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Gegenstand der Untersuchung ist die Altersstruktur der sozial
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
1999 sowie ihre Veranderung seit 1980. Daruber hinaus werden 
Zusammenhange mit der Bev61kerungsstruktur, aber auch mit 
der Altersgliederung aller Erwerbstatigen aufgezeigt. 

lnnerhalb der Hochschulstatistiken werden in jedem Semester 
auch Daten Ober die Abschlussprufungen an rheinland-pfalzi
schen Hochschulen erfasst. lm PrOfungsjahr 2000 haben insge
samt 10 732 Kandidatinnen und Kandidaten eine akademische, 
staatliche bzw. kirchliche Abschlussprufung bestanden. lm Durch
schnitt ben6tigten sie fOr ihr Studium 10,5 Fachsemester. 

Die konjunkturelle und strukturelle Entwicklung des rheinland
pfalzischen Bauhauptgewerbes ist seit Mitte der 90er-Jahre 
durch einen stetigen Abwartstrend gekennzeichnet. Betriebs
schlieBungen, Umsatzruckgang und Beschaftigtenabbau sind 
Folge des Nachfrageruckganges fOr die heimische Bauwirtschaft. 

Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Ausgewahlte Bev61kerungs- und Wirtschaftszahlen fOr 
Deutschland 



Deutlich gesunkener Anteil der unter 25-Jahrigen so
zialversicherungspflichtig Beschaftigten in den letzten 
20 Jahren 

Von den Mitte 1999 in Rheinland-Pfalz wohnenden 
1 290 400 sozialversicherungspflichtig 
waren knapp 746 900 bzw. 57,9% und 543 500 
Frauen. Die am besetzten Altersgruppen wa
ren sowohl bei als auch bei Frauen die 30- bis 
34- und die 35- bis Bei den mannlichen 
BescMttigten gehOrten jeweils mehr als 16% zu diesen 
Altersgruppen, bei den Frauen lagen die Anteile mit gut 
15% etwas niedriger. Sehr gering besetzt war bei bei
den Geschlechtern die Altersgruppe zwischen 60 und 
65 Jahren, ein Zeichen tor das haufige Ausscheiden der 
BescMftigten vor Erreichen der gesetzlichen Alters
grenze. Gerade 1,2% der Arbeitnehmerinnen standen in 
diesem Alter, bei den Mannern lag der Anteil mit 2,7% 
zwar mehr als doppelt so hoch, allerdings auf einem, 
insgesamt betrachtet, immer noch sehr niedrigen Ni
veau. 

Betrachtet man die fOr die zukunftige Entwicklung der 
Altersstruktur der Beschaftigten wichtigen jungeren 

die, im Vergleich mit mittleren 
gen, dart ebenfalls relativ schwache Besetzung auf. So 
waren bei den bescMftigten nur 4,4% zwi
schen 15 und 20 Jahre alt, bei den Frauen gehOrten 4% 
zu dieser Altersgruppe. 

In dem Betrachtungszeitraum seit 1980 
haben sich zwischen den beiden Geschlechtern, aber 
auch zwischen den jeweiligen Altersgruppen 
liche Verschiebungen ergeben. die Gesamt
zahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten nur 
urn rund 6% zugenommen hat, ist die 
bei den Frauen um uber 22% gestiegen, gleichzeitig hat 
die der um nicht ganz 4% abgenommen. 

Noch weit gravierender fielen die Veranderungen in 
den einzelnen Altersgruppen aus. Seit 1980 hat der 
Anteil der BescMftigten im Alter zwischen 
15 und 20 Jahren um uber 6 Prozentpunkte abgenom
men. Bei den Frauen nahm der Anteilswert mit einem 
Minus von nicht ganz 11 Prozentpunkten sogar noch 
starker ab. Ebenfalls deutlich gesunken sind die An
teilswerte der 20- bis 24-jahrigen BescMftigten, 
lich bei Arbeitnehmern um rund 4,5 Prozentpunkte, bei 
Arbeitnehmerinnen urn 9,6 Prozentpunkte. Zunahmen 
der Anteilswerte waren bei Mannern und Frauen haupt

in den Altersgruppen zwischen 30 und 40 Jah
ren zu beobachten. 

Die das heiBt die Anteile der 
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten an der je
weiligen Bevolkerung, lagen bei Mannern 1999 durch
weg niedriger als vor 20 Jahren. Die Frauen verzeich-
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neten nur in den beiden unteren Altersgruppen, das 
heiBt zwischen 15 und 20 sowie zwischen 20 und 25 
Jahren, und in der obersten Gruppe (60- bis 64-Jah
rige) zuruckgehende Anteile der Beschaftigten an der 
Bevolkerung, wahrend in den ubrigen Altersklassen die 
Beschaftigtenquoten hoher lagen als 1980. Besonders 
stark fielen bei den 15- bis 20-Jahrigen die 
der Beschaftigtenquote aus. Stand 1980 noch rund 
die der Bevolkerung dieses Alters in 
einem sozialversicherungspflichtigen ArbeitsverMit
nis, so war dies 1999 nur noch bei knapp 29% der Fall 
(-21 Prozentpunkte). Bei den gleichaltrigen Frauen ver
ringerte sich die Beschaftigtenquote von fast 41% im 
Jahr 1980 um uber 20 Prozentpunkte auf nunmehr gut 
20%. ko 

Mehr uber dieses Thema auf Seite 201. 

lm Durchschnitt 10,5 Semester bis zum Abschluss 

lm Prufungsjahr 2000 beendeten insgesamt 10 732 
Kandidatinnen und Kandidaten erfolgreich eine Hoch
schulausbildung. Knapp die Halfte (5 217) der Absol
venten waren Frauen. 10 119 der PrOfungsteilnehmer 
hatten die deutsche, 613 ausschlieBiich eine 
dische Staatsburgerschaft. Rund 41% (4 346) der er
folgreich abgelegten Examina waren Diplom- oder 
entsprechende Abschlussprufungen (z. B. Magister
und Uzentiatenprufungen) an wissenschaftlichen Hoch
schulen. Auf diese folgten die Fachhochschulab
schlusse mit 34% (3 591) vor den Lehramtsprutungen 
mit 14% (1 543). 

Die meisten Prufungen (35%) entfielen auf der 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Mit ei
nigem Abstand folgten die Sprach- und Kulturwissen
schaften mit 24% vor den lngenieurwissenschaften mit 
16%. Zwei Drittel der Prufungen wurden an wissen
schaftlichen Hochschulen abgelegt; die Obrigen wur
den an Fachhochschulen abgenommen. 

lm Durchschnitt benotigten die Studentinnen und 
Studenten 10,5 Semester bis zu ihrem Abschluss. Die 
durchschnittliche Studienzeit an den wissenschaft
lichen Hochschulen lag mit knapp 12 Fachsemestern 
deutlich uber der an Fachhochschulen (9,2 Semester). 
lnformatiker studierten sowohl an wissenschaftlichen 
Hochschulen als auch an Fachhochschulen uber
durchschnittlich lange. Sie benOtigten an den Univer

im Schnitt 16 und an den Fachhochschulen 
knapp 12 Fachsemester bis zum Diplom. we 

Mehr uber dieses Thema auf Seite 209. 
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Auftragseingange im rheinland-pfalzischen Bauhaupt
gewerbe 1995 bis 2000 ri.icklaufig 

Nach dem bauwirtschaftlichen Boom Anfang und En
de der BOer- sowie zu Beginn der 90er-Jahre setzte ab 
Mitte der 90er-Jahre eine Phase mit weitgehend nega
tiven ein. Die konjunkturelle Ent
wicklung des Bauhauptgewerbes 
ist seit 1993/ 94 von einem stetigen ge
kennzeichnet. BetriebsschlieBungen, UmsatzrOckgang 
und Beschaftigtenabbau sind die Folge des Nachfrage
rOckgangs fOr die heimische Bauwirtschaft. So 
sich seit 1995 eine Abnahme der fest
stellen. Waren 1995 noch tor 4,9 Mrd. DM zu 
verbuchen, sank dieser Betrag bis 2000 auf 4,6 Mrd. 
DM. Lediglich im Jahr 1997, dem Tiefpunkt, 
gab es mit 4,5 Mrd. DM noch 2,3% weniger als 
2000. 

Zu dieser Entwicklung trugen die Bereiche Hochbau 
und Tiefbau unterschiedlich bei. Der groBte ROckgang 
zwischen 1995 und 2000 war im Hochbau mit 14% Ab
nahme zu verzeichnen, der Tiefbau urn 4,9% 
anstieg. lm aktuellen Vergleich von 2000 zum Vorjahr 
verlief die Veranderung umgekehrt. Einem Zuwachs von 
3,1% im Hochbau steht eine Verringerung im Tiefbau 
von 8,4% gegenOber. Tendenziell entfallen im Beobach
tungszeitraum mehr als 50% der Auftrage auf den 
Hochbau. Seine Anteile schwanken allerdings 
lich. 1995 wurde das Maximum mit 58% und 1999 das 
Minimum mit knapp 51 % erreicht. fu 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 217. 

Statistiker testen neue Volkszahlungsmethode 
Gesetz fi.ir einen Zensustest in Kraft 

Kann die Auswertung bestehender Register eine 
Volkszahlung herkommlicher Art ersetzen? Diese Frage 
soli ein so genannter "Zensustest" beantworten, dessen 
gesetzliche Grundlage kOrzlich in Kraft getreten ist. Zwei 
wesentliche Ziele stehen hinter diesem Vorhaben : Zum 
einen sollen die Burgerinnen und BOrger so wenig wie 
moglich belastet und zum anderen die Kosten so nied
rig wie moglich gehalten werden. Sollte dieser Weg Er
folg versprechen, zukOnftig Befragungen nur 
noch in einem deutlich geringeren Umfang notwendig 
als bisher. Die Daten sollen Oberwiegend aus vorhan
denen Quellen gewonnen werden. Von zentraler Be
deutung sind dabei die Melderegister der Gemeinden. 
Der Test - Stichtag 5. Dezember 2001 - wird als Stich
probe durchgefOhrt. Nach erfolgreichem Test wird dann 
die Gesamtdatenermittlung eingeleitet. 

Aktuelle lnformationen sind dringend geboten. Die 
BevOikerungsentwicklung steht vor einer nie da gewe
senen Umbruchsituation. Exakte Zahlen Ober Men-

schen, Haushalte, Wohnungen und Arbeitsplatze in den 
Gemeinden von Rheinland-Pfalz sind unerlasslich. Egal, 
ob eine Privatperson eine Wohnung sucht oder anbie
tet, ein Unternehmen die Nachfrage nach bestimmten 
GOtern wissen will, eine Gemeinde den mittelfristigen 
Bedarf an Kindergartenplatzen ermitteln mochte oder 
das Land Ober lnvestitionen im Schulbereich zu ent
scheiden hat: Korrekte und aktuelle Daten kOnnen dazu 
beitragen, Fehlplanungen und Fehlinvestitionen zu ver
meiden. Daher ist es notig, in regelmaBigen 
flachendeckend lnformationen Ober Einwohner, Haus
halte, Erwerbstatigkeit sowie Gebaude und Wohnungen 
zu ermitteln. 

Seit der letzten Volkszahlung 1987 ist die Mauer ge
fallen, Deutschland hat eine starke Zuwanderung erlebt 
und die Lebensgewohnheiten der Menschen haben 
sich schneller gewandelt als in den Jahrzehnten zuvor. 
Die niedrige Geburtenrate und die standig steigende 
Lebenserwartung verandern die Bevolkerungszahl und 
die Bevolkerungsstruktur in einem frOher nicht gekann
ten MaBe. Dies alles zeigt: Neue zuverlassige lnforma
tionen sind unentbehrlich. 

Nach dem Zensustestgesetz sollen die einzelnen 
Teile des Zensusmodells stichprobenweise wie folgt ge
testet werden : 

- Aus den Melderegistern von maximal 570 Gemein
den Deutschlands werden Daten von Einwohnern 
ausgewahlter Gebaude (maximal 38 000) mit den 
Daten aus Befragungen bei den Bewohnern dieser 
Gebaude verglichen, urn Erkenntnisse zu "Karteilei
chen" und Fehlbestanden in den Registern zu erhal
ten. In Rheinland-Pfalz sind 58 Gemeinden mit rund 
3 200 beteiligt. 

- Eine MehrfachfallprOfung soli weitere Aussagen zur 
Registerqualitat bringen; auBerdem sollen MOglich
keiten erarbeitet werden, urn widersprOchliche An
gaben statistisch zu bereinigen. FOr diese Stichpro
benprOfung liefern aile Gemeinden Deutschlands die 
Datensatze von Personen, die an drei bestimmten Ta
gen Geburtstag haben oder deren Geburtsdaten un

sind. Soweit dabei mehrfache Hauptwoh
nungen festgestellt werden, sollen diese durch 
Nachfragen der statistischen Amter bei den BOrge
rinnen und BOrgern geklart werden. 

- In einer Unterstichprobe in bundesweit 230 Gemein
den mit rund 16 000 Gebauden sollen die statisti
schen Verfahren, die beim registergestOtzten Zensus 
vorgesehen sind, durch Befragungen geprOft und so
weit erforderlich optimiert werden. In Rheinland-Pfalz 
fallen 20 Gemeinden mit rund 1 200 Gebauden in 
diese Unterstichprobe. ko 
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Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte und ihre Altersstruktur 

Die seit langem in den statistischen Daten erkennba
ren und auch dargestellten, in Politik und Offentlichkeit 
aber erst seit kurzem intensiv erorterten Probleme, die 
aus einer sich in Richtung , Oberalterung" entwickeln
den Bevolkerungsstruktur und dem dam it einhergehen
den ROckgang der erwerbsfahigen Bevolkerung bzw. 
der fOr eine Erwerbstatigkeit tatsachlich zur VerfOgung 
stehenden Menschen resultieren, haben zu vielfaltigen 
Diskussionen Ober notwendige GegenmaBnahmen und 
Veranderungen der Rahmenbedingungen gefOhrt. Hier
zu gehoren direkt die Bevolkerungsstruktur beeinflus
sende Faktoren (z. B. Familienforderung, Zuwanderung 
jOngerer Menschen), aber auch das zukOnftige Ar
beitskrafteangebot und das Rentenversicherungs
system betreffende MaBnahmen (z. B. Ausbildungs
und Qualifizierungsoffensive, Zuzugsmoglichkeiten fOr 
Green-Card-Bewerber und jOngere Menschen mit 
hochwertiger Ausbildung, EinfOhrung einer zusatzlichen 
privaten Altersvorsorge). 

Unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten und dem Ge
sichtspunkt der zukOnftigen Finanzierbarkeit der Sozi
alversicherungssysteme soli als kleiner Beitrag zu dem 
wichtigen Komplex der Erwerbstatigkeit die derzeitige 
Struktur (Geschlecht und Alter) der sozialversiche
rungspflichtig Beschaftigten - denn nur diese tragen als 
Beitragszahler direkt zur Funktionsfahigkeit der Ren
tenversicherung bei - als Bestandteil des Bevolke
rungsaufbaus betrachtet werden. 

Da fOr die erforderlichen Untersuchungen nicht durch
gangig Daten aus einem in sich geschlossenen Erhe
bungssystem vorliegen, ist es erforderlich, Ergebnisse 
aus unterschiedlichen Datenquellen, die nach unter
schiedlichen Konzepten und zu unterschiedlichen 
Stichtagen erhoben wurden, zu verwenden und teil
weise miteinander zu kombinieren. Dennoch wird dabei 
unterstellt, dass die sich ergebenden Aussagen in Rich
tung und Gr6Benordnung von ausreichender Genauig
keit sind, um dem Ziel der vorliegenden AusfOhrungen, 
Aussagen Ober Zusammenhange zwischen Bevolke
rung und Beschaftigung bzw. Erwerbstatigkeit zu er
moglichen, gerecht zu werden. 

Beschaftigtenstatistik als wichtige Datenquelle zur Er· 
werbstatigkeit 

Eine der wichtigsten Datenquellen fOr die Beobach
tung der Entwicklung der Erwerbstatigkeit ist die Statis
tik Ober die sozialversicherungspflichtig Beschaftigten. 
Sie ist gewissermaBen ein Eckpfeiler der Erwerbstatig-
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keitsstatistik und wird vor allem wegen der moglichen 
Regionalisierbarkeit der Ergebnisse zukOnftig noch wei
ter an Bedeutung gewinnen. 

