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141 Ende 2000 war das Land mit 37 Mrd. DM verschuldet, das waren 
2,3% mehr als im Vorjahr. Die Kreditaufnahme verstarkt zwar die 
gegenwartigen Einnahmen, fUhrt jedoch in zukOnftigen Perioden 
zu zusatzlichen Ausgabenbelastungen fUr Zins und Tilgung. 

147 Mehr als drei Viertel aller betreuten PflegebedOrftigen sind 
Frauen. Damit erhielten von 1 000 Einwohnern 16 Frauen, aber 
nur fOnf Manner eine Betreuung bzw. Sachleistung oder kombi
nierte Leistungen durch die Pflegedienste oder die stationaren 
Einrichtungen. 

152 Die Verwertung des Lesegutes beeinflusst in hohem MaBe Orga
nisation und Rentabilitat eines Weinbaubetriebes. Gut zwei Drittel 
der rund 16 000 Weinbaubetriebe bauten 1999 zumindest Teile 
ihres Lesegutes zu Wein aus. Der Antell der Wein ausbauenden 
Betriebe hat seit 1989 allerdings nur wenig zugenommen. 
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Verschuldung des Landes und Auswirkungen auf den 
Haushalt 

Ausgehend von einem Schuldenstand in HOhe von 
664 Mill. OM im Jahr 1952 stieg die Verschuldung des 
Landes auf 37 012 Mill. OM im Jahr 2000. Den ersten 
Jahren mit einer hohen Neuverschuldung folgten Jahre 
mit geringeren Zuwachsraten, bis es von 1961 bis 1963 
zu einem Schuldenabbau kam, und zwar um insgesamt 
fast 10% auf 1 401 Mill. OM im Jahr 1963. Die folgenden 
20 Jahre waren durch sehr groBe gekenn
zeichnet, sodass der Schuldenstand Ende 1983 auf 
14 328 Mill. OM angewachsen war. Die hohe Netto
kreditaufnahme in diesen Jahren wurde aufgrund der 
gesamtwirtschaftlichen Verhaltnisse und der Konjunk
turprogramme des Bundes, die mit zu finanzieren wa
ren, akzeptiert. Seit 1984 konnte die Neuverschuldung 
spurbar begrenzt werden, sodass die Stei
gerungsraten zum Teil deutlich unter 10% gehalten wer
den konnten. 

Die Schulden des Landes haben in der Vergangen
heit zugenommen, weil die Ausgaben groBer waren als 
die Einnahmen. Da der Kreditbedarf zur SchlieBung der 
Einnahmelucke in den einzelnen Jahren unterschiedlich 
groB ist, schwankt die Kreditfinanzierungsquote, ausge
druckt als Anteil der Nettokreditaufnahme an den Ge
samtausgaben, mehr oder weniger stark, sodass eine 
eindeutige Entwicklung nicht erkennbar ist. Das Land 
finanzierte zum Teil deutlich weniger als 10% seiner 
Gesamtausgaben durch Kredite. Von 1990 bis 1999 
bewegte sich die Quote zwischen 5,8% im Jahr 1992 
und 9,6% im Jahr 1997. 

Die HOhe der Kreditaufnahme wird in der Regellimi
tiert durch die HOhe der lnvestitionen. Die lnvestitions
ausgaben des Landes beliefen sich 1999 auf 2 258 
Mill. OM, davon waren 30,6% fur Sachinvestitionen, 
vor allem tor BaumaBnahmen, vorgesehen. Gegenuber 
1979, als 1 769 Mill. OM investiert wurden, bedeutet das 
zwar eine Steigerung um 27,7%, gemessen an den 
Gesamtausgaben entwickelten sich die lnvestitionen 
jedoch Damals wurden 17,2% der Gesamt
ausgaben investiert, 1999 waren es 10,4%. 

Wi:\hrend der Haushalt des Landes durch das unter
proportionale Wachstum der lnvestitionen relativ entlas
tet wurde, stieg die Belastung durch den Schulden
dienst als Folge der zunehmenden Verschuldung. Fur 
Zinsen gab das Land im Jahr 1979 noch 534 Mill. OM 
aus, 2 011 Mill. DM waren es 1999. Die Zinsen bean
spruchten 1979 nur 5,2% der Gesamtausgaben, 1999 
waren es dagegen 9,3%. Nur in den Jahren 1985 bis 
1988 lag die Zinsausgabenquote als Folge des damals 
sehr hohen Zinsniveaus noch etwas daruber. Ia 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 141 . 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 6/2001 

kurz + aktueU 

Ambulante und stationare Pflegeeinrichtungen be
treuen 1,1% der rheinland-pfalzischen Bevolkerung 

lm Jahr 1999 wurde die Statistik Ober die ambulanten 
und Pflegeeinrichtungen sowie die Pflege

eingetohrt. Nachdem die Bundesregie
rung im Oktober 1999 die entsprechende Pflegestatis
tik-Verordnung erlassen hatte, konnte die Erhebung 
erstmals zum Stichtag 15. Dezember 1999 durchgetohrt 
werden. Die Statistik ist als Bestandserhebung im 

Erhebungsturnus vorgesehen. Auskunfts
pflichtig sind die Tri:\ger der Pflegedienste und Pflege
heime bzw. die zugelassenen ambulanten Pflegeein
richtungen sowie die teilstationi:\ren und 
Pflegeeinrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag 
nach dem Eltten Such Sozialgesetzbuch (SGB XI) be
steht oder die Bestandsschutz genieBen und danach 
als zugelassen gelten. 

Damit liegen nach Eintohrung der Pflegeversicherung 
in den Jahren 1995 und 1996 zum ersten Mal Daten vor, 
die lnformationen Ober die Art der ambulanten Pflege
dienste und deren Ober die im Pflege
dienst ti:\tigen Personen und die von den Pflegediensten 
betreuten Pflegebedurftigen liefern. Die Statistik stellt 
zudem Ergebnisse Ober den Personenkreis bereit, der 
in Muslicher Pflege lebt und der an Stelle der Sach
leistung Pflegegeld in Anspruch genommen hat. 

lm Rahmen des Pflege-Versicherungsgesetzes wur
den von den ambulanten und Pflegeein
richtungen in Rheinland-Pfalz insgesamt 42 906 Pflege
bedurftige betreut und versorgt. Das waren 1,1% der 
rheinland-pfalzischen Bevolkerung. Mehr als zwei Drit
tel alter zu betreuenden Pflegebedurftigen (29 040) wa
ren 80 Jahre oder Mer. Damit wurden 196 Personen, 
bezogen auf 1 000 Einwohner in dieser Altersgruppe, in 
Pflegeeinrichtungen oder von Pflegediensten versorgt. 
Allein von den 25 550 Ober wurden Ober 
41% pflegerisch betreut. 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 147. 

4 800 Weinbaubetriebe vermarkteten 1999 ausschlieB
Iich Fasswein 

Nach wie vor hat die Fassweinvermarktung in Rhein
land-Pfalz tor viele Weinbaubetriebe Bedeutung. Zu den 
4 800 Weinbaubetrieben, die 1999 ausschlieBiich Fass
wein vermarkteten, kamen noch einmal 4 500 Winzer, 
die einen Teil ihres Weins als Fasswein verkauften. Da
mit befassten sich 57% der rund 16 000 Weinbaube
triebe mit dem Fassweinabsatz. Die grOBte Bedeutung 
hatte der Fassweinverkauf im Anbaugebiet Rheinhes
sen (93%). 1 800 der 7 400 Betriebe mit Flaschenwein
produktion vermarkteten ausschlieBiich Ober die Fla
sche. 
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Der wichtigste Absatzweg der Flaschenweinbetriebe 
war der Verkauf an Endverbraucher. Olesen Absatzweg 
nutzten fast aile Betriebe, die Flaschenwein vermarkte
ten. Die Abholung der Flaschen durch die Kunden di
rekt beim Betrieb hatte dabei die grOBte Bedeutung. 
lmmerhin 6 900 Betriebe setzten auf diesen Verkaufs
weg. Ein weiterer wichtiger Absatzweg warder Versand 
von Flaschenwein durch die Post, die Bahn oder eine 
Spedition. Dlese MOglichkeit boten 5 800 Betriebe ihren 
Kunden. 

Rund 5 100 Betriebe mit 9 600 ha RebMche bauten 
1999 ihr Lesegut nicht aus. Knapp 4 200 Betriebe 
lieferten ihr Lesegut an eine Winzergenossenschaft, 
eine Erzeugergemeinschaft oder an einen Herstellungs
bzw. Vermarktungsbetrieb - davon lieferten 4 000 voll
st:lndig ab. An Verbundkellereien oder Handelsbetriebe 
verkauften gut 1 000 Betriebe. Winzergenossenschaften 
verwerteten das Lesegut von knapp 3 300 Betrieben, 
die Ober eine Rebfl:lche von 6 900 ha verfugten. bd 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 152. 

Durchschnittliches Einfamilienhaus heute mit fast 
150 m2 Wohnflache 

Die im Jahr 2000 in Rheinland-Pfalz genehmigten 
Einfamilienh:luser werden eine durchschnittliche Wohn
flache von 148 m2 haben. Wohnungen in Zweifamilien
hausern verfugen im Schnitt Ober 111 m2. Damit haben 
sich im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten 
Verschiebungen ergeben. Die Wohnungen in FertigMu
sern sind kleiner als diejenigen, die in konventioneller 
Bauweise errichtet werden sollen. Wahrend Einfamili-

-

enhauser im Fertigteilbau es auf 136 m2 Wohnfl:lche 
bringen, liegt sie bel den .,Stein auf Stein" gebauten Ge
Muden bei 151 m2. 

lm Durchschnitt lagen die Kosten der genehmigten 
Wohngebaude je Quadratmeter Wohntlache bel 
2 472 DM. Keinen groBen Preisunterschied gab es 
zwischen den Gebauden im Fertigteilbau und denen 
in konventioneller Bauart. FOr Einfamilienhauser wurden 
je Quadratmeter Wohnflache 2 522 bzw. 2 552 DM 
veranschlagt. hw 

Senioren halten sich geistig fit 

lm Wintersemester 2000/01 besuchten 1 522 Gast
hOrerinnen und GasthOrer Lehrveranstaltungen an 
rheinland-pfalzischen Hochschulen. Seniorinnen und 
Senioren waren vergleichsweise haufig vertreten. Fast 
die Haltte (752) der GasthOrerinnen und GasthOrer hatte 
bereits das sechzigste Lebensjahr vollendet. 26 Perso
nen waren achtzig Jahre und alter. Das Durchschnitts
alter der Wissensdurstigen lnsgesamt betrug 53 Jahre. 
708 (knapp 47%) waren Frauen, 115 (7,6%) hatten eine 
auslandische Staatsburgerschaft. 

Fast zwel Drlttel der GasthOrerinnen und GasthO
rer besuchten Lehrveranstaltungen der Fachrichtung 
Sprach- und Kulturwissenschaften. Es folgten die Fa
chergruppen Mathematik, Naturwlssenschaften (16%), 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (11 %) 
und Kunst, Kunstwissenschaft (5%). 

Die meisten Gaststudierenden (418) wurden an der 
Universitat Trier registriert, gefolgt von der Johannes 
Gutenberg-Universitat Mainz mit 406, der Universitat 
Koblenz-landau mit 181 und der Theologischen Fakul
tat Trier mit 151 Einschreibungen. we 

Neue Gemeinschaftsveroffentlichung der statistischen Amter des Bundes und der LAnder: 

Realsteuerhebesatze aller Stiidte und Gemeinden in Deutschland 

Die statistischen Amter des Bundes und der LAnder 
bieten mit ihrer GemeinschaftsverOffentlichung "Hebe
satze der Realsteuern" einen neuen Service auf Dalen
trAger an. Die Diskette enthalt im Format Excel 5.0/95 
die Realsteuerhebesatze der rund 14 000 Stadte und 
Gemeinden in Deutschland. 

Fur das Jahr 2000 umfasst die Datei die Hebesatze tar 
die Grundsteuern A und B sowie tar die Gewerbe
steuer. Als zusatzliche Information sind die Einwohner
zahlen der Gemeinden gespeichert. 

Das neue Produkt ist besonders tar Unternehmens
und Steuerberater interessant. Es unterstatzt z. B. 
die Standortbewertung tar eine Firmenansiedlung. 

FOr Gemeindeverwaltungen und Kommunalpolitiker 
ermOglicht es einen Oberblick Ober die Hebesatze 
der rheinland- pf:ilzischen Gemeinden im Bundesver
gleich. 

Die Diskette "Hebesatze der Realsteuern" ist zum Preis 
von 80 DM zuzOglich Versandkosten erhaltlich. 

Statistisches Landesamt 
Vertrieb der VerOffentlichungen · 56128 Bad Ems 
Telefon: (0 26 03) 71 -2 45 · Telefax : (0 26 03) 71 -3 15 
E-Mail : poststelle@statistik-rp.de 
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Verschuldung des Landes und Auswirkungen 

auf den Haushalt 

Die Aufnahme von Krediten durch das Land ist in Ar
tikel117 der Landesverfassung geregelt. Danach dOrfen 
die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haus
haltsplan veranschlagten Ausgaben fOr lnvestitionen 
nicht Oberschreiten. Ausnahmen sind nur zulassig zur 
Abwehr einer Storung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts. Diese Neufassung durch das 21. Lan
desgesetz zur Anderung der Landesverfassung vom 
20. Dezember 1971 war im Zuge der Haushaltsrechts
reform notwendig geworden, um den Zielen einer anti
zyklischen Fiskalpolitik gerecht werden zu konnen. 
Nach der davor gOitigen Verfassungslage durften Kre
dite namlich nur bei auBerordentlichem Bedarf und in 
der Regel nur fOr Ausgaben zu werbenden Zwecken 
aufgenommen werden. Dieser objektbezogene De
ckungsgrundsatz wurde aufgegeben und durch eine 
Regelung ersetzt, nach der Kreditaufnahmen unab
hangig von der Art der dam it finanzierten Ausgaben zur 
Deckung solcher Ausgaben zulassig sind, die nicht aus 
dem Steueraufkommen und anderen Einnahmen finan
ziert werden konnen. Das bedeutet, dass der die Ge
samteinnahmen Oberschreitende Teil der Gesamtaus
gaben durch die Aufnahme von Krediten finanziert 
werden kann. 

Nahezu stetiges Anwachsen des Schuldenstandes 

Ausgehend von einem Schuldenstand in Hohe von 
664 Mill. OM im Jahr 1952 stiegen die Schulden zu
nachst sehr stark an, sodass eine Verdoppelung bis 
1957 verzeichnet wurde. In jenen Jahren hatten die Alt
schulden ein groBes Gewicht. Es handelte sich hierbei 
um die bis zum 20. Juni 1948, dem Tag der Wahrungs
reform, entstandenen Ausgleichsforderungen. GroBere 
Bedeutung hatten auch die Schulden bei offentl ichen 
Haushalten, die insbesondere Geld fOr den dringend 
notwendigen Wohnungsbau bereitstellten. 

Den ersten Jahren mit einer hohen Neuverschuldung 
folgten Jahre mit geringeren Zuwachsraten, in denen 
zwar die Verbindlichkeiten gegenOber dem Kreditmarkt 
zurOckgefahren wurden, die Obrigen offentlichen Haus
halte jedoch erhebliche zusatzliche Mittel gewahrten. 
Hervorzuheben ist hier besonders der Bund, der fOr den 
Bau von Wohnungen weitere Kredite gewahrte, 
wobei die Zuwachsraten zu Beginn der 60er-Jahre im
mer geringer wurden. In diesen Jahren, namlich von 
1961 bis 1963, konnte das Land seinen Schulden
stand reduzieren, und zwar um insgesamt fast 10% auf 

Schulden des Landes 1952-2000 nach Schuldenarten 1 l 

Schuldenart 1952 1960 1970 1980 1990 1999 2000 

1 000 OM 

Kreditmarktschulden 577630 81 1815 2025490 8872 891 20 734 223 35014104 35881 372 

Ausgleichsforderungen 534802 399 456 344 246 266 116 160 814 - -
Wertpapierschulden 24070 186500 751900 187914 930000 9452 432 9572139 

Schulden bei 

inlandischen Banken und Sparkassen 70 166368 860 912 7 673046 15350123 24585767 25198596 

sonstigen Stellen 18688 59491 68432 745 815 4293286 975905 1 110637 

Schulden bei llffentlichen Haushalten 86405 738 100 685684 770798 1219148 1161 031 1130 780 

beim Bund und beim Lastenausgleichsfonds 86 405 735656 684498 770612 1219041 1161018 1130 780 

fOr Wohnungsbau - 666968 649 727 766358 1215516 1161004 1 130 767 

fOr sonstige Zwecke - 68688 34 771 4254 3525 14 13 

beim ERP-Sondervermllgen - 2444 1186 186 107 13 -

ln sgesa mt 664 035 1549915 2711174 9643689 21953371 36 175 135 37 012152 

1) 1952 Schuldenstand am 31. Marz 1952: ab 1960 Schuldenstand am 31. Dezemberdes jeweillgen Jahres. 
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1 401 Mill. DM im Jahr 1963. Diese Phase des Schul
denabbaus blieb bis jetzt ein einmaliges Ereignis in der 
Geschichte des Landes. 

Das Jahr 1963 markierte gleichzeitig eine Wende in 
der Schuldenpolitik des Landes. Erfolgte in den davor 
liegenden Jahren die Neuverschuldung Oberwiegend 
bei den offentlichen Verwaltungen, war also quasi nur 
eine interne Verschuldung innerhalb des gesamten of
fentlichen Bereichs, wandte sich das Land danach ver
mehrt an den Kreditmarkt, hier vorwiegend an die in
landischen Banken und Sparkassen. lm Jahr 1963 hatte 
der Anteil der Schulden bei offentlichen Haushalten mit 
55% den hOchsten Wert erreicht, seither ist er kontinu
ierlich gesunken und liegt heute bei 3,1 %. Die Mittel 
werden nach wie vor Oberwiegend vom Bund und vom 
Lastenausgleichsfonds fOr den Wohnungsbau bereitge
stellt. 

Die Jahre von 1964 bis 1983 waren durch sehr hohe 
Zuwachse gekennzeichnet, die dazu fOhrten, dass der 
Schuldenstand sich um mehr als 1 000% auf 14 328 
Mill. DM im Jahr 1983 erhohte. Von 1963 bis 1970 ver
doppelte sich der Schuldenstand auf 2 711 Mill. DM. 
Abermalige Verdoppelungen wurden bis 1975 auf 
5 473 Mill. DM und anschlieBend bis 1981 auf 11 300 
Mill. DM registriert. Die hohe Nettokreditaufnahme in 
diesen Jahren wurde aufgrund der gesamtwirtschaft
lichen Verhaltnisse und der Konjunkturprogramme des 
Bun des, die mit zu finanzieren waren, akzeptiert. Gleich
zeitig ist zu beachten, dass die 70er-Jahre in sehr viel 
starkerem MaBe durch inflationistische Preisauftriebs
tendenzen gekennzeichnet waren als die beiden voran
gegangenen Dekaden. 

