren erhielten 
die Kandidaten anderer Parteien die Wahlkreisstimmen; 
bei den Ober 60 Jahren splitteten nur 
348 von 1 000 ihre Stimmen. 

Bei der CDU gibt es ebenfalls einen Unterschied zwi
schen dem Verhalten der jOngeren zwischen 18 
und 24 Jahren und dem der alteren Wahler Ober 60; er 
ist allerdings nicht so stark ausgepragt wie bei SPD und 
F. D.P. 

Bei den GRONEN splitten die Wahler zwischen 25 
und 34 Jahren am haufigsten (441 von 1 000) . Am we
nigsten tun dies - im Gegensatz zu den Wahlerinnen 
und der anderen Parteien- aber nicht die Ober 

sondern die Wiihlerinnen und Wahler zwi
schen 35 bis 44 Jahren. Von 1 000 
nen und -Wahlern im Alter zwischen 18 und 24 Jahren 
haben bei der aktuellen Wahl 431 einem Kandidaten ei
ner anderen Partei ihre Wahlkreisstimme gegeben, bei 
den 35- bis 44-Jahrigen waren es nur 373 und bei den 
Ober 60-Jahrigen 402 und Wahler. 

Weitere Einzelergebnisse sind dem folgenden ,Tabel
lenanhang" zu entnehmen. 

Dr. Ludwig Sackmann 
Diplom-Volkswirt Helmut Kollmar 
Diplom-Volkswirt Klaus Maxeiner 

Anhang (Seite 123 bis 129) 

Tabellen 

Ergebnisse der Landtagswahl 2001 - Amtliches Endergebnis und Ergebnis der Stichprobe 

Wahlbeteiligung der insgesamt und der Urnenwahler bei der Landtagswahl 2001 nach Altersgruppen 

Wahlbeteiligung und Stimmabgabe bei den Landtagswahlen 1971 bis 2001 nach Parteien und Alters
gruppen 

Geschlecht und Altersstruktur der sowie der Wahlerschaft ausgewahlter Parteien bei den Landtagswahlen 
2001, 1996 und 1991 

Kombination von Wahlkreis- und Landesstimmen bei den Landtagswahlen 2001 , 1996 und 1991 nach Geschlecht 

Kombination von Wahlkreis- und Landesstimmen bei der Landtagswahl 2001 nach dem Alter der 
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Ergebnisse der Landtagswahl 2001 
- Amtliches Endergebnis und Ergebnis der 

Stichprobe -

Amlliches 
Stich probe Abweichung 

Merkmal Endergebnis 

% Prozentpunkte 

Wahlbeteiligung 62,1 62,9 0,8 

SPD 44,7 44,7 0,0 

CDU 35,3 35,2 -0,1 

F.D.P. 7,8 7,5 -0,3 

GRONE 5,2 5,6 0,4 
Sonstige Parteien/ 

Wahlergruppen 6,9 7,0 0,1 

Wahlbeteiligung der Wahler insgesamt und der Urnenwahler bei der Landtagswahl 2001 nach Altersgruppen 

Alter Wahlbeteiligung der Wahler insgesamt Wahlbeteiligung nur der Urnenwahler1l 

in Jahren 
insgesamt Manner Frauen insgesamt Manner Frauen 

18 -20 49,2 51,4 46,8 46,6 49,3 43,8 

21-24 41 ,8 44,7 39,1 38,0 41 ,2 34,8 

25-29 44,3 44,4 44,3 40,6 41,0 40,3 

30-34 48,7 47,2 50,2 45,5 44,0 47,1 

35 -39 56,4 56,2 56,6 53,5 53,3 53,7 

40-44 58,3 58,2 58,5 55,8 55,6 56,0 

45-49 63,4 63,3 63,4 60,6 60,5 60,8 

50-59 70,8 70,9 70,7 67,9 68,2 67,5 

60-69 77,7 78,8 76,7 75,1 76,4 73,8 

70 und alter 71,3 77,9 67,4 66,2 74,1 61,6 

lnsgesamt 62,9 63,5 62,4 59,3 60,2 58,5 

1) Urnenwa.hler sind Wahler, die ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben. 
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Alter in Jahren 

18- 24 

25 - 34 

35- 44 

45- 59 

60 und alter 

lnsgesamt 

1) Ohne Brietwahler. 
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Wahlbeteiligung und Stimmabgabe bei den Landtagswahlen 1971 bis 2001 
nach ausgewahlten Parteien und Altersgruppen 

Wahlbeteiligung 11 Von 1 00 Stimmen Von 100 gOitigen Slim men entfielen auf 
Wahljahr 

waren ungOitig 
SPD CDU F.D.P. GRONE 

lnsgesamt 

1971 68,9 0,9 44,2 47,2 4,9 -
1975 68,3 0,9 43,2 49,5 5,0 -
1979 67,9 1,5 49,5 42,7 6,4 -
1983 84,3 0,8 39,7 44,8 2,4 12,8 
1987 64,2 1,5 37.8 38,5 6.7 13,1 
1991 59,5 1,4 43,5 28,1 7,8 14,0 
1996 53,9 1,7 32,6 36,1 8,6 13,7 
2001 41 ,3 1,3 37,1 3 1,1 10,2 8,7 

1971 76,8 0,9 42,8 49,5 5,1 -
1975 76,5 0,8 39,8 53,6 5,2 -
1979 74,4 0,9 46,5 46,2 6,4 -
1983 86,8 0,7 41 ,3 47,2 3,2 7,9 
1987 67,6 1,2 40,7 37,2 5,9 13,4 
1991 60,3 1,1 49,5 27,4 6,3 12,7 

1996 55,0 1,6 39,6 31,4 7,4 14,0 
2001 43,5 1,1 42,6 29,0 8,4 9,5 

1971 83,3 1,3 42,1 48,1 5,9 -
1975 83,7 1,1 38,7 53,8 5,8 -
1979 83,6 1,3 41 ,0 51,6 6,5 -
1983 92,5 0,8 38,1 54,6 3,9 3,0 
1987 76,6 1,1 40,0 43,5 8,0 5,9 
1991 70,8 1.3 49.2 32.0 7.3 8.4 
1996 64,6 1,6 43,7 31 ,9 7,3 11,2 
2001 54,6 1,4 47,3 27,3 6,3 10,5 

1971 85,2 1,6 39,5 49,7 6,3 -
1975 85,8 1,1 38,5 53,2 5,8 -
1979 85,9 1,5 42,0 50,4 6,0 -
1983 93,6 1,3 40,3 53,2 4,1 1,8 

1987 84,0 1,7 40,1 46,7 8,2 2,2 
1991 79,2 2,0 44,0 41 ,6 8,0 3,5 
1996 75,6 2,3 41 ,4 39,0 10,5 3,9 
2001 65,0 2,0 47,5 32,5 7,9 5,3 

1971 80,5 1,4 38,4 52,0 6,1 -
1975 81 ,9 0,9 37,0 55,7 5,4 -
1979 83,6 1,3 38.6 54,6 5,6 -
1983 90,4 1,6 39,7 54,8 4,0 0,9 
1987 83,7 1,5 37,6 51 ,7 6,9 1,4 
1991 77,3 2,4 40,7 48,9 6,3 1,6 
1996 75,8 3,4 38,4 47,2 8,8 1,2 
2001 70,7 3,4 43,2 43,7 7,3 1,6 

1971 79,9 1,3 40,8 49,7 5,8 -
1975 80,3 1,0 38,9 53,6 5,5 -
1979 80,4 1,3 42.6 50,1 6,1 -
1983 90,1 1,1 39,9 51,7 3,7 4,3 
1987 77,0 1,5 39,2 45,1 7,2 5,6 
1991 71,3 1,8 44,8 38,4 7,1 6,3 
1996 67,9 2,4 40,1 38,9 8,8 6,6 
2001 59,3 2,3 44,7 35,2 7,5 5,6 
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noch: Wahlbeteiligung und Stimmabgabe bei den Landtagswahlen 1971 bis 2001 
nach ausgewahlten Parteien und Altersgruppen 

Wahlbeteiligung 1) 
Von 100 Stimmen Von 100 gOIIigen Stimmen entfielen auf 

Alter in Jahren Wahljahr waren ungOitig 
SPD CDU F.D.P. GRONE 

Manner 

18-24 1971 70,8 0,9 45.7 44,7 4,8 -
1975 68.4 0,8 44,0 48,4 4,7 -
1979 68.4 1,6 50,3 41,8 6,1 -
1983 85,0 0,7 39,2 45,6 2,4 12,5 

1987 64,3 1,5 37,3 39,5 6,9 11,9 

1991 59,5 1,5 42,9 28,6 8,0 12,8 

1996 53,6 1,8 31,3 36,7 9.4 11,7 

2001 44.4 1 '1 36,0 30,2 11 ,3 8,1 

25-34 1971 76,4 1,0 45,1 46,0 5,3 -

1975 76,0 0,7 41 ,6 51 ,3 5,2 -
1979 73,1 0,8 48,3 44,5 5,9 -
1983 87,2 0,5 41 ,0 46,2 3,3 9,1 

1987 67,8 1 '1 41 ,2 36,8 6,1 12,9 

1991 60,7 1,0 50,1 27,0 6,4 11,6 

1996 55,1 1,5 38,3 32,4 8,2 12,2 

2001 42,8 1 '1 41,3 29,8 9,8 8,1 

35-44 1971 84,4 1,4 44,1 44,6 6,3 -
1975 83,9 1,1 40,4 51,6 5,7 -
1979 83,3 1,2 42,3 50,0 6,3 -
1983 92,3 0,7 38,3 54,0 3,9 3,3 

1987 75,7 1,1 41 ,1 41 ,6 8,0 6,3 

1991 70,2 1,2 50,0 30,6 7,7 8,2 

1996 64,1 1,4 43,7 31 ,2 7,7 10.4 

2001 54,4 1,3 46,6 27,7 7,1 9,2 

45 - 59 1971 88,2 1,7 42,1 44,7 6,6 -

1975 87,1 1 '1 40,2 50,5 5,6 -

1979 87,0 1,7 43.4 48.4 6,1 -

1983 94,1 1,2 40,8 52,1 4,5 1,9 

1987 85,6 1,6 40,9 44,8 8,6 2,1 

1991 79,7 1,9 46,1 39,2 8,1 3,2 

1996 75,9 2,1 42,1 37,2 10,8 3,6 

2001 65,2 1,8 46,6 32,0 8,4 5,1 

60 und alter 1971 85,5 1,6 41 ,1 46,4 7,1 -
1975 84,9 1,1 39,1 52,0 5,9 -

1979 87,0 1,3 40,5 51 ,6 5,9 -

1983 92,3 1,4 40,8 52,5 4,5 1,2 

1987 87,7 1,6 38,2 48,5 7,8 1,6 

1991 81,1 2,3 41,9 45,9 6,8 1,8 

1996 80,6 3,3 38,8 43,8 10,2 1,2 

2001 75.4 2,8 42,0 42,4 8.4 1,6 

Zusammen 1971 81,8 1.4 43,3 45,3 6,2 -
1975 80,9 1,0 40,7 51 ,0 5,5 -

1979 80,7 1,4 44,3 47,9 6,1 -

1983 90,7 1,0 40,2 50.4 3,8 4,9 

1987 77,6 1,4 39,9 43,1 7,7 5,8 

1991 7 1,8 1,7 46,2 36,0 7,4 6,3 

1996 68,6 2,2 40,1 37,0 9,5 6,3 

2001 60,2 1,9 43,7 34,4 8,5 5,3 

1) Ohne Briefwl!hler. 
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Alter in Jahren 

18-24 

25-34 

35 - 44 

45 -59 

60 und alter 

Zusammen 

1) Ohne Brietwahler. 
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noch: Wahlbeteiligung und Stimmabgabe bei den Landtagswahlen 1971 bis 2001 
nach Parteien und Altersgruppen 

Wahlbeteiligung 1) 
Von 100 Stimmen Von 1 00 gOitigen Stimmen entfielen auf 

Wahljahr waren ungOitig 
SPD CDU F.D.P. GRONE 

Frauen 

1971 66,7 0,9 42,6 50,0 5,1 -
1975 68,3 1,0 42,3 50,7 5,4 -
1979 67,5 1,5 48,5 43,6 6,7 -
1983 83,7 0,8 40,3 43,9 2,5 13,0 
1987 64,0 1,6 38,3 37,3 6,5 14,5 

1991 59,5 1,2 44,1 27,6 7,7 15,3 

1996 54,2 1,6 33,9 35,6 7,8 15,8 

2001 38,1 1,5 38,4 32,1 8,9 9,4 

1971 77,3 0,9 40,3 53,1 4,9 -
1975 77,0 1,0 37,9 56,0 5,2 -
1979 75,8 1,0 44,7 47,9 6,9 -
1983 86,4 0,9 41 ,7 48,3 3,1 6,6 

1987 67,5 1,3 40,1 37,7 5,8 13,9 
1991 59,7 1,3 48,8 27,9 6,2 13,9 

1996 54,9 1,6 41 ,0 30,4 6,6 15,8 

2001 44,3 1,1 43,9 28,2 6,9 10,9 

1971 82,2 1,2 40,0 51,8 5,4 -
1975 83,5 1,2 36,8 56,1 5,9 -
1979 84,0 1,3 39,8 53,2 6,6 -
1983 92,6 0,8 37,9 55,2 4,0 2,6 

1987 77,5 1 '1 39,0 45,4 7,9 5,6 

1991 71 ,4 1,5 48,3 33,5 6,9 8,7 
1996 65,1 1,7 43,6 32,7 6,9 12,0 
2001 54,9 1,6 48,0 26,9 5,5 11 ,8 

1971 82,9 1,5 37,5 53,5 6,1 -
1975 84,9 1 '1 37,1 55,5 5,9 -
1979 85,0 1,4 40,9 52,1 6,0 -
1983 93,0 1,4 39,9 54,3 3,8 1,7 

1987 82,4 1,8 39,1 48,7 7,7 2,3 

1991 78,7 2,1 41 ,9 44,1 7,8 3,9 

1996 75,4 2,5 40,8 40,8 10,3 4,1 

2001 64,9 2,2 48,4 32,9 7,3 5,5 

1971 76,7 1,3 36,3 56,4 5,3 -
1975 79,7 0,9 35,3 58,4 5,1 -
1979 81,4 1,2 37,3 56,6 5,5 -
1983 89,3 1,7 39,1 56,3 3,6 0,7 