Grundlage dieser Statistik sind die Meldungen der 
Arbeitgeber an die Trager der Sozialversicherung 
(Krankenkassen und Rentenversicherungen) Ober die 
im jeweiligen Betrieb sozialversicherungspflichtig be
schaftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Zu 
diesen gehoren aile Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin
nen einschlieBiich der zu ihrer Berufsausbildung Be
schaftigten, die krankenversicherungspflichtig, renten
versicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig zur 
Arbeitslosenversicherung sind. Das sind in erster Linie 
Arbeiter und Angestellte, in wenigen Fallen auch Selb
standige. Nicht zu diesem Personenkreis gehoren die 
weitaus meisten Selbstandigen, die mithelfenden Fami
lienangehorigen, die Beamten und nach der bis zum 
1. April 1999 geltenden Rechtslage die immer mehr an 
Bedeutung gewinnenden so genannten geringfOgig Be
schaftigten, haufig auch als , 630-Mark-Jobs" bezeich
net. Seit diesem Datum unterliegen zwar auch geringfO
gig Beschaftigte der Sozialversicherungspflicht, nach 
dem gegenwartigen Stand der Auswertungen liegen der 
amtlichen Statistik dazu allerdings noch keine zur Ver
offentlichung geeigneten Daten vor. Deshalb, aber auch 
wegen fehlender Vergleichsdaten aus frOheren Jahren, 
bleiben im Folgenden auch die geringfOgig Beschaftig
ten unberOcksichtigt. Dabei ist klar, dass die Bedeutung 
dieser Gruppe aber zu einem spateren Zeitpunkt unbe
dingt weiter gehender Untersuchungen bedarf. 

Aus den Meldungen der Arbeitgeber werden von den 
Sozialversicherungstragern die fOr die Beobachtung 
des Arbeitsmarkts relevanten Daten an die Bundesan
stalt fOr Arbeit Obermittelt. Diese stellt dem Statistischen 
Bundesamt und den statistischen Landesamtern Da
tenmaterial fOr erwerbsstatistische Untersuchungen 
und Regionalanalysen zur VerfOgung. Die Betriebe ha
ben bei mehreren Betriebsstatten ihre Meldungen fOr 
die jeweilige ortliche Einheit abzugeben, das heiBt die 
regionale Zuordnung erfolgt nach dem Arbeitsortprin
zip. Bezogen auf den Arbeitsort liegen seit Mitte der 
siebziger Jahre Ergebnisse der Beschaftigtenstatistik in 
den statistischen Amtern vor. Seit dem Berichtsjahr 
1996 sind auch Daten Ober sozialversicherungspflich
tige Arbeiter und Angestellte bezogen auf den Wohnort 
verfOgbar. Damit wurden, zusatzlich zu den seit Beginn 
dieser Statistik vorgenommenen Untersuchungen Ober 
die Struktur der Beschaftigten nach Personenmerkma
len und wirtschaftlicher Gliederung, auch Auswertun
gen Ober das ,Pendlergeschehen" (Kombination von 
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Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte und Erwerbstatige 19991) 

Beschattigte am 30. Juni 1999 Erwerbstatige im April 1999 
Anteil der Beschattigten an den 

Erwerbstatigen 
Altersgruppe 

in Jahren insgesamt mannlich weiblich insgesamt 

Anzahl 

15. 19 54 618 32656 21 962 66700 

20 - 24 112 801 57013 55788 135 000 

25 - 29 151094 81 910 69184 185 300 

30-34 203 946 119912 84 034 259 700 

35-39 205 205 121987 83218 257 300 

40-44 177 990 101 461 76529 246 900 

45.49 156 460 89106 67 354 236400 

50-54 104 626 62 031 42 595 170100 

55 · 59 93539 58158 35381 145000 

60-64 26295 19 997 6298 54 300 

65 und mehr 3816 2645 1 171 18000 

lnsgesamt 1 290 390 746 876 543 514 1 774 600 

darunter 
15 . 64 1 286 574 744 231 542 343 1 756 700 

1) Am Wohnort. 

Arbeits- und Wohnort) ermoglicht. Das Pendlergesche
hen ist Grundlage fOr weitere Untersuchungen hinsicht
lich der Diskrepanz zwischen Arbeitsplatznachfrage 
und Arbeitsplatzangebot. 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte als Teil der 
Erwerbstatigen 

Nach den Ergebnissen der Beschaftigtenstatistik gab 
es 1999, ohne die geringfOgig Beschaftigten, rund 
1 170 600 sozialversicherungspflichtig beschaftigte Ar
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in Rheinland
Pfalz ihrer Arbeit nachgingen. Von diesen Beschaftigten 
hatten rund 108 200 oder 9,2% ihren Wohnsitz nicht im 
Lande. Unter BerOcksichtigung der 228 000 sozialver
sicherungspflichtigen Arbeiter und Angestellten, die 
auBerhalb des Landes arbeiteten, aber in Rheinland
Pfalz wohnten, ergaben sich nach dem Wohnortkonzept 
1999 knapp 1 290 400 Beschaftigte. Da in dieser Sta
tistik, wie bereits erwahnt, wichtige Personenkreise (z. B. 
Selbstandige, Beamte), die nicht unwesentlich zur Ge
samterwerbstatigkeit beitragen, fehlen, werden - trotz 
des vollig unterschiedlichen Erhebungskonzepts - in 
die nachstehenden Untersuchungen Ergebnisse aus 
der Stichprobenerhebung des Mikrozensus (ebenfalls 
vom Wohnortprinzip ausgehend) erganzend einbezo
gen. Danach standen den oben genannten Beschaftig
ten nach dem Wohnort im gleichen Jahr 1 774 600 Er
werbstatige gegenOber. Damit entsprach die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten, bezogen auf 
die Erwerbstatigen, einem Anteilswert von knapp 73%. 
Vereinfachend wird diese Relation im Folgenden auch 
als ,Deckungsgrad" bezeichnet. Sie gibt u. a. auch Hin
weise auf die Bedeutung versicherungspflichtiger Tatig
keiten im Rahmen des gesamten Erwerbstatigkeitsge
schehens. 

Nach der Methodik des Mikrozensus gehOren zu den 
Erwerbstatigen aile Personen, die eine auf Erwerb ge
richtete Tatigkeit ausOben, unabhangig von der geleis-
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mannlich weiblich insgesamt mannlich weiblich 

% 

40 100 26500 81 ,9 81,4 82,9 

74 300 60 700 83,6 76,7 91 ,9 

100 400 84900 81,5 81 ,6 81 ,5 

147 200 11 2 500 78,5 81 ,5 74,7 

151 100 106 100 79,8 80,7 78,4 

137 000 110000 72,1 74,1 69,6 

134 200 102 200 66,2 66,4 65,9 

101300 68800 61 ,5 61 ,2 61 ,9 

88400 56500 64,5 65,8 62,6 

37 800 16 600 48,4 52,9 37,9 

11 500 6500 21,2 23,0 18,0 

1 023 400 751 300 72,7 73,0 72,3 

1 01 1 800 744 800 73,2 73,6 72,8 

teten Arbeitszeit und der Bedeutung dieser Tatigkeit tor 
den Lebensunterhalt. Die Ergebnisse dieser Statistik 
enthalten demnach nicht nur Selbstandige, mithelfende 
Fami lienangehOrige und Beamte, sondern auch ge
ringfOgig Beschaftigte, die in der BescMftigtenstatis
tik wie bereits erwahnt wegen der bis 1999 nicht beste
henden Sozialversicherungspflicht unberOcksichtigt 
bleiben mOssen und deren Zahl in der BescMftigten
statistik gegenwartig noch nicht vorliegt. Nach den Er
gebnissen der Mikrozensuserhebung wurden rund 
189 700 Selbstandige und mithelfende Familienan
gehOrige sowie 132 300 Beamte ermittelt. Unter Be
rOcksichtigung der Daten aus der Beschaftigtenstatis
tik wOrden sich dementsprechend ungefahr weitere 
200 000 nicht zu den genannten Personenkreisen ge
hOrende Beschaftigte errechnen, deren Zahl wegen der 
eingangs erwahnten Unterschiede in den Erhebungs
konzepten aber keineswegs mit der in absehbarer Zeit 
aus der Beschaftigtenstatistik zu erwartenden Zahl der 
geringfOgig Beschaftigten gleich sein muss. 

Der vorher genannte Deckungsgrad (sozialversiche
rungspflichtig Beschaftigte der Beschaftigtenstatistik in 
Relation zu den Erwerbstatigen insgesamt aus dem 
Mikrozensus) variiert in AbMngigkeit von der wirt
schaftlichen Struktur eines Gebietes (z. B. hoher Anteil 
der Landwirtschaft mit entsprechend hoher Zahl von 
Selbstandigen, groBe Bedeutung der GebietskOrper
schaften mit einer hohen Zahl von Beamten) sehr deut
lich. Wegen der nur sehr eingeschrankten Regionali
sierbarkeit der 1%-Stichprobe des Mikrozensus sind 
hier tiefergehende Vergleiche allerdings kaum mOglich. 

Unter 25-Jahrige haben einen geringen Anteil an den 
Beschaftigten 

Von den Mitte 1999 gezahlten 1 290 400 sozialversi
cherungspflichtig Beschaftigten, die in Rheinland-Pfalz 
wohnten, waren 58% Manner und 42% Frauen. lm Ver
gleich mit den Ergebnissen des Jahres 1996, tor das 
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erstmalig Daten nach dem Wohnort vorlagen, hat sich 
der Frauenanteil bei den BescMttigten geringfugig er
hoht. Die am starksten besetzten Altersgruppen waren 
sowohl bei Mannern als auch bei Frauen die 30- bis 34-
und die 35- bis 39-Jahrigen. Bei den mannlichen Be
scMftigten gehorten jeweils mehr als 16% zu diesen Al
tersgruppen, bei den Frauen lagen die Anteile mit gut 
15% etwas niedriger. Sehr gering besetzt war bei bei
den Geschlechtern die Altersgruppe zwischen 60 und 
65 Jahren, da in vielen Fallen das Ausscheiden der Be
scMftigten bereits vor Erreichen der gesetzlichen Al
tersgrenze erfolgt. Gerade 1,2% der Arbeitnehmerinnen 
standen in diesem Alter, bei den Mannern lag der Anteil 
mit 2,7% zwar mehr als doppelt so hoch, allerdings auf 
einem, insgesamt betrachtet, immer noch sehr niedri
gen Niveau. 

Betrachtet man die fUr die zukunttige Altersstruktur 
der BescMttigten wichtigen jungeren Jahrgange, fallt im 
Vergleich mit mittleren Jahrgangen ebenfalls eine rela
tiv schwache Besetzung auf. So waren bei den be
schaftigten Mannern 4,4% zwischen 15 und 20 Jahre alt, 
7,6% gehOrten zur Gruppe der 20- bis 24-Jahrigen. 
Wah rend diese Anteilswerte im Vergleich mit 1996 keine 
wesentlichen Anderungen aufweisen, hat die Bedeu
tung der folgenden Altersgruppe {25- bis 29-Jahrige) 
innerhalb des verMitnismaBig kurzen Zeitraums um 2,2 
Prozentpunkte auf nunmehr 11% abgenommen. Bei den 
weiblichen Beschattigten liegt der vergleichbare Anteil 
mit 12,7% zwar hoher, datur tiel der Ruckgang gegen
uber 1996 wesentlich starker aus {-3,1 Prozentpunkte). 
Die 20- bis 24-Jahrigen machten 1999 bei den versi
cherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen 10,3% aus und 
lagen dam it deutlich uber dem Anteilswert bei den Man
nern {7,6%). Zwischen 15 und 20 Jahre alt waren 4% der 
weiblichen Beschaftigten. 

Die Altersgliederung bei den erwerbstatigen Mannern 
und Frauen aus der Mikrozensusstichprobe zeigt eine 
ahnliche Struktur. Das bedeutet, dass auch hier die mitt
leren Altersgruppen zwischen 30 und 40 Jahren bei 
Mannern und zwischen 30 und 45 Jahren bei Frauen 

die hochsten Anteile aufweisen und die Gruppen der 
Jungen und Alteren anteilsmaBig entsprechend niedri
ger besetzt sind. 

Anders sieht dies bei dem bereits angesprochenen 
Deckungsgrad, das heiBt dem Anteil der versiche
rungspflichtig BescMftigten an den Erwerbstatigen, fUr 
die verschiedenen Altersgruppen aus. Hier hatten so
wohl bei Mannern als auch bei Frauen gerade die jun
geren Jahrgange deutlich uberdurchschnittliche An
teilswerte aufzuweisen. Entsprachen bei Mannern 
insgesamt die der Sozialversicherungspflicht unterlie
genden Beschattigten 73% der Erwerbstatigen, so wa
ren bei den unter 45-Jahrigen daruber liegende Pro
zentsatze festzustellen. Die hochsten Werte mit jeweils 
uber 81% wurden bei den 15- bis 19- und bei den 25-
bis 34-Jahrigen erreicht. Bei den Frauen wiesen die 20-
bis 24-Jahrigen mit fast 92% den hochsten Deckungs
grad auf. Die uberdurchschnittlichen Anteilswerte von 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen bezogen 
auf die weiblichen Erwerbstatigen wurden, anders als 
bei Mannern, nur bis zum Alter von 40 Jahren be
obachtet. Mit zunehmendem Alter nahmen bei beiden 
Geschlechtern, wenn auch in etwas unterschiedlichem 
AusmaB, die Deckungsgrade deutlich ab. 

Zahl der beschaftigten Frauen im Zeitablauf stark ge
stiegen 

Die bisherigen Vergleiche zwischen den Anteilen der 
verschiedenen Altersgruppen der mannlichen und 
weiblichen BescMttigten auf der Ebene des Wohnorts 
umfassen nur einen relativ kurzen Zeitraum, da erst seit 
1996 Beschattigtenzahlen nach dem Wohnort vorliegen. 
Fur eine langerfristige Betrachtung kann nur auf die Er
gebnisse nach dem Arbeitsortprinzip zuruckgegriffen 
werden. Da sich bei beiden Geschlechtern die Anteile 
der Altersgruppen zwischen den Ergebnissen nach Ar
beits- bzw. Wohnort nur minimal unterscheiden, durften 
die im Folgenden nach dem Arbeitsortprinzip ermittel
ten Veranderungen und die darauf basierenden Aussa
gen aber weitgehend auch auf eine Betrachtung nach 
dem Wohnortprinzip zutreffen. 

Altersstruktur der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten und der Erwerbstatigen 19991) nach Geschlecht 

Beschattigte am 30. Juni 1999 Erwerbstatige im April1999 
Altersgruppe 

in Jahren insgesamt mannlich weiblich insgesamt mannlich weiblich 

Anteil der jeweiligen Altersgruppen an insgesamt in % 

15 -1 9 4 ,2 4,4 4,0 3,8 3,9 3,5 
20 - 24 8,7 7,6 10,3 7,6 7,3 8,1 
25 - 29 11,7 11,0 12,7 10,4 9,8 11,3 
30- 34 15,8 16,1 15,5 14,6 14,4 15,0 

35-39 15,9 16,3 15,3 14,5 14,8 14,1 

40 - 44 13,8 13,6 14,1 13,9 13,4 14,6 

45 - 49 12,1 11 ,9 12,4 13,3 13,1 13,6 

50 - 54 8, 1 8,3 7,8 9,6 9,9 9,2 

55-59 7,2 7,8 6,5 8,2 8,6 7,5 

60 -64 2,0 2,7 1,2 3,1 3,7 2,2 

65 und mehr 0,3 0,4 0,2 1,0 1 '1 0,9 

lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 

1) Am Wohnort 
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Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte am Arbeitsort 1980 und 1999 

1980 
Altersgruppe 

in Jahren insgesamt mannlich weiblich insgesamt 

Anzahl 

15- 19 135 863 7524 1 60622 52 593 

20-24 167 526 86040 81 486 104 629 

25-29 140 285 82954 57 331 137 232 

30-34 110 128 72182 37946 182 016 

35-39 113 287 76 182 37 105 183 318 

40- 44 135419 93403 42016 160 673 

45-49 106 669 75036 31 633 141 246 

50-54 97208 66826 30382 94 887 

55-59 73334 45914 27420 85967 

60-64 18252 13135 5 117 24 349 

65 und mehr 5052 3245 1 807 3650 

lnsgesamt 1 103 023 690 158 412 865 1 170 560 

darunter 
15-64 1 097 971 686 913 411 058 1 166 910 

In dem 20-jahrigen Betrachtungszeitraum seit 1980 
haben sich zwischen den beiden Geschlechtern, aber 
auch zwischen den jeweiligen Altersgruppen betracht
liche Verschiebungen ergeben. Wahrend die Gesamt
zahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten nur 
urn rund 6% zugenommen hat, ist die Beschaftigtenzahl 
bei den Frauen urn uber 22% gestiegen, gleichzeitig hat 
die der Manner urn nicht ganz 4% abgenommen. Die 
Zunahme der Teilzeitarbeit, die immer noch uberwie-

1999 Veranderung 1999 zu 1980 

mannlich weiblich insgesamt mannlich weiblich 

% 

31 465 21128 -61,3 -58,2 -65,1 

53258 51 371 -37,5 -38,1 -37,0 

74 040 63 192 -2,2 -10,7 10,2 

105913 76103 65,3 46,7 100,6 

106530 76788 61 ,8 39,8 106,9 

89044 71 629 18,6 -4,7 70,5 

77885 63361 32,4 3,8 100,3 

54 523 40364 -2,4 -18,4 32,9 

52078 33889 17,2 13,4 23,6 

18 247 6 102 33,4 38,9 19,2 

2 51 1 1 139 -27,8 -22,6 -37,0 

665 494 505 066 6,1 -3,6 22,3 

662 983 503 927 6,3 -3,5 22,6 

gend von Frauen ausgeObt wird, hat wesentlich zu dem 
Anstieg der FrauenbescMftigung beigetragen. 