Seit 1984 konnte die Neuverschuldung spOrbar be
grenzt werden, sodass die jahrlichen Steigerungsraten 
zum Teil deutlich unter 10% gehalten werden konnten. 
Dabei ist jedoch keine eindeutige Tendenz erkennbar, 
die beispielsweise eine kontinuierliche Verringerung 
der Zuwachse nachweisen wOrde. Am niedrigsten war 

der zusatzliche Kreditbedarf 1989 mit +1,8%, am hochs
ten 1987 mit +9,3%. Trotz des im Vergleich zu den vo
rangegangenen Jahren moderaten Anstiegs des Kre
ditvolumens verdoppelte sich der Schuldenstand bis 
1995 abermals auf 28 470 Mill. DM. Hauptglaubiger des 
Landes waren nach wie vor inlandische Banken und 
Sparkassen. Die noch nicht getilgten Ausgleichsforde
rungen - 1994 waren es noch 109 Mill. DM - sind 1995 
nach der Auflosung des bei der Deutschen Bundes
bank eingerichteten Fonds zum Ankauf von Aus
gleichsforderungen erloschen. Seit den 90er-Jahren 
nahm das Land in groBerem Umfang auch Wertpapier
schulden in Form von Landesobligationen und -schatz
anweisungen auf, die bis zu Ober einem Viertel der Kre
ditmarktschulden insgesamt ausmachten. 

Das Land hatte Ende 2000 Verbindlichkeiten von 
37 012 Mill. DM, das waren 2,3% mehr als Ende 1999. 
Damit hatte die Verschuldung wie in den Vorjahren zu
genommen, wobei die Zuwachsrate die niedrigste seit 
1990 war. Auf jeden Einwohner entfielen 9 189 DM Lan
desschulden. 

Durch den Maastricht-Vertrag hat die Beobachtung 
der Verschuldung eine zusatzliche Bedeutung bekom
men. In die Berechnung der Konvergenzkriterien zur 
Oberwachung der Haushaltslage und der Hohe der of
fentlichen Schulden in den Mitgliedslandern der Wah
rungsunion flieBen auch die von den Bundeslandern 
aufgenommenen Kredite ein. Die internationale Ver
gleichbarkeit der Daten gewahrleistet der gemeinsame 
konzeptionelle Rahmen des Europaischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG). Da
nach werden von den Kreditmarktschulden des Landes 
die Schulden bei der Sozialversicherung abgesetzt, 
addiert werden die Kassenverstarkungskredite, die Ver
bindlichkeiten aus kreditahnlichen Rechtsgeschaften 
und, falls die Wertpapierschulden unverzinsliche Schatz
anweisungen und Finanzierungsschatze enthalten, die 
Differenz zwischen dem Nominalwert und dem abge
zinsten Wert (in der Schuldenstatistik werden diese 

Mill. OM 
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Entwicklung der Schulden des Landes seit 1952 

35 000 
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Schuldenaufnahme des Landes 1974-2000 nach der Laufzeit der Schulden 

Anteil in % 
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D langfristig (bis 1997 Laufzeit 10 und mehr Jahre; ab 1998 Laufzeit 5 und mehr Jahre) 

D mittelfristig (bis 1997 Lautzeit von 4 bis unter 10 Jahren; ab 1998 Lautzeit von 1 bis unter 5 Jahren) 

- kurztristig (bis 1997 Lautzeit bis unter 4 Jahren; ab 1998 Lautzeit bis unter 1 Jahr) 

Wertpapiere mit dem abgezinsten Betrag erfasst, nach 
dem Maastricht-Vertrag sind dagegen aile Schulden 
zum Nominalwert nachzuweisen). 

Land bevorzugte langere Kreditlaufzeiten 

Angesichts des zurzeit niedrigen Zinsniveaus bevor
zugte das Land bei der Kreditaufnahme lange Laufzei
ten von mindestens 5 Jahren. lm Jahr 2000 nahm das 
Land insgesamt 4 624 Mill. OM auf, davon entfielen 
11,3% auf kurzfristige Schulden mit einer Laufzeit von 
unter 1 Jahr, 41,5% auf Schulden mit einer Laufzeit von 
1 bis unter 5 Jahren und 47,2% auf langfristige Verbind
lichkeiten. GegenOber den beiden Vorjahren ist eine 
Verlagerung hin zu den mittelfristigen Schulden fest
stellbar. Ein Vergleich mit den Daten frOherer Jahre wird 
durch die Tatsache gestort, dass 1998 die Einteilung 
der Kreditlaufzeiten an die Regelungen des Europa
ischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun
gen angepasst worden ist. Von 1974, dem Jahr der erst
maligen Erhebung der Laufzeiten, bis 1997 wurden als 
kurzfristige Kredite diejenigen bezeichnet, deren Lauf
zeit weniger als 4 Jahre betrug, als mittelfristig galten 
Laufzeiten von 4 bis unter 10 Jahren und als langfristig 
Laufzeiten ab 10 Jahre. 

Ober den gesamten Zeitraum betrachtet ist eine ge
wisse Praferenz fOr eine mittelfristige Laufzeit feststell
bar, obgleich der langfristige Bereich in einigen Jahren 
eindeutig Oberwiegt. Der Anteil der kurzfristigen Mittel 
erreichte 1990 und 1991 mit einem Drittel den hochsten 
Wert, in den meisten Jahren bewegte er sich zwischen 
10% und 20%. 

Kassenverstarkungskredite - hierbei handelt es sich 
urn Kredite, die zur OberbrOckung kurzfrist iger Liquidi
tatsengpasse dienen - nahm das Land im Jahr 2000 in 
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Hohe von lediglich 110 000 OM auf, nachdem sie in den 
Vorjahren nicht notwendig waren. lm Zeitraum von 1970 
bis 1976 sowie von 1986 bis 1996 wurden dagegen zum 
Teil erhebliche Mittel benotigt, am hOchsten warder Be
trag im Jahr 1995 mit 780 Mill. OM. Von 1977 bis 1985 
wurden Kassenverstarkungskredite kaum gebraucht. 

Kreditfinanzierungsquote unter 10% 

Die Schulden des Landes haben in der Vergangen
heit zugenommen, weil die Ausgaben groBer waren als 
die Einnahmen. Wie sich die Ausgaben und Einnahmen 
des Landes zusammensetzen, wie sie sich im Zeitablauf 
entwickelten und wie sich daraus eine veranderte Haus
haltsstruktur ergab, soli im Folgenden dargestellt wer
den. 

Die Kreditaufnahme hat naturgemaB Auswirkungen 
auf den Haushalt des Landes. Einerseits verbessert sie 
die gegenwartige Einnahmesituation und ermoglicht so
mit die Finanzierung von Aufgaben, andererseits fOhrt 
sie zu einer Lastenverschiebung in die Zukunft, weil 
Ausgaben fOr Zins und Tilgung in Folgeperioden ge
leistet werden mOssen. Da in der Regel Kredite nur zur 
DurchfOhrung von lnvestitionen aufgenommen werden 
und die dadurch bereitgestellten offentlichen Einrich
tungen und Anlagen auch noch kOnftigen Generationen 
zugute kommen, erscheint es gerechtfertigt, sie Ober die 
Aufbringung der Mittel fOr den Schuldendienst an der 
Finanzierung zu beteiligen. DarOber hinaus fOhren 
wachsende Anforderungen an den offentl ichen Sektor 
nahezu zwangslaufig zu einer zunehmenden Verschul
dung. lm Folgenden werden nur die Jahre ab 1979 be
trachtet, weil als Folge der Ausgliederung der staat
lichen Krankenanstalten die Vergleichbarkeit mit dem 
davor liegenden Zeitraum doch recht stark einge
schrankt ist. 
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lm betrachteten Zeitraum waren die Gesamtausga
ben ohne besondere gr6Ber 
als die Gesamteinnahmen ohne besondere Finanzie

sodass ein Oefizit entstand, das durch 
Schuldenaufnahme gedeckt werden musste. Oer ne
gative Finanzierungssaldo bewegte sich zwischen 
536 Mill. OM im Jahr 1989 und 2 034 Mill. OM im Jahr 
1997. Besonders hoch war er in den Jahren 1994 bis 
1998. In der laufenden Rechnung (hier werden die Kon
sumausgaben, wie beispielsweise die Personalausga
ben, der laufende Sachaufwand, die Zinsausgaben usw. 
dargestellt) konnte das Land in den meisten Jahren ei
nen Oberschuss ausweisen, der zur Finanzierung der 
Kapitalrechnung, in der im Wesentlichen die lnvestitio
nen veranschlagt werden, beitrug. Lediglich in den Jah
ren von 1981 bis 1983 sowie 1997 und 1998 reichten die 
laufenden Einnahmen nicht zur Oeckung der laufenden 
Ausgaben aus. 

Weil der Kreditbedarf zur SchlieBung der Einnahme
lucke in den einzelnen Jahren unterschiedlich groB ist, 
schwankt die Kreditfinanzierungsquote, ausgedruckt 
als Anteil der Nettokreditaufnahme an den Gesamt
ausgaben, mehr oder weniger stark, sodass eine ein
deutige Entwicklung nicht erkennbar ist. Oas Land 
finanzierte zum Teil deutlich we niger als 10% seiner Ge
samtausgaben durch Kredite. Lediglich in den Jahren 
1980 bis 1983 wurde dieser Wert uberschritten, als bis 
zu 12,3% der Gesamtausgaben durch Nettokreditauf
nahmen gedeckt wurden. Von 1990 bis 1999 bewegte 
sich die Quote zwischen 5,8% im Jahr 1992 und 9,6% 
im Jahr 1997. 

lnvestitionen wurden uberwiegend durch Kredite 
finanziert 

Zur Finanzierung der lnvestitionen stehen dem Land 
neben Krediten auch die Zuweisungen fUr lnvestitionen, 
insbesondere des Bundes, und die ubrigen Einnahmen, 
vor all em die Steuern, zur Verfugung. In allen Jahren lag 
die Neuverschuldung unter den Ausgaben fur lnvesti
tionen, die sich aus der Summe der Sachinvestitionen 
sowie der Zuweisungen und Zuschusse fur lnvestitio
nen ergeben. Oer Fremdmittelanteil zur Finanzierung 
der lnvestitionsausgaben des Landes unterlag in den 
einzelnen Jahren zwar mehr oder weniger graBen 
Schwankungen, dennoch ist eine zunehmende Quote 
festzustellen. lm Jahr 1979 wurden 37,5% der lnvestitio
nen durch Kredite finanziert, im Jahr 1999 waren es 
69,5%. Besonders hoch lag der Wert Anfang der BOer
Jahre und Ende der 90er-Jahre. 

Oa an bestimmten lnvestitionsvorhaben mehrere of
fentliche Ebenen beteiligt sein konnen, werden die Fi
nanzierungsanteile in Form von Zuweisungen 
Oiese lnvestitionszuweisungen, die insbesondere vom 
Bund kommen, deckten Ober den gesamten Zeitraum 
etwa ein Viertel bis ein Orittel der lnvestitionen des Lan
des. Sie waren am h6chsten in der Zeit von 1979 bis 
1985 sowie von 1989 bis 1992, als sie zwischen 34,4% 
und 30% der lnvestitionen des Landes finanzierten. Seit 
1993 liegt die Quote bei knapp uber einem Viertel. Oiese 
Zuweisungen sind zweckgebundene Mittel fOr im Zeit
ablaut unterschiedliche Forderprogramme, in den letz
ten Jahren vor allem fUr den StraBenbau, fUr die Stad
tebauforderung und fur die Hochschulen. 

Ausgaben des Landes 1979-1999 nach Ausgabearten 

Gesamt-
Laufende Rechnung Kapitalrechnung 

ausgaben darunter darunter 

ohne beson- zu- laufende Zuweisungen zu- Sach-
Jahr dere Finan- sam men Personal- Zins- Zuweisun- sam men und Zu-

investi-zierungs- ausgaben ausgaben gen und tionen 
schOsse tor 

vorgange ZuschOsse lnvestitionen 

1 000 OM 

1979 10 264 621 8254367 4203060 533688 2438601 2 010 254 530 219 1 238 437 

1980 11077869 8933418 4536236 594837 2965422 2144 451 574187 1334832 

1981 11676758 9566629 4 805118 706902 3163846 2110129 531 509 1322955 

1982 11985238 9996958 4962050 892617 3204950 1 988280 538317 1189066 

1983 12 206392 10296070 5121 970 1024 724 3216366 1 910 322 526896 1094593 

1984 12448973 10481009 5184 573 1138463 3 159048 1 967 964 531 715 1 080158 

1985 12921776 10863387 5340818 1235 332 3241715 2 058389 608339 986114 

1986 13597145 11 278 801 5566748 1279922 3403760 2 318 344 640903 1104875 

1987 14117238 11 790262 5 764321 1322262 3654 522 2 326976 619112 1133 491 

1988 14496807 12068 723 5912122 1363676 3 750890 2 428084 705916 1147140 

1989 15280235 12625 792 6068609 1393224 4053859 2654443 829030 1303338 

1990 16312054 13438 505 6 412 276 1 447 304 4 225067 2873549 843077 1 384 591 

1991 17475661 14405344 6884 786 1 543899 4654895 3070317 823707 1 569804 

1992 18496414 15 386 813 7393948 1 656 274 4968 638 3109601 781 779 1676648 

1993 19 216404 16129932 7712173 1695401 5310857 3086472 701690 1632384 

1994 19565012 16 679563 7 901 792 1746015 5 559 912 2 885449 667 426 1497 282 

1995 20291 577 17 311 362 8 238 046 1699589 5820564 2980215 711 359 1 562091 

1996 21 542703 18299899 8 460123 1 796523 6 384 431 3242804 812274 1 767 676 

1997 21 276395 18 304 346 8552001 1 877 242 6220683 2972049 835694 1 584 548 

1998 21448670 18 620329 8530720 1939580 6501665 2828341 671 914 1 656 459 
1999 21694095 19005524 8 790418 2011441 6472785 2688571 690 265 1 567 501 
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Ri.icklaufige lnvestitionsausgabenquote 

Neben den lnvestitionen in eigene Projekte des Lan
des, den so genannten Sachinvestitionen, die im lang
fristigen Durchschnitt knapp ein Drittel der gesamten 
lnvestitionen ausmachen, beteiligt sich das Land durch 
Zuweisungen und ZuschOsse an lnvestitionsvorhaben 
anderer, insbesondere der Gemeinden. Die lnvesti
tionsausgaben des Landes beliefen sich 1999 auf 
2 258 Mill. OM, davon waren 30,6% tor Sachinvesti
tionen, vor allem fOr BaumaBnahmen, vorgesehen. 
GegenOber 1979, als 1 769 Mill. OM investiert wurden, 
bedeutet das zwar eine Steigerung um 27,7%, gemes
sen an den Gesamtausgaben entwickelten sich die ln
vestitionen jedoch rucklaufig. Damals wurden 17,2% der 
Gesamtausgaben investiert, 1999 waren es 10,4%. 
Ebenfalls deutlich war der ROckgang der Sachinvesti
tionsquote von 5,2% auf 3,2%. Die Sachinvestitionen 
konzentrierten sich vor allem auf den StraBenbau und 
die Hochschulen, wobei im Zeitablauf verstarkt zu 
Gunsten des Hochschulbereichs investiert worden ist. 
Etwa 60% der Zuweisungen und ZuschOsse tor lnvesti
tionen flossen an die Gemeinden, insbesondere fur den 
StraBenbau, fOr die Wasserwirtschaft und die Verbes
serung der lnfrastruktur, fOr Schulen und StMtebau. Die 
Obrigen 40% gingen an private und offentliche Unter
nehmen sowie sonstige Stellen. 

Die Entwicklung der lnvestitionsausgaben verlauft im 
Zeitablauf naturgemaB nicht kontinuierlich. Entspre
chend den zu realisierenden Projekten ergeben sich 
Phasen mit einem sehr starken Anstieg, so in den Jah
ren 1980, 1989 und zuletzt 1996, aber auch mit einem 

ROckgang, wie in den Jahren 1981 bis 1985, 1993 und 
1994 sowie 1997 bis 1999. In den Jahren mit hohen ln
vestitionszuwachsen wurde bis auf eine Ausnahme, 
namlich 1989, auch die Neuverschuldung mehr oder 
weniger kraftig erhoht, wah rend in den Jahren mit einem 
lnvestitionsrOckgang meistens auch die Neuverschul
dung geringer gehalten werden konnte. 

Wahrend der Haushalt des Landes durch das unter
proportionale Wachstum der lnvestitionen relativ entlas
tet wurde, stieg die Belastung durch den Schulden
dienst als Folge der zunehmenden Verschuldung. FOr 
Zinsen gab das Land im Jahr 1979 noch 534 Mill. OM 
aus, 2 011 Mill. OM waren es 1999. Die Zinsen bean
spruchten 1979 nur 5,2% der Gesamtausgaben, 1999 
waren es dagegen 9,3%. Nur in den Jahren 1985 bis 
1988 lag die Zinsausgabenquote als Folge des damals 
sehr hohen Zinsniveaus noch etwas daruber. 

Neben den Zinsen gewinnen die laufenden Zuwei
sungen und ZuschOsse im Landeshaushalt ein immer 
groBeres Gewicht. FOr laufende Zuweisungen und Zu
schusse gab das Land 1999 insgesamt 6 473 Mill. OM 
aus, 1979 waren es erst 2 439 Mill. OM. Das fOhrte zu ei
nem Anstieg des Anteils an den Gesamtausgaben von 
23,8% auf 29,8%. Hierbei handelt es sich in erster Linie 
um die Finanzzuweisungen an die Gemeinden, die sich 
1999 auf 3 433 Mill. OM beliefen und sich damit seit 
1979 mehr als verqreifacht haben, sowie um Sozialhil
feleistungen und ZuschOsse an soziale oder ahnliche 
Einrichtungen. Sie sind seit 1979 auf 1 583 Mill. OM ge
stiegen und haben sich fast verdoppelt. Betrachtlich zu
genommen haben auch die Zuschusse fOr laufende 

Einnahmen des Landes 1979-1999 nach Einnahmearten 

Gesamt-
Laufende Rechnung Kapitalrechnung 

einnahmen darunter darunter 

ohne beson- zu- Steuern Gebiihren, laufende zu- Zuweisungen Ver11uBe-
Darlehens-

Jahr dere Rnan- sam men und steuer- Verwaltungs- Zuweisun- sam men und Zu-
rOck-

rung von 
zierungs- 11hnliche einnahmen, gen und schusse fur fliisse Beteili-
vorg11nge Abgaben Mieten Zuschusse lnvestitionen gungen 

1 000 DM 

1979 9604 869 8847 255 6470440 483 976 1850269 757 614 608992 92697 -
1980 9968968 9247011 6834584 537 871 1 825176 721957 574 690 90921 -

1981 10101 956 9350205 6 777 396 572467 1 950283 751 751 576 628 92 705 -
1982 10496127 9662486 7 112 514 571 073 1 930 049 833 641 542 281 204100 2 41 6 

1983 10844488 10107 186 7 456628 591 985 1 997 299 737 302 526 769 126522 -
1984 11 309858 10543 284 7 863063 610107 2003 742 766 574 542978 129184 -

1985 11822744 11101037 8255873 624 817 2158218 72 1707 495453 127 126 -
1986 12242098 11 599 914 8 446 931 6501 75 2459910 642184 431 877 101829 -

1987 12726910 12128098 9054581 656 307 2380539 598812 4121 50 101233 -
1988 1356 1351 12 932357 9 650 744 675839 2 570482 628994 437162 112 783 4600 

1989 14 743895 13894 508 10394 430 725094 2 744 063 849387 647 953 119657 -
1990 14 930374 13 964 652 10217 191 783909 2933 351 965 722 669331 110937 95 174 

1991 16059036 15 055 785 10993268 786688 3 240006 1003251 804430 136693 5881 

1992 17412337 16421198 11 811325 828203 3 743 701 991139 809391 125 624 -
1993 17979630 17111608 12211 925 860500 3982626 868022 638693 180371 3 

1994 17 945978 17137 355 12148 677 948870 3985660 808623 585 739 167035 642 

1995 18 632492 17 711489 13007907 998133 3655459 921003 637 815 223046 240 

1996 19 543 572 18463547 13263 343 935268 4209393 1080025 634816 193514 202002 

1997 19242240 18173 557 12984 708 936 151 4198162 1068683 614 727 209475 183884 

1998 19534 97 1 18458 714 13533508 976 301 3 887 569 1 076 257 616365 262 823 144 684 

1999 20 407 750 19 556461 14 424 038 972 573 4103949 851 289 540905 273290 43 
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Zwecke an offentliche Unternehmen, die sich von 
92 Mill. OM im Jahr 1979 auf 927 Mill. OM im Jahr 1999 
erhOhten. Ebenfalls erheblich ausgeweitet wurden die 
sonstigen ZuschOsse fOr laufende Zwecke an Korper
schaften, VerMnde, Vereine und ahnliche lnstitutionen, 
die Aufgaben erfOIIen, die denen des Staates entspre
chen, und die deshalb im Wesentlichen aus ZuschOs
sen des offentlichen Bereichs finanziert werden, wie 
z. B. die lndustrie- und Handelskammern. Diese Zu
schOsse stiegen von 68 Mill. OM im Jahr 1979 auf 268 
Mill. OM im Jahr 1999. 