1987 81,2 1,5 37,2 53,8 6,3 1,2 

1991 74,8 2,4 39,9 51,1 6,0 1,5 
1996 72,4 3,5 38,1 49,8 7,8 1,3 

2001 67,2 3,8 44,2 44,7 6,4 1,6 

1971 78,1 1,2 38,6 53,6 5,4 -
1975 79,7 1,0 37,2 56,0 5,5 -
1979 80,0 1,3 41 ,1 52,0 6,2 -
1983 89,6 1,2 39,7 52,8 3,5 3,7 
1987 76,5 1,5 38,5 47,0 6,8 5,5 
1991 70,8 1,9 .43,6 40,7 6,8 6,4 

1996 67,3 2,5 40,0 40,6 8,1 7,0 

2001 58,5 2,6 45,6 36,0 6,7 5,9 
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Geschlecht und Altersstruktur der Wahler sowie der Wahlerschaft ausgewahlter Parteien 
bei den Landtagswahlen 2001 , 1996 und 1991 

Von 100 Stimmen der ... entfielen auf die jeweilige Altersgruppe 

Alter In Jahren Wahljahr 
WAhler1l SPO CDU F.O.P. GRONE FWG 

insgesaml 

lnsgesamt 

18 - 24 2001 5,8 4,9 5,2 7,9 9,2 6,8 

1996 6,1 5,0 5,7 6,0 12,6 -
1991 9,0 8,8 6,6 10,0 20,0 -

25 - 34 2001 11 ,4 11 ,0 9,5 12,8 19,7 15,5 

1996 16,1 16,0 13,1 13,7 34,0 -
1991 16,6 18,4 11,9 14,9 33,4 -

35-44 2001 19,2 20,5 15,0 16,2 36,4 26,4 

1996 18,9 20,8 15,7 15,9 32,0 -
1991 18,0 19,8 15,0 18,6 23,9 -

45- 59 2001 25,2 26,9 23,3 26,3 24,0 28,1 

1996 26,7 27,6 26,8 32,1 15,5 -
1991 27,1 26,6 29,4 30,5 15,1 -

60 und Alter 2001 38,3 36,6 47,0 36,7 10,8 23,1 

1996 32,3 30,6 38,8 32,2 5,9 -
1991 29,3 26,4 37,1 26,0 7,5 -

Manner 

18-24 2001 6,4 5,3 5,7 8,6 9,9 7,2 

1996 6,4 5,0 6,4 6,4 12,1 -
1991 9,8 9,1 7,8 10,6 20,1 -

25 - 34 2001 11 ,9 11 ,3 10,4 13,9 18,3 14,4 

1996 16,9 16,2 14,9 14,7 33,2 -
1991 17,8 19,4 13,4 15,6 33,3 -

35- 44 2001 20,2 21 ,7 16,4 16,9 35,4 25,9 

1996 19,9 21,9 16,9 16,4 33,3 -
1991 19,0 20,6 16,2 19,8 24,9 -

45 - 59 2001 26,4 28,2 24,6 26,2 25,7 28,8 

1996 27,7 29,0 27,8 31 ,5 16,0 -

1991 28,4 28,2 30,8 31 ,1 14,4 -
60 und Alter 2001 35,2 33,5 43,0 34,4 10,7 23,8 

1996 29,1 27,8 34,0 31 ,0 5,4 -
1991 25,0 22,6 31 ,7 22,9 7,3 -

Frauen 

18 - 24 2001 5,3 4,5 4,8 7,2 8,6 6,4 

1996 5,7 4,9 5,1 5,5 13,0 -
1991 8,3 8,5 5,7 9,4 19,9 -

25-34 2001 11 ,0 10,8 8,8 11,6 20,8 16,9 

1996 15,3 15,8 11 ,6 12,6 34,7 -
1991 15,4 17,4 10,6 14,2 33,6 -

35 - 44 2001 18,4 19,5 13,8 15,4 37,3 27,0 

1996 17,9 19,7 14,6 15,4 30,9 -
1991 17,0 18,9 14,1 17,4 23,1 -

45 - 59 2001 24,1 25,7 22,1 26,5 22,6 27,4 

1996 25,7 26,3 25,9 32,9 15,0 -
1991 26,0 24,9 28,1 29,8 15,7 -

60 und alter 2001 41 ,2 39,5 50,5 39,3 10,8 22,4 

1996 35,3 33,3 42,9 33,5 6,3 -
1991 33,2 30,3 41 ,5 29,2 7,8 -

1) 2001 einschlieBiich Brletwahler. 
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REP 

11,0 

9,1 
16,7 

16,7 
20,7 

18,7 

21 ,8 

20,1 

16,1 

24,2 

25,9 

25,5 

26,3 

24,1 

23,0 

11 ,4 

9,4 

17,2 

16,8 

21,0 

18,9 

21,7 

19,6 

15,8 

24,7 

26,7 

25,3 

25,4 

23,2 

22,9 

10,4 

8,6 

15,8 

16,6 

20,1 

18,4 

21,9 

21,3 

16,8 

23,1 

24,2 

25,8 

28,0 

25,9 

23,1 
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Landesstimme fOr 

SPD 

CDU 

F.D.P. 

GRONE 

Sonstige 

UngOitig 

SPD 

CDU 

F. D.P. 

GRONE 

Sonstige 

UngOitig 

SPD 

CDU 

F.D.P. 

GRONE 

Sonstige 

UngOitig 
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Kombination von Wahlkreis- und Landesstimmen bei den Landtagswahlen 
2001, 1996 und 1991 nach Geschlecht 

Von 1 000 Wahlern, die mit ihrer Landesstimme vorstehende Partei oder ungOitig wahlten, 
Wahljahr wahlten mit ihrer Wahlkreisstimme 

SPD CDU F.D.P. GRONE Sonstige ungOitig 

lnsgesamt 

2001 852 59 24 34 14 18 
1996 903 35 17 29 7 10 
1991 936 18 11 24 4 7 

2001 25 931 18 5 7 14 
1996 24 937 19 6 6 8 
1991 19 945 20 5 4 7 

2001 123 234 598 11 20 15 
1996 133 304 524 16 12 11 
1991 63 196 704 20 8 9 

2001 318 44 18 581 26 13 
1996 280 47 20 602 30 20 
1991 336 40 33 562 15 14 

2001 153 193 84 60 424 87 
1996 159 156 67 84 426 108 
1991 183 150 83 104 379 101 

2001 214 262 45 21 23 435 
1996 90 130 16 11 15 738 
1991 94 110 21 12 10 753 

Manner 

2001 861 55 23 30 16 14 
1996 908 34 15 26 8 9 
1991 936 18 11 24 5 6 

2001 24 934 18 5 9 10 
1996 24 936 19 6 8 8 
1991 20 945 21 4 4 6 

2001 137 250 570 10 23 10 
1996 145 340 477 14 13 11 
1991 59 223 682 19 8 9 

2001 353 36 18 552 24 16 
1996 312 42 16 572 36 23 
1991 365 37 24 544 13 17 

2001 141 203 80 44 442 89 
1996 161 163 63 67 426 121 
1991 197 160 80 97 356 110 

2001 207 212 46 19 26 490 
1996 77 96 12 12 20 782 
1991 61 82 20 9 13 815 

Frauen 

2001 844 62 24 37 11 22 
1996 898 36 18 32 6 11 
1991 937 18 10 25 3 7 

2001 25 928 17 6 6 17 
1996 24 939 18 6 4 9 
1991 19 945 20 5 3 8 

2001 106 21 4 631 12 17 20 
1996 120 265 577 18 9 11 
1991 68 169 727 21 8 7 

2001 288 51 17 605 28 11 
1996 254 52 24 628 25 17 
1991 310 42 41 578 16 13 

2001 168 180 89 80 400 84 
1996 157 144 74 110 425 90 
1991 162 133 87 116 415 87 

2001 218 297 45 22 21 397 
1996 100 157 20 10 11 703 
1991 121 134 21 14 7 703 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 5/2001 



Kombination von Wahlkreis- und Landesstimmen bei der Landtagswahl 2001 nach dem Alter der Wahler 

Von 1 000 Wahlern, die mit ihrer Landesstimme vorstehende Partei oder ungOitig wiihlten, 
Landesstimme fOr wahlten mit ihrer Wahlkreisstimme 

--
Alter in Jahren 

SPD CDU F.D.P. GRONE Sonstige ungOitig 

SPD 852 59 24 34 14 18 

18-24 772 96 38 63 20 11 

25- 34 812 68 30 60 20 9 

35-44 829 63 23 57 16 12 

45- 59 845 66 26 31 16 16 

60 und iilter 893 44 18 10 8 27 

CDU 25 931 18 5 7 14 

18-24 38 898 30 10 14 11 

25-34 41 904 27 12 9 7 

35 -44 33 918 19 11 12 7 

45-59 28 923 21 6 9 12 

60 und iilter 16 948 12 1 4 19 

F. D.P. 123 234 598 11 20 15 

18 - 24 192 258 498 14 30 7 

25-34 124 269 553 22 23 8 

35- 44 134 212 603 13 28 10 

45-59 129 225 600 13 19 14 

60 und iilter 98 232 631 4 14 21 

GRONE 318 44 18 581 26 13 

18-24 324 46 27 557 34 13 

25-34 340 51 17 550 33 10 

35- 44 296 44 15 616 18 11 

45 - 59 339 35 17 569 30 10 

60 und alter 302 50 23 568 27 30 

Sonstige 153 193 84 60 424 87 

18-24 186 246 105 78 342 43 

25-34 163 215 94 76 402 51 

35- 44 172 172 70 79 443 64 

45-59 145 199 85 53 429 88 

60 und alter 119 167 79 25 453 157 

UngOitig 214 262 45 21 23 435 

18-24 155 127 42 42 14 620 

25-34 154 120 51 51 26 598 

35-44 192 165 11 19 27 586 

45-59 249 230 52 17 25 427 

60 und iilter 214 317 49 19 22 379 
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Zeitbudgeterhebung 2001/02 

Eine Zeitbudgeterhebung wurde erstmals in den Jah
ren 1991/92 im gesamten Bundesgebiet vom Statisti
schen Bundesamt in Zusammenarbeit mit den statisti
schen durchgefOhrt. Das Projekt wurde 
vom Bundesministerium fOr Familie und Senioren finan
ziell unterstOtzt. Rechtsgrundlage fOr die Erhebung 
war - und ist es auch fOr die neue Erhebung - § 7 
Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG) vom 
22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462, 565), zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. August 2000 
(BGBI. I S. 1253). In diesem Paragraphen ist geregelt, 
dass zur Kliirung wissenschaftlich-methodischer Fra
gen freiwillige Erhebungen bei bis zu 10 000 Personen 
zugelassen sind, ohne dass eine eigene Rechtsgrund
lage fOr die jeweilige Befragung vorliegen muss. 

Ziele der Zeitbudgeterhebung 

Zeitbudgeterhebungen sind in den letzten Jahren zu 
einem bedeutenden Instrument der Beobachtung wich
tiger sozialer Bereiche geworden. In vielen Uindern 

die Ermittlung der Zeitverwendung zum festen Be
standteil amtlicher Statistiken. Kennzeichen der Zeit
budgeterhebung ist die Erfassung der Zeit, die be
stimmte in Anspruch nehmen, sowie von 
deren Folge und Dauer. Erganzt wird die Erhebung urn 
die Erfassung von Merkmalen, die die Zeitverwendung 
von Haushalten und Personen beeinflussen bzw. den 
sozialen und Zusammenhang von Aktiviti'i
ten bilden. Ziel der letzten Erhebung war es, Zeitver
wendungsstrukturen von Bevolkerungsgruppen und 
auch Haushaltstypen zur VerfOgung zu stellen. Es ist 
Aufgabe dieses Satellitensystems, die mit der unent
geltlichen Produktion von GOtern und Dienstleistungen 
in privaten Haushalten, einem Ehrenamt oder der Nach
barschaftshilfe verbundenen okonomischen Vorgange 
in Mengeneinheiten (Zeitangaben) und - durch geeig
nete Bewertung - in Geldeinheiten darzustellen. 

Die amtliche Statistik wird von verschiedenen lnstitu
tionen - hier insbesondere von politischer Seite und der 
Wissenschaft - seit langerer Zeit aufgefordert, aktuelles 
Zahlenmaterial Ober die Zeitverwendung vorzulegen. Da 
im Bundesministerium fOr Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) ein dringender Bedarf an Daten der 
Zeiterhebung fOr frauen- und familienpolitische MaB
nahmen besteht, entschloss es sich, eine neue Erhe
bung zu finanzieren. Zudem stellte das Bundesministe
rium fOr Bildung und Forschung (BMBF) in geringerem 
Umfang finanzielle Mittel zur VerfOgung. Ziele der neuen 
Studie sollen u. a. sein, 

- die aktuelle Zeitverwendung der Menschen aufzu
zeigen, 

Veranderungen im Vergleich zu den Daten der letz
ten Erhebung darzustellen, 

- das Satellitensystem Haushaltsproduktion zu aktua
lisieren und 

- Vergleiche zu anderen europaischen zu er
mOglichen. 

Gerade die Vergleiche der Ergebnisse mehrerer Zeit
budgeterhebungen lassen interpretationsfahige Aussa
gen zu. Hierzu seien einige Beispiele genannt: 
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- 1st Hausarbeit noch immer Frauenarbeit oder hilft der 
moderne Mann mehr? 

- Wie haben sich Umfang und Lage der Arbeitszeit 
(geringfOgige Beschaftigung, Teilzeit, Vollzeit u. A.) 
verandert? 

- Haben Frauen durch ihre vermehrte Erwerbstatigkeit 
weniger Zeit fOr Kinder oder ist ein ROckgang der Zeit 
fOr Arbeiten im Haushalt zu beobachten? 

- Verandern die elektronischen Medien immer mehr 
die Freizeitgestaltung und welche Auswirkungen sind 
in Bezug auf die sozialen Kontakte festzustellen? 

- Wie hat sich die Gesamtarbeitszeit fOr besonders be
lastete Personengruppen wie Alleinerziehende und 
berufstatige Frauen mit Kindern verandert? 

Wo bleibt die Zeit? 

Bevor auf lnhalt, Form und Ablaut der Zeitbudget
erhebung 2001/02 eingegangen wird, sollen einige 
Bundesergebnisse der ersten Erhebung vor zehn Jah
ren aufgezeigt werden, damit Vorstellungen Ober mOg
liche Darstellungsformen verdeutlicht werden : 

- Neben bezahlten Arbeitsstunden wird in betrachtli
chem Umfang unbezahlte Arbeit in den privaten 
Haushalten von und fOr die Familie geleistet. Frauen 
erbringen mit 35 Std. pro Woche deutlich mehr un
bezahlte Arbeit als Manner mit knapp 20 Std. 

- Mit einer Wochenarbeitszeit (bezahlte und unbe
zahlte Arbeit zusammen) von Ober 77 Std. sind 
Alleinerziehende mit kleinen Kindern die am 
ten belastete Personengruppe. 