Noch weit gravierender fielen die Veranderungen in 
den einzelnen Altersgruppen aus. Die Zahl der Be
schaftigten im Alter zwischen 15 und 20 Jahren nahm 
seit 1980 bei Mannern urn Ober 58%, bei Frauen sogar 
urn gut 65% a b. Waren damals noch fast 11 % der mann
lichen Beschaftigten in diesem Alter, so sind es nun-

Anteil der Beschaftigten und der Erwerbstatigen 
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mehr weniger als 5%. Bei den Frauen nahm der An
teilswert von fast 15% auf nunmehr gut 4% noch 
ab. Ebenfalls deutlich gesunken sind die Zahlen der 20-
bis Beschaftigten, namlich bei Arbeitneh
mern urn rund 38%, bei Arbeitnehmerinnen urn 37%. 
Der Anteilswert ging bei Mi!nnern urn 4,5 Prozentpunkte, 
bei Frauen dagegen urn 9,6 Prozentpunkte zuruck. Bei 
beiden Geschlechtern kommt in dieser Entwicklung ne
ben der demographischen Komponente auch die im 
Untersuchungszeitraum deutlich verlangerte Ausbil
dung, die mit einem spateren Eintritt ins Berufsleben 
einhergeht, zum Ausdruck. 

In den folgenden Altersgruppen entwickelte sich die 
Beschaftigtenzahl der Manner und Frauen in Richtung 
und teilweise recht unterschiedlich. So nahm die 
Zahl der mannlichen Beschaftigten in den Altersgrup
pen der 30- bis am starksten zu. Auch bei 
den Frauen war die Zunahme der Beschaftigtenzahl in 
diesen Altersgruppen am starksten, sie hat sich seit 
1980 sogar mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der 45-
bis 49-jahrigen Arbeitnehmerinnen hat sich seit 1980 
verdoppelt, wahrend bei den Arbeitnehmern gleichen 
Alters die Beschaftigtenzahl nur wenig gestiegen ist. 

Knapp ein Drittel der Rheinland-Pfalzer ist sozialversi
cherungspflichtig beschaftigt 

Die aufgezeigte altersmaBige Zusammensetzung der 
mannlichen und weiblichen Beschaftigten und deren 
Veranderung in der Vergangenheit geben zwar ein auf
schlussreiches Bild der Struktur dieses Personenkrei
ses gestern und heute, mOssen aber der Vollstandigkeit 
halber in Verbindung zur Bevolkerungsentwicklung ge
bracht werden, urn die Bedeutung der Beschaftigung, 
z. B. fOr das Sozialversicherungssystem, besser ein
schatzen zu konnen. Dazu eignen sich so genannte 

. Beschaftigtenquoten", das heiBt Anteile der 
tigten an der jeweiligen Bevolkerung nach Geschlecht 
und Alter. 

Fur das Jahr 1999 ergab sich eine Gesamtbeschaf
tigtenquote von 32%. Das bedeutet, dass nur ein knap
pes Drittel aller Rheinland-Pfalzer einer sozialversiche
rungspflichtigen Beschaftigung nachging, wahrend der 
Anteil aller Erwerbstatigen an der Bevolkerung mit gut 
44% nach der Mikrozensuserhebung deutlich h6her 
lag. FOr Manner lag die Erwerbsti!tigenquote bei fast 
52%, die Beschaftigtenquote bei unter 38%. Die weibli
che Bev61kerung war zu nicht ganz 37% am Erwerbsle
ben beteiligt und zu gut 26% sozialversicherungspflich
tig beschaftigt. 

Die Mchste Beschaftigtenquote wurde bei Mannern 
in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jahrigen verzeich
net, von denen 70% sozialversicherungspflichtig be
schattigt waren. Mit einer Beschaftigtenquote von gut 
68% lag die Altersgruppe der 35- bis 39-Jahrigen an 
zweiter Stelle. Ober 60% liegende Beschaftigtenquoten 
hatten auch noch die Manner im Alter zwischen 25 und 
30 sowie zwischen 40 und 50 Jahren. Von den 20- bis 
24- und den 50- bis 54-jahrigen Mannern gingen 
immerhin noch mehr als die Halfte einer versicherungs
pflichtigen Tatigkeit nach. Eine mit nicht ganz 29% rela
tiv niedrige Beschaftigtenquote hatten 15- bis 19-jahrige 
Manner. An letzter Stelle rangierten die 60- bis 64-jah
rigen Manner, von denen gut 15% einer sozialversiche
rungspflichtigen Tatigkeit nachgingen. 

Bei den Frauen wurde 1999 die hochste Beschaftig
tenquote mit annahernd 58% bereits in der Alters
gruppe der 25- bis 29-Jahrigen erreicht. Mit dem Be
schaftigtenanteil von 54% an zweiter Stelle folgten die 
20- bis 24-jahrigen Frauen. Bei Frauen im Alter zwi
schen 30 und 50 Jahren lagen die Beschaftigtenquoten 
bei rund 50%. Danach nahmen sie, wie bei den Man
nern, kontinuierlich ab. 

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten an der Bev61kerung 1980 und 1999 
nach Altersgruppen und Geschlecht 

19801) 1999 Differenz 1999 zu 1980 
Altersgruppe 

in Jahren insgesamt mannlich weiblich insgesamt mannlich weiblich insgesamt mannlich weiblich 

% %-Punkte 

15 - 19 45,6 49,9 40,9 24,7 28,8 20,4 -20,8 -21 ,1 -20,4 

20 - 24 64,7 65,2 63,7 53,5 53,2 53,9 -11 ' 1 -12,0 -9,8 

25 - 29 61,1 71,5 50 ,1 61 ,5 65,2 57,7 0,5 -6,3 7 ,6 

30-34 54,4 70,5 37,7 61,5 70,0 52,5 7,2 -0,5 14,8 

35-39 58,7 79,3 38, 1 59,0 68,1 49,2 0,2 -11 ,2 11,2 

40 - 44 52,9 73,0 32,6 57,2 63,4 50,6 4,3 -9,5 18,0 

45 - 49 50,8 71,3 30 ,1 54,9 61,1 48,4 4,1 -10,2 18,3 

50- 54 45,7 65,0 27,5 47,6 55,2 39,6 1,8 -9,7 12,1 

55-59 36,3 55,9 22,6 38,3 47,6 29,0 2,0 -8,3 6,4 

60 - 64 13,7 25,3 6,2 9,8 15,2 4,7 -3,8 -10 ,1 -1,5 

65 und mehr 1,0 1,7 0,5 0,6 1,0 0,3 -0,4 -0,8 -0,3 

lnsgesamt 33,2 44,5 23,3 32,0 37,8 26,4 - 1,2 -6,7 3,1 

darunter 
15-64 50,0 64,4 36,1 47,9 54,4 41,2 -2,0 -10,0 5, 1 

1) Arbeitsort auf Wohnort umgerechnet. 
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Veranderung der Beschaftigten- und der Bevolkerungszahlen 1999 zu 1980 
nach Gesch lecht und Altersgruppen 
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Beschaftigtenquoten Jiingerer in der Vergangenheit 
deutlich hoher als heute 

Unter dem Aspekt, wie viele Burger und Burgerinnen 
welchen Alters, gemessen an der jeweils vergleichba
ren Bevolkerung, mit Beitragszahlungen zur Finanzie
rung des Sozialversicherungssystems beitragen, ist 
nicht nur der gegenwiirtige Stand, sondern besonders 
auch die zuruckliegende Entwicklung von groBer Be
deutung. Urn bei der nachstehenden Betrachtung einen 
Vergleich zwischen 1999 und 1980 anstellen zu konnen, 
mussten wegen 1980 noch fehlender Beschiiftigten
zahlen nach dem Wohnortprinzip die fUr den damaligen 
Zeitpunkt nach dem Arbeitsortprinzip vorliegenden Er
gebnisse auf den Wohnort umgerechnet werden. Dies 
geschah unter Zuhilfenahme von Faktoren, die aus den 
Beschaftigtenzahlen (nach dem Wohnort) der Jahre seit 
1996 ermittelt wurden. Diese sehr vereinfachte Methode 
durfte trotzdem fUr die im Folgenden zu treffenden Aus
sagen uber die bisherigen Veranderungen hinreichend 
genaue Ergebnisse liefern. 

Die Veranderung zwischen 1980 und 1999 stellt sich, 
gemessen an den Beschiiftigtenquoten, fUr Manner und 
Frauen, aber auch nach Altersgruppen recht unter
schiedlich dar. So nahm die Gesamtbeschiiftigtenquote 
der erwerbsfahigen Bevolkerung im Alter zwischen 15 
und 65 Jahren bei den Mannern seit 1980 urn 10 Pro
zentpunkte ab, bei den Frauen wurde gleichzeitig ein 
Anstieg urn gut 5 Prozentpunkte registriert. Wahrend bei 
der mannlichen Bevolkerung die Beschiiftigtenquoten 
in allen Altersgruppen rucklaufig waren, verzeichneten 
die Frauen nur in den beiden unteren Altersgruppen, 
das heiBt zwischen 15 und 20 sowie zwischen 20 und 
25 Jahren, und in der obersten Gruppe (60- bis 64-Jah
rige) zuruckgehende Anteile der sozialversicherungs-
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pflichtig Beschaftigten an der jeweiligen Bevolkerung, 
wahrend in den Obrigen Altersklassen die Beschaftig
tenquoten 1999 hoher lagen als 20 Jahre zuvor. 

Besonders stark fielen sowohl bei den Mannern als 
auch bei den Frauen zwischen 15 und 20 Jahren die 
Ruckgange der Beschaftigtenquote aus. Stand 1980 
noch rund die Halfte der mannlichen Bevolkerung die
ses Alters in einem sozialversicherungspflichtigen Ar
beitsverhaltnis, war dies 1999 nur noch bei knapp 29% 
der Fall (- 21 Prozentpunkte). Bei den gleichaltrigen 
Frauen verringerte sich die Beschaftigtenquote des 
Jahres 1980 in Hohe von fast 41 % urn uber 20 Prozent
punkte auf nunmehr gut 20%. In der Altersgruppe der 
20- bis 24-Jahrigen tiel der Ruckgang der Beschaftig
tenquote bei Mannern mit - 12 und bei Frauen mit 
- 10 Prozentpunkten ebenfalls recht deutlich aus. Ruck
gange urn uber 10 Prozentpunkte hatten die Manner 
auch in den Altersklassen zwischen 35 und 40, 45 und 
50 sowie 60 und 65 Jahren zu verzeichnen. Die h6chs
ten Zuwachse wurden bei der weiblichen Bevolkerung 
im Alter zwischen 40 und 50 Jahren registriert. Hier lag 
die Beschaftigtenquote 1999 urn gut 18 Prozentpunkte 
h6her als 20 Jahre zuvor. Auch die Altersgruppe der 30-
bis 34-jahrigen Frauen hatte in diesem Zeitraum bei der 
Beschaftigtenquote mit einem Plus von fast 15 Prozent
punkten eine besonders ausgepragte Steigerung vor
zuweisen. 

Die Anteile der kurz vor der Verrentung stehenden 
sozialversicherungspflichtig beschaftigten Manner und 
Frauen, bezogen auf die 60- bis 64-jahrige Bevolke
rung, haben in den zuruckliegenden 20 Jahren weiter 
abgenommen. Leisteten 1980 noch rund ein Viertel der 
Manner dieser Altersgruppe Beitrage zur Sozialversi
cherung, waren es 1999 nur noch rund 15%. Bei den 
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Frauen verringerte sich in diesem Zeitraum die ohnehin 
sehr niedrige Beschattigtenquote von gut 6% auf nun
mehr unter 5%. Dagegen war in der davor liegenden Al
tersgruppe der 55- bis 59-Jahrigen bei den Frauen eine 
Zunahme der Beschaftigtenquote urn mehr als 6 Pro
zentpunkte, bei den Mannern aber eine Abnahme urn 
Ober 8 Prozentpunkte zu beobachten. 

,Bevolkerungspyramide" ermoglicht einen vereinfach
ten Oberblick 

Einen schnellen und relativ einfachen Blick auf die 
Zusammenhange zwischen Bevolkerung und BeschiH
tigung bzw. Erwerbstatigkeit kann eine grafische Dar
stellung der zahlenmaBigen Umfange in Form der be
kannten ,Bevolkerungspyramide", auch ,Aitersbaum" 
genannt, geben. Hierbei werden je Altersjahrgang, ge
trennt nach Mannern und Frauen, sowohl die Be
setzungszahlen der Bevolkerung als auch die der 
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten und der Er-

werbstatigen aufeinander projiziert. Vereinfachend sol
len im vorliegenden Fall wegen der geringen Randbe
setzungen nur die Beschaftigten bzw. Erwerbstatigen im 
erwerbsfahigen Alter, das heiBt zwischen 15 und 65 
Jahren, Beachtung finden. Auch hier wird bewusst in 
Kauf genommen, dass die Ausgangsdaten aus unter
schiedlichen Datenquellen stammen und zu verschie
denen Zeitpunkten erhoben wurden . Fur die im Zu
sammenhang mit dem Mikrozensus dargestellten 
Erwerbstatigenzahlen wurden die absoluten Werte der 
einzelnen Altersjahrgange vereinfachend durch die Ver
wendung von altersspezifischen Erwerbstatigenquoten 
ermittelt. 

Ein erster Blick auf die Pyramidendarstellung zeigt 
die durchweg niedrigeren Beschaftigtenquoten der 
weiblichen Bevolkerung, bei der die einzelnen Jahr
gange, besonders bei den Ober 25-Jahrigen, auch Er
werbstatigenquoten aufweisen, die unter denen der 
mannlichen Bevolkerung liegen. lm Vergleich mit den 
Mannern besonders niedrig sind die Anteile der sozial-

Altersaufbau der Bevolkerung, der Erwerbstatigen und der 
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten 1999 
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versicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen, aber auch 
der erwerbstatigen Frauen an der jeweiligen weiblichen 
Bevolkerung bei den 30- bis 50-Jahrigen. In diese Al
tersjahre fallen auch groBe Teile der Kindererziehungs
zeiten, in denen viele Frauen keine oder nur in sehr ge
ringem Umfang eine berufliche Tatigkeit ausOben. 

Die in der vorliegenden Grafik erkennbare Differenz 
zwischen dargestellter Beschaftigung und Erwerbsta
tigkeit gibt einen Hinweis auf die inhaltlichen Unter
schiede der Personenkreise, die von den beiden Statis
tiken erfasst werden. Es handelt sich dabei in erster 
Linie um die von der Beschaftigtenstatistik nicht be
rOhrten Selbstandigen und mithelfenden Familienan
gehorigen sowie die Beamten, aber auch um nicht 
versicherungspflichtig oder geringfOgig beschaftigte 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Eine weitere Auf
gliederung der genannten Personenkreise zeigt, dass 
Selbstandige und Beamte bei Mannern zahlenmaBig 
fast durchweg eine deutlich gr6Bere Rolle spielen als 
bei den Frauen. Bei diesen sind wiederum nicht versi
cherungspflichtig oder geringfOgig Beschaftigte in hb
herer Zahl zu finden als bei den Mannern. 