Den gr613ten Ausgabeposten bilden nach wie vor 
die Personalausgaben. Da sie aber nicht so stark ge
stiegen sind wie die Ausgaben insgesamt, fOhrten sie 
nicht zu einer zusatzlichen Belastung tor den Gesamt
haushalt. Gemessen an den Gesamtausgaben haben 
sie einen in den einzelnen Jahren schwankenden Anteil 
an den Gesamtausgaben zwischen 39,3% in den 
Jahren 1990 und 1996 sowie 42% im Jahr 1983. Bei 
einem langerfristigen Vergleich ist erkennbar, dass 
die Personalausgabenquote in den 80er-Jahren bei 
durchschnittlich 41% lag und in den 90er-Jahren auf 
durchschnittlich 40% gesunken ist, was den Erfolg der 
BemOhungen zur Begrenzung der Personalausgaben 
bestatigt. Werden nur die laufenden Ausgaben als Ver
gleichsmaBstab gewahlt, zeigt sich, dass die Personal
ausgaben sogar noch deutlicher an Gewicht verlieren, 
weil die oben beschriebenen laufenden Zuweisungen 
und ZuschOsse sowie die Zinsen Oberproportional stark 
anwachsen. Auch der laufende Sachaufwand stagniert, 
denn er bindet Ober den gesamten Zeitraum betrachtet 
bei relativ geringen Schwankungen etwas weniger als 
7% der Gesamtausgaben. 

Steuem pragen Einnahmenseite des L.andeshaushalts 

Auf der Einnahmenseite dominieren die Steuern, die 
langfristig knapp 69% zu den gesamten Einnahmen bei-
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trugen. Die Quote bewegte sich zwischen 67,1% im Jahr 
1981 und 71 ,2% im Jahr 1988. Relativ gesehen hat die 
Bedeutung der Steuern als Finanzierungsquelle tor das 
Land abgenommen, denn die Quote lag in den 90er
Jahren knapp einen Prozentpunkt unter dem Wert in 
den 80er-Jahren. Ober den gesamten Zeitraum hinweg 
haben sich die Steuern nicht kontinuierlich entwickelt. 
Jahren mit starken Zuwachsen, wie 1987, 1989, 1991 , 
1992 und 1995, in denen die Steuereinnahmen jeweils 
um mehr als 7% stiegen, stehen Jahre mit einem ROck
gang urn bis zu 2,1% wie 1981, 1990, 1994 und 1997 
gegenOber. 

Die zweitwichtigste Einnahmekomponente bilden die 
laufenden Zuweisungen und ZuschOsse, die haupt
sachlich vom Bund gewahrt wurden. Sie umfassten 
20% der gesamten Einnahmen. Sie flossen in den 90er
Jahren reichlicher als in den 80er-Jahren, sodass sich 
ihr Anteil von 18,7% auf 20,9% erh6hte. Die GebOhren
einnahmen, die sonstigen Verwaltungseinnahmen, die 
Erstattungen sowie die Mieten und Pachten stellten 
5% der gesamten Einnahmen, wobei die jahrlichen 
Schwankungen sehr gering waren. 

Die Einnahmen der Kapitalrechnung - hierbei handelt 
es sich vor allem um die lnvestitionszuweisungen des 
Bundes und die DarlehensrOckfiOsse - trugen langfris
tig 5,7% zu den gesamten Einnahmen bei. Auch hier 
ging der Anteil in den 90er-Jahren auf 5,3% zurOck, 
nachdem er in der vorhergegangenen Dekade noch 
bei 6,2% lag. Die VerauBerung von Beteiligungen fOhrte 
von 1996 bis 1998 zu nennenswerten Mehreinnahmen 
tor den Landeshaushalt in Hohe von insgesamt 531 
Mill. OM, wahrend in der Zeit von 1979 bis 1995 ledig
lich 109 Mill. OM verfOgbar waren. 1999 beliefen sich 
diese Einnahmen auf lediglich 43 000 OM. 

Diplom-Volkswirt Rudolf Lamping 
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Pflegeeinrichtungen und PflegebedOrftige 1999 

lm Jahr 1999 wurde die Statistik Ober die ambulanten 
und stationaren Pflegeeinrichtungen sowie die Pflege
geldempfanger eingetohrt. Nachdem die Bundesregie
rung im Oktober 1999 die entsprechende Pflegestatis
tik-Verordnung erlassen hatte, konnte die Erhebung 
erstmals zum Stichtag 15. Dezember 1999 durchgetohrt 
werden. Die Statistik ist als Bestandserhebung im 
zweijahrigen Erhebungsturnus vorgesehen. Auskunfts
pflichtig sind die Trager der Pflegedienste und Pflege
heime bzw. die zugelassenen ambulanten Pflegeein
richtungen sowie die teilstationaren und vollstationaren 
Pflegeeinrichtungen, mit denen ein Versorgungsvertrag 
nach dem Elften Such Sozialgesetzbuch (SGB XI) be
steht oder die Bestandsschutz genieBen und danach 
als zugelassen gelten. 

Damit liegen nach der stufenweisen Eintohrung der 
Pflegeversicherung in den Jahren 1995 und 1996 zum 
ersten Mal Daten vor, die lnformationen Ober die Art der 
ambulanten Pflegedienste und deren Tragerschaft so
wie Ober die im Pflegedienst tatigen Personen nach Ge
schlecht, Beschaftigungsverhaltnis, Tatigkeitsbereich 
(einschlieBiich Beschaftigungsumfang) und Berufsab
schluss geben. Ober die von den Pflegediensten be
treuten Pflegebedurftigen stehen Angaben nach Ge
schlecht, Geburtsjahr und Grad der Pflegebedurftigkeit 
(Pflegestufen) zur Verfugung. Bei den stationaren Pfle
geeinrichtungen werden daruber hinaus lnformationen 
Ober die Art des Pflegeheimes, die Zahl der verfugbaren 
Pflegeplatze, die Art der in Anspruch genommenen Pfle
geleistungen und das an die Pflegeeinrichtung zu zah
lende Entgelt erfragt. Die Statistik liefert zudem Ergeb
nisse Ober den Personenkreis, der in hauslicher Pflege 
lebt und der an Stelle der Sachleistung Pflegegeld in 
Anspruch genommen hat. 

So weit eine Pflegeeinrichtung neben der vollstatio
naren Dauerpflege auch Kurzzeitpflege und/oder Ta
ges- bzw. Nachtpflege anbietet, werden die gesamten 
Angaben zusammen bei der stationaren Einrichtung ge
meldet. Erbringt hingegen eine teil- oder vollstationare 
Pflegeeinrichtung noch ambulante Pflegeleistungen 
nach SGB XI, wird sie in der Statistik als stationare Ein
richtung und als Pflegedienst mit jeweils gesondertem 
Nachweis erfasst. 

Pflegebedurftige im Sinne der Statistik sind Perso
nen, die von den stationaren Pflegeeinrichtungen und 
den ambulanten Pflegediensten betreut werden und d ie 
somit Sachleistungen oder kombinierte Leistungen 
nach dem Pflege-Versicherungsgesetz (SGB XI) erhal
ten. Solche Leistungen erhalt ein Betroffener nur auf 
Antrag. Der Antrag ist von dem Pflegebedurftigen, sei
nem Bevollmachtigten oder seinem gesetzlichen Ver
treter an die Pflegekasse zu richten, bei der der Pflege
bedurftige versichert ist. Pflegebedurftige mit der so 
genannten Pflegestufe .,0", die keine Leistungen von der 
Pflegeversicherung, jedoch vom Sozialamt .,Hilfe zur 
Pflege" erhalten, werden nicht erfasst. Ebenso sind Pfle
gebedurftige, die Leistungen nach dem Bundesversor
gungsgesetz, aus der Kranken- und Unfallversicherung 
beziehen oder Selbstzahler sind, nicht Gegenstand der 
Statistik. 

Die Angaben zu den Beschaftigten der ambulanten 
Pflegedienste und stationaren Pflegeeinrichtungen wei
sen ebenfalls nur das nach dem Pflege-Versicherungs
gesetz eingesetzte Personal aus. Nicht einbezogen sind 
demzufolge Beschaftigte oder Pflegekrafte, die aus
schlieBiich Krankenhilfe leisten oder Personen der Pfle
gestufe ,.0" betreuen. 

Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz am 15. Dezember 1999 
nach Art des Tragers 

Ambulante Pflegeeinrichtungen 
(Pflegedienste) 

Offentliche 
Trager 

1 % Private Trager 
51 % 
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Stationare Pflegeeinrichtungen 
(Pflegeheime, Kurzzeitpflege, Tages- und Nachtpflege) 

Offentliche 
Trager 

1 % 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Als ,verfugbare Platze" zahlen aile Platze, die vom 
Pflegeheim oder anderen stationaren bzw. teilstationa
ren Pflegeeinrichtungen gemaB Versorgungsvertrag an
geboten werden. 

Mehr als 800 Pflegeeinrichtungen 

Am 15. Dezember 1999 gab es in Rheinland-Pfalz 801 
Pflegeeinrichtungen, davon 411 ambulante Pflegediens
te und 390 stationare Einrichtungen (Pflegeheime, Kurz
zeitpflege- und teilstationare Einrichtungen), die einen 
gultigen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen ge
schlossen hatten. Mehr als die Halfte der ambulanten 
Dienste waren in privater, knapp 48% in freigemeinnut
ziger Tragerschaft und lediglich funf (gut 1 %) ambulante 
Einrichtungen in offentlicher Tragerschaft. Etwas anders 
sieht es bei den stationaren Einrichtungen aus. Hier wa
ren die freigemeinnutzigen Trager die grOBte Anbieter
gruppe mit fast 62%, wahrend die privaten Trager gut 
37% der Einrichtungen unterhielten. Die offentlichen 
Trager hatten mit gut 1% auch bei den Pflegeeinrich
tungen einen eher unbedeutenden Anteil. 

Fast 30 000 Beschaftigte 

Die 411 ambulanten Pflegedienste fOhrten mit 7 928 
Beschaftigten die Musliche Pflege fOr 17 578 pflegebe
durftige Personen durch. Von diesen Beschaftigten wa
ren 32,2% (2 554 Personen) vollzeitbeschaftigt und 
62,9% (4 985 Personen) teilzeitbeschaftigt. Die rest
lichen 4,9% machten Praktikanten, Schuler, Auszubil
dende, Heifer im freiwilligen sozialen Jahr und Zivil
dienstleistende aus. 

In den 390 vollstationaren Pflegeheimen, Kurzzeit
pflege- und teilstationaren Einrichtungen wurden 
25 328 Pflegebedurftige von 21 698 Beschaftigten be
treut. Von den hier Beschaftigten waren 41 ,9% (9 090) 
Vollzeitbeschaftigte und 45,8% (9 944) Teilzeitbeschaf
tigte. Obrige - wie Praktikanten, Schuler, Auszubil
dende, Heifer im freiwilligen sozialen Jahr und Zivil
dienstleistende - machten einen Anteil von 12,3% aus. 

Von den insgesamt 29 626 Beschaftigten (ambulant 
und stationar) warder Oberwiegende Teil (86,1 %) weib
lichen Geschlechts. Dabei lag der Frauenanteil in am
bulanten Pflegediensten mit 86,9% etwas hOher als in 
stationaren Einrichtungen (85,7%). 

Beschaftigte nur zum Teil nach SGB XI tatig 

Da die so genannten Pflege-Mischeinrichtungen 
nicht nur Leistungen nach dem Pflege-Versicherungs
gesetz (SGB XI), sondern auch Leistungen aufgrund 
anderer Rechtsgrundlagen anbieten, ist das Personal in 
diesen Einrichtungen nur anteilmaBig nach SGB XI ein
gesetzt. 

So waren lediglich 19,6% des Personals im ambulan
ten Bereich mit einem hundertprozentigen BescMfti
gungsumfang in der Pflege tatig und erbrachten somit 
ausschlieBiich Leistungen nach dem Pflege-Versiche
rungsgesetz (SGB XI). 17,2% erbrachten zu 75 bis 100%, 
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30,7% zwischen 50 und 75% ihrer Beschaftigung Leis
tungen in der Pflege. Fast ein Drittel arbeitete nur mit ei
nem geringfOgigen Beschaftigungsanteil (unter 50%) 
nach dem Pflege-Versicherungsgesetz. 

In den stationaren Einrichtungen waren 55,9% des 
Personals ausschlieBiich im Rahmen des Pflege-Ver
sicherungsgesetzes eingesetzt. Gut ein FOnftel war zu 
75 bis 100%, ein Zwolftel zu 50 bis 75% tatig. Fast ein 
Sechstel des eingesetzten Personals lag unter 50% Be
schaftigungsumfang und erbrachte damit Oberwiegend 
Leistungen aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen. 

Zwei Drittel aller Beschaftigten in Pflege und Betreuung 
tati9 

Das Hauptanliegen der sozialen Pflegeversicherung 
kommt unter anderem im Tatigkeitsbereich des in den 
ambulanten Pflegediensten und stationaren Pflegeein
richtungen eingesetzten Personals zum Ausdruck. Da
nach waren zwei Drittel der Beschaftigten in der Pflege 
und Betreuung tatig. Eine Leitungs- bzw. GeschaftsfOh
rungs- und Verwaltungstatigkeit ubten 5,4% aus. Eine 
ambulante hauswirtschaftliche Versorgung sowie eine 
Tatigkeit im Hauswirtschaftsbereich (einschlieBiich 
haustechnischen Bereich) in den stationaren Einrich
tungen fuhrte rund ein Viertel des Personals durch. 
2,8% der Beschaftigten waren in sonstigen Bereichen 
tatig. 

50% der Beschaftigten mit Berufsabschluss in pflege
rischen Berufen 

Das in den Pflegeeinrichtungen eingesetzte Personal 
hatte zu knapp 50% eine Ausbildung in einem pflegeri
schen Beruf. In den ambulanten Diensten hatten 65,9% 
der Beschaftigten und in den stationaren Einrichtungen 
42,3% der Beschaftigten einen Berufsabschluss in der 
Pflege. 22% des Personals in ambulanten Diensten und 
27,6% des Personals in stationaren Einrichtungen ver
fOgte Ober einen nicht pflegerischen Berufsabschluss. 
Ohne Berufsabschluss oder in Ausbildung waren in am
bulanten Diensten 12,1% und in stationaren Einrichtun
gen 30,1 % der Beschaftigten. 

Mehr als drei Viertel weibliche Pflegebedurftige 

lm Rahmen des Pflege-Versicherungsgesetzes wur
den von den ambulanten und stationaren Pflegeein
richtungen in Rheinland-Pfalz insgesamt 42 906 Pfle
gebedurftige betreut und versorgt. Das waren 1,1% der 
rheinland-pfalzischen BevOikerung. 

Mehr als zwei Drittel aller zu betreuenden Pflegebe
durftigen (29 040) waren 80 Jahre oder alter. Damit 
wurden 196 Personen, bezogen auf 1 000 Einwohner in 
dieser Altersgruppe, in Pflegeeinrichtungen oder von 
Pflegediensten versorgt. Allein von den 25 550 uber 90-
Jahrigen wurden uber 41 % pflegerisch betreut. 