- Sofern sich in Vollzeit erwerbstatige Frauen auBer
halb der Arbeitszeit fOr ihren Beruf weiterbilden, tun 
sie dies im Durchschnitt rund 2 Std. am Tag, ihre 

Kollegen wenden hingegen ca. 1 Y2 Std. 
auf. 

- Bei Ehepaaren arbeiten die Frauen abhangig vom 
Alter, der Einbindung ins Berufsleben und der Fami
lienstruktur taglich 1 Y2 bis 5Y2 Std. mehr im Haushalt 
als die Ehemanner. 

- FOr aktive FreizeitbescMftigung wie Spiel und Sport 
wird je Tag durchschnittlich eine gute halbe Stunde 
aufgewandt. 

- 17% der deutschen BevOikerung sind in Vereinen, 
Kirchen oder Offentlichen Amtern ehrenamtlich 
engagiert. 

- Hilfe von Verwandten, Freunden oder Nachbarn bei 
der Betreuung ihrer Kinder erhalten 43% aller Ehe
paare mit einem Kind unter sechs Jahren. 

- Eltern benotigen vor allem Zeit fOr ihre Kinder, wenn 
sie klein sind. Ehefrauen mit mindestens einem Kind 
unter drei Jahren wenden durchschnittlich knapp 
33,4 Std. taglich fOr die aktive Kinderbetreuung auf. 
Davon dienen zwei Drittel der Zeit allein fOr das TrOs
ten, Waschen und FOttern des Nachwuchses. 

- Die ehrenamtliche Beteiligung ist bei Personen im Al
ter von 40 bis 70 Jahren am hOchsten; 22% der Per
sonen in dieser Altersgruppe sind ehrenamtlich tatig. 
Bei den Mannern sind die 40- bis 60-Jahrigen am 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 5/2001 



aktivsten (26%). Trotz hoher Erwerbsbeteiligung 
(90%) zeigen sie in Vereinen, Kirchen oder otfent
lichen Einrichtungen ein grol3es Engagement. 

- Die uber 60-Jahrigen wenden im Durchschnitt 
5Y2 Std. wochentlich fUr ehrenamtliche Tatigkeiten 
auf. Manner zwischen 60 und 70 Jahren kommen so
gar auf uber 7 Std. Mit 3% Std. liegen die 40- bis 
60-Jahrigen deutlich darunter. 
lnsgesamt brachte die erste Zeitbudgeterhebung 

wertvolle Daten fUr die Weiterentwicklung der Fami
lien-, Frauen- und Sozialpolitik. Unter Familienpolitik 
wurde lange die materielle Unterstutzung der Familien 
verstanden. Ziel war es, zum materiellen Ausgleich der 
Belastung von Familien durch Kinder verglichen mit Kin
derlosen beizutragen. Zwischenzeitlich wurde erkannt, 
dass Familien einer zusatzlichen Unterstutzung im Hin
blick auf ihre zeitliche Belastung bedurfen. Das Ziel ei
ner besseren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsta
tigkeit wurde erfolgreich bearbeitet; hierzu zahlt auch 
der Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Fur eine vo
rausschauende Politik muss auf eine gute und gesi
cherte Datengrundlage zuruckgegritfen werden konnen. 
Die neue Erhebung soli hierfur die Basis bilden. 

Vielfaltige Auswertungsm()glichkeiten 

Neben den eingangs genannten Zielen der Zeitbud
geterhebung soli im folgenden detaillierter auf den Da
tenbedarf und die Auswertungsmoglichkeiten einge
gangen werden. Ein besonderes Interesse besteht an 
Daten uber die Zeitverwendung fUr die Kinderbetreuung 
und von Kindern und Jugendlichen. Folgende Fragen 
kOnnten beantwortet werden : 

- Wie sieht die Kinderbetreuung bei Alleinerziehenden 
a us? 

- Wie viel Zeit nehmen sich die Eltern fur die Kinder
betreuung? 
Welche Zeit verbringen die Kinder in der Schule und 
bei den Hausaufgaben? 

- Wie verbringen Jugendliche ihre Freizeit? 

Einer der Schwerpunkte der Erhebung ist der Bereich 
der ehrenamtlichen Tatigkeit in Verbindung mit der so 
genannten Netzwerkhilfe (Austausch von Hilfeleistun
gen zwischen Haushalten). Diese Leistungen konnen 
verschiedener Art sein: Neben der emotionellen Form
Anerkennung aussprechen, Trost spenden, Gesprache 
tuhren - zahlt auch die Beratung und/oder Information 
dazu (z. B. Angelegenheiten bei Verwaltungen, Kran
kenkassen, Versicherungen klaren). Zu der Netzwerk
hilfe werden z. B. auch die Kinderbeaufsichtigung oder 
handwerkliche und hauswirtschaftliche Hilfe gerechnet. 

Ein wichtiger Punkt der Netzwerkhilfe wird im Senio
renbereich gesehen. Antworten verspricht man sich auf 
die Fragen : 

- Helfen Senioren gleichaltrigen oder jungeren Haus-
halten? 

- Erhalten Senioren von anderen Personen Hilfe? 
- Welche Art von Unterstutzungen wird angenommen? 
- Wie oft erfolgt die Hilfe? 
- 1st eine eigene Haushaltsfuhrung moglich? 

Die gro13e Bedeutung der ehrenamtlichen Tatigkeit ist 
auch daran zu erkennen, dass die Vollversammlung der 
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Vereinten Nationen das Jahr 2001 zum lnternationalen 
Jahr der Freiwilligen (IJF) ausgerufen hat. Durch diese 
Aktion soli der Stellenwert des freiwilligen Engagements 
fUr die gesellschaftliche Entwicklung verdeutlicht wer
den; es wird dazu aufgerufen, den Einsatz fur das Ge
meinwesen starker zu wurdigen und zu unterstutzen, 
den ldeen-, Erfahrungs- und Wissensaustausch unter
einander durch starkere Vernetzung zu erleichtern und 
dadurch die Etfektivitat der Freiwilligenarbeit zu erhO
hen und diese insgesamt zu fOrdern. 

In den letzten Jahren hat der Freizeitbereich immer 
mehr an Bedeutung gewonnen, eine Tatsache, die 
durch tendenzielle Arbeitszeitverkurzungen gefordert 
wird. Durch die Zeitbudgeterhebung werden Aussagen 
uber die Nutzung der Freizeit erwartet. Gegenuber den 
Ergebnissen vor zehn Jahren kann ermittelt werden, ob 
z. B. mehr Zeiten fUr sportliche Aktivitaten aufgewendet 
werden oder - bedingt durch die gestiegene Zahl der 
Programme - mehr Zeit vor den Fernsehern verbracht 
wird. lm gleichen Zusammenhang kann auch die Com
puter- und lnternet-Nutzung durchleuchtet werden. 

Die Mobilitat der Bevolkerung hat in den letzten Jah
ren standig zugenommen; betrotfen davon sind aile Be
reiche wie Ausbildung, Erwerbstatigkeit, Urlaub und 
Freizeit. Durch die Erhebung konnen etwa folgende Fra
gen beantwortet werden: 

- Fur welche Zwecke werden bestimmte Verkehrsmit
tel benutzt? 

- Bevorzugen bestimmte Altersklassen bestimmte 
Fahrzeuge? 

- Haben flexible Arbeitszeiten Auswirkungen auf die 
Wahl des Verkehrsmittels? 

Wie lange wird taglich ein Fahrzeug benutzt? 

- Wird die Zeit wah rend der Fahrt fUr bestimmte Tatig
keiten genutzt? 

- Welche Fahrzeuge nutzen Manner und Frauen in ih
rer Freizeit? Gibt es Unterschiede? 

Die Arbeitswelt erfordert immer mehr Flexibilitat; dies 
gilt fUr die Art der Arbeit (Vollzeit, Teilzeit, stundenweise 
Beschaftigung, Schichtarbeit, Heim-/Telearbeit) und de
ren Beginn und Ende. Auch hieruber werden die Er
gebnisse der Zeitbudgeterhebung Auskunfte geben 
konnen. 

Struktur und Zusammensetzung der Stichprobe 

Die Privathaushalte bilden die Grundgesamtheit der 
Zeitbudgeterhebung. Die Bewohner von Gemein
schafts- und Anstaltsunterkunften sind ausgeschlos
sen, nicht aber die dort lebenden Mitglieder von Privat
haushalten. Ebenso unberucksichtigt bleiben die 
AngehOrigen der auslandischen Stationierungssreit
krafte sowie der auslandischen diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen mit ihren Familien. Dage
gen konnen sich Haushalte von Auslandern an der Er
hebung beteiligen. In der Regel wird dies jedoch kaum 
der Fall sein, da auf das Adressenmaterial der Laufen
den Wirtschaftsrechnungen und der letzten Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe zuruckgegritfen wird. 
Bei diesen Erhebungen mit freiwilliger Beteil igung ist 
bzw. war ein ganz minimaler Auslanderanteil festzu
stellen. 
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Stichprobenumfang der Zeitbudgeterhebung 2001 /02 
nach Bundeslandern 

Haushalte insgesamt Stichproben-
Land (Grundgesamtheit) umfang 

1 000 % Anzahl 

Baden-WOrttemberg 4 608,5 12,4 682 
Bayem 5 302,8 14,3 785 
Berlin-Ost 650,7 1,8 96 
Berlin-West 1 120,3 3,0 166 
Brandenburg 1136,0 3,1 168 
Bremen 346,7 0,9 51 
Hamburg 903,8 2,4 134 
Hessen 2 707,5 7,3 401 
Mecklenburg-Vorpommem 789,1 2,1 117 
Niedersachsen 3540,0 9,5 524 
Nordrhein-Westfalen 8 183,7 22,0 1 211 
Rheinland-Pfalz 1 765,4 4,8 261 
Saarland 502,8 1,4 74 
Sachsen 2 059,2 5,5 305 
Sachsen-Anhalt 1 202,2 3,2 178 
Schleswig-Holstein 1 275,2 3,4 189 
ThOringen 1 068,5 2,9 158 

Deutschland 37 162,4 100 5 500 

Fur die Zeitbudgeterhebung wird 2001 /02 ein Stich
probenumfang von bundesweit 5 000 teilnehmenden 
Haushalten angestrebt . Da erfahrungsgemaB etwa 10% 
der Haushalte im Laufe der Erhebung ausfallen, wurde 
die Zahl der zu befragenden Haushalte auf 5 500 fest
gelegt, urn den gewunschten Stichprobenumfang auch 
zu erreichen. Fur die Aufteilung des Stichprobenum
fangs auf die Bundeslander und auf bestimmte ,Quo
tierungsgruppen" (z. B. Haushaltstyp) wurden die Daten 
des Mikrozensus 1999 herangezogen. Die Grundge
samtheit umfasst aile im Mikrozensus nachgewiesenen 
Privathaushalte am Ort der Hauptwohnung. 

Die gesamte Stich probe von 5 500 Haushalten wurde 
proportional zur Zahl der Haushalte insgesamt auf die 
Bundeslander aufgeteilt, urn moglichst genaue Bundes
ergebnisse zu erhalten. Da der Stichprobenumfang der 
Lander relativ gering ist, fallen aussagekraftige Ergeb
nisse in erster Linie auf Bundesebene an. lnwieweit aber 
dennoch Eckwerte tor die Lander zur Vertugung stehen, 
kann erst nach Vorliegen der Daten beurteilt werden. 

Aufgrund der Ergebnisse des Mikrozensus 1999 ent
fallen auf Rheinland-Pfalz 4,8% aller Haushalte in 
Deutschland, das heiBt, der Stichprobenumfang im 
Land liegt bei 261 Haushalten. Diese Haushalte 
mussten nach Haushaltstyp und sozialer Stellung der 
Bezugsperson - das ist in der Regel das als Hauptein
kommensbezieher geltende Haushaltsmitglied - diffe
renziert werden. Dabei wurden unterschieden: 

1. Haushaltstypen 

- Einpersonen-Haushalte, 

- Ehepaare/ Lebenspartnerschaften ohne Kinder 
(ohne weitere Personen), 

- Alleinerziehende mit mindestens einem Kind unter 
18 Jahren (ohne weitere Personen), 

- Ehepaare/Lebenspartnerschaften mit mindestens 
einem Kind unter 18 Jahren, hochstens ein Part
ner erwerbstatig (ohne weitere Personen), 

- Ehepaare/ Lebenspartnerschaften mit mindestens 
einem Kind unter 18 Jahren, beide Partner er
werbstatig (ohne weitere Personen), 

- sonstige Haushalte. 

2. Haushalte nach der sozialen Stellung der Bezugs
person 

- Selbstandige, 

- Beamtinnen und Beamte, 

- Angestellte, 

- Arbeiterinnen und Arbeiter, 

- Rentnerinnen und Rentner, Pensionare, 

- sonstige Nichterwerbstatige. 

Nach den Berechnungen, die aile vom Statistischen 
Bundesamt durchgetohrt wurden, ergibt sich tor Rhein
land-Pfalz je Haushaltstyp und sozialer Stellung eine 
feste Zahl von Haushalten, wie sie aus der nachstehen
den Tabelle hervorgeht. 

Urn durch Wetter- und Jahreszeit bedingte unter
schiedliche Verhaltensmuster darstellen zu konnen, 
wurden in einem dritten Schritt die mitwirkenden Haus
halte gleichmaBig auf die zwolf Monate April 2001 bis 
Marz 2002 verteilt. Bezogen auf Rheinland-Pfalz erga
ben die Berechnungen, dass in drei Monaten (Novem-

Stichprobenumfang bei der Zeitbudgeterhebung 2001 / 02 
nach Haushaltstyp und sozialer Stellung der Bezugsperson im Haushalt 

Selb- Beamtinnen/ Ange- Arbeiter/ Nichterwerbstatige 
Haushaltstyp lnsgesamt 

standige Beamte stellte -innen Rentner sonstige 

Einpersonen-Haushalte 53 4 3 10 6 23 7 

Paare ohne Kinder 49 5 4 8 6 23 3 

Alleinerziehende 28 2 2 9 4 - 11 

Paare mit Kindem, 
ein Partner erwerbstatig 47 6 6 11 16 - 8 

Paare mit Kindem, 
beide Partner erwerbstatig 42 10 7 12 13 X X 

Sonstige Haushalte 42 7 5 8 10 - 12 

lnsgesamt 261 34 27 58 55 46 41 
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Erhebungssoll bei der Zeitbudgeterhebung 2001/02 
nach Haushaltstyp, sozialer Stellung der Bezugsperson im Haushalt und Monat 

Haushaltstyp 2001 2002 
Summe 

Soziale Stellung April Mal Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. Marz 

Einpersonen-Haushalte 

Selbstandige 4 1 1 1 1 
Beamte 3 1 1 1 
Angestellte 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arbeiter 6 1 1 1 1 1 1 
Nichterwerbstatige 

Rentner 23 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
sonstige 7 1 1 1 1 1 1 1 

Paare ohne Kinder 

Selbstandige 5 1 1 1 1 1 
Beamte 4 1 1 1 1 
Angestellte 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arbeiter 6 1 1 1 1 1 1 
Nichterwerbstatige 

Rentner 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

sonstige 3 1 1 1 

Alleinerziehende 

Selbstandige 2 1 1 
Beamte 2 1 1 
Angestellte 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arbeiter 4 1 1 1 1 
Nichterwerbstatige 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Paare mit Kindern, ein Partner erwerbstatig 

Selbstandige 6 1 1 1 1 1 1 
Beamte 6 1 1 1 1 1 1 
Angestellte 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arbeiter 16 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Nichterwerbstatige 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

Paare mit Kindern, beide Partner erwerbstatig 

Selbstandige 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Beamte 7 1 1 1 1 1 1 1 
Angestellte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arbeiter 13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sonstige Haushalte 

Selbstandige 7 1 
Beamte 5 1 
Angestellte 8 1 1 1 
Arbeiter 10 1 
Nichterwerbstatige 12 1 1 1 

lnsgesamt 261 22 22 22 

ber, Januar, Marz) je 21 Haushalte das Tagebuch aus
tullen, in den anderen neun Monaten je 22. 