SchlieBiich gibt die vorliegende Darstellung in Pyra
midenform aber auch eine gute Sicht auf die zukOnftig 
zu erwartende Entwicklung, wenn keine Anderungen im 
Bevolkerungsaufbau oder in den Beschaftigten- bzw. 
Erwerbstatigenquoten eintreten. Die besonders starken 
Jahrgange der Bevolkerung etwa im Alter zwischen 30 
und 50 Jahren, die auch relativ hohe Beschaftigten
bzw. ErwerbstiHigenquoten, besonders bei Mannern, 
aufweisen, werden in den nachsten zehn bis 30 Jahren 
aus dem Berufsleben ausscheiden und die Zahl der 
Rente bzw. Pension erwartenden Menschen weiter ver
starken. Gleichzeitig wird die heute bereits zahlenmaBig 
deutlich geringere Bevolkerung unter 30 Jahren nicht 
fOr eine wesentliche Erhohung der Zahl der Erwerbsta
tigen oder gar der Beitragszahler zur Sozialversiche
rung sorgen konnen. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend sollen die wichtigsten Punkte der 
vorstehenden Darstellung noch einmal kurz in Erinne
rung gerufen werden, um auf die Bedeutung und die 
moglichen Folgen hinzuweisen, die sich durch Ande
rungen in der Geschlechts- und Altersstruktur der Ge-
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samtbevolkerung und des sozialversicherungspflichtig 
beschaftigten bzw. erwerbstatigen Bevolkerungsteils er
geben konnen. 

Mittelfristig wird die Zahl der Bevolkerung im 
erwerbsfahigen Alter zwischen 15 und 65 Jahren ab
nehmen bzw. werden diese Menschen ins Rentenalter 
hineinwachsen. Sinkende Anteile der jOngeren sozial
versicherungspflichtig Beschaftigten an der Gesamtzahl 
der Beschaftigten (Beitragszahler zur Rentenver
sicherung) lassen eine ,Oberalterung" dieses Perso
nenkreises erkennen. 

Steigende Erwerbstatigen- und Beschaftigtenzahlen, 
aber abnehmende Deckungsgrade. speziell bei Frauen. 
deuten auf einen Anstieg der Teilzeitarbeits- und ge
ringfOgigen Beschaftigungsverhaltnisse, die auch mit 
niedrigeren Rentenversicherungsbeitragen einherge
hen, hin. Steigende Erwerbstatigenquoten der Frauen 
bei einer gleichzeitig geringeren Zunahme der Be
schaftigtenquoten (hier wiederum ohne geringtogig 
Beschaftigte) deuten in die gleiche Richtung. 

Langerfristig abnehmende Beschaftigtenquoten bei 
Mannern und zunehmende Beschaftigtenquoten bei 
Frauen sind Zeichen einer m6glichen Mobilisierung von 
Frauen fOr den Arbeitsmarkt, wenn auch hier die zu
nehmende Teilzeitbeschaftigung von Frauen (Teilung 
von bisherigen Vollzeitarbeitsplatzen) nicht ohne Be
deutung ist. 

Abnehmende Beschaftigtenquoten der jOngeren, ab
solut gesehen bereits geringer besetzten Jahrgange 
sind Ausfluss einer verlangerten Ausbildung und dam it 
eines spateren Eintritts ins Berufsleben und ein lndiz fOr 
zukOnftig moglicherweise auftretende Nachwuchspro
bleme bei der Besetzung von Arbeitsplatzen, aber auch 
tor die VerkOrzung der Beitragszeiten in der Sozialver
sicherung. 

AbschlieBend muss noch einmal deutlich gemacht 
werden, dass hier nur einige Punkte der Gesamtproble
matik beleuchtet werden sollten und weitere Untersu
chungen, wie auch angedeutet, erforderlich sind. Hierzu 
gehoren - beim Vorl iegen entsprechender Daten - in 
besonderem MaB Umfang und Bedeutung der gering
togigen Beschaftigungsverhaltnisse tor das gesamte 
Geschehen. 

Diplom-Volkswirt Helmut Kollmar 
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Hochschulprufungen 2000 
- Eine Darstellung der Absolventenstrukturen und der Fachstudiendauern im 

aktuell zurOckliegenden PrOfungsjahr-

In der Hochschulstatistik werden aile Prufungen re
gistriert, soweit sie eine Hochschulausbildung ab
schlieBen. Hierunter fallen aile Abschlussprufungen und 
Promotionen, die vor akademischen, staatlichen oder 
kirchlichen Prufungsamtern beziehungsweise Pru
fungsausschussen abgelegt werden. Neben den Pru
fungen in grundstandigen Studiengangen werden auch 
Abschlusse von Aufbau-, Erganzungs-, Zusatz-, Weiter
bildungs- und Zweitstudien erfasst. 

Rechtsgrundlage tor die Prufungsstatistik ist das 
Hochschulstatistikgesetz (HStatG) vom 2. November 
1990 (BGBI. I S. 2414), das in Paragraph 3 eine semes
terweise Erhebung von Merkmalen der Prufungsteil
nehmerinnen und PrOfungsteilnehmer nach Abschluss 
des Prufungsverfahrens vorsieht. Die Ergebnisse wer
den Oblicherweise tor Prufungsjahre nachgewiesen, 
wobei diese jeweils ein Winter- und das darauf folgende 
Sommersemester umfassen. So sind in den aktuell vor
liegenden Ergebnissen des Prufungsjahres 2000 die 
Daten aller endgultig abgelegten AbschlussprOfungen 
des Wintersemesters 1999/ 2000 und des Sommerse
mesters 2000 zusammengestellt. Bei der Interpretation 
der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Prufungssta
tistik eine reine Prufungs-Fallziihlung ist und die Zahl 
der Prufungen nicht immer mit der Zahl der Personen, 
die Prufungen abgelegt haben, Obereinstimmt. Kandi
datinnen und Kandidaten, die innerhalb eines Zeitrau
mes an mehreren Prufungen tei lnehmen, werden ent
sprechend mehrfach gezahlt. 

Ober 10 000 erfolgreiche Absolventen im Prufungsjahr 
2000 

lm PrOfungsjahr 2000 wurden vor den rund 100 aka
demischen, staatlichen und kirchlichen Prufungsamtern 
insgesamt 10 732 Abschlussprufungen bestanden. Un
ter den erfolgreichen Absolventen waren 5 217 Frauen. 
lhr Anteil betrug demnach knapp 49% und lag gering
togig Ober dem Anteil der weiblichen Studenten an der 
Gesamtstudentenzahl im Wintersemester 2000/01 . Von 
den erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten hat
len 10 119 (94%) die deutsche und 613 (6%) eine aus
schlieBiich auslandische Staatsburgerschaft. Die An
teile der weiblichen Absolventen bei den deutschen und 
auslandischen Prufungsteilnehmern lagen ebenfalls bei 
jeweils 49% (4 914 Deutsche bzw. 303 Ausliinderinnen). 
In den beiden Berichtssemestern wurden insgesamt 
115 endgultig nicht bestandene Prufungen gemeldet. 

An den rheinland-pfiilzischen Hochschulen kann na
hezu das gesamte Spektrum akademischer, kirchlicher 
und staatlicher PrufungsabschiOsse erlangt werden. Es 
reicht von den Diplomgraden, die an wissenschaftlichen 
Hochschulen und an Fachhochschulen verliehen wer
den, uber Staatsexamen, Magister- und Lizentiatentitel, 
Bachelor- und Master-Abschlusse bis hin zum Doktor
titel. 

Von den 10 732 erfolgreichen Examina des PrOfungs
jahres 2000 entfielen knapp 41% (4 346) auf Diplom
und entsprechende Abschlussprufungen an wissen-

Bestandene Abschlussprotungen im Prufungsjahr 2000 nach Fachergruppen und Hochschularten 

Wissenschaftliche Hochschulen Fachhochschulen 

Fachergruppe 
lnsgesamt Antell an Antell an zusammen insgesamt zusammen insgesamt 

Anzahl % Anzahl % 

lnsgesamt 

Sprach- und Kulturwissenschaften 2 577 2 559 99,3 18 0,7 
Sport 79 79 100,0 - -
Rechts-. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 3 764 1 650 43,8 2 114 56,2 
Mathematik, Naturwissenschaften 1 508 1 408 93,4 100 6,6 
Humanmedizin 754 754 100,0 - -
Agrar- , Forst- und Ernahrungswissenschaften 23 - - 23 100,0 
lngenieurwissenschaften 1 676 481 28,7 1 195 71,3 
Kunst, Kunstwissenschaft 351 210 59,8 141 40,2 

lnsgesamt 10 732 7 141 66,5 3 591 33,5 
darunter Auslander/ - innen 613 489 79,8 124 20,2 

Frauen 

Sprach- und Kulturwissenschaften 1 975 1 962 99,3 13 0,7 
Sport 32 32 100,0 - -
Rechts-, Wlrtschafts- und Sozialwissenschaften 1 626 659 40,5 967 59,5 
Mathematik, Naturwissenschaften 534 528 98,9 6 1,1 
Humanmedizin 356 356 100,0 - -
Agrar- , Forst- und Erni!hrungswissenschaften 1 - - 1 100,0 
lngenieurwissenschaften 451 120 26,6 331 73,4 
Kunst, Kunstwissenschaft 242 144 59,5 98 40,5 

Zusammen 5 21 7 3 801 72,9 1 41 6 27,1 
darunter Auslanderinnen 303 248 81 ,8 55 18,2 
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Bestandene AbschlussprOfungen 2000 nach PrOfungsgruppen 

Universitiits
diplome (U) 

und 
entsprechende 

Abschlilsse 
40,5 % 

Promo
tion en 
9,3 % 

Sonstige 
2,3 % 

Lehramts-

Fachhoch
schulab
schlilsse 
33,5% 

schaftlichen Hochschulen (z. B. Magister und Lizentiat); 
mit 34% (3 591) folgten die Fachhochschuldiplome. An 
dritter Stelle lagen mit gut 14% (1 543) die Lehramts
prOfungen (einschlieBiich Diplom-Handelslehrerinnen 
bzw. Diplom-Handelslehrer), gefolgt von den Promotio
nen mit 9% (1 003). Vergleichsweise selten wurden 
Master-AbschiOsse mit 0,5% (53) und kOnstlerische Ab
schiOsse (z. B. PrivatmusiklehrerprOfung, Kirchenmu
sikprOfung) mit 0,2% (17) angestrebt und erreicht. 

lnnerhalb der einzelnen PrOfungsgruppen waren 
Frauen unterschiedlich stark vertreten. Bei den Lehr
amtsprOfungen waren sie mit knapp 73% (1 122) deut
lich in der Oberzahl. Auch bei den kOnstlerischen 
AbschiOssen stellten sie mit 53% (9) mehr als die 
te der erfolgreichen Absolventen. In der Gruppe der 
Diplom- und entsprechenden AbschiOsse an wissen
schaftlichen Hochschulen war gut die (2 187) der 
PrOflinge Frauen. Unterdurchschnittliche Frauenanteile 
wurden demgegenOber bei den DiplomabschiOssen an 
Fachhochschulen mit 39% (1 416), den Promotionen mit 
37% (373) und den MasterabschiOssen mit 9% (5) re
gistriert. 

Die meisten Absolventen studierten Rechts-, Wirt
schafts- oder Sozialwissenschaften 

Die Gliederung der AbschlussprOfungen nach Stu
zeigt einen Schwerpunkt bei 

den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; 
gut 35% aller erfolgreichen Examina entfielen auf Stu

dieser Gruppe. Es folgten mit deutlichem 
Abstand die Sprach- und Kulturwissenschaften mit 24% 
vor den lngenieurwissenschaften mit 16% und den 
chern der Gruppe Mathematik, Naturwissenschaften mit 
14%. Auf Humanmedizin entfielen 7% und auf kunst
wissenschaftliche 3,3% der erfolgreichen 
Absolventinnen und Absolventen. Die beiden Obrigen 
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Universitats
diplome (U) 

und 

Sonstige 
2,3 % 

Promo
tionen 
7,1 % 

Lehramts
prilfungen 

21 ,5% 

schulab
schlilsse 

27,1 % 

Slatistisches Landesaml Rheinland-Pfalz 

Sport sowie Agrar-, Forst- und 
rungswissenschaften lagen jeweils unter 1% und waren 
somit nur von untergeordneter Bedeutung. 

Frauen waren in den Sprach- und 
Kulturwissenschaften sowie in Kunst, Kunstwissen
schaft deutlich in der Uberzahl. lhre Anteile in diesen 
Gruppen betrugen 77 bzw. 69%. In allen anderen 
chergruppen waren Frauen deutlich schwacher vertre
ten. In der Humanmedizin lag der Frauenanteil bei 47%, 
in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
bei 43% und in Sport bei 41 %. Noch geringere Frauen
antei le wiesen die Mathematik, Naturwis
senschaften mit 35%, die lngenieurwissenschaften mit 
27% und die Agrar-, Forst- und 
schaften mit 4,3% auf. 

Das Gros der Absolventen wurde an wissenschaft
lichen Hochschulen ausgebildet 

Zwei Drittel der erfolgreich abgelegten PrOfungen 
wurden an wissenschaftlichen Hochschulen und ein 
Drittel an Fachhochschulen abgenommen. Die PrOfun
gen in Humanmedizin und in Sport wurden ausnahms
los vor PrOfungsausschOssen wissenschaftlicher Hoch
schulen abgelegt; an Fachhochschulen werden diese 

nicht angeboten. Auch von den Ab
schiOssen in den Sprach- und Kultur
wissenschaften (99%), Mathematik, Naturwissenschaf
ten (93%) und Kunst, Kunstwissenschaft (60%) entfielen 
Oberdurchschnittl ich viele auf die wissenschaftlichen 
Hochschulen. der lngenieurwissenschaften sind 
demgegenOber traditionell an den Fachhoch
schulen vertreten; 71 % der ingenieurwissenschaftlichen 
AbschiOsse entfielen auf diese eher praxisorientierten 
Lehr- und Forschungseinrichtungen. Auch in den 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wurden 
mit 56% mehr als die der AbschiOsse vor FH-Aus-
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Bestandene Abschlussprufungen und durchschnittliche Fachstudiendauern deutscher Erstabsolventinnen und 
Erstabsolventen im Prufungsjahr 2000 nach Hochschularten und ausgewahlten Prufungsabschlussen 

Bestandene Fachstudiendauer 
Quartils-

Merkmal Abschluss- 2. Quartil abstand 
prOfungen 1. Quartil (Median) 3. Quartil 

Anzahl Semester 

Hochschulart 

Wissenschaltliche Hochschulen 5 002 9,5 11,7 13,8 4,3 

Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) 2 858 8,4 9,8 11 ,4 3,0 

Verwaltungsfachhochschulen 544 5,8 6,0 6,3 0,5 

lnsgesamt 8 404 8,5 10,5 13,0 4,5 

Ausgewahlte PrOfungsabschiOsse 

Diplom (U) 
Magister 
Staatsexamen (ohne Lehramt) 
LehramtsprOiung 
Diplom (FH) 

schussen abgelegt. In Agrar-, Forst- und Ernahrungs
wissenschaften entfielen mangels entsprechender Stu
dienangebote an den wissenschaftlichen Hochschulen 
in Rheinland-Pfalz sogar aile Prufungen auf den Fach
hochschulbereich. In kunstwissenschaftlichen Fachern 
lag dessen Anteil bei 40%; in dieser Gruppe dominier
ten namlich universitare Ausbildungsgange. Sehr ge
ring waren die Anteilswerte der Fachhochschulen in der 
Fachergruppe Mathematik, Naturwissenschaften mit 
7% und in den Sprach- und Kulturwissenschaften mit 
knapp 1%. 