Mehr als drei Viertel (76,3%) aller betreuten Pflege
bedurftigen waren weiblichen Geschlechts. Damit er
hielten von 1 000 Einwohnern 16 Frauen, aber nur 
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Beschi:iftigte in ambulanten und stationaren Pflegeeinrichtungen am 15. Dezember 1999 
nach Oberwiegendem Tatigkeitsbereich, Geschlecht und Beschaftigungsverhaltnis 

Oavon Manner Frauen 

Oberwiegender Ins- darunter darunter 
Teilzeit-Vollzeit-

Tatigkeitsbereich gesamt 
be scM I- beschat- Obrige 11 zu- Vollzeit- Teilzeit- zu- Vollzeit- Teilzeit-

tigte tigte 
sammen be scM I- be scM I- sammen beschaf- beschaf-

tigte tigte tigte tigte 

lnsgesamt 

Pllegedienstleitung 449 393 56 - 97 94 3 352 299 53 

Grundpllege 4 525 1 642 2 808 75 409 249 136 4 116 1 393 2 672 

Hauswirtschaftliche 

Versorgung 2 021 241 1 634 146 199 31 45 1 822 210 1 589 

Pllege und Betreuung 14 226 6 391 5 688 2 147 1 591 829 301 12 635 5 562 5 387 

Soziale Betreuung 491 151 254 86 130 36 22 361 115 232 

Hauswirtschaftsbereich 4 860 1 538 3 162 160 353 242 68 4 507 1 296 3 094 

Haustechnischer Bereich 637 358 121 158 595 334 104 42 24 17 

Verwaltung, 

GeschaftsfOhrung 1 590 741 796 53 387 273 90 1 203 468 706 

Sonstiger Bereich 827 189 410 228 371 68 104 456 121 306 

lnsgesamt 29 626 11 644 14 929 3 053 4 132 2 156 873 25 494 9 488 14 056 

Ambulante Pflegedienste 

Pllegedienstleitung 449 393 56 - 97 94 3 352 299 53 

Grundpflege 4 525 1 642 2 808 75 409 249 136 4 116 1 393 2 672 

Hauswirtschaftliche 

Versorgung 2 021 241 1 634 146 199 31 45 1 822 210 1 589 

Verwaltung, 

GeschaftsiOhrung 400 149 246 5 83 50 28 317 99 218 

Sonstiger Bereich 533 129 241 163 250 45 56 283 84 185 

Zusammen 7 928 2 554 4 985 389 1 038 469 268 6 890 2 085 4 717 

Stationtl.re Pflegeeinrichtungen 

Pllege und Betreuung 14 226 6 391 5 688 2147 1 591 829 301 12 635 5 562 5 387 

Soziale Betreuung 491 151 254 86 130 36 22 361 115 232 

Hauswirtschaftsbereich 4 860 1 538 3 162 160 353 242 68 4 507 1 296 3 094 

Haustechnischer Bereich 637 358 121 158 595 334 104 42 24 17 

Verwaltung, 

GeschattsiOhrung 1 190 592 550 48 304 223 62 886 369 488 

Sonstiger Bereich 294 60 169 65 121 23 48 173 37 121 

Zusammen 21 698 9 090 9 944 2 664 3 094 1 687 605 18 604 7 403 9 339 

1) Praktikanten, SchOler und Auszubildende, Heifer im freiwilligen sozlalen Jahr, Zivlldienstleistende. 
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Betreute PflegebedOrftige in ambulanten und stationiiren Pflegeeinrichtungen am 15. Dezember 1999 
sowie Pflegegeldempfiinger am 31. Dezember 1999 nach Alter, Geschlecht und Pflegestufe 

Ambulante Pflegedienste Stationare Pflegeeinrichtungen Pflegegeldempfanger21 

Alter von ... bis Ins-
Pflegestufe Pflegestufe Pflegestufe 

unter ... Jahren gesamt1l zusam- zusam- zusam-
men menl l men 

I II Ill I II Ill I II Ill 

lnsgesamt 

unter 15 3 644 75 31 18 26 3 - 1 - 3566 1 643 1340 583 

15 - 60 9 656 876 243 321 312 516 135 161 195 8 264 3 497 3 545 1 222 

60 - 65 3 680 467 179 182 106 610 216 223 129 2603 1 358 1031 214 

65 - 70 5071 814 277 381 156 964 338 347 183 3293 1 754 1300 239 

70 - 75 8104 1 615 619 714 282 1 582 545 594 321 4907 2 694 1 847 366 

75 - 80 13 184 2895 1270 1187 438 3449 1090 1 496 706 6840 3948 2362 530 

80 - 85 13059 3025 1366 1235 424 4146 1289 1 775 877 5 888 3483 2029 376 

85 - 90 20039 4 345 2003 1 859 483 7000 2 187 3104 1407 8694 4867 3142 685 

90 - 95 12307 2673 1 137 1196 340 5214 1522 2350 1190 4 420 2079 1896 445 

95 und alter 3596 793 270 403 120 1 844 400 842 570 959 362 446 151 

lnsgesamt 92 340 17 578 7 395 7 496 2 687 25328 7 722 10893 5578 49434 25 685 18938 4 811 

Manner 

unter 15 2059 40 16 9 15 3 - 1 - 2 016 953 739 324 

15 - 60 5202 422 107 163 152 296 76 92 11 1 4 484 1 864 1942 678 

60 - 65 1 958 213 75 83 55 325 121 114 68 1420 722 571 127 

65 - 70 2 682 364 103 174 87 477 175 167 82 1841 935 762 144 

70 - 75 3 562 696 227 325 144 567 206 221 95 2299 1177 939 183 

75 - 80 4 048 944 321 427 196 702 221 313 134 2402 1247 959 196 

80 - 85 3196 909 328 423 158 707 232 312 129 1 580 852 632 96 

85 - 90 3 772 1 089 446 508 135 948 325 420 156 1 735 987 636 112 

90 - 95 1900 552 252 246 54 617 183 309 97 731 374 295 62 

95 und alter 463 145 66 59 20 164 48 66 41 154 66 63 25 

Zusammen 28842 5374 1 94 1 2417 1 016 4806 1 587 2015 913 18662 9177 7538 1 947 

Frauen 

unter 15 1 585 35 15 9 11 - - - - 1 550 690 601 259 

15 - 60 4 454 454 136 158 160 220 59 69 84 3 780 1 633 1 603 544 

60 - 65 1 722 254 104 99 51 285 95 109 61 1183 636 460 87 

65 - 70 2 389 450 174 207 69 487 163 180 101 1 452 819 538 95 

70 - 75 4 542 919 392 389 138 1 015 339 373 226 2608 1 517 908 183 

75 - 80 9136 1 951 949 760 242 2747 869 1183 572 4438 2 701 1403 334 

80 - 85 9863 2116 1 038 812 266 3439 1 057 1 463 748 4308 2 631 1 397 280 

85 - 90 16267 3256 1 557 1 351 348 6052 1 862 2684 1 251 6959 3880 2506 573 

90 - 95 10407 2121 885 950 286 4 597 1339 2041 1 093 3689 1 705 1 601 383 

95 und alter 3133 648 204 344 100 1 680 352 776 529 805 296 383 126 

Zusammen 63 498 12204 5454 5079 1 671 20522 6135 8878 4665 30772 16508 11400 2 864 

1) EinschlieBiich der PflegebedOrftigen, die noch keiner Pflegestufe zugeordnet sind. - 2) Ohne Empfll.nger/Empfangerinnen von Geld- und Sachleistungen, die be
reits bei der ambulanten oder stationaren Pflege berOcksichtigt sind. 
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tonf Manner eine Betreuung bzw. Sachleistung oder 
kombinierte Leistungen durch die Pflegedienste oder 
die stationaren Einrichtungen. Bei der Altersgruppe der 
85-jahrigen und alteren Einwohner ergab die Berech
nung 299 weibliche und 172 mannliche PflegebedOrftige 
bezogen auf 1 000 Einwohner dieser Altersgruppe. 

Verteilt auf die drei Pflegestufen waren von den 17 578 
ambulant Betreuten jeweils knapp 43% der Pflege
stufe I (erheblich pflegebedOrftig) bzw. der Pflegestufe II 
(schwer pflegebedOrftig) zugeordnet, wahrend 2 687 
Personen (15,3%) der Pflegestufe Ill (schwerstpflegebe
diirftig) angehbrten. 

Von den in stationaren Einrichtungen versorgten 
25 328 PflegebedOrftigen nahmen 7 722 Personen 
(30,5%) die Versorgung in der Pflegestufe I in Anspruch; 
10 893 PflegebedOrftige (43%) waren in der Pflegestu
fe II und 5 578 Personen (22%) in der Pflegestufe Ill ein
gestuft. 1 135 PflegebedOrftige (4,5%) waren bisher 
noch keiner Pflegestufe zugeordnet. 

Fur aile ambulant und stationar versorgten Pflegebe
dOrftigen kann zusammenfassend festgestellt werden, 
dass mit 42,9% der Oberwiegende Anteil der Betroffe
nen in der Pflegestufe II eingestuft war. In der Pflege
stufe I wurden 35,2% und in der Pflegestufe Ill 19,3% 
registriert. 2,6% hatten noch keine Zuordnung zu einer 
Pflegestufe erfahren. 
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Pflegegeldleistungen anstelle von Sachleistungen 

49 434 PflegebedOrftige nahmen anstelle der Sach
leistung (ambulante Pflege oder teilstationare Tages
und Nachtpflege) aussch lieBiich Pflegegeld in An
spruch. Oiese PflegebedOrftigen konnten mit dem er
haltenen Pflegegeld in Hohe von 400 OM (Pflegestufe 1) , 
800 OM (Pflegestufe II) bzw. 1 300 OM (Pflegestufe Ill) 
die erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche 
Versorgung in geeigneter Weise selbst sicherstellen. 
62,2% waren davon Frauen. Oer Pflegestufe I gehbrten 
Ober die Halfte der PflegebedOrftigen, namlich 25 685 
Personen (52%), an. Oer Pflegestufe II waren 18 938 
(38,3%) und der Pflegestufe Ill 4 811 Leistungsempfan
ger (9,7%) zugeordnet. 

FOr eine Kombination von Sach- und Geldleistung 
entschieden sich 9 055 PflegebedOrftige, darunter mehr 
als zwei Orittel Frauen. Sie nahmen die Sachleistung 
der ambulanten Pflege bzw. die teilstationare Tages
und Nachtpflege nur teilweise in Anspruch und erhiel
ten daher gleichzeitig ein entsprechend gemindertes 
Pflegegeld. Ourch das Wahlrecht war dieser Personen
kreis in der Lage, die Hilfe seinen individuellen BedOrf
nissen entsprechend zu gestalten. Hier gehbrten 47,1% 
der Pflegestufe II, fast ein Orittel der Pflegestufe I und 
20,3% der Pflegestufe Ill an. 

Verwaltungsfachwirt Gerhard Hehl 
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Vermarktung im Weinbau 1999 

Knapp die Halfte des Produktionswertes der Land
wirtschaft entfallt in Rheinland-Pfalz auf die Erzeugung 
von Weinmost und Wein. Diese Zahl unterstreicht ein
drucksvoll die Bedeutung des Weinbaus tor die rhein
land-pfalzische Landwirtschaft. Dementsprechend wird 
auch den Ergebnissen der Weinstatistiken besondere 
Beachtung beigemessen. Wahrend das Produktionspo
tenzial und die Erzeugung jahrlich statistisch erfasst 
werden, erfolgen detaillierte Untersuchungen uber die 
Struktur der Weinbaubetriebe nur aile zehn Jahre im 
Rahmen einer Weinbauerhebung. Sie ist damit eine 
wichtige lnformationsquelle zur Beobachtung und 
Beurteilung der Veranderungen der Produktionskapa
zitaten und -strukturen der Weinbaubetriebe. Die Er
gebnisse dienen auch als Planungs- und Entschei
dungshilfe tor die Weinbaupolitik auf EU-Ebene. 

Nachdem im Statistischen Monatsheft vom Dezember 
2000 bereits kurz uber die Struktur der Weinbaube
triebe berichtet wurde1l, steht im vorliegenden Beitrag 
die Vermarktung der erzeugten Produkte im Mittelpunkt 
der Betrachtung. 

Weinbauerhebung erstmals in die Haupterhebung 
integriert 

Weinbauerhebungen werden ublicherweise im Rah
men einer Landwirtschaftszahlung durchgetohrt, die 
aus einer Haupterhebung, einer Weinbauerhebung, ei
ner Gartenbauerhebung und einer Binnenfischerei
erhebung besteht. Wah rend tor die Haupterhebung aile 
landwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe befragt 
werden, richten sich die anderen Erhebungen nur an 
Betriebe mit entsprechenden Produktionsgrundlagen. 

1) Laux, Werner: S1ruktur der Weinbaubetriebe, In: Statistische Monatshefte 
Rhelntand-Pfalz, Heft 12/00, S. 258 f. 

Die Weinbauerhebungen 1972/73, 1979/80 und 
1989/90 fanden als eigenstandige Erhebungen statt. 
Fur die Weinbauerhebung 1999 kam dagegen ein 
neues, vereinfachtes Konzept zur Anwendung. Sie 
wurde bei einer deutlichen Kurzung der Merkmale in die 
Haupterhebung integriert. Durch diese Vorgehensweise 
konnten die meisten der tor die Weinbauerhebung be
n6tigten Merkmale aus der Haupterhebung ubernom
men werden. Lediglich die Merkmale uber die Verwer
tung des Lesegutes, den Absatz und die Vermarktung 
mussten gesondert erhoben werden. Der Erhebungs
bogen tor die Haupterhebung wurde dazu um ein zu
satzliches Blatt erweitert. 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu denen fruherer 
Weinbauerhebungen eingeschrankt 

Der Vorteil der Integration eines GroBteils der Wein
bauerhebung in die Haupterhebung war eine deutliche 
Entlastung der Auskunftspflichtigen, verbunden mit ei
ner Reduzierung der Kosten fur die Erhebung. Erkauft 
wurde dies jedoch mit einer Angleichung der unteren 
Erfassungsgrenze bei der Weinbauerhebung an die der 
Haupterhebung. Auch eine ganze Rei he von Merkmals
auspragungen, z. B. zur sozial6konomischen Betriebs
typisierung oder zu den Arbeitskraften, musste ange
passt werden. Wahrend die Vergleichbarkeit zu den 
Ergebnissen fruherer Weinbauerhebungen dadurch 
eingeschrankt ist, k6nnen die Ergebnisse der Weinbau
erhebung jedoch jetzt direkt mit denen der Haupterhe
bung verglichen werden. 

Die untere Erfassungsgrenze tor die Erhebung 1999 
lag bei 30 Ar bestockter Rebflache, wahrend in die 
fruheren Erhebungen noch aile Betriebe mit einer be
stockten Rebflache von 10 Ar und mehr einbezogen wa
ren. Betriebe unter 10 Ar fanden daruber hinaus Be-

Anteil der ausbauenden Betriebe an den Betrieben insgesamt 
1979-1999 nach Anbaugebieten 
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Weinausbauende Betriebe 1979-1999 nach GroBenklassen der Rebfltiche 

Rebfl!!che1
> 

Betriebe insgesamt Darunter weinausbauende Betriebe 

von ... ha 
Jahr 

Betriebe 

Anzahl 

0,3 - 1 1979 11 996 

1989 8 294 

1999 4 835 

1 - 2 1979 6 519 

1989 4 869 

1999 2 867 

2 - 3 1979 3 496 

1989 2 771 

1999 1 747 

3 - 5 1979 3 609 
1989 3 106 

1999 2 120 

5 - 10 1979 2 558 

1989 3 330 

1999 2 759 

10 - 20 1979 349 
1989 772 

1999 1 506 

20 und mehr 1979 68 
1989 87 

1999 231 

lnsgesamt 1979 28 595 
1989 23 229 
1999 16 065 

1} 1979 und 1989 bestockte Rebflache. 

ri.icksichtigung, wenn sie Trauben, Traubenmost, Wein 
oder vegetatives Vermehrungsgut zum Verkauf erzeug
ten. Da allerdings das Gliederungsschema fOr die 
GroBenklassen nach der bestockten Rebfltiche der 
Weinbauerhebungen 1979/80 und 1989/90 die 30-Ar
Grenze enthalt, konnen durch Umrechnungen nach
trtiglich Vergleichsergebnisse erstellt werden. Die Tat
sache, dass 1999 die Gr6Benklassengliederung auf der 
Grundlage der Rebflache und nicht wie 1979/80 und 
1989/90 der bestockten Rebflache erfolgte, di.irfte die 
Vergleichbarkeit kaum beeintrachtigen. 

Zwei Drittel der Betriebe mit Welnausbau 

Die Art und Weise der Verwertung des Lesegutes hat 
einen groBen Einfluss auf Organisation und Rentabilitat 
des Weinbaubetriebes. Die Verwertungsmoglichkeiten 
reichen dabei von einem vqllsttindigen Ausbau des Le
segutes zu Wein und dem Verkauf als Flaschenwein im 
In- und Ausland bis zu der Lieferung des Lesegutes di
rekt nach der Ernte an eine Winzergenossenschaft, Er
zeugergemeinschaft bzw. Verbundkellerei oder dem 
Verkauf an Dritte. Mit einer Weinerzeugung konnen die 
Betriebe jedoch eine hbhere Wertschopfung erzielen, 
als wenn sie das Lesegut direkt nach der Ernte verkau-
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Rebfl!!che Betriebe Rebll!!che 

ha Anzahl % ha 

7 227 5 541 46,2 3 592 
5 114 3 495 42,1 2 300 

2 864 1 989 41 ,1 1 232 

9 601 4 713 72,3 7 047 

7 233 3 306 67,9 5 000 

4 125 1 857 64,8 2 719 

8 855 2 81 4 80,5 7 155 

7 027 2 196 79,2 5 595 

4 296 1 334 76,4 3 287 

14 533 3 069 85,0 12 402 

12 458 2577 83,0 10 372 

8 258 1 770 83,5 6 878 

17 619 2 268 88,7 15 689 

23 773 2 981 89,5 21 355 

19 639 2 452 88,9 17 490 

4 589 332 95,1 4 379 
10 009 697 90,3 9 062 

19 738 1 380 91,6 18 074 

2 515 66 97,1 2 421 

2 897 83 95,4 2 732 

6 970 215 93,1 6 577 

64 939 18 803 65,8 52 685 

68 511 15 335 66,0 56 41 6 

65 890 10 997 68,5 56 256 

fen oder abliefern. Voraussetzung hierfur ist allerdings, 
dass in eine entsprechende Kellerwirtschaft investiert 
wurde. 

Gut zwei Drittel der Betriebe, die Ober 30 Ar und mehr 
bestockte Rebfltiche verfugten, bauten 1999 ihr Lesegut 
vollstandig oder zumindest teilweise zu Wein aus. Diese 
knapp 11 000 Betriebe bewirtschafteten rund 85% der 
Rebflache des Landes. Obwohl die Beratung die oko
nomischen Vorteile des Weinausbaus deutlich hervor
hebt, ist festzustellen, dass der Anteil der weinausbau
enden Betriebe an den Betrieben insgesamt seit 1979 
nur geringfi.igig zugenommen hat. 

Von den 11 000 ausbauenden Betrieben bauten rund 
67% ihr gesamtes Lesegut aus. Diese 7 400 Betriebe 
bewirtschafteten 36 000 ha oder 55% der Rebflache im 
Land. Durch die j!'ihrlichen Ernteschwankungen kommt 
es vor, dass in Jahren mit einer hohen Erntemenge der 
Anteil der vollausbauenden Betriebe niedriger liegt als 
in den Jahren mit einer kleinen oder durchschnittlichen 
Ernte. Dies konnte der Grund dafi.ir sein, dass vor zehn 
Jahren der Anteil vollausbauender Betriebe nur bei 57% 
lag, wahrend 1979 rund 69% der Winzer ihr Lesegut 
vollstandig ausbauten. 1989 wurde mit 8,7 Mill. hi eine 
weit Oberdurchschnittliche Weinmosternte eingebracht. 
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Da lnvestitionen in eine Kellerwirtschaft nur rentabel 
sind, wenn der Betrieb Ober eine gewisse Flachenaus
stattung verfOgt, weisen nur 40% der Betriebe unter 
1 ha Rebflache eine Kellerwirtschaft auf. In der nachsten 
Gr6Benklasse (1 bis 2 ha Rebflache) sind es bereits 
65%. Dieser Anteil steigt dann auf 93% in der Gr6Ben
klasse von 20 ha und mehr. Das Verhaltnis der vollaus
bauenden Betriebe zu den Betrieben mit teilweisem 
Ausbau des Lesegutes ist nur in geringem MaBe von 
der GroBe des Betriebes abhangig. So bauen 63% der 
weinerzeugenden Betriebe in den Gr6Benklassen 3 bis 
5 ha sowie 5 bis 10 ha Rebflache und 78% in der Gro
Benklasse 0,3 bis 1 ha ihr Lesegut vollstandig aus. 

Anbaugebiet Nahe mit dem hOchsten Anteil ausbauen
der Betriebe 

In den einzelnen Anbaugebieten ist die Bedeutung 
des Weinausbaus unterschiedlich hoch. Die gr6Bte Ver
breitung weinausbauender Betriebe gab es 1999 in den 
Anbaugebieten Nahe und Rheinhessen mit 79 bzw. 
78%. Ebenfalls noch einen Oberdurchschnittlichen An
teil wiesen die Anbaugebiete Mittelrhein (75%) und Mo
sei-Saar-Ruwer (73%) auf. Teilweise handelt es sich bei 
diesen Anbaugebieten auch um touristisch attraktive 
Gebiete, sodass die Vermarktung des Weins in Verbin
dung mit einer StrauBwirtschaft oder Zimmervermietung 
erfolgt. In der Pfalz bauten nur 55% der Betriebe ihre 
Ernte zu Wein aus. Kaum Bedeutung hat der Weinaus
bau (18%) im Anbaugebiet Ahr. Hier haben die genos
senschaftlichen Bindungen der Winzer eine lange Tra
dition. 