Nach diesen drei Vorgaben erfolgte zusatzlich eine 
Aufteilung der Stichprobe nach GemeindegroBenklas
sen. Dabei wurden die Stichprobenumfange der Lander 
je GrbBenklasse proportional zur Zahl der Haushalte 
verteilt, urn zu sichern, dass in der Stichprobe aile 
GemeindegroBenklassen angemessen vertreten sind. 
Diese Berechnungen sind keine Quoten, sondern nur 
Richtwerte ; die Daten fOr die Zahl der Haushalte stamm
ten aus der Mikrozensus-Erhebung 1998, da zum Bear
beitungstermin die Werte fOr 1999 noch nicht vorlagen. 
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Entsprechend der Landesstruktur entfallen in Rhein
land-Pfalz auf die GrbBenklasse bis 20 000 Einwohner 
166 Haushalte und auf die von 20 000 bis 100 000 Ein
wohnern 51 Haushalte. Auf die Kategorie 100 000 und 
mehr Einwohner kommen 44 Haushalte. 

Durchfiihrung der Zeitbudgeterhebung 

Nach Vorliegen des Auswahlplans wurden ab Januar 
2001 Teilnehmer der letzten Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe 1998 angeschrieben. Dem An
schreiben war eine Teilnahmeerklarung beigefiigt, in 
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der der Haushaltstyp, die soziale Stellung der Bezugs
person im Haushalt sowie Zahl und Alter der Kinder an
zugeben waren. Die Haushalte wurden - sofern sie dem 
Anforderungsprofil entsprachen - den insgesamt 
31 Schichten zugeordnet. Ziel wares, zuerst die beno
tigten Haushalte der Monate April bis Juni zu gewinnen; 
Ende Februar war dieses Vorhaben erfolgreich abge
schlossen. In weiteren Werbeaktionen sollen in den fol
genden Monaten die noch fehlenden Haushalte ge
wonnen werden. 

Den statistischen Landesamtern ist freigestellt, an 
welchen Tagen eines Monats die Befragungen vorge
nommen werden. In Rheinland-Pfalz wurde ein System 
ausgearbeitet, das im Laufe der zwolf Monate aile Be
reiche eines Monats - Anfang, Mitte, Ende und aile Wo
chentage - berucksichtigt. Da die 261 Haushalte tor je
weils drei Tage - zwei Werktage und ein Samstag oder 
Sonntag, insgesamt 783 Tage - ihre Zeitaufzeichnun
gen vornehmen, wurde auf eine ausgewogene Vertei
lung auf die einzelnen Wochentage geachtet. So sind 
fur die Fuhrung des Tagebuchs Montage und Dienstage 
je 105-mal vorgesehen, Mittwoch, Donnerstage und 
Freitage je 104-mal, Samstage 133-mal und Sonntage 
128-mal. lm Gegensatz zur letzten Zeitbudgeterhebung 
werden keine Interviewer eingesetzt; der Kontakt mit 
den Haushalten erfolgt auf postalischem Weg. Die 
Haushalte erhalten tor ihre Teilnahme eine Mitwir
kungspramie, die sich an der Zahl der im Haushalt ge
tohrten Tagebucher orientiert. 

lnhalte des Tagebuchs 

Aile Personen, die im Haushalt Ieben und mindestens 
zehn Jahre alt sind, sollen an den drei vorgegebenen 
Tagen ihre Tagesablaufe darstellen. Wichtig ist, dass fOr 
jedes Haushaltsmitglied ein eigenes Tagebuch ausge
tollt wird, damit z. B. anfallende Arbeiten oder Freizeit
aktiviti:iten fur den ganzen Haushalt und nicht nur fOr 
einzelne Familienmitglieder dargestellt werden konnen. 
Voraussetzung ist auch, dass aile zum Haushalt zah
lenden Personen an den gleichen Tagen ihr Such toh
ren, auch dann, wenn es sich nicht urn einen fur den 
Haushalt typischen Tag handelt. Besonderheiten und 
auBergewohnliche Ereignisse sollen vermerkt werden. 
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Erwerbstlltigkeit 

Qualifikation I Bildung 

HaushaltsfOhrung und Betreuung der Familie 

Ehrenamtliche Tatigkeiten, Freiwilligenarbeit 

Soziales Leben und Unterhaltung 

Teilnahme an sportl ichen Aktivitaten 

Hobbys und Spiele 

Massenmedlen 

Wegezeiten und unbestimmte Zeitverwendung 

Aile Aktivitaten, die mindestens zehn Minuten dauern, 
sind in das Tagebuch einzutragen; eine Zeitleiste ist vor
gegeben. Da kaum eine Aktivitat genau in einem 10-Mi
nuten-Takt beginnt oder endet, sind die Zeiten auf- oder 
abzurunden. Mit eigenen Worten sind die Aktivitaten, die 
nicht nur korperlicher, sondern auch geistiger Art sein 
konnen - auch das Reden zahlt dazu -, austohrlich und 
genau zu beschreiben. Dieses Verfahren ermOglicht 
eine einheitliche Zuordnung zu Aktivitatsklassen und 
eine sehr tiefe Untergliederung. Die bei der Zeitbudget
erhebung 2001/02 verwendete Aktivitatenliste umfasst 
zehn Aktivitatsbereiche mit insgesamt rund 230 Akti
vitaten. 

Bei der Unterscheidung nach der Hauptaktivitat soli 
auch ein eventuell genutztes Verkehrsmittel angegeben 
werden. Zudem wird nach der wichtigsten gleichzeitigen 
Aktivitat gefragt. Ein weiterer Fragenblock - die Antwor
ten werden durch Ankreuzen gegeben - ist die mit an
deren Personen verbrachte Zeit Dabei wird unterschie
den nach Kindern unter zehn Jahren, {Ehe-) Partner/ in, 
anderen Haushaltsmitgliedern und anderen bekannten 
Personen. 

Nach Abschluss der Eintragungen sollen noch fOnt 
Fragen beantwortet werden, die erganzende lnforma
tionen zu den Erhebungstagen liefern. So wird u. a. ge
fragt, wo sich das Haushaltsmitglied zu Beginn und am 
Ende der Anschreibungsphase aufgehalten hat, ob die 
drei Tage normal oder auBergewOhnlich verliefen, ob 
Reisen stattfanden und zu welcher Tageszeit bzw. an 
welchem Tag die Zeitaufzeichnungen vorgenommen 
wurden. 

Nicht nur die Zeitangaben interessieren 

Die Interviewer stellten bei der ersten Zeitbudget
erhebung 1991/92 den teilnehmenden Haushalten in ei
nem Eingangs- und Schlussinterview Fragen zur Per
son, zum Haushalt, zur Wohnung etc. Bei der jetzigen 
Erhebung gibt es einen .,Personen- und Haushaltsfra
gebogen", den die Beteil igten austollen und zusammen 
mit den Tagebuchern an das Statistische Landesamt 
schicken. Diese Hintergrundvariablen erganzen und 
vervollstandigen die Aufschreibungen im Tagebuch und 
ermOglichen tiefergehende Analysen. 

lm Personenfragebogen werden aile Personen ab 15 
Jahren nach ihrer Erwerbsbeteiligung gefragt. So sollen 
u. a. Angaben zur beruflichen Stellung, zur Wochenar
beitszeit, Art der Beschaftigung, Entfernung zur Arbeits
statte oder zu der Art der Bemuhungen, eine Arbeit zu 
finden, angegeben werden. In dem Sektor Aus- und 
Fortbildung interessiert der gegenwartige Stand sowie 
der hOchste Schul- und Ausbildungsabschluss. Nach 
Fragen zur Gesundheit folgen solche Ober das ehren
amtliche Engagement in verschiedenen lnstitutionen 
und die Art der Hilfeleistungen tor andere Personen. 

lm Mittelpunkt des Haushaltsfragebogens stehen die 
Zusammensetzung des Haushalts sowie die Wohnver
hiiltnisse und das Wohnumfeld. Neben den Angaben 
zur Gartenarbeit und der Tierhaltung/-zuchtung sind 
die verschiedenen Einkommensquellen anzugeben, 
ebenso die in den letzten vier Wochen empfangenen 
Hilfeleistungen durch familienfremde Personen. 
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Aufbereitung der Daten 

Das Statistische Bundesamt bereitet die Daten 
dialogorientiert mit der Software Blaise auf. Die neu 
erstellten Aufbereitungsprogramme erm6glichen ge
genuber der herk<>mmlichen Datenerfassung eine 
erheblich schnellere Datenbereitstellung. Die Zusam
menstellung und Bereinigung der monatlichen Daten

erfolgt sukzessive, so dass in kurzem Abstand 
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zum Erhebungszeitraum ein auswertbarer Mikrodaten
satz zur Vertugung steht. Die Zeitbudgeterhebung 
2001/02 soli Ende Mai 2003 mit einer Konferenz zur 
Prasentation und Diskussion zentraler Ergebnisse, der 
Bereitstellung der Mikrodaten auf CD-ROM sowie der 
Publikation eines Tabellenbandes abgeschlossen wer
den. 

Diplom-Volkswirt lngo Hawl iczek 
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Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in der Landwirtschaft 

Die sozialokonomische Betriebstypisierung unter
scheidet die landwirtschaftlichen Betriebe in Haupt
und Nebenerwerbsbetriebe. Sie beschrankt sich seit 
1997 auf die Betriebe der Rechtsform Einzelunterneh
men, die auch als Familienbetriebe bezeichnet werden. 
Ein Haupterwerbsbetrieb liegt vor, wenn ein Betrieb von 
1,5 und mehr Vollarbeitskraften (AK-Einheiten) bewirt
schaftet wird oder Ober 0,75 bis unter 1,5 AK-Einheiten 
verfugt und der Anteil des betrieblichen Einkommens 
am Gesamteinkommen mindestens 50% betragt. 
Nebenerwerbsbetriebe sind dementsprechend aile 
Obrigen Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen. 

Die sozialokonomische Betriebstypisierung bezog 
sich bis einschlieBiich 1995 auf Betriebe in der Hand 
von natOrlichen Personen. Dazu gehorten neben den 
Einzelunternehmen auch die Betriebe der Rechtsform 
Personengesellschaft. Das Kriterium tor die Einstufung 
war ausschlieBiich die an den Betriebsinhaber - und 
soweit vorhanden seinen Ehegatten - gerichtete Frage 
nach seinem auBerbetrieblichen Einkommen und des
sen Verhaltnis zum betrieblichen Einkommen. 

Die methodischen Anderungen bei der sozialokono
mischen Typisierung landwirtschaftlicher Betriebe wur
den austohrlich in dem Beitrag ,Methodische Anderun
gen bei der sozialokonomischen Betriebstypisierung 
und der Nachweisung der Arbeitskrafte landwirtschaft
licher Betriebe im Rahmen der Agrarberichterstattung" 
dargestellt1>. Ziel der Anderungen war die Angleichung 
der Kriterien tor die sozialokonomische Betriebstypisie-

1) In: Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz, Heft 6/1998, S. 129 fl. 

Gliederungsschema landwirtschaftlicher Betriebe 
nach Rechtsformen und sozial
okonomischen Betriebstypen 
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(Anzahl der Betriebe) 

Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt 
(35 475) 

Betriebe, deren lnhaber 
natorliche Personen sind 

(35 341) 

Betriebe der 
Rechtsform 

Betriebe, deren lnhaber 
juristische Personen sind 

(134) 

Betriebe der 
Rechtsform 

Einzelunternehmen Personengesellschaft 
(33 571) (1 770) 

Haupt- Neben-
erwerbs- erwerbs
betriebe betriebe 
(13 002) (20 569) 
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rung der Agrarstatistik einerseits und der Testbuchfuh
rung des Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, 
Ernahrung und Landwirtschaft andererseits. 

Noch 13 000 Haupterwerbsbetriebe 

lm Jahr 1999 waren rund 33 600 der insgesamt 
35 500 landwirtschaftlichen Betriebe Familienbetriebe. 
Knapp 1 800 wurden in der Rechtsform einer Perso
nengesellschaft gefuhrt und weitere gut 100 Betriebe 
wiesen als Betriebsinhaber eine juristische Person aus. 
Die Familienbetriebe sind damit nach wie vor die domi
nierende Bewirtschaftungsform in Rheinland-Pfalz. Der 
Antei l der Haupterwerbsbetriebe hat allerdings stetig 
abgenommen. Obwohl zwischen 1971, als erstmals eine 
sozialokonomische Typisierung ertolgte, und 1999 
zweimal die unteren Erhebungsgrenzen angehoben 
wurden und damit Oberwiegend im Nebenerwerb ge
tohrte Betriebe aus dem Erhebungsbereich fielen, zahl
ten 1999 nur noch knapp 39% der Familienbetriebe zu 
den Haupterwerbsbetrieben. Sie bewirtschafteten aller
dings Ober 71 % der landwirtschaftlich genutzten Flache 
(LF). Der Anteil an Haupterwerbsbetrieben lag 20 Jahre 
fruher noch bei 45%. 1971 waren es sogar noch etwas 
mehr als die Halfte. 

Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe steigt mit zu
nehmender Betriebsgr6Be. Wahrend nur etwa jeder 
Vierte der Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutz
ten Flache zwischen 2 und 5 ha im Haupterwerb be
wirtschaftet wird, sind es in der hochsten ausgewiese
nen GroBenklasse (100 ha LF und mehr) fast 96%. Bei 
den flachenmaBig kleineren Haupterwerbsbetrieben 
handelt es sich vielfach urn Weinbau- oder Gartenbau
betriebe. Sie konnen aufgrund der hohen Flachenpro
duktivitat auch auf kleineren Flachen ein ausreichendes 
Einkommen realisieren. 