Wahrend an den wissenschaftlichen Hochschulen 
53% der erfolgreichen Prufungen von Frauen abgelegt 
wurden, betrug der Absolventinnenanteil an Fachhoch
schulen lediglich 39%. Sowohl an wissenschaftlichen 
Hochschulen als auch an Fachhochschulen waren die 
Gepruften in den Fachergruppen Sprach- und Kultur
wissenschaften sowie Kunst, Kunstwissenschaft weit 
Oberwiegend weiblichen Geschlechts. Der Frauenanteil 
in sprach- und kulturwissenschaftlichen Fachern an 
wissenschaftlichen Hochschulen betrug 77% und an 
Fachhochschulen 72%, in Kunstwissenschaft an wis
senschaftlichen Hochschulen 69% und an Fachhoch
schulen 70%. In allen anderen Fachergruppen lagen die 
Frauenanteile in beiden Hochschularten jeweils unter
halb von 50%. 

Die hochschulpolitische Diskussion zur Studiendauer 

Seit Jahren schon wird eine hochschulpolitische Dis
kussion Ober die Studiendauer gefuhrt. In diesem Zu
sammenhang wird immer wieder darauf hingewiesen, 
dass deutsche Studenten im internationalen Vergleich 
zu lange studieren. Als Ursachen fur zu lange Studien
zeiten in Deutschland werden sowohl hochschulinterne 
Grunde (z. B. unzureichende Studien- und Prufungsbe
dingungen an den Hochschulen, Unubersichtlichkeit 
vieler Studiengange) als auch hochschulexterne bzw. 
individuelle Grunde (z. B. Entwicklung des Arbeitsmark
tes, soziale Verhaltnisse der Studierenden) angefUhrt. 
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2 220 10,9 12,6 14,6 3,7 
452 11 ,1 13,1 15,5 4,4 

1 071 9,3 10,9 13,2 3,9 
1 202 7,7 9,0 11,3 3,6 
3 402 7,6 9,2 11 ,0 3,4 

Vorgeschlagen wurde eine Reihe von MaBnahmen, 
die zu einer Verkurzung der Studiendauer tuhren soli en. 
Hierzu zahlen u. a. die Verkurzung der Regelstudienzei
ten, die ,Entrumpelung" von Studien- und Prufungsord
nungen, die Einfuhrung von Freiversuchen, die Eintuh
rung von Studiengebuhren fUr Langzeitstudierende 
bzw. deren Zwangsexmatrikulation, eine verbesserte 
Studienberatung sowie eine Ausweitung der personal
len und raumlichen Kapazitaten im Hochschulbereich. 

1993 wurde in Rheinland-Pfalz eine Hochschulstruk
turkommission berufen und mit der Aufgabe betraut, ein 
MaBnahmenpaket zu erarbeiten, dass u.a. zu einer Ver
besserung der Situation in der Lehre und dam it auch zu 
einer Studienzeitverkurzung fuhren sollte. Diesem Auf
trag entsprechend wurden von dieser Strukturkommis
sion unter anderem folgende Leitlinien verabschiedet: 

1. Die Hochschulen sind nach Moglichkeit weiter zu off
nen. Flexiblere Formen der Nutzung des Lehrange
bots sind zu entwickeln. 

2. Pflichtveranstaltungen und Prufungen sollen auf das 
notwendige MaB zuruckgetuhrt werden. 

3. Verfahren der ROckkopplung zwischen Lehrenden 
und Studierenden sind vorzusehen. 

4. Die sozialen Rahmenbedingungen, unter denen ein 
Studium stattfindet, sind zu verbessern und durfen 
bei einer Hochschulstrukturreform keinesfalls auBer 
Acht gelassen werden. 

5. Sanktionen durch Studiengebuhren, Zwangsexma
trikulationen und Verwirkung von Prufungsrechten fUr 
Langzeitstudierende sind abzulehnen. Sie sind keine 
geeigneten MaBnahmen der Hochschulreform. 

Es ist nun Aufgabe der Hochschulen, die Empfehlun
gen der Strukturkommission wirksam umzusetzen. lm 
neuen Universitatsgesetz vom 23. Mai 1995 und im 
neuen Fachhochschulgesetz vom 6. Februar 1996 sind 
bereits etliche Empfehlungen berucksichtigt worden. 
Auch in zahlreiche Prufungs- und Studienordnungen, 
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die seither novelliert worden sind, wurden entspre
chende MaBnahmen aufgenommen. Aufgrund ihres 
Langfristcharakters wird es jedoch noch einige Zeit 
dauern, bis einige eingeleitete MaBnahmen eine spur
bare Wirkung in Form deutlich verkOrzter Studienzeiten 
entfalten. 

Methodische Hinweise zur Fachstudiendauerberech
nung 

Aus der PrOfungsstatistik lassen sich lnformationen 
Ober die durchschnittlichen Studiendauern an den 
rheinland-pfalzischen Hochschulen gewinnen. Grund
satzlich wird bei einer Betrachtung der Studiendauern 
zwischen der Fachstudiendauer (gemessen in Fachse
mestern) und der Gesamtstudiendauer (gemessen in 
Hochschulsemestern) unterschieden. Die Fachstudien
dauer umfasst die Anzahl der Fachsemester, die Absol
venten im Hinblick auf den PrOfungsabschluss in einem 
konkreten Studiengang studierten. Auf diese Fachstu
diendauer wird in der Regel Bezug genommen, wenn 
hochschulintern begrOndete studienzeitverlangernde 
Ursachen beleuchtet werden. In die Gesamtstudien
dauer flieBen hingegen neben den Fachsemestern auch 
noch Urlaubssemester sowie Studienzeiten aus ande
ren Studiengangen ein, die nicht auf das Fachstudium 
angerechnet wurden. Diese Gesamtstudiendauer ist 
haufig von Interesse, wenn insbesondere von den Stu
dierenden unmittelbar beeinflussbare studiendauerbe
stimmende Faktoren analysiert werden. Eine umfas
sende Analyse der Gesamtstudiendauern ist nur auf der 
Grundlage aufwandiger Studienverlaufsauswertungen 
moglich, die den Rahmen dieses Beitrages sprengen 
wOrden. Von daher beschranken sich die folgenden 
AusfOhrungen auf eine Betrachtung ausgewahlter Fach
studiendauern. Der Methodik des Wissenschaftsrates 
folgend, werden dabei nur Fachstudiendauern deut
scher Erstabsolventen ausgewiesen. PrOfungen aus
landischer Kommilitoninnen und Kommilitonen werden 
damit in die Durchschnittsberechnungen ebenso wenig 
einbezogen wie AbschiOsse in Zusatz-, Erganzungs
oder Aufbaustudiengangen sowie ZweitabschiOsse. 
Durch diese Eingrenzung sollen m6gliche verzerrende 
EinfiOsse durch auslandische Kommilitoninnen und 
Kommilitonen (in der Regel langere Studienzeiten) so
wie Zusatzstudien von bereits akademisch Vorgebilde
ten (in der Regel kOrzere Studienzeiten) vermieden wer
den. 

Bei der Berechnung statistischer Durchschnittswerte 
wird in der Regel das arithmetische Mittel verwendet. Es 
wird als Quotient aus der Summe der beobachteten 
Merkmalswerte und der Gesamtzahl der Beobach
tungsfalle berechnet. Extremwerte (so genannte Ausrei
Ber) konnen insbesondere bei kleinen Fallzahlen zu 
deutlichen Verzerrungen dieses Durchschnittswertes 
fOhren, so dass sich dieser nicht mehr sinnvoll inter
pretieren lasst. Ein im Hinblick auf diese Problematik ge
eigneteres MaB zur Durchschnittsberechnung ist der 
Median, der auch Zentralwert genannt wird. Der Median 
ist der Wert, der in einer gr6Bengeordneten Beobach
tungsreihe die Mitte markiert. Er teilt beispielsweise die 
Absolventen eines Studienganges im Hinblick auf die 
Fachstudiendauer in zwei gleich groBe Gruppen auf und 
markiert dabei die Fachstudiendauer, bei der jeweils die 
Halfte der Absolventen eine kOrzere bzw. langere Aus
bildungszeit aufweist. 
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Grundsatzlich werden bei der Ermittlung der durch
schnittlichen Fachstudiendauern die Absolventen eines 
PrOfungsjahres und damit eine Abgangerkohorte zu
sammengefasst. Eine alternative Methode ist die Be
rechnung der Studiendauer eines Anfangerjahrganges 
(Anfangerkohorte). Letztere hat jedoch den Nachteil, 
dass sich der Mittelwert erst mit einer Zeitverzogerung 
von einigen Jahren errechnen lasst, namlich erst dann, 
wenn der letzte Studierende der Anfangerkohorte sein 
Studium beendet hat. Wegen der Mheren Aktualitat 
wird daher in der Regel bei der Berechnung von durch
schnittlichen Fachstudiendauern auf Absolventenjahr
gange aufgesetzt. 

lnformatiker studieren lange 

lm Durchschnitt benotigten die erfolgreichen Absol 
ventinnen und Absolventen des PrOfungsjahres 2000 
insgesamt 10,5 Semester fOr ihr Fachstudium. Wahrend 
die mittlere Fachstudiendauer an den wissenschaft
lichen Hochschulen bei 11 ,7 Semestern lag, betrug sie 
an Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschu
len) 9,8 und an Verwaltungsfachhochschulen 6 Semes
ter. Hierbei ist zu beachten, dass die Verwaltungsfach
hochschulen im Hinblick auf die Studiendauer eine 
Sonderstellung einnehmen. Das Studium an diesen ver
waltungsinternen Einrichtungen des 6ffentlichen Diens
tes ist unmittelbarer Bestandteil eines fest umrissenen 
und auf drei Jahre festgelegten Vorbereitungsdienstes, 
an dessen Ende eine LaufbahnprOfung steht, nach de
ren erfolgreichem Ablegen die Verleihung eines Di
plomgrades (FH) erfolgt. 

Studierende, die im PrOfungsjahr 2000 ihr Studium 
mit dem Magistergrad abschlossen, benotigten im 
Schnitt 13,1 Fachsemester. Rund ein halbes Semester 
weniger brauchten die Studentinnen und Studenten fOr 
einen Diplomabschluss einer wissenschaftlichen Hoch
schule. Die durchschnittliche Fachstudienzeit bis zum 
1. Staatsexamen (ohne LehramtsprOfungen) betrug 10,9 
Semester. Bis zum Diplomabschluss an Fachhoch
schulen wurden im Durchschnitt 9,2 Semester studiert. 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten (ein
schlieBiich der Diplom-Handelslehrerinnen und Diplom
Handelslehrer) legten nach durchschnittlich 9 Semes
tern das 1. Staatsexamen bzw. die DiplomprOfung ab. 

Zwischen den einzelnen Studiengangen variierten 
die Studienzeiten erheblich. In der Gruppe der Diplom
prOfungen, die an wissenschaftlichen Hochschulen ab
gelegt wurden, studierten lnformatiker mit durchschnitt
lich 16 Fachsemestern auBergewohnlich lange. Die 
Regelstudienzeit in dieser Fachrichtung, in der akut ein 
erheblicher Mangel an qualifizierten Fachkraften be
steht, wurde um 7 Semester Oberschritten. Auch die 
mittleren Fachstudienzeiten in den Diplomstudiengan
gen Architektur (14,2 Semester), Bauingenieurwesen 
(14,1 Semester), Volkswirtschaftslehre (13,7 Semester), 
Mathematik (13,3 Semester), Physik (13,3 Semester), 
Psychologie (13 Semester) , Elektrotechnik (12,9 Se
mester) und Biologie (12,9 Semester) lagen Ober dem 
Gesamtdurchschnitt fOr ein Universitatsdiplom, der bei 
12,6 Semestern lag. Dagegen studierten Absolventin
nen und Absolventen der Diplomstudiengange Padago
gik, Katholische Theologie, Betriebswirtschaftslehre so-
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Bestandene AbschlussprOfungen und durchschnittliche Fachstudiendauern deutscher Erstabsolventinnen und 
Erstabsolventen im PrOfungsjahr 2000 nach ausgewahlten Studiengangen 

Abwei-
Be stan- Fachstudiendauer chung des 

dene Ab- Quarti ls-
Regel- Medians 

Studiengang Abschluss- schluss- abstand 
studien- von der 

art prOiungen 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 
zeit 21 Regel-

(Median) studienzeit 

Anzahl Semester 

Katholische Theologie Diplom (U) 31 10,4 11 ,2 12,4 2,0 10 1,2 

Psychologie Diplom (U) 205 11,6 13,0 14,6 3,0 g 4,0 

PAdagogik Diplom (U) 294 9,9 11 ,1 12,7 2,8 9 2,1 

Betriebswirtschattslehre Diplom (U) 327 9,4 11 ,5 13,3 3,9 8 3,5 

Volkswirtschattslehre Diplom (U) 68 11,5 13,7 15,4 3,9 8 5,7 

Wirtschaftsingenieurwesen Diplom (U) 94 11,8 12,7 13,6 1,8 9 3,7 

Mathematik Diplom (U) 38 11 ,2 13,3 15,9 4,7 9 4,3 

lnformatik Diplom (U) 105 13,2 16,0 19,2 6,0 9 7,0 

Physik Diplom (U) 92 11 ,9 13,3 15,8 3,9 10 3,3 

Chemie Diplom (U) 45 10,8 11 ,8 13,2 2,4 10 1,8 

Biologie Diplom (U) 122 11 ,3 12,9 14,9 3,6 9 3,9 

Maschinenbau Diplom (U) 50 11 '1 12,3 14,8 3,7 9 3,3 

Elektrotechnik Diplom (U) 52 12,0 12,9 15,0 3,0 9 3,9 

Architektur Diplom (U) 82 12,5 14,2 16,0 3,5 9 5,2 

Bauingenieurwesen Diplom (U) 76 12,6 14,1 15,5 2,9 9 5,1 

Eng Iisch Diplom (U) 
-Obersetzer 69 9,8 11 ,0 13,4 3,6 8 3,0 

Franzosisch Diplom (U) 
-Obersetzer 27 9,4 11 ,1 13,0 3,6 8 3,1 

Publizistik Magister 51 10,6 11 ,6 14,6 4,0 9 2,6 

Germanistik Magister 56 11 ,8 13,2 14,9 3,1 9 4,2 

Anglistik Magister 21 10,8 12,4 14,4 3,6 9 3,4 

Politikwissenschatt Magister 72 10,8 12,8 14,6 3,8 9 3,8 

Kunstwissenschaft Magister 30 11 ,6 13,7 15,8 4,2 9 4,7 

Evangelische Theologie Kirchliche 
PrOfung 12 12,5 13,5 14,3 1,8 9 4,5 

Rechtswissenschaft Staatsexamen 606 8,7 9,8 11 ,2 2,5 9 0,8 

Lebensmittelchemie Staatsexamen 11 8,9 9,3 10,6 1,7 9 0,3 

Pharmazie Staatsexamen 8 1 8,8 9,6 11 ,1 2,3 8 1,6 

Allgemeinmedizin Staatsexamen 299 12,7 13,5 14,6 1,9 12,5 1,0 

Zahnmedizin Staatsexamen 74 10,2 11 ,1 12,5 2,3 11 0,1 

Lehramt an Grund- und 

Hauptschulen Staatsexamen 518 7,1 7,8 8,5 1,4 7 0,8 

Lehramt an Realschulen Staatsexamen 195 7,7 8,5 10,4 2,7 7 1,5 

Lehramt an Gymnasien Staatsexamen 286 10,2 12,1 14,0 3,8 9 3,1 

Lehramt an Sonderschulen Staatsexamen 143 9,5 10,0 10,5 1,0 9 1,0 

Lehramt an berufsbildenden Schulen 
(ohne Diplom-Handelslehrer/-innen) Staatsexamen 24 11,5 13,5 16,8 5,3 9 4,5 

Diplom-Handelslehrer/ - innen Diplom (U) 36 11 ,8 12,9 14,0 2,2 8 4,9 

Sozialarbeit Diplom (FH) 101 6,9 7,5 8,3 1,4 6 1,5 

Sozialpadagogik Diplom (FH) 189 6,9 7,7 8,7 1,8 6 1,7 

Betriebswirtschattslehre 1) Diplom (FH) 1138 8,0 9,0 10,4 2,4 8 1,0 

lnformatik Diplom (FH) 37 9,9 11 ,9 14,9 5,0 8 3,9 

Angewandte lnformatik Diplom (FH) 33 10,0 11 ,1 12,3 2,3 8 3,1 

Maschinenbau Diplom (FH) 163 9,0 10,5 13,2 4,2 8 2,5 

Versorgungstechnik Diplom (FH) 66 8,9 10,4 11,8 2,9 8 2,4 

Elektrotechnik Diplom (FH) 134 9,2 10,4 12,3 3,1 8 2,4 

Architektur Diplom (FH) 257 11 ,0 12,6 14,8 3,8 8 4,6 

lnnenarchitektur Diplom (FH) 91 10,6 11 ,5 13,1 2,5 9 2,5 

Bauingenieurwesen Diplom (FH) 213 9,5 10,6 12,3 2,8 8 2,6 

Kommunikationsdesign Diplom (FH) 106 10,1 10,9 12,0 1,9 9 1,9 

Modedesign Diplom (FH) 20 9,7 10,0 10,4 0,7 9 1,0 

1) Zusammenfassung aller speziellen BWL-Studiengange an Fachhochschulen. - 2) Ausnahmeregeln einzelner Hochschulen sind hier nichl berOcksichtigL 
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Regelstudienzeiti.iberschreitungen 1l im PrOfungsjahr 2000 
nach ausgewahlten Studiengangen 

lnformatik - Diplom (U) 