In allen Anbaugebieten liegt der Anteil der ausbau
enden Betriebe an den Betrieben insgesamt deutlich 
niedriger als der von ihnen bewirtschaftete Teil der Reb
flachen im Anbaugebiet. Am Mittelrhein, an der Nahe 
und in Rheinhessen bewirtschafteten die ausbauenden 
Betriebe Ober 90% der Rebflache des Anbaugebietes. 
Mit 88% war der Antei l der Rebflache, die auf die aus
bauenden Betriebe entfiel, an Mosel, Saar und Ruwer 

nur geringfOgig kleiner. In der Pfalz und an der Ahr be
wirtschafteten die ausbauenden Betriebe 76 bzw. 48% 
der Rebflache. 

In den Anbaugebieten hat sich die Bedeutung des 
Weinausbaus auch unterschiedlich entwickelt. 1979 
wies das Anbaugebiet Mosei-Saar-Ruwer mit einem 
Anteil von 76% die hochste Rate an ausbauenden Be
trieben auf. Seitdem ist ihr Anteil hier zurOckgegangen. 
Ein Grund hierfOr konnten die vielen Nebenerwerbs
winzer sein, die ihre Weinberge noch bewirtschaften 
wollen, aber keine Zeit mehr fOr den Weinausbau auf
bringen konnen und stattdessen das Lesegut verkau
fen. An der Ahr ist der Anteil ausbauender Betriebe in 
etwa konstant geblieben. In allen anderen Anbaugebie
ten hat er sich dagegen erhoht. Die Anteile stiegen zwi
schen 1979 und 1999 besonders stark in den Anbau
gebieten Nahe und Mittel rhein von 64 auf 79% bzw. von 
62 auf 75%. Rheinhessen (78%) und die Pfalz (55%) 
- die beiden gr6Bten Anbaugebiete Deutschlands -
wiesen im Betrachtungszeitraum Zuwachse bei den An
teilen von sechs bzw. vier Prozentpunkten auf. 

Fassweinabsatz dominiert 

Die Vermarktung des Weins kann auf mehreren 
Wegen erfolgen. Rund 43% der ausbauenden Betriebe 
vermarkteten ausschlieBiich Fasswein und sind damit 
besonders stark von den Mufigen Preisschwankungen 
auf dem Fassweinmarkt abhangig. Die reinen Fass
weinbetriebe bewirtschafteten rund 19 500 ha Rebfla
che. Weitere 16% der Betriebe setzten ihren Wein aus
schlieBiich Ober die Flasche ab. Ober diesen Absatzweg 
wurde die Erzeugung von 8 400 ha Rebflache verwer
tet. Die Flaschenweinvermarktung erfordert einen gr6-
Beren Aufwand als der Verkauf von Fasswein. Trotzdem 
verfOgten die Flaschenweinvermarkter mit durchschnitt
lich 4,7 ha Ober eine gr6Bere Rebflache als die Betriebe 
mit Fassweinerzeugung, die nur auf 4,1 ha Rebflache 
kamen. 

Anteil der reinen Fassweinvermarkter an den ausbauenden Betrieben 
1979- 1999 nach Anbaugebieten 

Anbaugebiet 

Pfalz 
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Mittel rhein 
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Weinausbauende Betriebe mit Flaschenwein 1999 nach Absatzwegen, GroBenklassen der 
RebWiche und Anbaugebieten 

Rebflache Betriebe mit 
von ... ha Flaschenwein Handel 

0,30 - 1 906 100 
1 - 2 1 048 129 
2 - 3 876 154 

3 - 5 1 291 273 

5 - 10 1 928 495 
10 - 20 1 197 426 
20 und mehr 188 104 

lnsgesamt 7 434 1 681 

Ahr 46 22 
Mittelrhein 181 37 
Mosei-Saar -Ruwer 2 813 582 

Nahe 572 134 

Rheinhessen 2 218 479 

Pfalz 1 604 427 

Die ubrigen ausbauenden Betriebe nutzten beide 
Moglichkeiten zur Vermarktung oder setzten Wein in ei
ner StrauBwirtschaft bzw. als Winzersekt ab. lnnerhalb 
der letzten 20 Jahre hat der Anteil reiner Flaschenwein
vermarkter geringfUgig zugenommen, wahrend der An
teil der reinen Fassweinvermarkter zuruckging. Bis vor 
zehn Jahren verkaufte noch jeder zweite Betrieb aus
schlieBiich Fasswein. Zu dem Ruckgang haben sicher
lich auch die in vielen Jahren nicht kostendeckenden 
Erlose fUr Fasswein beigetragen. 

Den groBten Anteil an ausbauenden Betrieben, die 
ausschlieBiich Fasswein vermarkten, weist das Anbau
gebiet Rheinhessen mit 53% auf, gefolgt von der Pfalz 
(46%). Hier ist der Anteil der reinen Fassweinvermark
ter innerhalb der letzten zehn Jahre urn elf Prozent
punkte besonders stark zuruckgegangen. An Mosel, 
Saar und Ruwer verkaufen gut ein Drittel der ausbau
enden Betriebe ausschlieBiich Fasswein. lm Anbauge
biet Nahe setzen 28% der Betriebe auf die Fasswein
vermarktung. 

Zu den 4 800 reinen Fassweinvermarktern kommen 
noch einmal 4 500 Winzer, die einen Teil ihres Weins als 
Fasswein absetzen. lnsgesamt 84% der ausbauenden 
Betriebe befassen sich mit der Fassweinvermarktung. 
Die groBte Bedeutung hat der Fassweinverkauf in den 
Anbaugebieten Rheinhessen (93%) und Pfalz (88%). 

1 800 Betriebe vermarkten ausschlieBiich uber die 
Flasche 

Knapp 1 800 Winzer mit 8 400 ha Rebflache tullten ih
ren Wein ausschlieBiich in Flaschen ab. In den Anbau
gebieten Rheinhessen und Pfalz vermarkteten wegen 
der Bedeutung der Fassweinvermarktung nur 8% bzw. 
14% der ausbauenden Betriebe ausschlieBiich uber die 
Flasche. Jeder tunfte Betrieb wahlte im Anbaugebiet 
Mosei-Saar-Ruwer diese Vermarktungsform. An der 
Ahr und dem Mittel rhein waren es mit 71 % bzw. 46% 
deutlich mehr. Da hier die Weinbaubetriebe in der Re-
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Und zwar mit Absatz an 

Endverbraucher 

Gaststatten 
zusammen Selbstabholer Versand 

156 888 839 518 

258 1 026 969 740 
270 857 797 675 
435 1 277 1 212 1 051 
712 1 91 4 1 816 1 617 
474 1 187 1 135 1 075 

83 180 168 164 

2 388 7 329 6 936 5 840 

26 46 44 37 
102 175 174 122 
826 2 770 2 608 2 260 

216 567 534 454 

597 2 186 2 034 1 716 
621 1 585 1 542 1 251 

gel uber eine geringere Flachenausstattung als in 
Rheinhessen und der Pfalz verfugen und andererseits 
die Gebiete von vielen Touristen besucht werden, durf
ten die hohen Anteile erklarbar sein. 

Neben den reinen Flaschenweinvermarktern tullten 
weitere 5 700 Betriebe einen Teil ihres Weins in Fla
schen ab. Die insgesamt 7 400 Betriebe mit Flaschen
weinproduktion setzten ih ren Wein 1999 uberwiegend 
am heimischen Markt ab. Rund 670 Betriebe exportier
ten Flaschenwein auch ins Ausland, ein Vermarktungs
weg, der sicherlich noch an Bedeutung gewinnt. 

Die Herstellung von Sekt in Weinbaubetrieben, der so 
genannte Winzersekt, hat in den letzten Jahren stetig an 
Bedeutung gewonnen. Eine entsprechende Fragestel
lung wurde deshalb 1999 in den Erhebungsbogen auf
genommen. 1 850 Winzer beschaftigten sich 1999 mit 
der Herstellung von Sekt. Die meisten sektherstellenden 
Betriebe hatten ihren Sitz im Anbaugebiet Mosei-Saar
Ruwer (706 Betriebe), gefolgt von der Pfalz (488 Be
triebe) , Rheinhessen (443 Betriebe) und der Nahe (159 
Betriebe). 

Aaschenwein wird uberwiegend an Endverbraucher 
abgesetzt 

Der mit Abstand wichtigste Absatzweg fUr Flaschen
wein ist der direkte Verkauf an Endverbraucher. Fast aile 
Flaschenweinvermarkter nutzen diese MOglichkeit. Die 
Konsumenten holen die Flaschen entweder direkt beim 
Betrieb ab (6 900 Betriebe) oder der Wein wird dem Ver
braucher auf dem Versandwege durch die Post, die 
Bahn oder einen Spediteur zugestellt. Letztere MOglich
keit nutzten 1999 rund 5 800 Betriebe. 

Weitere Vermarktungswege fUr Flaschenwein sind 
der Verkauf an Gaststatten (2 400 Betriebe) oder an den 
Handel (1 700 Betriebe), wozu der Absatz an Weinhan
delsbetriebe oder Kommissionare und der Absatz uber 
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Weinmessen, -borsen oder -markte rechnet. Beim Ver
kauf an Gaststatten weisen die Anbaugebiete Ahr und 
Mittelrhein mit 57 bzw. 56% einen Oberdurchschnitt
lichen Anteil auf. Die Anbaugebiete Pfalz (39%) und 
Nahe (38%) folgen mit weitem Abstand vor Mosei-Saar
Ruwer (29%). 

Nichtausbauende Betriebe liefern i.iberwiegend an 
Winzergenossenschaften 

Rund 5 100 Betriebe mit 9 600 ha Rebflache bauten 
1999 ihr Lesegut nicht selbst aus. Knapp 4 200 Betriebe 
lieferten ihr Lesegut an Winzergenossenschaften, Er
zeugergemeinschaften oder an Herstellungs- oder Ver
marktungsbetriebe, allein 4 000 davon vollstandig. 
1 000 Betriebe lieferten an Verbundkellereien oder Han
delsbetriebe, von denen 900 ausschlief31ich diesen 
Verwertungsweg gewahlt hatten. Winzergenossen
schaften, die auf der Grundlage des Genossenschafts
rechts gebildet wurden, verwerteten das Lesegut von 
knapp 3 300 Betrieben. Hierzu geMren auch die Win
zergenossenschaften, die entsprechend dem Markt
strukturgesetz von 1976 als Erzeugergemeinschaft 
anerkannt wurden. Die Genossenschaften wurden ge
grundet, urn die gesamte Produktion der Mitgliedsbe
triebe oder Teile davon zentral auszubauen und zu ver
markten. Auf diese Art und Weise soli zumindest ein Teil 
der WertscMpfung aus dem Weinausbau in Form hO
herer Mosterlose an die Winzer weitergegeben werden. 
Die einer Winzergenossenschaft angeschlossenen Be
triebe verfugten Ober 6 900 ha RebMche. 
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Erzeugergemeinschaften, die nicht aus einer Winzer
genossenschaft hervorgingen, verarbeiteten 1999 das 
Lesegut von 720 Betrieben mit gut 1 200 ha RebMche. 
Es handelt sich hierbei urn Zusammenschlusse von 
weinbaulichen Betrieben, die gemeinsam den Zweck 
verfolgen, die Erzeugung und den Absatz den Erforder
nissen des Marktes anzupassen. Einen einzelbetrieb
lichen Vertrag zur Lieferung des Lesegutes an einen an
deren Herstellungs- und Vermarktungsbetrieb hatten 
240 Winzer abgeschlossen, die rund 450 ha Rebflache 
bewirtschafteten. Gut 1 000 Betriebe verkauften ihr Le
segut nach der Ernte an eine Kellerei oder einen Han
delsbetrieb. Die Rebflache dieser Betriebe belief sich 
auf 1 700 ha. 

Traditionell hat der Verkauf an eine Winzergenossen
schaft oder Erzeugergemeinschaft an der Ahr die groBte 
Bedeutung. Fast aile nicht ausbauenden Betriebe lie
ferten hier ihr Lesegut vollstand ig an Winzergenossen
schaften. Oberdurchschnittliche Anteile wiesen auch 
der Mittelrhein (88%) und die Pfalz (86%) auf. Rund drei 
von vier Betrieben an Mosel, Saar und Ruwer sowie an 
der Nahe stellten ihr Lesegut vollstandig einer Winzer
genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft zur VerfO
gung. lm Anbaugebiet Rheinhessen belief sich der An
teil auf zwei Drittel der nicht ausbauenden Betriebe. Gut 
31 % der Betriebe verkauften hier dagegen ihr Lesegut 
vollstandig an Dritte. Das ist mit Abstand der hOchste 
Anteil unter den Anbaugebieten. An Mosei-Saar-Ruwer 
und an der Nahe war es immerhin noch jeder fOnfte 
Winzer. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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AuBenhandel mit Wein 
Rheinland-Pfalz ist das groBte Weinbauland Deutsch

lands. 1999 vereinigte Rheinland-Pfalz 47% der Betriebe 
mit Weinbau, 64% der bestockten Rebflache und 65% 
der Weinmosternte auf sich. Vor diesem Hintergrund ist 
es nachvollziehbar, dass 1999 wertmaBig annahernd 
sieben Zehntel (69%) der deutschen Weinexporte auf 
Rheinland-Pfalz entfielen. Von den Weinimporten hatten 
noch fast ein FOnftel (19%) Rheinland-Pfalz als Bestim
mungsland. MengenmaBig lag der rheinland-pfalzische 
Anteil am deutschen Weinexport 1999 sogar bei fast vier 
FOnftel (79%), im Import bei gut drei Zehntel (31%). 

Der grenzuberschreitende Handel mit Wein umfasst 
in der Summe neben den wert- und mengenmaBig do
minierenden Lieferungen von WeiB- und Rotweinen 
auch den Schaum- und Wermutwein. Dazu kommen 
auch noch Tresterwein, andere gegorene Getranke 
(z. B. Apfelwein, Birnenwein und Met) sowie Mischun
gen solcher gegorener Getranke untereinander oder mit 
anderen nichtalkoholischen Getranken. Vor diesem 
Hintergrund wird spater auch speziell noch auf den 
AuBenhandel mit WeiB- und Rotweinen eingegangen. 

Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass der 
grenzuberschreitende Weinhandel aufgrund von Befrei
ungen und Vereinfachungen bei der Erhebung der Da
ten durch eine gewisse Untererfassung gekennzeichnet 
ist. lm Rahmen der lntrahandelsstatistik (Warenverkehr 
mit den Mitgliedstaaten der Europaischen Union) sind 
grundsatzlich aile Privatpersonen von der Auskunfts
pflicht befreit. Die Befreiung gilt auch tor Handel Trei
bende, wenn deren im lntrahandel getatigte jahrliche 
Versendungen in andere EU-Mitgliedstaaten oder de
ren lmporte aus anderen EU-Mitgliedstaaten den sta
tistischen Wert von 200 000 Euro im Vorjahr oder wah
rend des laufenden Jahres nicht Oberschritten haben. 
lm Rahmen der Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit 
Landern auBerhalb der EU) sind grundsatzlich Waren
sendungen von weniger als 1 600 DM von der Anmel
dung befreit. 

1999 wurde Wein im Warenwert von insgesamt 
597,1 Mill. DM ausgefuhrt; dies entspricht einem Minus 
von 1,7% gegenuber dem Vorjahr. Mit annahernd 
2,1 Mill. hi wurde gleichzeitig jedoch ein mengenmaBi
ger Zuwachs von 6% erzielt. Bei langerfristiger Betrach
tung wird sichtbar, dass die rheinland-pfalzischen 
Weinexporte wertmaBig zur Mitte der BOer-Jahre ihre 
Spitzenwerte (19B4: B90,5 Mill. DM ; 19B5: 944,7 Mill. 

AuBenhandel mit WeiB- und Rotwein 1999 

Ausfuhr Einfuhr 
Ware 

hi 1 000 DM hi 1 000 DM 

Rheinland-Pfalz 
WeiBwein 1 748 732 514 258 1 897 547 178319 
Rotwein 58 411 17 476 1 504 528 255 117 

insgesamt 1 807 143 531 734 3 402 075 433 436 

Deutschland 
WeiBwein 1 940 236 575 432 4 699 777 838457 
Rotwein 193 518 94 579 5687164 1 828 725 

lnsgesamt 2133754 670011 10 386 941 2 667182 
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DM) erzielten. Der Wert der von Rheinland-Pfalz impor
tierten Weine konnte 1999 um 9,2% auf 696,3 Mill. DM 
erhbht werden. Dies bedeutet im langjahrigen Vergleich 
ein neues Spitzenergebnis. Bei gut 3,9 Mill. hi wurde 
das Vorjahresergebnis in der Menge hierbei nur knapp 
um 0,7% unterboten. 

Die grenzuberschreitenden Weinlieferungen gehen 
nach wie vor zum weitaus grbBten Teil nach GroBbritan
nien (232,7 Mill. DM; 1 Mill. hi). Die Lieferungen dorthin 
haben, gemessen am gesamten Exportwert, einen An
teil von 39%, in Bezug auf die Exportmenge einen An
teil von 49%. Weitere wichtige Abnehmerlander waren 
1999 Japan (B0,6 Mill. DM; 137 400 hi), die USA (59 
Mill. DM; 109 200 hi) und die Niederlande (55,9 Mill. DM; 
22B BOO hi). Die Exporte nach Japan konnten seit Mitte 
der BOer-Jahre deutlich ausgeweitet werden, wahrend 
die Ausfuhren nach GroBbritannien und in die USA 
stark zuruckgingen. 

Die rheinland-pfalzischen Weinimporte stammen im 
Gegensatz zu den Exporten ganz Oberwiegend aus Ita
lien (19B,6 Mill. DM; 1,B Mill. hi), Spanien (190,7 Mill. DM; 
542 400 hi) und Frankreich (174,9 Mill. DM; B53 500 hi). 
Seit Anfang der 90er-Jahre verzeichneten vor allem die 
Weinimporte aus Spanien Oberd urchschnittlich hohe 
Zuwachsraten. 1990 wurden aus Spanien Weine im 
Wert von 27,9 Mill. DM eingetohrt. 1999 wurde fast das 
Siebenfache dieses Wertes erreicht. Wert- und men
genmaBig stammen gut vier Funftel Ueweils B1 %) der 
importierten Weine aus den genannten drei Landern. 

Von groBer Bedeutung ist insbesondere der AuBen
handel mit WeiB- und Rotwein, der beim Export BB% 
und beim Import B7% des grenzuberschreitenden Wein
handels ausmacht. 1999 exportierte Rheinland-Pfalz 
1,81 Mill. hi WeiBwein und Rotwein im Gesamtwert von 
531,7 Mill. DM (Deutschland : 2,13 Mill. hi; 670 Mil l. DM). 
Trad itionsgemaB dominiert die Ausfuhr von WeiBwein 
mit 1,75 Mill. hi (97%). Bezuglich der Menge kommen 
neun Zehntel der deutschen WeiBweinexporte aus 
Rheinland-Pfalz. Beim Rotwein liegt der Exportanteil 
des Landes bei drei Zehntel. 