Als MaBstab tor die Einkommenskapazitat eines Be
triebes steht in der Statistik das Standardbetriebsein
kommen zur Verfugung. Hierbei handelt es sich urn ein 
unter Verwendung statistischer Quellen berechnetes 
Einkommen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen 
GroBe eines Betriebes. Zu berOcksichtigen ist, dass 
dies wenig Ober die tatsachlichen Einkommensverhalt
nisse eines einzelnen Betriebes aussagt, da nicht mit 
den betriebsspezifischen Ertragen, Preisen oder Kosten 
gerechnet wird, sondern mit Durchschnittswerten. 

Die Gliederung nach dem berechneten Standardbe
triebseinkommen zeigt, dass 97% der 3 100 Familien
betriebe mit einem Standardbetriebseinkommen von 
100 000 DM und mehr zu den Haupterwerbsbetrieben 
gehoren. Auf die beiden GroBenklassen zwischen 
75 000 und 100 000 DM sowie 50 000 bis 75 000 DM 
entfallen 1 800 bzw. 2 600 Betriebe, von denen 94 bzw. 
89% Haupterwerbsbetriebe sind. DemgegenOber sind 
84% der 3 700 Familienbetriebe mit einem Standardbe
triebseinkommen von 5 000 bis 10 000 DM Nebener
werbsbetriebe. 
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Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe 1999 nach Grl>Benklassen der landwirtschaftlich genutzten Flache 

Betriebe der Davon 

Landwirtschafttich Rechtsform 

genutz1e Flache Einzelunternehmen Haupterwerbsbetriebe Nebenerwerbsbetriebe 

von ... ha Betriebe LF Betriebe LF Betriebe LF 

Anzahl ha Anzahl 

unter 2 7 935 7 221 981 
2 - 5 6 961 22 782 1 840 
5 - 10 5 042 35 808 1 840 

10 - 20 4 599 66 353 1 793 
20 - 30 2 229 55 134 1 132 
30 - 50 2 933 114 348 2 0 18 
50 - 75 1 848 11 3368 1 524 
75 - 100 1 020 87 696 9 13 

100 und mehr 1 004 139 542 961 

lnsgesamt 33 57 1 642 253 13 002 

Der Produktionsschwerpunkt der Betriebe lasst sich 
mit Hilfe der Betriebssystematik darstellen. Sie weist 
im Bereich der Veredlung mit 55% den h6chsten An
teil an Haupterwerbsbetrieben auf. Die unter der Vered
lung zusammengefassten Produktionsbereiche der 
Schweine- und Geflugelproduktion sind in Rheinland
Pfalz im Gegensatz zu anderen Bundeslandern wenig 
verbreitet. Hier durfte es schon sehr fruh zu einer Spe
zialisierung gekommen sein, so dass der hohe Anteil er
klarbar ist. Der Anteil der im Haupterwerb bewirtschaf
teten Dauerkulturbetriebe liegt mit 42% ebenfalls uber 
dem Durchschnitt. Der bezogen auf die Flache arbeits
intensivere Wein- und Obstbau bietet einer ganzen 
Reihe von Betrieben die MOglichkeit ein ausreichendes 
Einkommen zu erzielen. Der Futterbaubereich (Milch
und Rindfleischproduktion) folgt mit knapp 37%. Die 
Marktfruchtbetriebe wirtschaften nur zu 33% im Haupt
erwerb. Gerade dieser Produktionsbereich ermOglicht 
die Verbindung einer landwirtschaftlichen Tatigkeit mit 
einer aul3erbetrieblichen Erwerbstatigkeit. Dies liegt 
zum einen daran, dass die Arbeiten nur saisonal anfal
len, zum anderen kOnnen im Marktfruchtbereich pro
blemlos die anfallenden Arbeiten an Lohnunternehmer 
oder Maschinenringe vergeben werden. 

% ha Anzahl ha 

12,4 1 062 6 954 6159 
26,4 6 215 5 121 16 567 
36,5 13 293 3 202 22 5 14 
39,0 25 598 2 806 40 755 
50,8 28 206 1 097 26 928 
68,8 79 937 915 34 412 
82,5 94 005 324 19 363 
89,5 78 667 107 9 030 
95,7 134 318 43 5 225 

38,7 461 301 20 569 180 952 

Nebenerwerbsbetriebe bevorzugen weniger arbeits
intensive Produktionsverfahren 

Die Haupteinkommensquelle der Nebenerwerbsbe
triebe sind aul3erbetriebliche Einkunfte, wobei die mit 
Abstand wichtigste Einkommensart aul3erbetriebliche 
Erwerbseinkommen sind. lmmerhin rund 75% der Be
triebsinhaber bzw. der Betriebsinhaberehepaare eines 
Nebenerwerbsbetriebes uben eine aul3erbetriebliche 
Beschaftigung aus. Bei den Haupterwerbsbetrieben 
sind es nur 18%. Durch die aul3erbetriebliche Erwerbs
ti:Higkeit steht tor die Bewirtschaftung eines landwirt
schaftlichen Betriebes nur begrenzt Arbeitszeit zur Ver
fugung und die betrieblichen Tatigkeiten mussen haufig 
am Abend und am Wochenende erledigt werden. Die 
Betriebsinhaber passen daher die betrieblichen Ar
beitsablaufe an die begrenzte Arbeitskapazitat an. 

Die groBe Bedeutung der aul3erbetrieblichen Er
werbstatigkeit bei den Nebenerwerbsbetrieben hat 
naturlich auch Auswirkungen auf die Zahl der Voll
beschaftigten. Von den Arbeitskraften der Neben
erwerbsbetriebe sind we niger als 1% vollbeschaftigt. 
Die Haupterwerbsbetriebe kommen immerhin auf ein 
Viertel. 

Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe 1999 nach Tierarten 

Davon 
Betriebe der Rechtsform 

Tierart Einzelunternehmen Haupterwerbsbetriebe Nebenerwerbsbetrlebe 

Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere 

Betriebe mit Viehhaltung 
insgesamt 14 335 373 927 5 630 279 064 8 705 94 863 

darunter 

Rinder 8 582 409 974 4 068 313 953 4 5 14 96 021 

darunter 

MilchkOhe 3 969 118 956 2 955 106 743 1 014 12 21 3 

Ammen- und MutterkOhe 3 878 49 476 1 149 24 461 2 729 25015 

Schweine 4 023 329 733 1 879 269 073 2 144 60 660 

darunter 

Mastschweine 2 626 117 983 1 333 96 173 1 293 21 8 10 

Zuchtsauen 1 091 34 362 681 28 385 410 5 977 

Schafe 1 786 137 364 3 14 66 216 1 472 71 148 
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Anteil der Haupterwerbsbetriebe an den Familienbetrieben 1999 
nach Verwaltungsbezirken 

Landesdurchschnitt: 38,7 % 

0 unter30 % 

0 30 bis unter 40 % 

• 40 bis unter 50 % 

• 50 % und mehr 

St. Speyer 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Die Nebenerwerbsbetriebe bewirtschaften rund 28% 
der auf die Familienbetriebe entfallenden landwirt
schaftlich genutzten Flache. Von den wichtigsten Kul
turarten Ackerland, DauergrOnland und Dauerkulturen 
entfielen auf die Nebenerwerbsbetriebe 1999 fast 35% 
des DauergrOnlandes, 25% des Ackerlandes und 22% 
der Flachen mit Dauerkulturen wie Rebflachen und 
Obstanlagen. 

Die Bewirtschaftungsformen der Nebenerwerbsbe
triebe zeigen deutlich, dass diese Betriebe bestrebt 
sind, den Arbeitsaufwand je Hektar klein zu halten. lm 
Verg leich zu den Haupterwerbsbetrieben hat bei den 
Nebenerwerbsbetrieben der Anbau der Mahdrusch
fruchte Getreide und Olfruchte groBere Bedeutung als 
der Anbau von Futterpflanzen und HackfrOchten. Die 
MahdruschfrOchte erfordern im Vergleich zu den Fut
terpflanzen und HackfrOchten weniger Arbeitseinsatz 
und keine teuren Spezialmaschinen. Futterpflanzen 
werden daruber hinaus in der Regel nur angebaut, 
wenn das Futter auch Ober eine betriebseigene Vieh
haltung verwertet werden kann. 29% des Getreides und 
26% der Oltruchte werden von Nebenerwerbsbetrieben 
angebaut. Der Anteil liegt mit 14 bzw. 12% bei den Fut
terpflanzen und HackfrOchten wie Kartoffeln und Zu
ckerruben deutlich niedriger. 

lm Getreideanbau bevorzugen die Nebenerwerbsbe
triebe Getreidearten, deren Anbau keine intensive Be
standstohrung verlangt. So entfallen auf die Nebener
werbsbetriebe 43% der Hafertlache, aber nur 24% des 
Weizenanbaus, der nur bei optimierter DOngung und 
adaquatem Pflanzenschutz hohe Ertrage liefert. Ober
durchschnittliche Bedeutung hat noch die Sommer
gerste, deren Anbauflache zu knapp einem Drittel auf 
die Nebenerwerbsbetriebe entfallt. 

Die in der Bodennutzung aufgezeigten Unterschiede 
zwischen den beiden sozialokonomischen Betriebsty
pen finden sich auch in der Viehhaltung. Die arbeits
intensiveren Produktionsvertahren wie Milch- oder 
Ferkelproduktion sind d ie Domane der Haupterwerbs
betriebe. Nur 26% der milchkuhhaltenden Familienbe
triebe sind Nebenerwerbsbetriebe. Von den Zuchtsau
enhaltern sind immerhin 38% Nebenerwerbsbetriebe. 
GroBere Bedeutung hat dagegen in den ·Nebener
werbsbetrieben die Ammen- und Mutterkuh- sowie die 
Mastschweinehaltung, deren Arbeitsbedart im Vergleich 
zu der Milch- und Ferkelproduktion geringer ist. lmmer
hin rund 70% der ammen- und mutterkuhhaltenden Be
triebe und jeder zweite mastschweinehaltende Betrieb 
werden nebeoberuflich bewirtschaftet. Eine noch gro
Bere Bedeutung hat diesbezuglich die Schafhaltung. 
Etwa vier von fOnt Betrieben gehOren zu den Nebener
werbsbetrieben. 

Haupterwerbsbetriebe zahlen hohere Pachtpreise 

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Betriebe 
laufend zurOckgegangen. Ein Teil der frei werdenden 
Flachen wurde tor auBerlandwirtschaftliche Zwecke, vor 
allem als Siedlungs- und Verkehrsflachen, benotigt. Die 
Obrigen Flachen wurden von den weiterwirtschaftenden 
Betrieben Oberwiegend auf dem Wege der Zupacht 
Obernommen. Rund 70% der von den Familienbetrieben 
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bewirtschafteten Flachen sind gepachtet. Wahrend 
beim Anteil gepachteter Flachen zwischen den Haupt
erwerbsbetrieben und den Nebenerwerbsbetrieben 
kaum Unterschiede bestehen, verfugen neun von zehn 
Haupterwerbsbetrieben Ober Pachtflachen. Bei den 
Nebenerwerbsbetrieben sind es nur etwa 60%. Deutli
che Unterschiede gibt es auch beim gezahlten Pacht
preis. Mit durchschnittlich etwa 360 DM je Hektar zah
len die Haupterwerbsbetriebe rund 100 DM mehr als die 
Nebenerwerbsbetriebe. 

Hohengebiete sind der Standort der Nebenerwerbsbe
triebe 

Gegenuber der Agrarstrukturerhebung 1995 galten 
1999 hOhere untere Erfassungsgrenzen. Dadurch ist 
eine groBere Zahl von Kleinstbetrieben, bei denen es 
sich Oberwiegend urn Nebenerwerbsbetriebe handelt, 
aus dem Darstellungsbereich gefallen. Es kommt des
wegen in einigen Kreisen bzw. kreisfreien Stadten zu 
einer geringen Zunahme des Anteils an Haupterwerbs
betrieben. So erhohte sich zum Beispiel der Anteil der 
Haupterwerbsbetriebe im Westerwaldkreis zwischen 
1995 und 1999 urn drei Prozentpunkte auf knapp 19%. 

Die regionale Betrachtung zeigt, dass die Hohenge
biete die typischen Standorte der Nebenerwerbs
betriebe sind. Den hochsten Anteil an Nebenerwerbs
betrieben weist neben dem Westerwaldkreis der 

Landwirtschaftlich genutzte Flache der 
Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe 1999 nach 

Kultur- und Fruchtarten 

Betriebe der Davon 

Rechtsform Haupt- Neben-
Kultur- und Fruchtart Einzelunter- erwerbs- erwerbs-

nehmen betriebe betriebe 

ha 

Landwirtschaltlich genutzte 
Flilche 642 253 461 301 180 952 

darunter 

DauergrOnland 223 049 145 159 77 891 

Dauerkulturen '1 62 658 49 074 13 583 

Ackerland 356 002 266 843 89 160 
darunter 

Getreide 224 223 159 724 64 499 
darunter 

Weizen 73 412 56 060 17 353 

Roggen 11 438 7 675 3 763 
Wintergerste 29 210 21 066 8 144 

Sommergerste 77 427 52 505 24 922 
Hafer 13 067 7 434 5 633 

HOisenfrOchte 4 003 3 199 804 
HackfrOchte 30 467 26 854 3 613 

darunter 

Kartofleln 9 191 8 030 1 161 
ZuckerrOben 20 547 18320 2 228 

OllrOchte 32195 23 855 8 340 
darunter Winterraps 26 433 19 412 7 02 1 

Futterpflanzen 28 582 24 567 4 015 

darunter Silomais 13 131 11 802 1 329 

1) Obstanlagen, Rebland, Baumschulen, Korbweiden- und Pappelanlagen sowie 
Weihnachtsbaumkulluten auBerhalb des Waldes. 
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Rhein-Hunsruck-Kreis (81 %) auf. Ober hOhere Anteile 
verfugen noch die Landkreise Pirmasens (78%), Daun 
(74%) und Ahrweiler (74%). In diesen Gebieten werden 
kaum Sonderkulturen angebaut und auch die Viehhal
tung spielt keine tragende Rolle. 