Volkswirtschaftslehre - Diplom (U) 

Architektur - Diplom (U) 

Bauingenieurwesen - Diplom (U) 

Mathematik - Diplom (U) 

Psychologie - Diplom (U) 

Elektrotechnik - Diplom (U) 

Biologie - Diplom (U) 

Wirtschaftsingenieurwesen - Diplom (U) 

Betriebswirtschaftslehre - Diplom (U) 

Maschinenbau - Diplom (U) 

Physik - Diplom (U) 

Padagogik - Diplom (U) 

Chemie - Diplom (U) 

Katholische Theologie - Diplom (U) 

Franzosisch - Diplom (U)-Obersetzer 

Englisch - Diplom (U)-Obersetzer 

Kunstwissenschaft - Magister 

Germanistik - Magister 

Politikwissenschaft - Magister 

Anglistik - Magister 

Publizistik - Magister 

Evangelische Theologie - Kirchliche PrOfung 

Pharmazie - Staatsexamen 

Allgemeinmedizin - Staatsexamen 

Rechtswissenschaft - Staatsexamen 

Lebensmittelchemie - Staatsexamen 

Zahnmedizin - Staatsexamen 
Diplom-Handelslehrer/-innen - Diplom (U) 

Lehramt an berufsbildenden Schulen - Staatsexamen 

Lehramt an Gymnasien - Staatsexamen 

Lehramt an Realschulen - Staatsexamen 

Lehramt an Sonderschulen - Staatsexamen 

Lehramt an Grund- und Hauptschulen - Staatsexamen 

Architektur - Diplom (FH) 

lnformatik - Diplom (FH) 

Angewandte lnformatik - Diplom (FH) 

Bauingenieurwesen - Diplom (FH) 

lnnenarchitektur - Diplom (FH) 

Maschinenbau - Diplom (FH) 

Elektrotechnik - Diplom (FH) 

Versorgungstechnik - Diplom (FH) 

Kommunikationsdesign - Diplom (FH) 

SozialpMagogik - Diplom (FH) 

Sozialarbeit - Diplom (FH) 

Modedesign - Diplom (FH) 

Betriebswirtschaftslehre - Diplom (FH) 

p 

==::J 

0 2 3 4 

Fachsemester 

1) Abweichung der durchschnittlichen Fachstudiendauer von der formal festgelegten Regelstudienzeit. 

5 6 7 

Statistisches Landesaml Rheinland-Pfalz 
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\ 
Quartilsabstande der Fachstudiendauer im PrOfungsjahr 2000 

nach ausgewahlten Studiengangen 

lnformatik - Diplom (U) 

Mathematik - Diplom (U) 

Volkswirtschafts lehre - Diplom (U) 

Betriebswirtschafts lehre - Diplom (U) 

Physik - Diplom (U) 

Maschinenbau - Diplom (U) 

Biologie - Diplom (U) 

Architektur - Diplom (U) 

Psychologie - Diplom (U) 

Elektrotechnik - Diplom (U) 

Bauingenieurwesen - Diplom (U) 

Pi:i.dagogik - Diplom (U) 

Chemie - Diplom (U) 

Katholische Theologie - Dip lom (U) 

Wirtschaftsingenieurwesen - Diplom (U) 

Franzosisch - Diplom (U)-Obersetzer 

Englisch - Dip lom (U)-Obersetzer 

Kunstwissenschaft - Magister 

Publizistik - Magister 

Po litikwissenschaft - Magister 

Anglistik - Mag ister 

Germanistik - Mag ister 

Evangelische Theologie - Kirchliche PrOfung 

Rechtswissenschaft - Staatsexamen 

Pharmazie - Staatsexamen 

Zahnmedizin - Staatsexamen 

Allgemeinmedizin - Staatsexamen 

Lebensmittelchemie - Staatsexamen 

Lehramt an berufsbildenden Schulen - Staatsexamen 

Lehramt an Gymnasien - Staatsexamen 

Lehramt an Realschulen - Staatsexamen 

Dip lom-Handels lehrer/-innen - Dip lom (U) 

Lehramt an Grund- und Hauptschulen - Staatsexamen 

Lehramt an Sonderschulen - Staatsexamen 

lnformatik - Diplom (FH) 

Maschinenbau - Diplom (FH) 

Architektur - Diplom (FH) 

Elektrotechnik - Diplom (FH) 

Versorgungstechnik - Diplom (FH) 

Bauingenieurwesen - Diplom (FH) 

lnnenarchitektur - Diplom (FH) 

Betriebswirtschaftslehre - Diplom (FH) 

Angewandte lnformatik - Diplom (FH) 

Kommunikationsd esign - Diplom (FH) 

Sozialpi:i.dagogik - Diplom (FH) 

Sozialarbeit - Diplom (FH) 

Modedesign - Diplom (FH) 

0 2 3 4 

Fachsemester 

5 6 7 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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wie Chemie mit durchschnittlichen Fachstudiendauern 
zwischen 11 ,1 und 11,8 Fachsemestern vergleichsweise 
zOgig. 

Die Abweichung von der Regelstudienzeit betrug 
bei den Volkswirten, Architekten und Bauingenieuren 
jeweils mehr als 5 Semester. Eine Abweichung von we
niger als 2 Semestern wurde in den Diplomstudien
gangen Chemie (1,8 Semester) und Katholische Theo
logie (1 ,2 Semester) registriert 

Bei den Studiengangen mit Abschluss 1. Staatsexa
men (ohne Lehramtsprufungen) wurden in Lebens
mittelchemie, Pharmazie sowie in Rechtswissenschaft 
mit Werten zwischen 9,3 und 9,8 Semestern relativ nied
rige Mittelwerte festgestellt Hierbei ist zu beachten, 
dass sich bei den Apothekern und den Lebensmittel
chemikern jeweils noch eine praktische Ausbildung von 
zw61f Monaten und bei den Juristen eine Referendarzeit 
von bis zu 24 Monaten anschlieBt Zahnmediziner be
notigten im Schnitt 11,1 und Allgemeinmediziner 13,5 
Fachsemester bis zum 1. Staatsexamen. Die Abwei
chungen von der Regelstudienzeit waren in diesen Stu
diengangen, die mit einem Staatsexamen abschlieBen, 
gering. Mit Ausnahme der Pharmazie lagen die Ober
schreitungen bei einem Semester und darunter. 

In der Gruppe der LehramtsprOfungen differierten die 
Fachstudienzeiten erheblich. Die mit durchschnittlich 
13,5 Semestern langste Fachstudienzeit verzeichneten 
die Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer, ge
folgt von den Diplom-Handelslehrerinnen und Diplom
Handelslehrern (12,9 Semester) und den Gymnasial
lehrerinnen und Gymnasiallehrern (12,1 Semester) . Die 
Grundausbildung fOr das Lehramt an Sonderschulen 
dauerte im Schnitt 10 Semester, fOr das Lehramt an 
Realschulen 8,5 Semester und fOr das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen 7,8 Semester. Die einzelnen 
Lehramtsstudiengange unterschieden sich auch sehr 
deutlich im Hinblick auf die Oberschreitung der formal 
festgelegten Regelstudienzeiten. Wahrend die Absol
ventinnen und Absolventen fOr die Lehramter an Grund
und Hauptschulen sowie an Sonderschulen die Regel
studienzeit nur urn 0,8 bzw. 1 Semester Oberschritten, 
waren es bei den Lehrkraften tor berufsbildende Schu
len 4,5 und den Diplom-Handelslehrerinnen und 
Diplom-Handelslehrern 4,9 Fachsemester. Wie die Ju
risten haben auch die Lehramtsanwarterinnen und 
Lehramtsanwarter noch eine Referendarzeit von 18 bis 
24 Monaten zu absolvieren, die sich an das Studium an
schlieBt und die Gesamtausbildungszeit entsprechend 
verlangert. 

Bei den Diplomstudiengangen an Fachhochschulen 
wiesen die Architektur und die lnformatik mit 12,6 bzw. 
11,9 Fachsemestern die langsten mittleren Studienzei
ten auf. In diesen beiden Fachern wurden auch die Re
gelstudienzeiten mit 4,6 Semestern in Architektur und 
3,9 Semestern in lnformatik am deutlichsten Oberschrit
ten. Auch die Studierenden in den Studiengangen 
lnnenarchitektur und Angewandte lnformatik benotigten 
mit durchschnittlich 11,5 bzw. 11,1 Semestern recht 
lange bis zum Abschluss. Dagegen erreichten die So
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit 7,5, die So
zialpadagoginnen und Sozialpadagogen mit 7,7 und die 
Betriebswirtschaftlerinnen und Betriebswirtschaftler mit 
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9 Semestern recht schnell ihr Ausbildungsziel. Auch la
gen die Abweichungen von der Regelstudienzeit in die
sen drei Studiengangen mit Werten zwischen 1 und 1,7 
Semestern im unteren Bereich. In den beiden sozialen 
Studiengangen schlieBt sich an die Hochschulausbil
dung noch ein berufliches Anerkennungsjahr an, das 
bei einem Vergleich der Gesamtausbildungszeiten be
rOcksichtigt werden muss. 

GroBe Streuungsbreite bei den Lehramtsstudiengan
gen 

Die hier ausgewiesenen Durchschnittswerte bieten 
isoliert betrachtet nur einen ersten Anhaltspunkt zur Be
urteilung der Studienzeiten. FOr qualifizierte Aussagen 
ist es unumganglich, neben den Mittelwerten auch 
StreuungsmaBe in die Betrachtung mit einzubeziehen. 
Sie kennzeichnen, inwieweit die beobachteten Absol
ventenkohorten im Hinblick auf die Studiendauer eher 
homogene oder aber heterogene Massen darstellen. 
Ein fOr die vorliegende Problematik geeignetes Streu
ungsmaB ist der Quartilsabstand. Zur Bestimmung die
ses MaBes geht man von den Quartilen der beobachte
ten Studiendauerverteilungen aus und berechnet die 
Differenz zwischen dem ersten und dem dritten Quar
tilswert. Belauft sich das erste Quartil z. B. auf 10 und 
das 3. Quartil auf 12 Semester, so besagt der zwischen 
diesen Werten liegende Quartilsabstand, dass der im 
Hinblick auf die Fachstudiendauer Schnellste der mitt
leren 50% der Studierenden ein Jahr frOher zum Ab
schluss kam als dcr Langsamstc. 

Bei den Diplomstudiengangen an wissenschaftlichen 
Hochschulen zeigte sich insbesondere in lnformatik, 
Mathematik, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts
lehre und Physik ein vergleichsweise heterogenes Stu
dierverhalten. Die Streuung war mit einem Quartilsab
stand von 6 Semestern in lnformatik, 4,7 Semestern in 
Mathematik sowie jeweils 3,9 Semestern in Betriebs
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre sowie Physik je
weils relativ hoch. DemgegenOber lag die Spanne im 
Fach Wirtschaftsingenieurwesen mit 1,8 Semestern 
deutlich niedriger. Ein wesentlich homogeneres Stu
dienverhalten ergab sich auch bei den Studiengangen 
fOr das 1. Staatsexamen (ohne LehramtsprOfungen). 
Hier lagen die Streuungsbreiten der jeweils mittleren 
50% der Absolventinnen und Absolventen zwischen 
1,7 Semestern in Lebensmittelchemie und 2,5 Semes
tern in Rechtswissenschaft. Sehr uneinheitlich waren 
die Spannen in den Lehramtsstudiengangen. Sie 
schwankten zwischen einem Semester tor das Lehramt 
an Sonderschulen und 5,3 Semestern fOr das Lehramt 
an berufsbildenden Schulen. Ein vergleichsweise hoher 
Quartilsabstand von 5 Semestern wurde auch fOr den 
Diplomstudiengang lnformatik an Fachhochschulen er
mittelt DemgegenOber zeigte der relativ kleine Quartils
abstand von 0,7 Semestern in Modedesign an Fach
hochschulen, dass in diesem Studiengang die Mehrzahl 
der Absolventinnen und Absolventen ihr Ausbildungs
ziel nach annahernd gleich langem Studium erreichte. 

Diplom-Betriebswirt (FH) Hans-JOrgen Weber 
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Die Auftragslage im rheinland- pfalzischen Bauhauptgewerbe 
1995 bis 2000 

lm folgenden Beitrag werden die Daten Ober den Auf
tragseingang und den Auftragsbestand der rheinland
pfalzischen Betriebe von Unternehmen des Bauhaupt
gewerbes mit 20 und mehr Beschaftigten dargestellt. 
Fur die kleineren Einheiten stehen diese Angaben nicht 
zur Verfugung. Die Analyse beschrankt sich zudem auf 
den Zeitraum ab 1995. Dies liegt insbesondere daran, 
dass als Folge der EU-Harmonisierung im Statistikbe
reich die Daten erst seit 1996 nach der ,Kiassifikation 
der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93)" erhoben 
werden. Die Angaben tor 1995 wurden sowohl nach der 
neuen als auch nach der alten Systematik aufbereitet. 
Die WZ 93 entspricht in ihren ersten vier Stellen der tor 
aile Lander der Europaischen Union verbindlichen Wirt
schaftszweigklassifikation NACE Rev. 1, so dass die 
statistischen Ergebnisse innerhalb der Europaischen 
Union vergleichbar sind. 

In der weiteren Darstellung werden Begriffe tor Bau
werke und Bauarten verwendet, die zum besseren 
Verstandnis einer kurzen Beschreibung im Vorfeld 
bed Orten: 

1. Bauwerke 

Bauwerke werden in zwei Hauptkategorien unterteilt: 

Hochbauten 

sind Bauwerke, die sich im Allgemeinen wesentlich Ober 
die Erdobertlache erheben. Sie lassen sich in Gebau
de (Wohngebaude/ Nichtwohngebaude) und sonstige 
Hochbauten (Unterkunfte, behelfsmaBige Nichtwohn
bauten) untergliedern. Als Gebaude gelten selbstandig 
benutzbare, Oberdachte Bauwerke, die auf Dauer er
richtet sind und die von Menschen betreten werden 
konnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Auf die 
UmschlieBung durch Wande kommt es nicht an, die 
Oberdachung allein ist ausreichend. Gebaude sind 
auch selbstandig benutzbare, unterirdische Bauwerke, 
die von Menschen betreten werden konnen und eben
falls geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Men
schen, Tieren oder Sachen zu dienen. Hierzu zahlen 
z. B. unterirdische Ladenzentren, KrankenMuser, Pro
duktionsstatten, Tiefgaragen sowie Schutzraumtiefbun
ker. 

Tiefbauten 

sind Bauwerke, die sich nicht oder im Allgemeinen sehr 
wenig Ober die Erdoberflache erheben. Hierzu zahlen 
StraBenbauten und Obrige Tiefbauten (z. B. Tiefbauten, 
die dem Schienenverkehr dienen, Tunnels, Brucken, 
Start- und Landebahnen, Sportplatze, Freibader u. A). 
Auch die folgenden Bauwerke, die nach ihrer bautech
nischen Gestaltung eigentlich Hochbauten sind, rech
nen hierzu: Hochbahnkonstruktionen, oberirdische 

1) Beispiel: Werden bei der Errichtung eines Kraftwerkes die Erdbewegungsar
beiten und das Errlchten der Baukonstrukllon getrennt vergeben, so sind auch 
die Erdbewegungsarbeiten der .Endbauart", hier .Gewerbllcher Hochbau·, zu
zuordnen. 
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Rohrleitungen (soweit sie nicht Teile von Produktions
anlagen sind), Fernmelde-, Radar- oder Fernsehmaste, 
Verkehrssignalanlagen, Freileitungen und Freileitungs
maste. 