Von den nach Rheinland-Pfalz importierten WeiB- und 
Rotweinen (3,4 Mill. hi ; 433,4 Mill. DM) sind mittlerweile 
44% Rotweine. WertmaBig werden die lmporte sogar zu 
59% von Rotweinen bestritten. Bei den WeiB- und Rot
weinimporten Deutschlands (10,39 Mill. hi) entfallt von 
der Menge her gesehen bereits mehr als d ie Halfte 
(55%) auf Rotweine, vom Wert her sind es 69%. In der 
Mengenbetrachtung wird hier sichtbar, dass vier Zehn
tel der deutschen WeiBwein- sowie ein gutes Viertel 
(26%) der deutschen Rotweinimporte eine rheinland
pfalzische Adresse haben. 

Seit 1995 erbffnet die deutsche AuBenhandelsstatis
tik neben der bekannten raumlichen (Herkunfts- und 
Bestimmungslander nach dem Landerverzeichnis, 
Bundeslander) und warensystemat ischen Differenzie
rung auch die Mbglichkeit, den grenzuberschreitenden 
Handel mit Qualitatsweinen in der Untergliederung nach 
Anbaugebieten darzustellen. Allerdings ist diese Mbg
lichkeit der Untergliederung nach rheinland-pfalzischen 
Anbaugebieten auf Qualitats-WeiBwein beschrankt. So 
waren drei Zehntel der gesamten rheinland-pfalzischen 
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AuBenhandel mit Wein 1999 nach ausgewahlten Herkunfts- bzw. Bestimmungslandern 

Andere Lander 
19,0 % 

Frankreich 
25,1% 

Weinimport 

ltalien 
28,5% 

Spanien 
27,4 % 

Weinexporte 1999 weiBe Qualitatsweine aus Rheinhes
sen (180,5 Mill. OM), dem mit 26 381 ha bestockter Reb
flache groBten rheinland-pfalzischen Anbaugebiet. 
Gegenuber 1998 lasst sich fOr diese Anbauregion beim 
Exportwert ein Ruckgang urn 14% erkennen. Ein weite
res knappes Viertel (23%) der Qualitatsweinausfuhren 
kommt aus dem Anbaugebiet Mosei-Saar-Ruwer 
(136,3 Mill. OM; -2,3%). 1n der Pfalz (51,6 Mill. OM; - 14%) 
hatten 8,6% der Exporte ihren Ursprung. Somit wird der 
gesamte rheinland-pfalzische Weinexport zu mehr als 
sechs Zehntel (62%) mit Qualitats-WeiBweinen der drei 
Anbaugebiete Rheinhessen, Mosei-Saar-Ruwer und 
Pfalz bestritten. 

41 % (74,8 Mill. OM) der exportierten rhein hessischen 
Qualitats-WeiBweine, gemessen am Handelswert, ge
langten 1999 nach GroBbritannien, gefolgt von Japan 
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Schweden 
5,1 % 

Weinexport 

Andere Lander 
23,1 % 

USA 
9,9 % 

Japan 
13,5 % 
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(24,9 Mill. OM; Anteil : 14%) und den Niederlanden 
(16,6 Mill. OM; 9,2%). Weitere gute Geschaftsbeziehun
gen bestehen mit den USA, Brasilien, Schweden, Ka
nada und Frankreich. Weine der Anbauregion Mosei
Saar-Ruwer wurden ganz Oberwiegend in die USA 
(33,6 Mill. OM; 25%), nach Japan (30 Mill. OM; 22%) und 
GroBbritannien (22,1 Mill. OM; 16%) ausgefOhrt. Diese 
Weine erfreuen sich aber auch in Schweden, Dane
mark, Kanada und Belgien einer regen Nachfrage. Fast 
die Halfte (25,1 Mill. OM; 49%) der pfalzischen weiBen 
Qualitatsweine wurde von britischen Geschaftspartnern 
abgenommen. Nennenswerte Ueferungen gingen aber 
auch in die USA, nach Japan, in die Niederlande, nach 
Frankreich und nach Schweden. 

Diplom-Okonom Rainer Klein 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 6/2001 



lnsolvenzen 2000 
Am 1. Januar 1999 ist die neue lnsolvenzordnung in 

Kraft getreten. Sie loste die bis dahin gultige Konkurs
und Vergleichsordnung ab. Das neue Gesetz tuhrt zum 
einen ein einheitliches lnsolvenzverfahren fUr zahlungs
unfahige oder uberschuldete naturliche und juristische 
Personen ein. Als Ziel des lnsolvenzverfahrens steht die 
Befriedigung der Glaubiger gleichrangig neben dem Er
halt bzw. der Sanierung wirtschaftlich angeschlagener 
Unternehmen. Die Unterscheidung nach Konkursen 
und Vergleichsverfahren ist damit entfallen. Zum ande
ren wurde mit der neuen lnsolvenzordnung fur uber
schuldete naturliche Personen, die keine oder nur eine 
geringtugige selbstandige wirtschaftliche Tatigkeit aus
uben, ein vereinfachtes Verfahren der lnsolvenzbewal
tigung neu geschaffen. Dieses Verbraucherinsolvenz
verfahren soli uberschuldeten Privatpersonen und 
Kleingewerbetreibenden unter ganz bestimmten Vo
raussetzungen ermoglichen wieder schuldenfrei zu 
werden. 

Die erstmals bundeseinheitliche gesetzliche Grund
lage fur die lnsolvenzstatistik wurde erst am 15. Dezem
ber 1999 geschaffen1l, sie gilt fUr die Erhebung ab Ja
nuar 2000. Fur das Jahr 1999 wurde die Statistik in 
Rheinland-Pfalz auf der Grundlage eines Rundschrei
bens des Ministeriums der Justiz durchgefuhrt. 

lnsolvenzen deutlich gestiegen 

Die rheinland-pfalzischen lnsolvenzgerichte haben im 
Jahr 2000 insgesamt 1 736 Antrage auf Eroffnung eines 
lnsolvenzverfahrens bearbeitet, so viele wie noch nie. 
1999 waren in Rheinland-Pfalz 1 130 lnsolvenzverfahren 
beantragt worden. Zum einen beruht dies auf der star
ken Zunahme der Verbraucherinsolvenzen. Da vor 
dem gerichtlichen Verfahren ein auBergerichtlicher Ei
nigungsversuch zwischen Glaubigern und Schuldner 
vorgeschrieben ist, hatte es im Jahr der Einfuhrung le
diglich 98 solcher Faile gegeben; im vergangenen Jahr 

1) § 39 des EinfOhrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz, das zuletzl 
durch Artikel1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1999 (BGBI. IS. 2398) gel!ndert 
worden 1st. 

ist die Zahl bereits auf 466 gestiegen. Zum anderen sind 
jedoch trotz des konjunkturellen Aufschwungs auch die 
lnsolvenzen von Unternehmen im Jahr 2000 deutlich 
gestiegen. Mit 1 087 Fallen wurden 236 oder 28% mehr 
Antrage auf Eroffnung eines lnsolvenzverfahrens von 
Unternehmen (einschlieBiich Kleingewerbe) gestellt als 
im Vorjahr. Die restlichen 183 Faile betrafen naturliche 
Personen als Gesellschafter u. A. oder Nachlassinsol
venzen; dies waren nur zwei mehr als 1999. 

lm vergangenen Jahr konnten allerdings auch we
sentlich mehr Verfahren eroffnet werden als im Vorjahr. 
Den Meldungen der Amtsgerichte zufolge kam es in 764 
Fallen oder 44% der Verfahren zur Eroffnung; 906 An
trage, also gut die Halfte, wurden abgelehnt, da das 
Vermogen des Schuldners voraussichtlich nicht ausge
reicht Mtte, urn die Kosten des Verfahrens zu decken. 
Die im Vergleich zum Vorjahr wesentlich hohere Eroff
nungsquote beruht hauptsachlich auch auf den Ver
braucherinsolvenzen, von denen immerhin knapp zwei 
Drittel eroffnet wurden. AuBerdem wurde in 66 lnsol
venzverfahren von Verbrauchern ein Schuldenbereini
gungsplan angenommen und somit die Wirkung eines 
Vergleichs erzielt. Bei den Unternehmensinsolvenzen 
lag die Eroffnungsquote dagegen bei 39%. 

Untemehmensinsolvenzen betrafen uberwiegend GmbH 

Auf Unternehmen einschlieBiich Kleingewerbetrei
bende entfielen also gut drei Funftel der Zahlungs
schwierigkeiten im Jahr 2000. Die meisten waren im 
Baugewerbe (312) und im Handel (243) tatig. Weitere 
179 insolvente Unternehmen hatten ihren wirtschaft
lichen Schwerpunkt im Bereich GrundstUckswesen, 
Vermietung, Unternehmensdienstleistungen, 134 im 
verarbeitenden Gewerbe und 82 im Bereich Verkehr 
und Nachrichtenubermittlung. In diesen Branchen lag 
die Zahl der Konkurse 2000 jeweils deutlich hoher als 
1999. Lediglich im Gastgewerbe war im vergangenen 
Jahr ein Ruckgang festzustellen. In diesem Wirtschafts
bereich wurden jedoch relativ wenige Verfahren eroffnet 
(17%), im verarbeitenden Gewerbe dagegen rund die 
Halfte. 

lnsolvenzen 2000 nach der Hohe der voraussichtlichen Forderungen 
Anzahl 
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lnsolvenzen 2000 nach Rechtsform und Wirtschaftsbereichen 

Beantragte Verfahren Voraussichtliche Forderungen 

insgesamt 
Rechtsform 
-- Veranderung 

Wirtschaftsbereich Verfahren gegenOber 
1999 

Unternehmen 1 087 236 
davon 

Kleingewerbe 85 28 
Einzelunternehmen 330 87 
Personengesellschaflen 79 2 1 
Kapitalgesellschaften 580 11 1 
sonstige Rechtsformen 13 -11 

davon 25 8 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
verarbeitendes Gewerbe 134 20 
Baugewerbe 
Handel; lnstandhaltung u. Reparatur von 

312 62 

Kfz u. Gebrauchsgotern 243 31 
Gastgewerbe 54 - 16 
Verkehr und NachrichtenObermittlung 82 42 
GrundstOckswesen, Vermietung, 

Unternehmensdienstleistungen 179 57 
Obrige Wirtschaftsbereiche 58 33 

Obrige Schuldner 649 370 
davon 

natorliche Personen als Gesellschafter u. A. 66 12 
Nachlasse 117 -1 0 
Verbraucher 466 368 

lnsgesamt 1 736 606 

In der Gliederung nach der Rechtstorm des Schuld
ners enttielen die meisten Antrage auf Kapitalgesell
schaften. Mit 568 Fallen im vergangenen Jahr, 100 mehr 
als im Jahr 1999, machten die Gesellschaften mit be
schrankter Haftung Ober die Halfte aller Unternehmens
insolvenzen aus. Hinzu kamen zwolf lnsolvenzen von 
Aktiengesellschatten oder von Kommanditgesellschaf
ten auf Aktien. Weitere 30% betrafen Einzelunterneh
men, 8% waren Kleingewerbetreibende. Personenge
sellschaften - Oberwiegend in der Rechtsform GmbH & 
Co. KG - machten nur 7% der Unternehmensinsolven
zen aus, die meisten davon wurden auch erottnet. Bei 
den anderen Rechtsformen gingen die Glaubiger Mu
figer leer aus, da in der Mehrzahl der Faile das Verfah
ren mangels Masse von den Gerichten abgewiesen 
wurde, also auch bei Kapitalgesellschaften, da das ge
setzliche Mindestkapital bei einer GmbH haufig keine 
ausreichende Eigenkapitalausstattung darstellt. 

Glaubigerforderungen durchschnittlich 737 000 OM 

Neben der Zahl der Konkursverfahren wird von den 
Amtsgerichten bei Eroffnung eines Verfahrens bzw. Ab
lehnung mangels Masse die Hohe der voraussicht
lichen Forderungen, die von den Glaubigern geltend ge
macht bzw. von den Gerichten geschatzt wurden , 
gemeldet. Diese beliefen sich im vergangenen Jahr auf 
1 279 Mill. DM, rund 58% mehr als im Jahr 1999. lm 
Durchschnitt betrug die Forderungshbhe somit knapp 
737 000 DM je lnsolvenzfall. Fast drei Viertel aller For
derungen wurden bei den eroffneten Verfahren an
gemeldet; die durchschnittliche Forderungshbhe lag 
hier mit knapp 1,24 Mill. DM entsprechend hbher als 
bei den mangels Masse abgewiesenen Verfahren mit 
348 000 DM. 

Der groBte Teil, gut 86% samtlicher Forderungen, 
wurde bei Zahlungsunfahigkeiten oder Oberschuldun
gen von Unternehmen (einschlieBiich Kleingewerbe) 

160 

davon 

Schulden- Gesamt-
Veranderung 

mangels 
bereinigungs- gegenOber 

eroffnet Masse plan 
bet rag 

1999 
abgewiesen angenommen 

Anzahl Mill. OM % 

425 662 - 1105,7 55,1 

12 73 - 49,4 922,3 
101 229 X 184,5 134,3 
47 32 X 143,5 -6,0 

258 322 X 720,1 55,3 
7 6 X 8,2 -36,2 

5 20 - 9,9 22,8 

68 66 - 214,9 32,1 
109 203 - 181,8 60,6 

99 144 - 187,4 -25,0 
9 45 - 17,8 -39,5 

29 53 - 79,7 400,3 

81 98 - 356,3 200,8 
25 33 - 57,9 276,1 

339 244 66 173,3 82,0 

14 52 X 23,8 71,6 
27 90 X 23,2 -55,6 

298 102 66 126,3 333,9 

764 906 66 1 279,0 58,3 

geltend gemacht, im Durchschnitt gut 1 Mill. DM. Fast 
doppelt so hoch lagen die Forderungen bei Unterneh
men im Bereich GrundstOckswesen, Vermietung, Unter
nehmensdienstleistungen; auch im verarbeitenden Ge
werbe waren es mit rund 1,6 Mill. DM deutlich mehr als 
im Durchschnitt, im Gastgewerbe dagegen nur 329 000 
DM. Nach Rechtsformen untergliedert lagen die durch
schnittlichen Forderungen bei Personengesellschaften 
mit 1,8 Mill. DM am hbchsten. Bei Kapitalgesellschatten 
wurden im Schnitt 1,2 Mill. DM angemeldet, aber auch 
bei Einzelunternehmen und Kleingewerbetreibenden 
wurden immerhin knapp 600 000 DM registriert. 

Diese Durchschnittswerte lassen jedoch die groBe 
Spannweite bei den Glaubigerforderungen nicht erken
nen. Die Darstellung der lnsolvenzen nach Forderungs
groBenklassen zeigt, dass es sich bei der Mehrzahl urn 
Zahlungsuntahigkeiten mit relativ geringen tinanziellen 
Folgen handelt. So lagen bei 29% aller Unternehmens
insolvenzen die Forderungen der Glaubiger jeweils un
ter 100 000 DM, weitere 38% fielen in die nachste Gro
Benklasse bis unter 500 000 DM. Dagegen beliefen sich 
in 208 Fallen oder 19% die AnsprOche jeweils auf 1 Mill. 
DM oder mehr, darunter in 20 Fallen sogar aut mehr als 
10 Mill. DM. Allein auf diese knapp 2% der Faile enttie
len allerdings 35% der Forderungen. 

Auf die Obrigen Schuldner, die 37% der lnsolvenztalle 
ausmachten, enttielen knapp 14% der Forderungen. Bei 
den lnsolvenzen von Verbrauchern wurden von den 
Glaubigern im Schnitt immerhin 271 000 DM geltend ge
macht. Unter 100 000 DM waren es in gut zwei FOnftel 
der Faile, mehr als 1 Mill. DM Schulden hatten gut 5% 
dieser Privatpersonen. In den Bereich der privaten 
Haushalte gehoren auBerdem die Nachlassinsolvenzen. 
Mit durchschnittlich 199 000 DM waren die Verbindlich
keiten der Verstorbenen in diesen Fallen groBer als der 
Wert der Hinterlassenschaften. 

Diplom-Volkswirt Werner Kertels 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Januar Februar Marz Dezember Januar Februar Marz 

Bevolkerung und Erwerbs-
tiitigkeit 

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

Natiirliche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 11 Anzahl 1887 .. . 575 P 1 219 P 1 184P 2 409p 624p . .. . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,6 ... 1.7p 3,8P 3,5P 7,0P 1,8P .. . . . . 

Lebendgeborene 2l Anzahl 3183 ... 2 496P 3 062p 3 1QI P ... ... ... ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,5 .. . 7,3P 9,8P 9,1 p .. . .. . . .. . .. 

Gestorbene31 (ohne Totgeborene) Anzahl 3544 . .. 3 717P 4 016p 3 753p . . . .. . . .. ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 . .. 10,9P 12,8P 11 ,0P . .. ... . .. . .. 

lm 1. Lebensjahr Gestorbene 31 Anzahl 15 ... 12p 12p 17P .. . ... .. . .. . 
je 1 000 Lebendgeborene 41 Anzahl 4,6 ... 5,1 p 5,4P 5,7P ... .. . . . . . .. 

Oberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen H Anzahl -361 ... - 1 221 p -954p -652P ... .. . . . . . . . 

je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl - 1,1 .. . - 3,6P -3,0P -1,9P ... .. . .. . . .. 

Wanderungen 
Ober die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 9284 . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Fortgezogene Anzahl 8439 ... .. . ... . .. .. . . .. . .. . .. 
Wanderungssaldo Anzahl 845 . .. . .. ... .. . . .. . . . . .. . .. 