Demgegenuber hat die Haupterwerbslandwirtschaft 
in den Landkreisen mit Sonderkulturen eine grOBere 
Bedeutung. Mit weitem Abstand weist der Landkreis 
Ludwigshafen unter den Landkreisen den hOchsten 
Anteil an Haupterwerbsbetrieben (64%) auf. Der Land
kreis Alzey-Worms folgt mit 54% vor dem Landkreis 
Germersheim (48%). In den genannten Verwaltungsbe-

140 

zirken nimmt der Gemuse- und Weinbau einen beacht
lichen Teil der Flachen in Anspruch. 

lm Landkreis Bitburg-Prum, in dem landesweit die 
meisten Rinder und Schweine gehalten werden , wirt
schaften gut 46% der Betriebe im Haupterwerb. Die 
groBe Bedeutung der Viehhaltung ist hierfur ein ent
scheidender Grund. Ein weiterer Landkreis mit grOBe
ren Viehbestanden, der Landkreis Mayen-Koblenz, 
weist ebenfalls noch einen Oberdurchschnittlichen An
teil an Haupterwerbsbetrieben (43%) auf. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 5/ 2001 



Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 4020 4028 4031 4029 4 028 ... ... ... . .. 

Natiirliche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 1l Anzahl 1 814 1887 2 261 575 P 1 219 p 1 199 P ... ... . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,4 5,6 6,6 1,7 P 3,8P 3,6P . . . ... . .. 

Lebendgeborene 2l Anzaht 3303 3183 3 061 2 496P 3 062P .. . ... . . . . . . 

je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,9 9,5 8,9 7,3 P 9,8P ... . .. . .. . .. 

Gestorbene3l (ohne Totgeborene) Anzahl 3559 3544 3 727 3 717 P 4 016P .. . ... .. . . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 10,6 10,9 10,9P 12,8P . .. ... . .. . .. 

lm 1. Lebensjahr Gestorbene 3l Anzahl 14 15 14 12P 12P . .. . .. ... . . . 

je 1 000 Lebendgeborene 4l Anzahl 4,3 4,6 4,3 5,1 p 5,4P . .. . .. .. . . .. 

Oberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen H Anzahl -256 - 361 -666 - 1 221 p -954P . . . . .. . .. . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl -0,8 - 1,1 - 1,9 - 3,6P -3,0 P . .. . .. . . . . .. 

Wanderungen 
Ober die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 8967 9284 9 384 ... ... .. . . .. ... . .. 
Fortgezogene Anzahl 8116 8439 9 702 .. . ... . .. . .. ... . . . 
Wanderungssaldo Anzahl 851 845 -318 ... . .. ... . .. . .. . .. 

lnnerhalb des Landes 
Umgezogene S) Anzahl 13867 13678 17 119 .. . . .. . .. . .. .. . . .. 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 156 654 149 361 149 027 156 049 154 142 127 478 134 420 144 146 144 468 
Manner Anzahl 88 177 82051 82 031 87 397 86 511 67 134 72 457 79 969 80 484 

Ausgewahlte Berufsgruppen 
Bauberule Anzahl 9021 7 733 7 825 9 186 9 006 5 815 7083 9 052 9158 
lndustrielle und handwerkliche 

Berufe Anzahl 46932 44070 42 874 45 456 45 369 34 947 37 310 40 612 41 345 
Arbeitslosenquote 6l "'o 8,8 8,2 8,2 8,5 8,4 6,6 6,9 7,4 7,5 
Arbeitslosenquote 7l "'o 9,7 9,1 9,1 9,5 9,4 7,3 7,7 8,2 8,3 
Offene Stellen Anzahl 27279 29696 23 049 27 886 30 692 25 521 26 383 30 777 34 672 
Ausgewahlte Berufsgruppen 

Bauberufe Anzahl 799 961 640 719 915 776 615 589 716 
lndustrielle und handwerkliche 

Berufe Anzahl 5 719 6206 5 667 5 866 5 877 6 980 6 585 6 594 6 971 
Kurzarbeiter Anzahl 4316 4887 3 212 3 831 4 746 1 783 1 630 2 762 3 738 

Landwirtschaft 

Schlachtmengen 8) t 12389 12637 13 267 12 303 12 056 12 849 11 020 11 217 10102 

Rinder t 3196 3207 3 719 3 026 3 240 3 494 1 996 1 888 1 965 
K3.1ber t 28 29 58 21 21 41 39 17 17 
Schweine t 9045 9276 9 320 9 163 8 716 9 173 8 766 9 193 7 989 

Milch 

Anlieferung rheinland-plalzischer 
Erzeuger an Molkereien t 62394 63 124 61 566 63 286 60 035 56 003 60 245 61 504 56 535 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3 000 Haltungsplatzen 1000 15581 14290 14 497 14 199 12 978 12 896 13 080 12 604 11 798 

Handwerk 9l 

Beschaftigte (Ende des Vj.) 30.9.1998= 100 100 96 96 93 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) VjD 1998= 100 100 104 117 113 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Unter BerOcksichti
gung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 5) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 6) Arbeitslose in Pro
zen! alter zivilen Erwerbspersonen (AbMngige, Selbstandige und mithelfende FamilienangehOrige). - 7) Arbeitslose in Prozent der abMngigen 
Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringiOgig Beschattigte, Beamte, Arbeitslose). - 8) In und ausUindischer Herkunft. - 9) Ohne 
handwerkliche Nebenbetriebe. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 2001 
Berichlsmerkmal Einheil 

Monalsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Produzierendes Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 1 I 

Belriebe Anzahl 2 276 2 275 2 293 2 315 2 31 I 2 299 2 299 2 384 2 382 
BeschMtigle (einschl. l ll.tiger 
lnhaber/ - innen} Anzahl 311 516 307 750 305 545 301 787 302 089 303 508 302 027 302 621 301 812 
Arbeiter (einschl. gewerblich 
Auszubildender) Anzahl 200 212 197 036 194 684 191 990 192 063 193 203 192 221 192 822 192 61 4 

Geleislele Arbeiterstunden 1 000 26 611 26 090 24 672 25 322 26 324 26 857 23122 26 085 24 765 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Miii. DM 1 71 1 1 698 1 698 1 592 1 565 2 367 1 686 1 664 1 596 

Bruttolohnsumme Miii. DM 913 903 904 834 821 1 224 882 868 837 
Bruttogehaltsumme Miii. DM 798 796 794 758 744 1 142 804 796 760 

Gesamlumsatz (ohne Umsatzsleuer) Mill. OM 9 480 9 478 10 008 8 281 9 821 10 539 10 013 9 759 9 792 
davon 

Vorleistungsguterproduzenten Mii i. DM 5140 5 193 5 284 4 889 5 810 6 231 5 418 5 575 5 725 
lnvestitionsguterproduzenten Miii. DM 2 402 2 426 2 728 1 674 2 150 2 285 2 648 2171 2 197 
Gebrauchsguterproduzenten Miii. DM 204 193 197 173 210 235 179 212 191 
Verbrauchsguterproduzenten Miii. DM 1 734 1 665 1 799 1 545 1 650 1 788 1 768 1 801 1 679 

darunler Auslandsumsatz Miii. DM 3 876 3 892 4178 3 354 3 943 4 340 3 991 4 264 4161 
Exportquote 21 % 40,9 41 ,1 41,7 40,5 40,2 41,2 39,9 43,7 42,5 
Energieverbrauch 3) 1000 GJ 54 290 54 288 57 489 55 205 
Kohleverbrauch 3) 1000 GJ 4 311 2673 2 575 1 703 
Gasverbrauch (Erd- und ErdOigas) 3)41 Mill.kWh 9 686 10 093 10 843 10 534 
HeizOiverbrauch3l 10001 65 67 74 64 
Stromverbrauch Mill. kWh 1146 1 155 1136 1171 1185 1 221 1137 1 209 1 141 
Slromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 165 164 186 168 168 150 160 165 148 

Energie- und Wasserversorgung 11 

Betriebe Anzahl 77 77 78 86 86 87 87 86 86 
Beschaftigte Anzahl 14 040 13 644 13 656 12 894 12 786 11 938 11 888 11 204 11 112 
darunter Arbeiter Anzahl 6 789 6 570 6 583 6 223 6 135 5 720 5 696 5 038 4 936 

Geleistete Arbeiterstunden 1 000 879 852 864 794 785 764 685 644 598 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 82 79 75 69 78 89 64 58 66 

Bruttolohnsumme Mill. OM 34 33 31 28 31 37 26 22 25 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 48 47 45 40 46 53 39 36 41 

Bruttostromerzeugung 5) Mill. kWh 564 556 561 735 673 517 498 ... . .. 
Nettostromerzeugung 51 Mill. kWh 540 532 534 706 646 503 484 ... 
Gasaufkommen Mill. kWh 5 617 5 851 8 036 8 389 7 408 6 818 7 637 8 496 ... 

Baugewerbe 

Bauhauptgewerbe 6) 

(Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau) 

Beschaftigte Anzahl 48 710 47 826 47 825 46 702 46 324 46 122 45 002 43 766 43 528 
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 4 887 4 841 3 970 . 3 521 4 230 5143 3 861 3 264 3 741 

Wohnungsbau 1 000 2 188 2 046 1 627 1 524 1 726 2 219 1 685 1 463 1 629 
gewerblicher und industrieller Bau 71 1000 1 208 1 236 1080 964 1188 1 265 958 883 951 
Offentlicher und StraBenbau 1000 1 492 1 559 1 263 't 1 033 1 316 1 659 1 218 918 1 161 

darunter StraBenbau 1 000 669 710 552 445 556 767 551 340 510 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 196 200 212 177 174 232 194 172 162 

Bruttolohnsumme Mill. OM 151 153 161 131 130 176 146 129 119 
Bruttogehaltsumme Miii.DM 46 47 51 45 44 56 48 43 43 

Baugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Mill. OM 708 716 868 572 509 787 822 548 473 
Wohnungsbau Mill. OM 284 254 271 186 181 239 253 161 158 
gewerblicher und industrieller Bau 7l Miii.DM 187 208 262 190 166 221 230 161 155 
Offentlicher und StraBenbau Mill. OM 237 254 335 196 163 328 328 226 160 

darunter StraBenbau Miii.DM 104 118 154 77 61 144 142 110 66 

Ausbaugewerbe 1l 3l (Bauinstallation 
und sonstiges Baugewerbe) 

Betriebe Anzahl 365 389 388 402 
Beschll.ftigte Anzahl 14 282 14 652 14 568 14 222 
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 4 357 4 527 4 499 4 293 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 171 179 194 190 

Bruttolohnsumme Miii. DM 121 126 135 132 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 50 53 59 58 

Ausbaugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Mill. OM 551 590 777 795 

1) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 2) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - 3) Viertel
jahresergebnisse (Mil.rz = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.), Jahr = Vierteljahresdurchschnitt. - 4) 1 m 3 = 35,169 MJ = 9,769 kWh (Brennwert = oberer 
Heizwert. - 5) Kraftwerke mit mehr als 1 MW Krattwerksleistung. - 6} Nach den Ergebnissen der Totalerhebung hochgerechnet auf aile Betrie
be. - 7) EinschlieBiich landwirtschaftlicher Bauten sowie Unternehmen der Bahn und Post. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

MonalsdurchschniH Dezember Januar Februar November Dezember Januar Febnuar 

Bautatigkeit 
Baugenehmigungen 

Wohngebaude (Errichtung neuer 
Gebl!ude) Anzahl 1048 1 11 3 811 1 079 1 104 772 504 648 636 
mit 1 Wohnung Anzahl 762 842 586 833 857 615 396 523 485 
mit 2 Wohnungen Anzahl 197 191 161 174 181 112 79 89 112 
mit 3 und mehr Wohnungen Anzahl 89 80 64 72 66 45 29 36 39 
Umbauter Raum 1000 m 3 1135 1 171 829 1 127 1 141 799 536 687 679 
Wohnfll!che 1000 m 2 199 208 149 196 205 147 94 122 124 
Wohnrl!ume Anzahl 8835 9 134 6 429 8 592 8 973 6 328 3 990 5 293 5 324 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 487 508 364 490 530 351 235 298 301 

Bauherren 
Offenlliche Bauherren Anzahl 3 4 2 3 2 2 1 ... . .. 
Unternehmen Anzahl 159 193 125 179 200 217 83 110 97 
Private Haushalte Anzahl 885 916 684 897 901 553 420 538 539 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 200 217 186 189 155 193 131 145 144 
Umbauter Raum 1000 m3 919 1 084 895 1 151 721 1 700 668 862 643 
Nutzfll!che 1000 m 2 157 176 160 181 11 1 223 107 149 106 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 190 222 191 256 153 294 124 143 163 

Bauherren 
Offentliche Bauherren Anzahl 20 14 22 11 17 18 9 17 12 
Unternehmen Anzahl 170 185 158 165 126 171 121 122 126 
Private Haushalte Anzahl 9 9 6 4 9 4 1 6 6 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 1 964 1993 1 435 1 837 1 921 1357 817 1 092 1 140 

Handel und Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgesamt Mill. OM 3571 3 662 3 520 3 301 3 645 4 102 3 802 4 004 ... 
EU-Ll!nder Mill. OM 2 019 2 154 2 002 1 936 2 082 2 329 2 110 2 327 .. . 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 246 261 245 207 244 298 277 300 ... 
Dane mark Mill. OM 58 58 47 57 48 55 65 53 ... 
Finn land Mill. OM 29 26 27 22 24 33 25 27 ... 
Frankreich Mill. OM 483 525 458 469 537 513 502 595 ... 
Griechenland Mill. OM 27 28 27 29 29 34 34 31 ... 
GroBbritannien Mill. OM 293 308 306 272 284 318 252 269 ... 
lrland Mill. OM 16 18 27 15 12 14 15 16 ... 

ltalien Mill. OM 248 289 269 273 306 325 269 315 .. . 
Niederlande Mill. OM 221 211 193 184 183 237 222 222 ... 
Osterreich Mill. OM 156 146 121 135 145 164 168 168 ... 
Schweden Mill. OM 57 69 70 59 49 71 63 67 ... 
Spanien Mill. OM 156 180 182 185 179 231 174 223 ... 
Portugal Mill. OM 28 35 30 29 42 35 44 42 ... 

USA und Kanada Mill. OM 277 292 302 299 341 290 311 362 ... 
Japan Mill. OM 72 76 83 63 82 101 101 104 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 482 448 504 408 467 528 550 515 ... 
Mittel- und osteuropl!ische Lander Mill. OM 361 342 293 277 312 413 319 325 ... 

Einfuhr (Generalhandel) 

Einfuhr insgesamt Mill. OM 2650 2 545 2 379 2 683 2 238 3 202 3 095 2 786 ... 
EU-Lander Mill. OM 1686 1 581 1 423 1 721 1 282 2 11 7 1 878 1 685 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 325 242 162 250 198 375 379 288 ... 
o anemark Mill. OM 48 52 63 44 52 107 19 92 ... 
Finnland Mill. OM 12 1-1 9 19 17 6 11 10 ... 