2. Bauarten 

MaBgebend tor die Zuordnung der Bautatigkeit zu einer 
Bauart ist die Oberwiegende Zweckbestimmung des 
zu errichtenden Bauwerkes. Grundsatzlich ist bei der 
Zuordnung vom Endbauwerk auszugehen. Das Bauvor
haben ist dabei nicht in einzelne Bauvorgange zu unter
teilen. Zu den Rohbauarbeiten eines Hochhauses zah
len daher z. B. Erd-, Entwasserungs-, Kanal-, Maurer-, 
Beton- und Stahlbeton- sowie Dachdeckungsarbeiten. 
Bei GroBprojekten, die an mehrere Baubetriebe als Teil
lose vergeben werden, sind aile Teilauftrage derselben 
Bauart zuzuordnen1l. Bei Abbrucharbeiten sind die An
gaben nach Moglichkeit derjenigen Bauart zuzuordnen, 
der das neu zu erstellende Bauwerk angehort. Tritt eine 
Baufirma als Subunternehmer auf, dann sind die Anga
ben nach Moglichkeit der zutreffenden ,Endbauart" 
zuzuordnen. Nur in den Fallen, in denen dem Subun
ternehmer nicht bekannt ist, in welche Auftraggeber
gruppe das Bauwerk einzuordnen ist und auch nicht 
vom Bauwerk auf den Bauherrn geschlossen werden 
kann, soli die Zuordnung zur Auftraggebergruppe , Ge
werblicher Bau" erfolgen. Ein Gebaude, das von einer 
Bautragergesellschatt in Auftrag gegeben wurde, ist 
demjenigen Auftraggeber zuzuordnen, dessen Aufga
benbereich es endgultig dienen wird. 

In der Praxis durfte es tor die berichtspflichtigen Firmen 
allerdings schwierig sein, immer diese , reine Lehre" an
zuwenden. 

Die einzelnen Bauarten sind wie folgt definiert : 

Wohnunqsbau 

Zum Wohnungsbau zahlen aile Bauten - auch Wohn
heime - deren Gesamtnutzflache mindestens zu 50% 
Wohnbedurfnissen dient, und zwar unabhangig davon, 
wer sie in Auftrag gegeben hat. Erstreckt sich ein Auf
trag auf ein Wohngebaude mit einzelnen Raumen, die 
nicht dem Wohnzweck dienen, also z. B. auf GescMfts
raume, so rechnet das gesamte Gebaude zum Woh
nungsbau. Ebenso ist der Umbau oder Ausbau bisher 
anderweitig genutzter Gebaude oder Raume zu Woh
nungen dem Wohnungsbau zuqeordnet. Werden da
gegen nachtraglich etwa Geschattsraume in einen 
Wohnkomplex eingebaut oder Wohnungen in Ge
scMftsraume umgebaut, so handel! es sich urn ge
werblichen Bau. Auch Wohnungen, die im Auftrag von 
Bund, Landern und Gemeinden, Tragern der Sozialver
sicherung (Korperschaften des offentlichen Rechts) 
und sonstigen offentlichen Auftraggebern oder von Kir
chen, Vereinen, Verbanden, Gewerkschatten, Parteien, 
dem Roten Kreuz und ahnlichen Organisationen sowie 
von Bahn (Deutsche Bahn AG) und Post (Post AG, Post
bank AG, Telekom AG) errichtet werden, zahlen zum 
Wohnunqsbau. 
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Gewerblicher Bau 

Hierzu gehoren aile Oberwiegend gewerblichen Zwe
cken dienenden Bauten, die von Unternehmen bzw. Be
trieben der privaten Wirtschaft sowie von Unternehmen 
im Eigentum von Gebietskorperschaften in Auftrag ge
geben werden. Der Bau von Wasser-, Gas- und Elektri

stellt ebenfalls einen gewerblichen Bau 
dar, auch wenn es sich urn einen Versorgungsbetrieb 
offentlich-rechtlicher Korperschaften handelt. Bauvor
haben, die im Auftrag von Leasingunternehmen oder 
anderen privaten Auftraggebern ausgefOhrt werden und 

von Korperschaften des offentlichen Rechts ge
least oder gemietet werden, ebenfalls zum ge
werblichen Hoch- bzw. nefbau. 

StraBenbauten auch der genannten Auftraggeber wer
den grundsatzlich als eigenstandige Bauart auBerhalb 
des gewerblichen bzw. offentlichen Baus nachgewie
sen. 

Aus DatenschutzgrOnden werden in Rheinland-Pfalz 
dem gewerblichen Bau unabhangig vom Auftraggeber 
auch die Hoch- und Tiefbauten, die Oberwiegend land
und forstwirtschaftlichen Zwecken, oder Fi
schereizwecken dienen, zugerechnet. Hierzu zahlen 
u. a. Stalle, Scheunen, Silos, Speicher, Garagen fOr 
landwirtschaftliche Fahrzeuge, ferner Entwasserungs
anlagen und sonstige Wasserbauten, die besonders der 
lntensivierung der Landwirtschaft dienen. Kombinierte 
Gebaude mit Wohnung, Stallung und Scheune sind 
landwirtschaftliche Gebaude, es sei denn, dass der 
Wohnteil flachenmaBig Oberwiegt. 

Bauten fOr Bahn und Post waren bis zur Umstellung auf 
die neue Wirtschaftszweigsystematik 1995 noch dem 
offentlichen Bau zugeordnet, sie zahlen seither zum ge
werblichen Bau: Hierzu geh6ren aile Hochbauten (z. B. 
Bahnhofe, Post- und Verwaltungsge
baude), die von der Deutschen Bahn AG, Post AG, Post
bank AG und Telekom AG in Auftrag gegeben wurden. 
Zum Tiefbau im Auftrag von Bahn und Post gehoren 

z. B. Gleisanlagen mit ihrem Unterbau, Tunnel- und 
EisenbahnbrOckenbauten, Fernsprech-, Telegrafen
und technische Funkbetriebsbauten. 

Ottentlicher Bau 

Diese Bauart umfasst Bauten fOr Korperschaften des of
fentlichen Rechts und Organisationen ohne Erwerbs
zweck : Hierzu gehoren aile Hoch- und Tiefbauten, die 
im Auftrag von Bund, Gemeinden, Zweckver

Tragern der Sozialversicherung (Korperschaf
ten des offentlichen Rechts) sowie Organisationen ohne 
Erwerbszweck errichtet werden (z. B. Kirchen, Orden, 
religiose und weltanschauliche Vereinigungen, karita
tive Organisationen der Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur sowie der Sport- und Jugendpflege, Organisa
tionen des Wirtschaftslebens, Gewerkschaften, Arbeit
geberverbande, Berufsorganisationen und Wirtschafts

politische Parteien und sonstige, nicht auf die 
Erzielung eines wirtschaftlichen Ertrages ausgerichtete 
ZusammenschiOsse). 

Konjunktureller Hohepunkt uberschritten 

Nach dem bauwirtschaftlichen Boom Anfang und 
Ende der BOer- sowie zu Beginn der 90er-Jahre setzte 
eine Phase mit weitgehend negativen 
ten ein. Die konjunkturelle Entwicklung des rheinland
pfalzischen Bauhauptgewerbes ist seit 1993/94 von 
einem stetigen Abwartstrend gekennzeichnet. Betriebs
schlieBungen, UmsatzrOckgang und Beschaftigtenab
bau sind Folge des NachfragerOckgangs fOr die heimi
sche Bauwirtschaft. So lasst sich seit 1995 eine 
Abnahme der feststellen. Waren 1995 
noch Auftrage fOr 4,9 Mrd. DM zu verbuchen, sank die
ser Betrag bis 2000 auf 4,6 Mrd. DM. lm Jahr 1997, dem 

nefpunkt, gab es mit 4,5 Mrd. DM noch 2,3% 
weniger als 2000. Zu dieser Entwicklung tru
gen die Bereiche Hochbau und Tiefbau in unterschied-

Auftragseingang l ) 1995-2000 nach Bauwerken 
- Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschllftigten -

Mrd. DM 

lnsgesamt 

4 

.............. ------------ .....,_,.-.:..:.:.··-=--------
2 

nefbau 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1) Ohne Umsatzsteuer. Statistlsches Landesamt Rheinland- Pfalz 

218 Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 9/2001 



Merkmal 

Auftragseingang 

Hochbauinsgesamt 

Wohnungsbau 

gewerblicher Hochbau2J 

Offentlicher Hochbau 

Tlefbau insgesamt 

gewerblicher Tlefbau 

Offentlicher Tlefbau 

StraBenbau 

Auftragseingang 

Hochbau insgesamt 

Wohnungsbau 

gewerblicher Hochbau2J 

Offentlicher Hochbau 

Tiefbau insgesamt 

gewerblicher Tlefbau 

Offentlicher Tlefbau 

StraBenbau 

Auftragseingang 

Hochbau insgesamt 

Wohnungsbau 

gewerblicher Hochbau21 

Offentlicher Hochbau 

Tlefbau insgesamt 

gewerblicher Tlefbau 

Offentlicher netbau 

StraBenbau 

Auftragseingang 

Hochbau insgesamt 

Wohnungsbau 

gewerblicher Hochbau21 

Offentlicher Hochbau 

Tlefbau insgesamt 

gewerblicher Tlefbau 

Offentlicher Tlefbau 

StraBenbau 

Auftragseingang1l 1995-2000 nach Bauarten und Auftraggebern 
- Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten -

1995 1996 1997 1998 

1 000 OM 

4 906 447 4 860 576 4 51 1 330 4 an 2s2 

2 856 611 2 793 805 2 493 904 2 598 904 

1181 996 1 166 506 985 823 1 014 818 

1 168 363 11424n 1 026 120 1 085 319 

506 252 484 822 481 961 498 767 

2 049 836 2066n1 2 017 426 2 278 378 

445 816 473 n5 440386 465 292 

649 650 759 799 701 560 m 363 

954 370 833 197 875 480 1 041 723 

Veranderung zum Vorjahr in % 

X -0,9 -7,2 8,1 

X -2,2 - 10,7 4,2 

X - 1,3 -15,5 2,9 

X -2,2 - 10,2 5,8 

X -4,2 -0,6 3,5 

X 0,8 -2,4 12,9 

X 6,3 -7,0 5,7 

X 17,0 -7,7 9,9 

X - 12,7 5,1 19,0 

Veranderung zu 1995 in % 

X -0,9 -8,1 -0,6 

X -2,2 -12,7 -9,0 

X - 1,3 -16,6 -14,1 

X -2,2 -12,2 -7,1 

X -4,2 -4,8 -1,5 

X 0,8 - 1,6 11,1 

X 6,3 - 1,2 4,4 

X 17,0 8,0 18,7 

X -12,7 -8,3 9,2 

Anteil am Auftragseingang insgesamt in % 

100 100 100 100 

58,2 57,5 55,3 53,3 

24,1 24,0 21,9 20,8 

23,8 23,5 22,7 22,3 

10,3 10,0 10,7 10,2 

41 ,8 42,5 44,7 46,7 

9,1 9,7 9,8 9,5 

13,2 15,6 15,6 15,8 

19,5 17,1 19,4 21,4 

1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Einschlie611ch landwirtschaftlicher Bau. 
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1999 2000 

4 743 599 4 619 859 

2 395 no 2 470 036 

893 665 845140 

1 067 291 1 160 710 

434 814 464 186 

2 347 829 2 149 823 

479 859 434 813 

843144 n5389 

1 024 826 939 621 

-2,7 -2,6 

-7,8 3,1 

- 11,9 -5,4 

- 1,7 8,8 

- 12,8 6,8 

3,0 -8,4 

3,1 -9,4 

9,3 -8,0 

- 1,6 -8,3 

-3,3 -5,8 

- 16,1 -13,5 

-24,4 -28,5 

-8,7 -0,7 

-14,1 -8,3 

14,5 4,9 

7,6 -2,5 

29,8 19,4 

7,4 -1,5 

100 100 

50,5 53,5 

18,8 18,3 

22,5 25,1 

9,2 10,0 

49,5 46,5 

10,1 9,4 

17,8 16,8 

21,6 20,3 
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lichem MaBe bei. Der groBte Ruckgang zwischen 1995 
und 2000 war im Hochbau mit einer Abnahme von 14% 
zu verzeichnen, wi:lhrend der Auftragseingang im Tief
bau urn 4,9% anstieg. lm aktuellen Vergleich von 2000 
zum Vorjahr verlief die Entwicklung umgekehrt. Einem 
Zuwachs von 3,1% im Hochbau stand eine Verringerung 
im Tiefbau von 8,4% gegenuber. Tendenziell entfielen im 
Beobachtungszeitraum mehr als 50% der Auftri:lge auf 
den Hochbau. Seine Anteile schwankten allerdings be
trachtlich. 1995 wurde das Maximum mit 58% und 1999 
das Minimum mit knapp 51 % erreicht. 

Auch strukturelle Anpassungsprozesse Ausloser fUr 
den Ruckgang 

Die in der deutschen Bauwirtschaft seit Jahren an
haltende unbefriedigende Entwicklung hat aber nicht 
nur konjunkturelle, sondern in betrachtlichem MaBe 
auch strukturelle Ursachen, die die wirtschaftliche Lage 
der Bauunternehmen nachhaltig beeinflussen. Die 
durch einen verschi:lrften Wettbewerb ausgelosten 
Strukturveranderungen zeigen sich vor allem im mittel
sti:lndischen Bereich. Fur die Baubetriebe ist die gravie
rende Folge des europaischen Baumarktes die grenz
uberschreitende Bautatigkeit auf der Grundlage der 
Freizugigkeit von Arbeitskraften. Deutschland als 
, Hochlohnland" ist davon besonders betroffen. Daher 
treten auf deutschen Baustellen versti:lrkt ausli:lndische 
Bauunternehmer mit eigenem Personal auf und ver
drangen einheimische Baufirmen. Fur die an sich 
Oberwiegend auf den inlandischen Markt ausgerichtete 
Bauwirtschaft hat die zunehmende europaische Ar
beitsteilung bereits zu einer nachhaltigen Veri:lnderung 
ihrer Angebotsbedingungen getohrt. So hat der Wett
bewerb mit auslandischen Unternehmen generell und 
insbesondere mit Bauunternehmen, die ausschlieBiich 
so genannte ,Billigarbeitskrafte" beschaftigen, bereits 
so stark zugenommen, dass immer mehr inlandische 
Baukapaziti:lten vom Markt verschwunden sind. Dieser 
strukturelle Anpassungsprozess in einem zusammen
wachsenden Europa ist noch keineswegs abgeschlos
sen und durfte sich auch in konjunkturell wieder bes
seren Zeiten fortsetzen. 

Eine weitere Ursache durfte in den Anderungen bei 
der Auftragsabwicklung zu sehen sein. lmmer Mufiger 
werden Subunternehmer eingeschaltet. Der Trend zum 
schlusselfertigen Bauen mit der Koordinierung durch ei
nen Generalunternehmer, der als Ansprechpartner tor 
den Kunden fungiert, fOhrt dazu, dass nicht mehr ein 
Unternehmen aile Bauleistungen erbringt, sondern mit 
bestimmten Aufgaben Spezialfirmen betraut werden, 
die die gewunschten Leistungen in der Regel auch kos
tengunstiger erbringen konnen. Diese Entwicklung er
fasste jedoch das Bauhaupt- und das Ausbaugewerbe, 
GroB- und Kleinunternehmen mit unterschiedlicher ln
tensitat. 

1995 wurden im Bundesgebiet tor das Baugewerbe 
insgesamt 22% der Bruttoproduktion durch solche 
Nachunternehmer abgewickelt. Diese Quote stieg bis 
1997 auf 25% und sank im Jahr darauf Ieicht auf 24%. 

2) Vgl.: Erwin Wartenberg: Entwicklung des Baugewerbes ab 1995 in Deutsch
land, in: Wirtschaft und Statistik, Heft 12/2000, S. 939 ff. 