Jnnerhalb des Landes 
Umgezogene S) Anzahl 13678 . .. .. .. . . . . · • · . .. . .. . . . 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 149361 138 337 156 049 154 142 147 738 134 420 144 146 144 468 139 187 
Manner Anzahl 82051 74 537 87 397 86 511 81 863 72 457 79 969 80 484 76 756 

Ausgewahlte Berufsgruppen 
Bauberufe Anzahl 7 733 6 745 9 186 9 006 8 195 7 083 9 062 9158 8 443 
lndustrielle und handwerkliche 

Be rule Anzahl 44 070 38 827 45 456 45 369 43 178 37 310 40 612 41 345 39 548 
Arbeitslosenquote 6l % 8,2 7,3 8,5 8,4 8,1 6,9 7,4 7,5 7,2 
Arbeitslosenquote 7l % 9,1 8,1 9,5 9,4 9,0 7,7 8,2 8,3 8,0 
Ollene Stellen Anzahl 29696 31 146 27 886 30 692 33 508 26 383 30 777 34 672 37 213 
Ausgewahlte Berufsgruppen 

Bauberufe Anzahl 961 898 719 915 899 615 589 716 805 
lndustrielle und handwerkliche 

Be rule Anzahl 6206 6 741 5 866 5 877 6 209 6 585 6 594 6 971 7 275 
Kurzarbeiter Anzahl 4887 2 446 3 831 4 746 4 018 1 630 2 762 3 738 4 058 

Landwirtschaft 

Schlachtmengen 81 t 12637 11 834 12 303 12 056 12 356 11 020 11 217 10102 11 800 

Rinder I 3207 2 879 3026 3 240 3 513 1 996 1 888 1 965 3 023 
Kalber I 29 27 21 21 23 39 17 17 23 
Schweine I 9276 8 796 9 163 8 716 8 632 8 766 9 193 7 989 8 566 

Milch 

Anlieferung rheinland-pfalzischer 
Erzeuger an Molkereien t 63 124 62 033 63 286 60 035 63 557 60 245 61 504 56 535 63 909 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3 000 Haltungsplatzen 1000 14 290 13 631 14 199 12 978 14 309 13 080 12 604 11 798 13 802 

Handwerk 9l 

BescMftigte (Ende des Vj.) 30.9.1998= 100 96 94 95 93 .. . 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) VjD 1998= 100 104 103 103 113 . .. 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Unter BerOcksichti
gung der Geburtenentwick lung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 5) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 6) Arbeitslose in Pro
zen! aller zivilen Erwerbspersonen (Abhangige, Selbstandige und mithelfende FamilienangehOrige). - 7) Arbeitslose in Prozent der abh11ngigen 
Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und gering!Ogig Besch11ftigte, Beamte, Arbeitslose). - 8) In und ausl11ndischer Herkunft. - 9) Ohne 
handwerkliche Nebenbetriebe. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1999 
Berichtsmerkmal Einheit 

2000 2001 

Monatsdurchschnitt Januar Februar Dezember Januar Februar 

Produzierendes Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 11 

Betriebe Anzahl 2 275 2 308 2 315 2 311 2 311 2 299 2 384 2 382 2 387 
Beschiiftigte (einschl. tiitiger 
lnhaber/- innen) Anzahl 307 750 303 460 301 787 302 089 302 175 302 027 302 621 301 812 302 358 
Arbeiter (einschl. gewerblich 
Auszubildender) Anzahl 197 036 193 426 191 990 192 063 192 017 192 221 192 822 192 614 192 909 

Geleistete Arbeiterstunden 1000 26 090 25 658 25 322 26 324 27156 23 122 26 085 24 765 26 963 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Miii. DM 1 698 1 731 1 592 1 565 1 595 1 686 1 664 1 596 1 646 

Bruttolohnsumme Miii. DM 903 911 834 821 845 882 868 837 858 
Bruttogehaltsumme Mill. DM 796 820 758 744 751 804 796 760 788 

Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Miii. DM 9 478 9 987 8 281 9 821 10 739 10 013 9 759 9 792 10 977 
davon 

Vorleistungsguterproduzenten Miii.DM 5193 5 816 4 889 5 810 6 347 5 418 5 575 5 725 6 343 
lnvestitionsguterproduzenten Miii.DM 2 426 2 246 1 674 2 150 2 400 2 648 2 171 2 197 2 598 
Gebrauchsguterproduzenten Miii.DM 193 206 173 210 200 179 212 191 228 
Verbrauchsgoterproduzenten Miii. DM 1 665 1 719 1 545 1 650 1 792 1 768 1 801 1 679 1 808 

darunter Auslandsumsatz Miii.DM 3 892 4 053 3 354 3 943 4 357 3 991 4 264 4161 4 683 
Exportquote 21 % 41,1 40,6 40,5 40,2 40,6 39,9 43,7 42,5 42,7 
Energieverbrauch 31 1000 GJ 54 288 53 842 58 021 55 205 55 884 
Kohleverbrauch 31 1000 GJ 2 673 2 007 2 242 1 703 1 781 
Gasverbrauch (Erd- und ErdOigas) 3141 Mill.kWh 10 093 10 070 11 007 10 534 10 790 
HeizOiverbrauch 31 1 OOOt 67 61 75 64 58 
Stromverbrauch Mill. kWh 1155 1 205 1171 1185 1 253 1 137 1 209 1141 1 216 
Stromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 164 137 168 168 174 160 165 148 142 

Energie- und Wasserversorgung 11 

Betriebe Anzahl 77 86 86 86 86 87 86 86 .. . 
Beschiiftigte Anzahl 13 644 12 389 12 894 12 786 12 696 11 888 11 204 11 112 . .. 
darunter Arbeiter Anzahl 6 570 5 945 6 223 6135 6 086 5 696 5 038 4 936 ... 

Geleistete Arbeiterstunden 1 000 852 751 794 785 801 685 644 598 .. . 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Miii.DM 79 75 69 78 68 952 64 58 66 .. . 

Bruttolohnsumme Miii.DM 33 31 28 31 28 328 26 22 25 .. . 
Bruttogehaltsumme Miii.DM 47 44 40 46 40 625 39 36 41 ... 

Bruttostromerzeugung 5) Mill. kWh 556 540 735 673 2 049 498 ... ... .. . 
Nettostromerzeugung 51 Mill. kWh 532 522 706 646 1 969 484 ... .. . .. . 
Gasaufkommen Mill. kWh 5 851 5 774 8 389 7 408 6 827 7 637 8 496 7 11 7 .. . 

Baugewerbe 

Bauhauptgewerbe 61 

(Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau) 

Beschiiftigte Anzahl 47 826 46 850 46 702 46 324 47 019 45 002 43 766 43 528 43 792 
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 4 841 4 989 3 521 4 230 5 143 3 861 3 264 3 741 4 376 

Wohnungsbau 1 000 2 046 2192 1 524 1 726 2 302 1 685 1 463 1 629 1 879 
gewerblicher und industrieller Bau 71 1 000 1 236 1 241 964 1188 1 342 958 883 951 1 121 
Offentlicher und StraBenbau 1 000 1 559 1 556 1 033 1 316 1 499 1 218 918 1161 1 376 

darunter StraBenbau 1 000 710 723 445 556 668 551 340 510 595 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Miii.DM 200 200 177 174 190 194 172 162 168 

Bruttolohnsumme Miii.DM 153 153 131 130 146 146 129 119 123 
Bruttogehaltsumme Miii.DM 47 47 45 44 45 48 43 43 45 

Baugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Miii.DM 716 723 572 509 661 822 548 473 570 
Wohnungsbau Miii.DM 254 243 186 181 239 253 161 158 181 
gewerblicher und industrieller Bau 71 Miii.DM 208 218 190 166 191 230 161 155 178 
Otfentlicher und StraBenbau Miii.DM 254 263 196 163 231 328 226 160 212 

darunter StraBenbau Miii.DM 118 113 77 61 82 142 110 66 83 

Ausbaugewerbe 1131 (Bauinstallation 
und sonstiges Baugewerbe) 

Betriebe Anzahl 389 402 401 402 ... 
Beschiiftigte Anzahl 14 652 14 308 14 268 14 222 ... 
Geleistete Arbeitsstunden 1000 4 527 4 398 4 397 4 293 ... 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Miii.DM 179 178 169 190 ... 

Bruttolohnsumme Miii.DM 126 126 120 132 ... 
Bruttogehaltsumme Miii.DM 53 52 49 58 ... 

Ausbaugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Miii.DM 590 604 490 795 ... 

1) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemelnen 20 und mehr Beschiiftigten. - 2) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. - 3) Viertel
jahresergebnisse (Miirz = 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 Kraftwerksleistung. - 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 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Januar Februar Marz Dezember Januar Februar Marz 

Bautatigkeit 
Baugenehmigungen 

Wohngebaude (Errichtung neuer 
Gebaude) Anzahl 1113 903 1 079 1 104 811 1 124 648 636 902 
mit 1 Wohnung Anzahl 842 693 833 857 586 888 523 485 682 
mit 2 Wohnungen Anzahl 191 151 174 181 161 175 89 112 169 
mit 3 und mehr Wohnungen Anzahl 80 59 72 66 64 61 36 39 51 
Umbauter Raum 1000 m3 11 71 949 1 127 1 141 829 1 167 687 679 915 
Wohnflache 1000 m2 208 170 196 205 149 205 122 124 161 
Wohnraume Anzahl 9 134 7 387 8 592 8 973 6 429 8 956 5 293 5 324 7 144 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 508 419 490 530 364 513 298 301 402 

Bauherren 
Cffentliche Bauherren Anzahl 4 3 3 2 2 12 ... ... 6 
Unternehmen Anzahl 193 164 179 200 125 163 110 97 93 
Private Haushalte Anzahl 916 735 897 901 684 949 538 539 803 

Nichtwohngebl!ude (Errichtung 
neuer Gebl!ude) Anzahl 217 184 189 155 186 191 145 144 195 
Umbauter Raum 1000 m3 1 084 988 1 151 721 895 740 862 643 846 
Nutzfll!che 1000 m2 176 151 181 111 160 11 5 149 106 136 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 222 198 256 153 191 114 143 163 163 

Bauherren 
Cffentliche Bauherren Anzahl 14 20 11 17 22 16 17 12 20 
Unternehmen Anzahl 185 158 165 126 158 168 122 126 169 
Private Haushalte Anzahl 9 6 4 9 6 7 6 6 6 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 1 993 1 576 1 837 1 921 1 435 1 768 1 092 11 40 1 399 

Handel und Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgesamt Mill. OM 3 662 ' 3 872 3 301 3 645 4 052 3 802 4 004 3 910 ... 
EU-Lllnder Mill. OM 21 54 2173 1 936 2 082 2 270 2110 2 327 2 334 ... 

Belgien / Luxemburg Mill. OM 261 271 207 244 279 277 300 301 ... 
Ol!nemark Mill. OM 58 56 57 48 57 65 53 53 ... 
Finn land Mill. OM 26 25 22 24 28 25 27 28 ... 
Frankreich Mill. OM 525 527 469 537 543 502 595 611 ... 
Griechenland Mill. OM 28 33 29 29 28 34 31 39 ... 
GroBbritannien Mill. OM 308 283 272 284 301 252 269 278 ... 
lrland Mill. OM 18 17 15 12 21 15 16 28 ... 
Ita lien Mill. OM 289 304 273 306 323 269 315 317 ... 
Niederlande Mill. OM 211 210 184 183 205 222 222 197 ... 
Csterreich Mill. OM 146 159 135 145 160 168 168 152 ... 
Schweden Mill. OM 69 63 59 49 75 63 67 53 ... 
Spanien Mill. OM 180 190 185 179 21 4 174 223 245 ... 
Portugal Mill. OM 35 36 29 42 37 44 42 32 ... 

USA und Kanada Mill. OM 292 341 299 341 399 311 362 355 ... 
Japan Mill. OM 76 97 63 82 118 101 104 135 ... 
Entwicklungsll!nder Mill. OM 448 500 408 467 499 550 515 415 ... 
Mittel- und osteuropl!ische Lllnder Mill. OM 342 363 277 312 367 319 325 333 ... 

Einfuhr (Generalhandel) 

Einfuhr insgesamt Mill. OM 2 545 2 811 2 683 2 238 2 731 3 095 2 786 2 662 ... 
EU-Ll!nder Mill. OM 1 581 1 726 1 721 1 282 1 662 1 878 1 685 1 664 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 242 292 250 198 218 379 288 304 ... 
oanemark Mill. OM 52 58 44 52 68 19 92 61 ... 
Finnland Mill. OM 14 12 19 17 9 11 10 12 ... 
Frankreich Mill. OM 391 383 345 273 414 444 303 327 ... 
Griechenland Mill. OM 4 2 2 2 1 3 10 6 ... 
GroBbritannien Mill. OM 11 8 105 107 84 101 135 128 116 ... 
lrland Mill. OM 16 21 22 13 17 23 25 18 ... 
ltalien Mill. OM 201 174 170 142 176 185 157 165 ... 
Niederlande Mill. OM 287 392 451 289 371 367 358 389 ... 
Csterreich Mill. OM 83 78 70 59 63 100 61 94 ... 
Schweden Mill. OM 43 55 73 20 67 39 83 28 ... 
Spanien Mill. OM 106 123 142 107 121 155 141 11 2 ... 
Portugal Mill. OM 25 33 25 26 36 18 28 32 ... 

USA und Kanada Mill. OM 189 199 185 190 215 203 273 250 ... 
Japan Mill. OM 79 69 86 70 103 63 68 38 ... 
Entwicklungsll!nder Mill. OM 172 208 196 172 212 293 264 217 ... 
Mittel- und osteuropaische Lllnder Mill. OM 261 336 251 260 286 398 240 254 ... 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Berichtsmerkmal Einheit 
1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt Januar Februar Mllrz Dezember Januar Februar Marz 

Einzelhandel ll 

Beschaftigte 1995 = 100 91,5 92,7 92,4 91,3 91,0 97,9 97,1 94,5 104,4 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 100,9 101 ,0 100,6 99,1 98,8 108,4 105,9 104,1 123,6 

Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 97,3 102,3 98,8 96,2 95,2 119,5 100,3 92,4 112,0 

Gro8handel 1l 

Beschilftigte 1995 = 100 96,8 97,0 96,7 96,9 96,7 97,1 95,7 ... ... 
Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 108,5 116,1 92,3 107,2 122,7 11 6,0 105,2 ... ... 

Gastgewerbe 1 l 

Beschaftigte 1995 = 100 86,6 84,3 81 ,6 79,8 80,3 84,2 82,2 81 ,4 82,0 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 88,9 83,9 79,7 79,1 79,8 83,2 81 ,6 80,2 81 ,9 

Umsatz 2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 99,2 101 ,1 92,0 89,5 82,8 105,3 95,3 9 1,5 92,1 

Tourismus 
in allen Berichtsgemeinden 

Gaste 1000 570 604 281 335 422 405 286 330 413 
Auslander 1000 113 123 53 67 83 92 52 66 74 

Obernachtungen 1000 1 753 1 870 863 950 1 223 1 270 867 967 1 213 
Auslander 1000 333 366 147 188 233 277 137 186 204 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 

GOterempfang 1000 t 1285 1335 1169' 1 264 1323 1111 1 347 ... ... 
Goterversand 1 000 t 721 825 698 ' 855 954 743 771 ... ... 

StraBenverkehr 

Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 19005 17 744 13 846 18 136 26 422 12 641 14 662 13 743 23 056 
Krattrader Anzahl 1 271 1 109 397 976 2 639 212 303 903 1 734 
Personenkraftwagen 

und .M 1" Fahrzeuge Anzahl 16370 15 265 12 357 15 970 22 121 11162 13 002 11 708 19 687 
Lastkraftwagen Anzahl 954 980 821 806 1 113 951 1 077 828 1 071 
Zugmaschinen Anzahl 240 219 153 213 332 199 154 187 294 

StraBenverkehrsunfiille Anzahl 10318 10 384 9 528 10 056 10 133 11 279 10 334 8 780 10 397p 

Untalle mit Personenschaden Anzahl 1 617 1 578 1 231 1 344 1 380 1 419 1 339 1 137 1 330p 
Unflllle mit nur Sachschaden Anzahl 8 701 8 806 7 568 8 712 8 753 9 860 8 995 7 643 9 067P 
VerungiOckte Personen Anzahl 2178 2125 1 687 1 792 1 867 1 893 1 873 1 505 1 768P 
GetOtete Anzahl 32 30 21 30 32 21 23 20 28p 

Pkw-lnsassen Anzahl 20 17 14 21 21 16 21 13 22P 
Benutzer motorlsierter Zweirllder Anzahl 6 6 1 1 2 - - 3 2p 

Radfahrer Anzahl 2 2 1 1 3 - - 1 -
FuBganger Anzahl 3 3 4 4 5 4 2 3 3 p 

Schwerverletz1e Anzahl 496 458 330 376 402 389 368 282 294 P 
Pkw-lnsassen Anzahl 263 253 235 258 241 255 248 184 . .. 
Benutzer motorisierter Zweirllder Anzahl 106 93 20 41 57 34 38 33 ... 
Radfahrer Anzahl 55 44 12 22 33 18 14 21 .. . 
FuBgllnger Anzahl 49 46 53 42 52 65 52 37 ... 

Geld und Kredit 

Zahlungsschw ierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 94 117 48 103 143 153 178 160 195 
Angemeldete Forderungen 1000 OM 67 332 101682 11 724 40 986 137 854 100 470 11 3 343 119 761 11 6 465 

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

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Januar Februar Mi!rz Dezember Januar Februar Marz 

Kredite und Einlagen ,, 2 ) 

(Stand am Jahres- bzw. Monats-
end e) 

Kredite an Nichtbanken Miii.DM 207 363 209 511 
kurzf ristige Kredite (bis 1 Jahr) Miii.DM 27 627 28187 
mittelfristige Kredite (Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Miii. DM 20 016 20141 

langlristige Kredite (Ober 5 Jahre) Miii. DM 159 720 161 183 

Kredite an inl1indische Nicht-
ban ken Miii.DM 195 319 196 828 
Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Miii.DM 175 377 175 057 

Kredite an <lffentliche Haushalte Miii. DM 19 942 21 771 
Kredite an ausl1indische Nicht-
ban ken Miii.DM 12 044 12 683 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Miii. DM 148 926 146 567 
Sichteinlagen Miii. DM 32 447 31 873 
Termineinlagen Miii. DM 44 617 44 714 
Sparbriefe Miii. DM 10 716 10 667 
Spareinlagen Miii.DM 61 146 59 313 

Einlagen von inl1ind ischen 
Nichtbanken Miii. DM 143 585 140 677 
Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Miii.DM 137 412 136 503 

Einlagen von ()ffentlichen 
Haushalten Miii.DM 6173 4 174 

Einlagen von ausl1indischen 
Nichtbanken Miii.DM 5 341 5890 

Steuern 

Steueraufko mmen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Miii.DM 3955 4 396 3 903 4 263 3 807 6110 4 340 4 472 3 394 
Steuern vom Einkommen Miii. DM 1 621 1 623 1 263 1 669 1 410 2 889 1 557 1 665 959 

Lohnsteuer Miii. DM 1 195 1 217 1 171 1 622 854 1 645 1 178 1 607 804 
Einnahmen aus der Lohn-
steuerzerlegung Miii. DM 157 216 - 745 - - - 777 -

veranlagte Einkommensteuer Miii. DM 62 63 - 176 - 101 51 642 -198 -123 - 177 
Kapitalertragsteuer Mill. OM 84 89 215 18 13 27 381 28 31 
Zinsabschlag Miii. DM 45 51 126 80 15 29 226 97 21 

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

K<lrperschaftsteuer Miii.DM 234 203 -73 51 478 546 - 29 54 280 
Einnahmen aus der K<lrper-
schaftsteuerzerlegung Miii. DM 31 14 - 3 - - - 12 -

Steuern vom Umsatz Miii.DM 2334 2 773 2 640 2 594 2 397 3 221 2 783 2 807 2 435 
Umsatzsteuer Miii. DM 760 745 833 967 538 764 758 739 465 
Einfuhrumsatzsteuer Miii. DM 1 573 2 028 1 807 1 627 1 859 2 457 2 025 2 068 1 971 

Z<llle Miii.DM 185 210 187 190 192 227 186 220 195 

Bundessteuern Miii. DM 238 276 65 102 354 702 94 86 325 
Verbrauchsteuern (ohne Bier-
steuer) Miii. DM 155 190 -1 1 31 243 536 3 11 233 

Solidarit1itszuschlag Miii. DM 71 73 65 44 94 154 79 43 80 

Landessteuern Miii. DM 139 131 147 133 153 11 5 151 121 181 
Verm<lgensteuer Miii. DM 5 5 6 7 6 4 -2 5 3 
Kraftfahrzeugsteuer Miii. DM 61 61 71 56 70 47 78 70 87 
Biersteuer Miii. DM 7 7 7 5 6 6 7 5 6 

1) Die Angaben urn lassen 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 gellndert; die Daten ab 1999 sind daher inhalt
lich nicht mehr mit den vorhergehenden vergleichbar. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1999 
Berichtsmerkmal Einheit 

2000 2001 

Monatsdurchschnitt Januar Februar Marz Dezember Januar Februar Marz 

Gemeindesteuern 1) Miii.DM 783 833 806 833' ... 
Grundsteuer A Miii. DM 9 9 9 6' . .. 
Grundsteuer B MIII. DM 167 177 163 161' . .. 
Gewerbesteuer (brutto) Miii.DM 521 574 576 584 .. . 
Grunderwerbsteuer Miii. DM 71 58 45 70 ... 