Frankreich Mill. OM 390 391 405 345 273 319 444 303 ... 
Griechenland Mill. OM 3 4 1 2 2 2 3 10 ... 
GroBbritannien Mill. OM 128 11 8 119 107 84 116 135 128 ... 
lrland Mill. OM 21 16 15 22 13 23 23 25 ... 
Ita lien Mill. OM 193 201 177 170 142 184 185 157 ... 
Niederlande Mill. OM 289 287 254 451 289 586 367 358 ... 
Osterreich Mill. OM 96 83 69 70 59 88 100 61 ... 
Schweden Mill. OM 48 43 23 73 20 133 39 83 ... 
Spanien Mill. OM 106 106 103 142 107 133 155 141 ... 
Portugal Mill. OM 27 25 22 25 26 46 18 28 ... 

USA und Kanada Mill. OM 200 189 162 185 190 209 203 273 .. . 
Japan Mill. OM 88 79 78 86 70 42 63 68 .. . 
Entwicklungsll!nder Mill. OM 187 172 160 196 172 212 293 264 .. . 
Mittel- und osteuropl!ische Lander Mill. OM 224 261 294 251 260 324 398 240 ... 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Berichtsmerkmal Einheit 
1998 1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt Oezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Einzelhandel 11 

Beschaftigte 1995 = 100 95,2 91 ,5 92,8 92,4 91 ,3 96,8 97,9 97,1 94,5 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 105,9 101 ,0 101,6 100,6 99,1 107,4 108,4 105,9 104,1 

Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 98,6 97,3 111 ,3 98,8 96,2 108,5 119,5 100,3 92,4 

Gro8handel 11 

BeschMigte 1995 = 100 98,8 96,7 96,8 96,7 96,9 97,6 97,1 95,7 ... 
Umsatz2l zu jeweil igen Preisen 1995 = 100 104,7 108,3 108,5 92,3 107,2 124,5 116,0 105,2 .. . 

Gastgewerbe 11 

Beschaftigte 1995 = 100 93,5 86,6 86,7 81 ,6 79,8 84,1 84,2 82,2 81,4 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 101 ,3 88,8 87,1 79,7 79,1 83,8 83,2 81 .6 80,2 

Umsatz2l zu jeweil igen Preisen 1995 = 100 97,7 99,3 106,9 92,0 89,5 101,0 105,3 95,3 91 ,5 

Tourismus 
in allen Berichtsgemeinden 

Giiste 536 570 352 281 335 529 405 286 330 
Auslander 107 113 72 53 67 96 92 52 66 

Obernachtungen 1671 1753 1 066 863 950 1 414 1 270 867 967 
AuslAnder 314 333 206 147 188 257 277 137 186 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 

GOterempfang 1 343 1285 ' 1264 ' 1169' 1 264 1 388 1 111 1 347 ... 
Goterversand 703 721 ' 762 ' 698 ' 855 940 743 771 ... 

St ra8enverkehr 

Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 16350 19005 16 092 13 846 18136 15 177 12 641 14 662 13 743 
Kraftrader Anzahl 1 339 1 271 229 397 976 184 212 303 903 
Personenkraftwagen 

und . M 1" Fahrzeuge Anzahl 13728 16370 14 600 12 357 15 970 13 623 11 162 13 002 11 708 
Lastkraftwagen Anzahl 903 954 935 821 806 1 058 951 1 077 828 
Zugmaschinen Anzahl 232 240 150 153 213 175 199 154 187 

StraBenverkehrsunfiille Anzahl 9602 10318 11 295 9 528 10 056 11 01 4 11 279 10 334 8 704 P 

Unfiille mit Personenschaden Anzahl 1493 1 61 7 1 41 3 1 231 1 344 1 535 1 41 9 1 339 1 094 P 
Unflille mit nur Sachschaden Anzahl 8110 8 701 9 882 7 568 8 7 12 9 479 9 860 8 995 7 610 P 
VerungiOckte Personen Anzahl 2016 2178 1 919 1 687 1 792 2 057 1 893 1 873 1 466P 
GetOtete Anzahl 32 32 30 21 30 17 21 23 20 P 

Pkw-lnsassen Anzahl 19 20 21 14 21 8 16 21 13 P 
Benutzer motorisierter Zweiriider Anzahl 6 6 2 1 1 3 - - 3 p 

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

Fu6giinger Anzahl 4 3 5 4 4 4 4 2 3 p 

Schwerverletzte Anzahl 467 496 383 330 376 416 389 368 275P 
Pkw-lnsassen Anzahl 258 263 260 235 258 276 255 248 ... 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 96 106 22 20 41 60 34 38 ... 
Radfahrer Anzahl 47 55 19 12 22 22 18 14 .. . 
FuBgiinger Anzahl 47 49 63 53 42 46 65 52 .. . 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 11 7 94 128 48 ... 177 153 178 160 

Angemeldete Forderungen 1000 OM 101682 67 332 64 208 11 724 .. . 185 164 100 470 11 3 343 119 761 

1) Vorliiufige Ergebnisse. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 

36* Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 5/ 2001 



Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Kredite und Einlagen 1) 2) 

(Stand am Jahres- bzw. Monats-
ende) 

Kredite an Nichtbanken Mill. OM 194 408 207 363 
kurzfristige Kredite {bis 1 Jahr) Mill. OM 24 879 27 627 
mittelfristige Kredite {Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Mill. OM 18 451 20 016 

langfristige Kredite (Ober 5 Jahre) Mill. OM 151 078 159 720 

Kredite an inliindische Nicht-
ban ken Mill. OM 185 070 195 319 
Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. OM 166 195 175 377 

Kredite an Offentliche Haushalte Mill. OM 18 875 19 942 
Kredite an ausliindische Nicht-
ban ken Mill. OM 9 338 12 044 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. OM 144 744 148 926 
Sichteinlagen Mill. OM 29 991 32 447 
Termineinlagen Mill. OM 40 283 44 617 
Sparbriefe Mill. OM 10 727 10 716 
Spareinlagen Mill. OM 63 743 61 146 

Einlagen von inliindischen 
Nichtbanken Mill. OM 139 894 143 585 
Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Mill. OM 135 624 137 412 

Einlagen von Offentlichen 
Haushalten Mill. OM 4 270 6 173 

Einlagen von ausliindischen 
Nichtbanken Mill. OM 4 850 5 341 

Steuern 

Steueraufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 3642 3955 5 616 3 903 4 263 5 181 6 11 0 4 340 4 472 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 1 439 1 621 3 009 1 263 1 669 1 544 2 889 1 557 1 665 

Lohnsteuer Mill. OM 1133 1195 1 692 1 171 1 622 1 541 1 645 1 178 1 607 
Einnahmen aus der Lohn-
steuerzerlegung Mill. OM 188 157 - - 745 647 - - 777 

veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 23 62 651 - 176 -1 01 - 116 642 - 198 - 123 
Kapitalertragsteuer Mill. OM 117 84 21 215 18 14 27 381 28 
Zinsabschlag Mill. OM 46 45 20 126 80 87 29 226 97 

Einnahmen aus der Zinsab-
schlagzerlegung Mill. OM 22 20 - - 58 58 - - 76 

KOrperschaftsteuer Mill. OM 120 234 626 -73 51 18 546 - 29 54 
Einnahmen aus der KOrper-
schaftsteuerzerlegung Mill. OM 8 3 1 - - 3 67 - - 12 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 2203 2334 2 607 2 640 2 594 3 637 3 221 2 783 2 807 
Umsatzsteuer Mill. OM 707 760 774 833 967 742 764 758 739 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. OM 1 496 1 573 1 833 1 807 1 627 2 895 2 457 2 025 2 068 

ZOIIe Mill. OM 200 185 200 187 190 235 227 186 220 

Bundessteuern Mill. OM 230 238 656 65 102 230 702 94 86 
Verbrauchsteuern (ohne Bier-
steuer) Mill. OM 152 155 488 -1 1 31 178 536 3 11 

Solidaritiitszuschlag Mill. OM 66 71 158 65 44 41 154 79 43 

Landessteuern Mill. OM 128 139 127 147 133 119 115 151 121 
VermOgensteuer Mill. OM 5 5 6 6 7 3 4 -2 5 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. OM 68 61 46 71 56 53 47 78 70 
Biersteuer Mill. OM 7 7 7 7 5 6 6 7 5 

1) Die Angaben umfassen die in Rheinland-Pfalz gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berichtenden Kreditinstitute (ohne Landes
zentralbank). - 2) Mit Beg inn der Wahrungsunion haben sich die bankstatistischen Darstellungen gravierend 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 2001 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Oezember Januar Februar 

Gemeindesteuern 1> Mill. OM 787 783 832 834 
Grundsteuer A Mill. OM 9 9 7 8 
Grundsteuer B Mill. OM 161 167 147 160 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. OM 532 521 573 584 
Grunderwerbsteuer Mill. OM 66 71 93 70 

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 

Steuereinnahmen des Bundes Mill. OM 1974 2165 3 354 1 969 2152 2 513 3 657 2 205 2 237 
Antell an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 630 713 1 328 549 716 660 1 271 691 715 

Antell an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 1103 1205 1 348 1 355 1 328 1 621 1 658 1 419 1 433 

Steuereinnahmen des Landes Mill. OM 1113 1186 1 776 1 148 1 266 1 124 1 693 1 295 1 118 
Antell an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 565 620 1 158 533 619 562 1 091 684 619 

Antell an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 387 399 417 467 489 440 402 460 365 

Steuereinnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbande 1> Mill. OM 1180 1229 1 608 1 533 
Gewerbesteuer (netto) 2> Mill. OM 406 405 400 387 
Anteil an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer Mill. OM 471 503 848 815 

Antell an der Umsatzsteuer Mill. OM 48 58 100 82 

Preise 

Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im 
frOheren Bundesgebiet 1995 = 100 104,1 104,8 105,5 105,7 106,1 107,7 107,7 108,2 108,9 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 103,0 101 ,7 100,3 101 ,1 101,6 100,9 101,4 102,8 103,2 

Lohne und Gehalter3
> 

Arbeiterinnen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Bruttomonatsverd ienste OM 4491 4586 4 503 ... 
Arbeiter OM 4 641 4 731 4 631 ... 
Arbeiterinnen OM 3336 3422 3 454 ... 

Bruttostundenverdienste OM 26,96 27,58 27,80 ... 
Arbeiter OM 27,76 28,36 28,59 ... 

Facharbeiter OM 29,58 30,33 30,51 ... 
Angelernte Arbeiter OM 26,60 27,10 27,41 ... 
Hilfsarbeiter OM 22,85 23,04 23,35 ... 

Arbeiterinnen OM 20,65 21 ,17 21,30 .. . 
Hilfsarbeiterinnen OM 19,76 20,09 20,11 ... 

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

Angestellte 

Bruttomonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe OM 6349 6491 6543 . .. 

Kaufmannische Angestellte OM 5857 5975 6009 ... 
Manner OM 6763 6884 6934 .. . 
Frauen OM 4807 4916 4937 ... 

Technische Angestellte OM 6722 6892 6967 ... 
Manner OM 6886 7055 7139 . .. 
Frauen OM 5183 5390 5397 ... 

im Handel, Kredit- u. Versicherungs-
gewerbe OM 4586 4 706 4 767 .. . 
Kaufmannische Angestellte OM 4562 4690 4 751 ... 

Manner OM 5212 5308 5 328 ... 
Frauen OM 3934 4082 4 158 . .. 

1) Vierteljahresdurchschnitte bzw. Vierteljahreszahlen. - 2) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 3) Neuer Berichtsfirme nkreis 
Oktober 1999. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland 

1998 1999 2000 2001 
Beric htsmerkmal Einheit 

Monalsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

Bevolkerung und Erwerbs· 
tatigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1 000 82029 82 087 82 166 82163 ... . .. ... . .. . .. 
EheschlieBungen 1l Anzahl 34 785 35 841 p 23 259P 42 249 P 11 403 p ... ... . .. . .. 
Lebendgeborene 2l Anzahl 65 420 63914P 60 607 P 61 085 p 51 546 p ... . .. ... . .. 
Gestorbene 3 l (ohne Totgeborene) Anzahl 71032 70 343 P 71 019P 72 524 p 76 077 p ... . .. . .. . .. 
Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen (-) Anzahl -5612 - 6428P -10 412P - 11439P -24 531 p ... . .. . .. . .. 

Arbeitslose 1000 4279 4099 3 901 4 047 4 293 3 611 3 645 3 809 4 093 
Manner 1000 2273 2160 2006 2134 2 330 1 862 1 892 2 025 2 246 

Arbeitslosenquote 4) % 11 ,1 10,5 10,0 10,3 11 ,0 8,9 8,9 9,3 10,0 
Arbeitslosenquote 5) % 12,3 11 ,7 11 ,1 11 ,5 12,2 9,8 9,9 10,3 11 ,1 
Offene Stellen 1000 422 456 412 402 438 491 468 454 484 
Kurzarbeiter 1000 118 119 90 85 101 66 70 70 92 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden S) 

Beschaftigte 1000 6405 6368 6 380 ' 6 350 6 315 ' 6 420' 6 419' 6 393 ' 6 378 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 537 527 560 497 695 507 ' 540 ' 561' 474 ' 532 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 189235 194 982 215 066 ' 209 578 177 259 ' 222 403 ' 237 023 ' 216 920 ' 208 521 

Auslandsumsatz Mill. OM 62764 66608 74 664 ' 73 259 63 061 ' 82150 ' 87 473' 79 576 ' 77 992 

Index der Nettoproduktion lOr das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonatlich) 1995 = 100 109,3 111 ,4 123,1 113,2 101 ,5 124,9 130,6 115,6 ' 114,9 
VorleistungsgOterproduzenten 1995 = 100 109,5 112,5 122,5 107,7 105,4 124,7 127,4 107,9 ' 116,3 
lnvestitionsgOterproduzenten 1995 = 100 113,9 114,2 127,2 131,5 97,4 131 ,4 141,8 141 ,2 ' 117,4 
Gebrauchsgoterproduzenten 1995 = 100 108,9 113,4 132,9 104,7 106,6 131 ,6 141 ,5 107,2 ' 124,3 
VerbrauchsgOierproduzenten 1995 = 100 101 ,0 102,6 113,0 101,8 94,5 110,8 113,2 96,4 ' 101,4 

Offentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41084 41201 44 526' 47 132 48 060 ... ... .. . ... 
Gaserzeugung Mill. kWh 31403 32097 36 255' 37 715 37 355 34 297 36 419 39 85 1 ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vo rbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch· und Tiefbau 7l 
Beschattigte 1 000 1156 1110 1124 1 095 1 028 1054 1 041 1012 949 
Geleistete Arbeitsstunden Mill. 116 113 121 90 74 115 115 81 67 
Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 16741 16915 20 299 20 420 10 365 17 613 18 935 18 939 9 807 

Baugenehmig ungen 
Wohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 19364 19459 18 078 18 829 .. . 14 116 13 379 13 720 ... 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17 594 17977 16 659 17 193 .. . 13 115 12 369 12 659 
Wohnllache 1 000 m2 3521 3403 3 140 3 410 ... 2 487 2 357 2 462 . .. 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 3622 3442 3 222 3 040 ... 3 309 3 107 3 000 ... 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 39809 36465 33 795 37 343 ... 25 855 24 883 25 962 .. . 

Handel und Gastgewerbe 8l 

Einzelhandel 
Umsatz9l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 104,0 110,1 129,1 91 ,3 104,9 111,0 127,4 97,2 

GroBhandel 
Umsatz9) zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 102,8 112,8 111,1 90,8 121,6 125,9 112,3 101,3 

Gastgewerbe 
Umsatz9l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 95,1 96,0 85,3 96,6 81 ,0 102,6 84,5 95,6 79,0 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose in% aller zivilen Erwerbs perso
nen (Abhangige, Selbstandige und mithelfende FamilienangehOrige). - 5) Arbeitslose in % der abhl!ngigen Erwerbspersonen (sozialversicherungspllichtig und 
geringfOgig Beschaftigte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebe von Unternehmen mit im 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 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt November Dezember Januar Oktober November Dezember Januar 

Ausfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 79597 83 124 95 147 85 092 82 232 111 280 111 057 97 446 101 127 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 44983 47 816 54 456 45 447 49 552 62 314 62 670 53 279 57 645 

Belgian I Luxemburg Mill. OM 4524 4 697 5 237 4 530 4 847 5 639 5 904 5 573 5 777 
Frankreich Mill. OM 8825 9 547 10 398 9 427 10 096 13 001 13 225 10 477 12111 
GroObritannien Mill. OM 6780 7 029 8 090 6 521 6 952 8 846 9 401 7 472 7 964 
ltalien Mill. OM 5878 6 248 7 285 5 928 6 41 6 8 567 8 317 7 105 7 993 
Niederlande Mill. OM 5576 5 599 6 289 5 444 5 802 6 797 6 896 6 347 6 500 

Einfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 69017 72 496 78 942 77 210 77 038 99 033 102 203 95 067 92 417 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 37670 39 060 41 707 40 003 40 91 5 51 172 53 125 49 178 47115 

Belgian I Luxemburg Mill. OM 3870 3 729 3 942 4 304 3 948 4 959 5 252 4 766 5 018 
Frankreich Mill. OM 7 410 7 425 8 167 7 366 7 466 9 570 10 178 a 535 8 662 
GroObritannien Mill. OM 4 724 5 013 5 561 5 534 5 321 6 527 7 721 5 850 6 426 
Italian Mill. OM 5376 5 396 5 593 5 655 5 549 6 551 5 995 6 349 5 822 
Niederlande Mill. OM 5 785 5 882 6 751 5 991 7 227 8 744 9 023 8 479 8079 

Steuern 

Gemeinschaflsteuern Mill. OM 50061 53301 43 585 96 702 53 595 44 033 43 459 95 276 57 490 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 28 353 30056 18 069 70 427 29 366 19 040 18 061 69 244 34 491 

Lohnsteuer Mill. OM 21 523 21809 19 202 40 938 22 673 19 539 19 648 40 604 23 521 
veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 926 1774 - 1 578 14 442 -806 - 1 612 - 2 231 13 488 - 956 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 20851 22354 24 713 23 648 24 208 22 998 24 691 23 397 23 060 
Umsatzsteuer Mill. OM 16974 18 189 19 764 18 423 19 678 17 176 18 307 16 414 17 698 

zone Mill. OM 540 519 566 591 493 581 556 644 484 

Bundessteuern Mill. OM 10876 11 773 11 401 27 673 3 643 11 477 II 034 25 418 5 568 
Versicherungsteuer Mill. OM 1163 1160 928 607 742 628 959 574 647 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. OM 7996 8 774 9 334 23 090 1 174 9 608 8 890 20 904 2 932 

Preise 

Index der Einkaufspreise landwirt-
schafllicher Betriebsmittel 11 1991 = 100 103,6 102,8 103,8 105,1 106,7 112,6 113,4 113,6 · ·-

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schafllicher Produkte 11 1991 = 100 87,1 82,7 84,0 84,8 83,7 91 ,2 92,1 p 90,7 p . .. 

Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte II 1995= 100 99,5 98,5 99,2 99,4 99,8 103,7 103,9 103,6 104,4 

Preisindex fUr Wohngebiiude 
Bauleistungen insgesamt 1995= 100 98,7 98,4 98,5 - - - 98,8 - -
Bauleistungen am Bauwerk 21 1995 = 100 98,7 98,4 98.4 - - - 98,7 - -

Preisindex tor den StraBenbau 1995 = 100 95,7 95,5 96,0 - - - 98,7 - -
Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte 1995= 100 104,3 104,9 105,2 105,5 105,8 107,5 107,7 107,8 108,3 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995= 100 103,0 101 ,7 100,0 100,2 101,0 100,5 100,9 101,4 102,9 

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

EinrichtungsgegensU!nde (MObel), 
Apparate, Gerate und Ausriistungen 
tor den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995 = 100 101 ,8 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,2 102,3 

Gesundheitspflege 1995= 100 114,4 110,6 110,8 110,8 110,4 111,3 111.4 111.4 111,6 
Verkehr 1995= 100 104,7 107.6 109,5 110,4 111,4 114,7 11 5,1 114,2 115,1 
Nachrichtenubermittlung 1995 = 100 97,3 88,2 87,3 87,3 87,3 83,9 83,9 83,8 83,6 
Freizeit, Unterhaltung und Kullur 1995 = 100 103,1 103,4 103,4 104,1 103,5 103,2 104,4 105,0 105,4 
Bildungswesen 1995 = 100 112,9 117,5 118,5 118,5 118,8 119.9 120,1 120,1 120,6 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienslleistungen 1995 = 100 103,6 104,9 104,1 104,6 104,4 106,5 105,2 105,8 106,0 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 102,8 104,5 105,1 105.4 106,1 107,3 107,6 107,7 108,5 

1) Nettopreislndizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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Statistisches Taschenbuch 2001 : 
Umfassendes Datenmaterial Ober Rheinland-Pfalz 

Das Statistische Taschenbuch fOr Rhein
land-Pfalz liegt wieder aktualisiert vor. Diese 
Querschnittsveroffentlichung des Statisti
schen Landesamtes bietet mit ihrem Aus
schnitt aus dem lnformationsangebot der 
amtlichen Statistik, erganzt um externe 
Quellen, in 23 thematischen Kapiteln einen 
umfassenden Oberblick Ober das Land. 

Die jedem Kapitel vorangestellten Hinweise 
zu Fundstellen, insbesondere zu den jewei
ligen statistischen Berichten, eroffnen den 
Zugang zu weiteren detaillierten lnformatio
nen. Ein umfassendes Sachregister erleich
tert die Suche. 

Auf rund 300 Seiten findet man eine Vielzahl 
statistischer Ergebnisse, z. B. zum Wirt
schaftsstandort Rheinland-Pfalz, Ober seine 
Bevolkerung, das Gesundheitswesen, die 
schulische und berufliche Bildung, die 
Rechtspflege und zu vielen anderen Fragen 
des sozialen Lebens in Rheinland-Pfalz. Aus 
diesen Ergebnissen lasst sich u. a. Folgen
des ablesen: 

- 46 Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben 
10 000 und mehr Einwohner und 609 
Gemeinden weniger als 300. Je Quadrat
kilometer Ieben in Rheinland-Pfalz 203 
Einwohner. 

- Bis zum Jahr 2015 wird der Anteil der Ober 
65-Jahrigen auf fast 20% gestiegen sein. 

- Gut 20% der Familien mit Kindem zahlen zu den 
Alleinerziehenden, in diesen .. Kieinfamilien" Ieben 
fast 18% der Kinder. 

- In Rheinland-Pfalz stehen 189 Krankenhauser, 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen mit 
rund 36 400 Betten zur VerfOgung. 

- An allgemein bildenden Schulen des Landes wur
den 1999/2000 insgesamt rund 486 000 SchOie
rinnen und SchOler, davon 7,5% Auslanderinnen 
und Auslander, unterrichtet. 

- Rund 67% der in Rheinland-Pfalz Erwerbstatigen 
entfallen auf die Dienstleistungsbereiche, weitere 
30% auf das produzierende Gewerbe. 

- Der Auslandsumsatz im verarbeitenden Gewerbe, 
im Bergbau und der Verarbeitung von Steinen und 
Erden macht 41 % des gesamten Umsatzes aus. 

- Knapp 94 000 Menschen empfangen Wohngeld. 

- 76% der rund 42 900 PflegebedOrftigen, die in am-
bulanten und stationaren Pflegeeinrichtungen be
treut werden, sind Frauen. 
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- Der Kreis Mainz-Bingen weist mit rund 909 Kraft
fahrzeugen je 1 000 Einwohner die hochste Fahr
zeugdichte unter den Kreisen und kreisfreien 
Stadten auf; an zweiter Stelle steht Bitburg-PrOm 
mit 774 Kraftfahrzeugen. 

- Der Naturpark Pfalzerwald umfasst gut 179 000 ha 
und dam it mehr Flache als der groBte Landkreis im 
Land, Bitburg-PrOm. 

Das Statistische Taschenbuch (DIN A 5, gebun
den) kann zum Preis von 18,00 OM zuzOglich 
Versandkosten beim Statistischen Landesamt 
bestellt oder uber den Buchhandel bezogen 
werden: 

Statistisches Landesamt 
Vertrieb der Veroffentlichungen 

56128 Bad Ems 

Telefon (0 26 03) 71 - 2 45, 
Telefax (0 26 03) 71 - 3 15 
E-Mail poststelle@statistik-rp.de 



kurz + aktueU 

20 180 neue Wohnungen- Ri.ickgang der Bautatigkeit 

lm vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz 
20 180 neue Wohnungen fertig gestellt, das ist ein Ruck
gang urn 3,6% gegenuber 1999. Damit setzte sich die 
seit mehreren Jahren zu beobachtende rucklaufige 
Bautatigkeit fort. Einfamilienhauser verzeichneten eine 
Zunahme urn 6,1% auf 9 383 Einheiten. Dagegen redu
zierte sich die Zahl neu fertig gestellter Wohnungen in 
Zwei- und Mehrfamilienhausern urn 5,2 bzw. 13,7% auf 
4 452 bzw. 6 297. Fur die neuen Wohngebi:\ude wurden 
Baukosten von knapp 5,8 Mrd. DM veranschlagt. Ein
schlieBiich der BaumaBnahmen an bestehenden Ge
bauden wurden 22 213 Wohnungen bezugsfertig 
(-4,9%). hw 

Steuereinnahmen des Landes 
nach Steuerverteilung 

Januar - Mllrz 

Steuerart 2000 2001 

Mill. OM 

landessteuern 433,4 452,3 
Vermogensteuer 19,6 5,7 
Erbschaftsteuer 74,8 64,9 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 46,0 44,8 
Kraftfahrzeugsteuer 197,5 235,1 
Rennwett- und Lotteriesteuer 69,0 76,6 
Feuerschutzsteuer 7,4 7,0 
Biersteuer 19,1 18,2 

Landesanteil an den Steuern 
vom Einkommen 1 696,0 1 639,9 

Lohnsteuer 1 378,2 1 351,4 
Veranlagte Einkommensteuer -96,8 - 214,9 
Kapitalertragsteuer 104,1 207,9 
Zinsabschlag 97,2 151 ,1 
Korperschaftsteuer 213,4 144,5 

landesanteil an den Steuern 
vom Umsatz 1 243,4 1 030,3 

Umsatzsteuer 924,4 649,1 
Einfuhrumsatzsteuer 319,0 381,2 

Landesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 7,8 4,4 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 3,7 2,1 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 11 ,9 6,6 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 2,9 1,6 

lnsgesamt 3 399,2 3137,2 

Ver-
IInde-
rung 

o/o 

4,3 
-71,1 
- 13,2 
-2,5 
19,0 
11 ,0 
-5,8 
-5,0 

-3,3 
- 1,9 

X 
99,8 
55,5 

-32,3 

- 17,1 
-29,8 

19,5 

-44,3 

- 44,3 

-44,3 

-44,3 

-7,7 

lmmer mehr Gasheizungen 

Die Zahl der mit Gas beheizten Wohngebi:lude in 
Rheinland-Pfalz nimmt immer mehr zu. Von den im Jahr 
2000 genehmigten neuen Wohngebi:\uden erhalten 
69% eine Gasheizung; 1990 lag dieser Wert noch bei 
59% und im Jahr 1980 sogar nur bei 39%. 

Diese Entwicklung ist auf den Ausbau der Gasver
sorgung zuruckzufUhren; gleichzeitig ist die Zahl der 01-
beheizten Gebaude rucklaufig. Von den im vorigen Jahr 
genehmigten Wohngebauden wird nur gut jedes Vierte 
uber eine 61heizung verfugen ; bei den Mehrfamilien
hausern ist es nur jedes Siebente. hw 

Preisindex fi.ir die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im Marz 2001 

lndexbezeichnun9 1995= 100 

Fruheres Bundesgebiet 1) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 109,0 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 104,2 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 109,6 
Bekleidung, Schuhe 103,1 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 113,0 

Einrichtungsgegenstande (Mobel), 
Apparate, Gerate und Ausriistungen 
fur den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 103,0 

Gesundheitspflege 111,2 
Verkehr 117,1 
Nachrichtenubermittlung 82,2 
Freizeit. Unterhaltung und Kultur 106,2 
Bildungswesen 119,5 
Beherbergungs- und Gaststatten-

dienstleistungen 106,5 
Andere Waren und Dienstleistungen 109,0 

Verlln-
derung zu 

Mllrz 
2000 in% 

2,5 

3,1 
1,9 
0,8 

3,6 

0,6 
1,2 
3,6 

1,7 
1,1 

1,5 
2,7 

4-Personen-Haushalte von Arbeitern und Angestellten 
mit m ittlerem Einkommen 

Gesamtindex I 108,5 I 2,4 

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

Gesamtindex I 107,9 I 2,1 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit geringem Einkommen 

Gesamtindex I 109,3 I 2,6 

Deutschland 2) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex l 109,1 l 2,5 

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

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

nichts vorhanden (genau Null) 

Zahl unbekannt oder geheim zu halten 

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage 
nicht sinnvoll 

Zahl fall! spiller an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorliiufig 

berichtigt 

s geschatzt 

Bei Abgrenzung von GroBenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausfOhrlichen 
Beschreibung wie ,von 50 bis unter 1 00" d ie Kurzform , 50-1 00" verwendet. 

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt. 
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