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 

Steuereinnahmen des Bundes Miii.DM 2165 2 424 1 969 2 152 2 226 3 657 2 205 2 237 2 006 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen MIII. DM 713 713 549 716 636 1 271 691 715 431 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz MIII. DM 1205 1 426 1 355 1 328 1 235 1 658 1 419 1 433 1 249 

Steuerelnnahmen des Landes Miii.DM 1186 1183 1 148 1 266 985 1 693 1 295 1 118 725 
Antell an den Steuern vom 
Einkommen MIII.DM 620 610 533 619 544 1 091 684 619 337 

Antell an den Steuern vom 
Umsatz Miii.DM 399 409 467 489 288 402 460 365 205 

Steuerelnnahmen der Gemelnden 
und Gemelndeverbl!nde 1) Miii.DM 1229 1 255 997 1 535' . . . 
Gewerbesteuer (netto) 2) MIII.DM 405 447 505 386' .. . 
Anteil an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer MIII. DM 503 496 242 817' .. . 

Anteil an der Umsatzsteuer Miii.DM 58 54 20 82 ... 

Preise 

Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im 
frilheren Bundesgebiet 1995 = 100 104,8 106,9 105,7 106,1 106,3 107,7 108,2 108,9 109,0 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 101,7 101 ,2 101,1 101 ,6 101 ,1 101 ,4 102,8 103,2 104,2 

Lohne und Gehalter3) 

Arbeiterinnen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Bruttomonatsverdlenste DM 4 586 4 680 4 503 4 573 
Arbeiter DM 4 731 4 822 4 631 4 703 
Arbeiterinnen DM 3422 3 513 3 454 3 530 

Bruttostundenverdienste DM 27,58 28,15 27,80 28,37 
Arbeiter DM 28,36 28,93 28,59 29,20 

Facharbelter DM 30,33 30,96 30,51 31,22 
Angelernte Arbeiter DM 27,10 27,83 27,41 28,11 
Hilfsarbelter DM 23,04 23,49 23,35 23,77 

Arbeiterinnen DM 21,17 21 ,59 21,30 21,76 
Hilfsarbeiterinnen DM 20,09 20,43 20,11 20,51 

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

Angestellte 

Bruttomonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe DM 6491 6 616 6543 6 734 

Kautmannlsche Angestellte DM 5975 6 056 6 009 6165 
Manner DM 6884 6 995 6934 7108 
Frauen DM 4 916 4 978 4937 5 073 

Technische Angestellte DM 6892 7 068 6967 7183 
Manner DM 7055 7 235 7139 7 348 
Frauen DM 5390 5 525 5397 5 628 

im Handel, Kredlt- u. Verslcherungs-
gewerbe DM 4 706 4 902 4 767 5 025 
Kaufmannlsche Angestellte DM 4 690 4 890 4 751 5 026 

Manner DM 5308 5 508 5 328 5 674 
Frauen DM 4082 4 269 4158 4 385 

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

1998 1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 82029 82 087 82 163 ... ... ... ... .. . . .. 
Eheschliel3ungen 11 Anzahl 34 765 35 841 p 42 249 p 11 403 p 21 389 p ... ... ... ... 
Lebendgeborene 21 Anzahl 65420 63914 p 61 085 p 51 546 p 62 383P ... ... ... ... 
Gestorbene 31 (ohne Totgeborene) Anzahl 71 032 70343P 72 524 p 76 077 p 78 620P ... ... .. . ... 
Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen (-) Anzahl -5612 -6 428 P -II 439 P -24531 p -16237P ... ... ... ... 

Arbeitslose 1000 4279 4099 4 047 4 293 4 277 3 645 3 809 4 093 4 113 
1 000 2273 2160 2 134 2 330 2 338 1 892 2 025 2 246 2 275 

Arbeitslosenquote •1 % 11 .1 10,5 10,3 11 ,0 10,9 8,9 9,3 10,0 10,1 
Arbeitslosenquote 51 % 12,3 11 ,7 11,5 12,2 12,2 9,9 10,3 11 ,1 11,1 
Offene Stellen 1000 422 456 402 438 498 468 454 464 544 
Kurzarbeiter 1000 118 119 85 101 121 70 70 92 122 

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

Beschaftigte 1000 6405 6368 6 350 6 315 6 320' 6 419 6 393 6 378 6 382 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 537 527 497 695 507 537' 561 474 532 516 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 169 235 194 982 209 578 177 259 200 052' 237 023 216 920 208 521 209 719 

Auslandsumsatz Mill. OM 62764 66608 73 259 63 061 72 452 ' 67 473 79 576 77 992 79 558 

Index der Nettoproduktion fOr das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonatllch) 1995 =1 00 109,3 111,4 113,2 101 ,5 114,0 ' 130,6 115,6 11 4,9 11 5,3 
VorleistungsgOterproduzenten 1995 = 100 109,5 112,5 107,7 105,4 115,8 ' 127,4 107,9 116,3 11 5,1 
lnvestitionsgoterproduzenten 1995 = 100 113,9 114,2 131,5 97,4 115,5 ' 141,8 141,2 11 7,4 121,9 
Gebrauchsguterproduzenten 1995 = 100 108,9 113,4 104,7 106,6 126,2 ' 141,5 107,2 124,3 126,6 
VerbrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 101,0 102,6 101,8 94,5 99,9 ' 113,2 96,4 101,4 98,1 

Ottentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41084 41201 47 132 48 060 43 776' ... ... .. . ... 

Gaserzeugung Mill. kWh 31403 32097 37 715 37 355 33 989' 36 419 39 651 ... ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
we sen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 71 
Beschattigte 1000 1156 1110 1 095 1 028 1006 1 041 1012 949 918 
Geleistete Arbeitsstunden Mill. 116 113 90 74 88 115 81 67 71 
Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 16 741 16915 20 420 10 365 11 535 18 935 18 939 9 807 10 021 

Baugenehmigungen 
Wohngebaude (Errichtung 
neuer Anzahl 19364 19459 16 629 17 291 16 574 13 379 13 720 11 570 12 815 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17594 17977 17193 16 026 15 503 12 369 12 659 10 782 11 874 
Wohnflache 1000 m 2 3521 3403 3 410 3 001 2 808 2 357 2 462 2 026 2 292 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 3622 3442 3 040 2 694 2 863 3 107 3 000 2 383 2 717 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 39809 36465 37 343 30 787 28 578 24 883 25 962 21 070 23 522 

Handel und Gastgewerbe 81 

Einzelhandel 
Umsatz 91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 104,0 129,1 91 ,3 94,5 111 ,0 127,4 97,2 89,3 

GroBhandel 
Umsatz91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 102,8 111,1 90,8 100,5 125,9 112,3 101,3 99,6 

Gastgewerbe 
Umsatz91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 95,1 96,0 96,6 81 ,0 83,1 64,5 95,6 79,0 79,2 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose in% aller zivilen Erwerbs perso
n en (Abhangige, Selbstlindige und mithelfende FamilienangehOrige). - 5) Arbeitslose in % der abhangigen Erwerbspersonen (sozialversicherungspf lichtig und 
geringfOgig Beschaftigte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebevon Unternehmen mitlm Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 7) Nach derTotalerhe bung hochge
rechnet. - 8) VorU!ufige Ergebnisse. - 9) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fUr Deutschland 

1998 1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Dezember Januar Februar November Dezember Januar Februar 

Ausfuhr (Spezialhandel) Miii.DM 79 597 83124 85 092 82 232 90 841 111 057 97 446 101 127 101 634 
EU-Lander insgesamt Mill. DM 44983 47 816 45 447 49 552 53 033 62 670 53 279 57 645 59 011 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 4524 4 697 4 530 4 847 5 053 5 904 5 573 5 777 5 939 
Frankreich Miii.DM 8 825 9 547 9 427 10 096 10 667 13 225 10 477 12 111 12 039 
GroBbritannien Miii.DM 6780 7 029 6 521 6 952 8 31 4 9 401 7 472 7 964 8 941 
Ita lien Miii. DM 5878 6 248 5 928 6 416 7173 8 317 7105 7 993 8 120 
Niederlande Miii.DM 5576 5 599 5 444 5 802 5 927 6 896 6 347 6 500 6 474 

Einfuhr (Spezialhandel) Miii.DM 69017 72 496 77 210 77 038 77 843 102 203 95 067 92 417 68 992 
EU-Lilnder insgesamt Mill. OM 37670 39 060 40 003 40 915 40 671 53 125 49 178 47 115 46 542 

Belgien / Luxemburg Mill. DM 3870 3 729 4 304 3 948 4 298 5 252 4 766 5 018 5 094 
Frankreich Miii.DM 7 410 7 425 7 366 7 466 6 768 10 178 8 535 8 662 8 596 
GroBbritannien Miii. DM 4 724 5 013 5 534 5 321 5 715 7721 5 850 6 426 5 657 
ltalien Mill. DM 5376 5 396 5 655 5 549 5 196 5 995 6 349 5 822 5 854 
Niederlande Miii. DM 5 785 5 882 5 991 7 227 6 765 9 023 8 479 8 079 7 676 

Steuern 

Gemeinschaftsteuern Miii. DM 50061 53301 96 702 53 595 45 448 43 459 95 276 57 490 43 243 
Steuern vom Einkommen Miii. DM 28353 30056 70 427 29 366 19 179 18 061 69 244 34 491 17 088 

Lohnsteuer Miii. DM 21523 21809 40 938 22 673 18 747 19 648 40 604 23 521 18 854 
veranlagte Einkommensteuer Miii. DM 926 1 774 14 442 -806 -1 713 -2 231 13 488 -956 -2 387 

Steuern vom Umsatz Miii.DM 20851 22354 23 648 24 208 26 130 24 691 23 397 23 060 26 029 
Umsatzsteuer Mi11. DM 16974 18189 18 423 19 678 21 453 18 307 16 414 17 698 20 546 

ZOIIe Miii.DM 540 519 591 493 507 556 644 484 546 

Bundessteuern Miii.DM 10876 11 773 27 673 3 643 10 517 11 034 25 418 5 568 10 688 
Versicherungsteuer Miii.DM 1 163 1160 607 742 4 918 959 574 647 5 061 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Miii.DM 7996 8774 23 090 1174 4 351 8 890 20 904 2 932 4 408 

Preise 

Index der Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel 11 1995 = 100 101,3 100,8 102,6 103,2 103,8 109.4 109,8 109,7 110,0 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte 11 1995 = 100 95,6 89,9 91,9 90.7 92,9 99,9 98,5 95,6 97,9p 

Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte 11 1995 = 100 99,5 98,5 99,4 99,8 100,0 103,9 103,6 104,4 104,7 

Preisindex fOr Wohngebilude 
Bauleistungen insgesamt 1995 = 100 98.7 98,4 - - 98,5 98,8 - - 98,7 
Bauleistungen am Bauwerk21 1995 = 100 98.7 98,4 - - 98,5 98,7 - - 98,6 

Preisindex fOr den StraBenbau 1995 = 100 95,7 95,5 - - 96,8 98,7 - - 98,7 
Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte 1995 = 100 104,3 104,9 105,5 105,8 106,2 107,7 107,8 108,3 109,0 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getrilnke 1995 = 100 103,0 101,7 100,2 101,0 101,6 100,9 101,4 102,9 103,3 

Alkoholische Getrilnke, Tabakwaren 1995 = 100 104,7 106,0 107,4 107.4 107,4 108,1 108,2 108,3 109,3 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101,5 101 ,8 102,1 101 ,9 101 ,7 102,4 102,4 102,2 102,0 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 1995= 100 106,0 107,4 108,3 108,8 109,2 113,0 112,9 113,3 113,7 

Einrichtungsgegenstande (MOllet), 
Apparate, Gerilte und AusrOstungen 
fUr den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995 = 100 101,8 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,2 102,3 102,4 

Gesundheitspflege 1995 = 100 114,4 110,6 110,8 110,4 110,6 111.4 111 .4 111,6 111,9 
Verkehr 1995 = 100 104.7 107,6 110,4 111,4 111,7 115,1 114,2 115,1 117,1 
NachrichtenObermittlung 1995 = 100 97,3 88,2 87,3 87,3 85,8 83,9 83,8 83,6 83,6 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995 = 100 103,1 103,4 104,1 103,5 105,0 104,4 105,0 105,4 107,3 
Bildungswesen 1995 = 100 11 2,9 11 7,5 118,5 118,8 119,0 120,1 120,1 120,6 120,8 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 1995 = 100 103,6 104,9 104,6 104,4 105,3 105,2 105,8 106,0 106,6 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 102,8 104,5 105,4 106,1 106,2 107,6 107,7 108,5 108,9 

1) Nettopreisindizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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In KOrze erscheint: 

Handbuch der Finanzstatistik 2000 

Das kartoniert gebundene Nachschlagewerk stellt umfassend und detailliert neue Zahlen Ober die 
Finanzen des Landes und der kommunalen Korperschaften bereit. Einnahmen aus Steuern und GebOhren, 
Ausgaben fOr Bildung und Soziales, Schuldenstand und Dies sind nur einige Beispiele 
fOr die FOlie wichtiger lnformationen, die hier zu finden sind. 

Besonderen Wert tor Analysen ha-
ben die Regionaltabellen, in denen 
Angaben auch tor einzelne Ge
bietskorperschaften nachgewiesen 
werden. Neben der Gesamtschau 
des offentlichen Sektors als Teil der 
Volkswirtschaft ist die einzelwirt
schaftliche Betrachtung im Ver
gleich mit anderen Gemeinden, 
Verbandsgemeinden und Landkrei
sen eine wesentliche Auswertungs
moglichkeit, die das tief gegliederte 
finanzstatistische Zahlenmaterial 
eroffnet. 

Dem mehr als 600 Seiten umfas
senden Tabellenteil sind ausfOhrli
che methodische Abhandlungen 
vorangestellt, die sowohl die mate
riellen Grundlagen der erhobenen 

als auch das statisti
sche Verfahren lnhalt und 
Aussagefahigkeit der vorgelegten 
Ergebnisse werden damit klar um
schrieben. 

Das Handbuch der Finanzstatistik 
kann zum Preis von 48 DM zuzOg
lich Versandkosten beim Statisti
schen Landesamt 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 
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Umsatzrekord der rheinland-pfalzischen lndustrie im 
Marz2001 

Die lndustrie verzeichnete im 
2001 ihren hC>chsten Monatsumsatz in den letzten 

50 Jahren. Es wurden GOter mit einem Gesamtwert von 
mehr als 10,9 Mrd. DM verkauft. lm Vergleich zum Marz 
des Vorjahres entspricht das einem Anstieg von 2,2%. 
Der Zuwachs beruhte wesentlich auf dem florierenden 
Auslandsgeschaft. Mit 4,7 Mrd. DM wurden im Export 
326 Mill. DM oder 7,5% mehr umgesetzt als im 
2000. Der Absatz auf dem deutschen lnlandsmarkt ging 
im Vergleichszeitraum um 1,4% bzw. 88 Mill. DM auf 
6,3 Mrd. DM zurOck. fu 

Steuereinnahmen des Landes 
nach Steuerverteilung 

Januar - April 

Steuerart 2000 2001 

Mill. OM 

landessteuern 547,1 596,2 
Vermogensteuer 23,4 8,6 
Erbschaftsteuer 87,6 89,3 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 59,1 61 ,3 
Kraftfahrzeugsteuer 261,5 316,8 
Rennwett- und Lotteriesteuer 82,5 89,3 
Feuerschutzsteuer 7,5 7,1 
Biersteuer 25,6 23,7 

Landesanteil an den Steuern 
vom Einkommen 1 968,0 1 883,1 

Lohnsteuer 1 662,6 1 612,4 
Veranlagte Einkommensteuer - 155,0 - 299,8 
Kapitalertragsteuer 124,1 247,9 
Zinsabschlag 104,6 160,4 
Korperschaftsteuer 231 ,7 162,2 

Landesanteil an den Steuern 
vom Umsatz 1 644,2 1 430,6 

Umsatzsteuer 1 197,3 905,9 
Einfuhrumsatzsteuer 446,9 524,7 

landesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 34,0 28,0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 16,1 10,1 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung(LFA) 51,9 35,6 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 12,5 7,7 

ln sgesam t 4 273,8 3991,1 

Ver-
ande-
rung 

0,0 

9,0 
-63,3 

2,0 
3,7 

21,2 
8,3 

-5,7 
- 7,4 

-4,3 
- 3,0 

X 
99,7 
53,4 

-30,0 

- 13,0 
-24,3 

17,4 

- 17,6 

-37,2 

- 31,4 

-38,9 

- 6,6 

Rund 19% der in 2000 genehmigten Einfamilienhauser 
sind Fertighauser 

Von den im Jahr 2000 in Rheinland-Pfalz genehmig
ten 10 835 neuen Wohngebauden sollen 1 787 oder 
16,5% in Fertigteilbauweise erstellt werden. Damit 
konnte die Branche ihren Marktanteil im Vergleich zum 
Vorjahr halten. 

Von den zum Bau freigegebenen 8 320 Einfamilien
sind 18,7% als Fertighaus geplant (1 553 Ge

baude). Der Anteil der vorgefertigten Zweifamilienhau
ser konnte gegenOber dem Vorjahr von 10,5 auf 11,5% 
oder 208 Einheiten gesteigert werden. hw 

Preisindex fur die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im April 2001 

lndexbezeichnung 1995 = 100 

Friiheres Bundesgebiet 1) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 109,3 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 105,6 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 109,6 
Bekleidung, Schuhe 103,3 

Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 113,2 

Einrichtungsgegenstande (Mobel), 
Apparate, Geriite und Ausriistungen 
fur den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 103,1 

Gesundheitspflege 111 ,3 
Verkehr 118,0 
Nachrichtenubermittlung 81,7 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 104,8 
Bildungswesen 118,9 
Beherbergungs- und Gaststiitten-
dienstleistungen 107,4 

Andere Waren und Dienstleistungen 109,1 

Veran-
derun9 zu 

April 
2000 in% 

2,8 

4,0 
2,0 
0,9 

3,7 

0,6 
1 '1 
5,4 

0,6 
0,6 

1,4 
2,6 

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

Gesamtindex I 109,0 I 2,7 

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

Gesamtindex I 108,3 I 2,4 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit geringem Einkommen 

Gesamtindex I 109,8 I 3,1 

Deutschland 2) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex I 109,5 I 2,9 

1) Gebretsstand vor dem 3. 10. 1990. - 2) Gebretsstand sert dem 3. 10. 1990. 
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Zeichenerklarungen und AbkUrzungen 

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

nichts vorhanden {genau Null) 

Zahl unbekannt oder geheim zu halten 

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage 
nicht sinnvoll 

Zahl Iaiit spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

berichtigt 

s geschatzt 

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

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt. 
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