3) Vgl.: Schlechte Ausslchten lOr den Wohnun9sbau, in: Wochenbericht des Deut
schen lnstituts lOr Wlrtschaftslorschung, Nr. 3/2001. 
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Die groBte Bedeutung hat die Nachunternehmertatigkeit 
im Bauhauptgewerbe. Hier lag die Quote im Zeitraum 
1995 bis 1998 zwischen 26 und 30%; deutlich weniger 
waren es im Ausbaugewerbe mit 10 bis 11%. Daruber 
hinaus ist der Umfang der Nachunternehmertatigkeit 
von der GroBe der Unternehmen abMngig : Je groBer 
das Unternehmen, urn so mehr werden Nachunterneh
merleistungen in Anspruch genommen. Bei den Unter
nehmen mit 500 und mehr Beschaftigten des Bau
hauptgewerbes wurde fast die Halfte (1998: 46%) der 
Produktion uber Fremdleistungen abgewickelt. 

Bedingt durch die im Zeitablauf geringer werdende 
Kapazitatsauslastung sind bei den Unternehmen des 
Baugewerbes auch die Kosten tor den Verbrauch an 
Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen von 1995 bis 1998 ge
sunken. Sie nahmen jedoch nicht so stark ab wie die 
Bauleistung. Die Folge war, dass der Anteil des Mate
rialverbrauchs von 25,4% (1995) auf 26,5% (1998) stieg. 
Die Nettoquote (Anteil des Nettoproduktionswertes am 
Bruttoproduktionswert) sank im gleichen Zeitraum von 
51,5% (1995) auf 48,9% (1998). 

Entsprechend ging die im deutschen Baugewerbe 
erwirtschaftete WertschOpfung - berechnet als Diffe
renz zwischen dem Bruttoproduktionswert und den Vor
leistungen - immer mehr zuruck. Die NettowertschOp
fung zu Faktorkosten nahm zwischen 1995 und 1998 
von 103 Mrd. DM auf 83 Mrd. DM ab. Zugleich nahm der 
Anteil der Bruttoeinkommen aus unselbstandiger Arbeit 
an der Nettowertschopfung zu Faktorkosten von 91% 
(1995) auf 92% (1998) zu, so dass sich die Rentabili
tatslage der Bauunternehmen verschlechtert hat.2> 

Wohnungsbau mit stark rucklaufiger Tendenz 

Die Wohnungsbauauftrage an die heimische Bau
wirtschaft gingen im Beobachtungszeitraum mit Aus
nahme von 1998 kontinuierlich zuruck und erreichten 
2000 mit 845 Mill. DM einen neuen Tiefststand. Das wa
ren 5,4% weniger Auftrage im Vergleich zum Vorjahr 
und sogar 28% weniger als 1995. Die ehemals starke 
Vormachtstellung mit Anteilswerten von 24% und mehr 
ging 1997 verloren. lm Jahr 2000 entfielen nur noch 
18,3% der Bestellungen auf diese Bauart. 

Der Wohnungsbau wurde bis 1999 noch wesentlich 
durch die hohe Nachfrage nach Eigenheimen gestutzt. 
Daneben spielten stabilisierend die bestandsbezoge
nen Aktivitaten zur Modernisierung und lnstandsetzung 
von Gebauden eine Rolle. Hingegen war im Mietwoh
nungsbereich eine anhaltend schrumpfende Neubauta
tigkeit zu verzeichnen. 

Der Einbruch bei den Baugenehmigungen tor Eigen
heime kam fur viele Beobachter unerwartet. Zwar war 
schon Ianger damit gerechnet worden, dass sich die 
hohen Zuwachsraten abflachen wOrden, jedoch wurde 
allgemein eher eine Stabilisierung auf hohem Niveau 
oder ein nur vorubergehender Knick erwartet. Eine we
sentliche Erklarung scheint nach Ansicht des Deut
schen lnstituts tor Wirtschaftsforschung (DIW)3l in der 
Zinsentwicklung zu liegen. In den zuruckliegenden Jah
ren ist vom Kreditgewerbe und von der Politik immer 
wieder auf den sinkenden Zins bzw. einen erreichten 
historischen Tiefstand hingewiesen worden - nach dem 
Motto, dass der Bau oder Erwerb der eigenen vier 
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Auftragseingang 1l 1995-2000 nach Bauarten und Auftraggebern 

- Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschllftigten -

(in Mill. OM) 

Wohnungsbau 
1 
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200 +---------------------------__, 
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1) Ohne Umsatzsteuer. 

W:inde kaum wieder so gOnstig zu realisieren sei. Das 
Argument war erfolgreich, jedoch bedeutete dies zu
gleich, dass in betr:ichtlichem Umfang Nachfrage vor
gezogen worden ist, die in den nachsten Jahren fehlen 
wird. lm Obrigen dOrften nach Meinung des DIW zur Zeit 
erfahrungsgemaB weiter fallende Zinsen abgewartet 
werden. 

Gewerblicher Hochbau rangiert 2000 an erster Stelle 

Die Auftragslage im Wirtschaftshochbau einschlieB
Iich landwirtschaftlicher Bau sowie Hochbauten fOr die 
Deutsche Bahn AG und die Postfolgeunternehmen ent-
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wickelte sich im Wesentlichen gegenlaufig zum Woh
nungsbau. lm Jahr 2000 stieg die Ordertatigkeit um 
8,8% gegenOber 1999 und auch im Vergleich zu 1995 
wurde nur eine relativ geringe Abnahme von 0,7% ver
zeichnet. Gemessen an allen Bauarten rangierte der ge
werbliche Hochbau im Jahr 2000 mit einem Anteil von 
25% an erster Stelle noch vor dem StraBenbau. Das war 
nicht immer so. Noch 1995 und 1996 entfiel das gr<>Bte 
Auftragsvolumen auf den Wohnungsbau. Die Entwick
lung im gewerblichen Hochbau hangt noch mehr als in 
anderen Bausparten von den gesamtwirtschaftlichen 
Ver:inderungen ab. Ein nachhaltiger Aufschwung kann 
daher immer nur erwartet werden, wenn sich auch die 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern. 
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lnsgesamt wurden 2000 hier fast 1,2 Mrd. DM an Auf
tragen von den rheinland-pfalzischen Baubetrieben ak
zeptiert. 

Auf den offentlichen Hochbau entfallen nur 10% der 
Auftrage 

Die Hochbauauftrage der offentlichen Hand ein
schlieBiich Organisationen ohne Erwerbszweck blieben 
2000 trotz eines gegenuber dem Vorjahr von 9,2% auf 
10% angestiegenen Anteils am gesamten Auftragsein
gang weiterhin von nachgeordneter Bedeutung. Zwi
schen 1995 und 2000 ging die Ordertatigkeit um 42 Mill. 
DM bzw. 8,3% zurOck. lm Beobachtungszeitraum waren 
vor allem die Gemeinden gezwungen, ihre Haushalts
konsolidierungsbemOhungen umzusetzen, was sich 
auch in einer Reduzierung ihrer lnvestitionsausgaben 
niederschlug. Dazu trugen nicht nur gesunkene Ein
nahmen der Kommunen bei, sondern auch verminderte 
lnvestitionszuweisungen von Bund und Land. 

Auftragsri.ickgang im tiffentlichen und gewerblichen 
Tiefbau 

lm gewerblichen Tiefbau gingen die Auftrage 2000 
gemessen am gesamten Tiefbau mit einer Abnahme von 
9,4% am starksten gegenOber dem Vorjahr zurOck. Mit 
435 Mill. DM, was einem Anteil von 9,4% entsprach, 
nahm dieser Bereich den letzten Rang unter den Bau
arten ein. 

Auf den offentlichen Tiefbau entfielen 2000 fast 17% 
samtlicher Auftragseingange. Ahnlich wie in den ande
ren Bereichen des Tiefbaus waren auch hier mit -8% 
erhebliche EinbuBen im Vergleich zum Vorjahr zu ver
zeichnen. Allerdings wurde 1999 der bisherige Maxi
malwert von 843 Mill. DM registriert. Als einzige Sparte 
konnte der offentliche Tiefbau im Beobachtungszeit
raum den Wert der akzeptierten Auftrage um fast ein 
FOnftel auf 775 Mill. DM ausweiten. lnwieweit hierin Teil
auftrage an rheinland-pfalzische Unternehmen fOr den 
Neubau der ICE-Strecke Koln-Frankfurt enthalten sind, 
die irrtOmlich von den Bauunternehmen hier und nicht 
korrekterweise beim gewerblichen Tiefbau, wozu der 
Bau von Gleisanlagen, Tunneln und Brucken des Auf
traggebers Deutsche Bahn AG systematisch gehort, ge
meldet wurden, kann nicht zuverlassig beurteilt werden. 

StraBenbau leidet unter knappen tiffentlichen Mitteln 

Unter den Tiefbauarten behielt der StraBenbau im 
Jahr 2000 trotz AuftragseingangseinbuBen von 8,3% 
gegenOber dem Vorjahr und von 1,5% gegenOber 1995 
sein Gewicht. Ein FOnftel aller Auftrage entfielen auf 
diese Sparte. Damit lag der StraBenbau an zweiter 
Stelle hinter dem gewerblichen Hochbau. lnsgesamt 
konnten 2000 die rhein land-pfalzischen Baubetriebe 
940 Mill. DM in ihren AuftragsbOchern notieren. Die Si
tuation in den letzten Jahren ware wahrscheinlich noch 
negativer ausgefallen, wenn nicht einige GroBprojekte 
(z. B. Neubau von Ortsumgehungen) die Lage fOr die 

Auftragsbestand1l und Reichweiten 1995-2000 nach Bauarten und Quartalen 
- Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten -

Davon Davon 
Auftrags-

Reichweite 
Jahr/ Quartal bestand Hochbau Tiefbau Hochbau Tiefbau 

1 000 OM Monate 

1995 1. Quartal 2 251 706 1 377 906 873 800 4,6 4,9 4,0 
2. Quartal 2 450 380 1 459 569 990 811 5,0 5,2 4,8 
3. Quartal 2 375 754 1 362 607 1 013 147 4,8 4,9 4,7 
4. Quartal 1 986 728 1 133 816 852 912 4,2 4,3 4,0 

1996 1. Quartal 2 339 560 1 308 008 1 031 552 5,0 5,0 5,0 
2. Quartal 2 257 699 1 252 349 1 005 350 4,9 4,8 4,9 
3. Quartal 2 400 973 1 330 827 1 070 146 5,2 5,2 5,3 
4. Quartal 2 081 029 1 170 460 910 569 4,6 4,6 4,6 

1997 1.Quartal 2 189 514 1 272 121 917 393 4,8 5,0 4,6 
2. Quartal 2 281 590 1 313 094 968 496 5,0 5,0 4,9 
3. Quartal 2 039 809 1 150 672 889 137 4,4 4,4 4,5 
4. Quartal 1 804 857 1 051 646 753211 3,9 4,0 3,8 

1998 1.Quartal 1 800 739 971 866 828 873 3,8 3,6 4 ,1 
2. Quartal 2 065 286 1 066 273 999 013 4,4 4,0 4,9 
3. Quartal 2 159 659 1 060 353 1 099 306 4,7 4,1 5,4 
4. Quartal 1 948 466 948 269 1 000 197 4,3 3,8 4,9 

1999 1. Quartal 2 191 236 1 044 224 1 147 01 2 4,9 4 ,3 5,6 
2. Quartal 2 663582 1 193 290 1 470 292 5,8 4,9 6,8 
3. Quartal 2 574 585 1 150 980 1 423 605 5,5 4 ,8 6,4 
4.Quartal 2 330 627 960 952 1 369 675 4,9 4 ,0 5,9 

2000 1.Quartal 2 222 056 907 026 1 31 5 029 4,6 3,7 5,4 
2.Quartal 2 397 697 937 572 1 460 125 4,9 3,9 6,0 
3.Quartal 2 268 373 991 244 1 277 129 4,7 4 ,2 5,1 
4.Quartal 1 943 876 952 038 991 838 4,0 4 ,2 3,9 

1) Ohne Umsatzsteuer. 
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Reichweiten des Auftragsbestandes (in Monaten) 1995-2000 nach Bauarten und Quartalen 

- Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr BeschMtigten -

Reichweite 
in Monaten lnsgesamt 
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heimischen Unternehmen etwas abgemildert hiHten. Ur
sachlich tor den ROckgang waren auch hier weniger be
darfsseitige Faktoren, sondern primar EinfiOsse von der 
Finanzierungsseite dieser Projekte. 

Auftragsbestand seit Mitte 1998 deutlich gesunken 

lm 4. Quartal 2000 lagen die Auftragsbestande der 
rheinland-pfalzischen Baufirmen auf dem niedrigsten 
Niveau seit Mitte 1998. Mit 1,9 Mrd. OM wurde ein neuer 
Tiefpunkt bei den Bauvorraten erreicht. GegenOber dem 
Vorjahresquartal bedeutete das einen ROckgang von 
knapp 17%. Die beiden Bausparten Hoch- bzw. Tiefbau 
entwickelten sich analog, wenn auch mit unterschied
lich starker Auspragung. Der Auftragsbestand im Hoch
baubereich gab im Vergleich zum Vorjahresquartal um 
0,9% auf 952 Mill. OM nach. Die Tiefbauvorrate verrin
gerten sich sogar um 28% auf 992 Mill. OM. Erstmals 
seit dem 2. Quartal 1998 lag der Auftragsbestand fOr 
Tiefbauwerke unter der Milliardengrenze. 

Reichweitenberechnung als Konjunkturindikator 

Aufgrund der Verordnung Ober die DurchfOhrung ei
ner Statistik Ober den Auftragsbestand im Bauhauptge
werbe vom 18. Dezember 1970 werden seit Anfang 1971 
bei den Betrieben die Auftragsbestande erfragt. Die ab
soluten Werte erwiesen sich von Anfang an als nur be
dingt geeigneter MaBstab zur Beobachtung der aktuel
len Marktlage. Bei der Beurteilung der konjunkturellen 
Entwicklung in der Bauwirtschaft mit ausschlieBiich 
absoluten Werten bleiben die Kapazitatsschwankungen 
unberOcksichtigt. Die Ermittlung von so genannten 
,Reichweiten", die die AusfOhrungszeit fi.ir vorliegende 
Auftragsbestande in Monaten ausdrOcken, bietet fOr 
Konjunkturmessungen neben den monatlichen Auf
tragseingangsdaten auf dem Bausektor einen zusatz
lichen lndikator. Die Umrechnung der erfassten Auf
tragsbestande in Reichweiten wurde bereits 1970 von 
den Vertretern der Wirtschaftsministerien der Lander 
angeregt. Auch das Bundeswirtschaftsministerium be
fi.irwortete damals eine bundeseinheitliche Reichwei
tenberechnung . 

Die Reichweite ist der Quotient aus Auftragsbestand 
(A) und Kapazitat (K) und errechnet sich aus der allge
meinen Forme I: 

224 

A 

K 

Zur Ermittlung der Kapazitat K bieten sich zwei Me
thoden an: 

1. Schatzung Ober die durchschnittliche Entwicklung 
der Umsatze. 

2. Schatzung Ober das Produktionspotenzial, das als 
Produkt aus durchschnittlichem Bruttoanlagevermo
gen und trendmaBiger Kapitalproduktivitat bei Voll
auslastung der Sachkapazitaten definiert wird (DIW
Verfahren). 

Angesichts der Schwierigkeiten in der Ermittlung des 
zweiten Kapazitatsbegriffes nach dem DIW-Verfahren 
wurde der Schatzung der Kapazitat uber die Umsatz
entwicklung der Vorzug gegeben. Der Umsatz stellt zwar 
nur eine ErsatzgroBe dar, da er als ,Ex-post-Wert" weit
gehend von der Zufalligkeit der Abrechnung beeinflusst 
wird, dafi.ir steht er monatlich zur Verfugung. Die mogli
che Diskrepanz zwischen realer Bauleistung und ver
spateter Fakturierung wird in der Reichweitenberech
nung durch die Verwendung von ,gleitenden 
Zwolfmonatsdurchschnitten" in den Umsatzwerten weit
gehend ausgeglichen. 

Die Ermittlung der Reichweiten erfolgt Ober den Quo
tienten: 

Auftragsbestand 

Baugewerblicher Umsatz 
(Gieitender Zwolfmonatsdurchschnitt) 

Reichweiten der Auftrage mittelfristig gesunken 

Die durchschnittlichen Reichweiten der Bauauftrage 
haben im Analysezeitraum deutlich abgenommen. Die 
Auftragsbestande Ende Dezember 2000 reichten im 
Mittel fOr 4 Monate. lm Hochbau belief sich die Reich
waite auf 4,2 Monate und im Tiefbau auf 3,9 Monate. Die 
niedrigere Ordertatigkeit im Jahr 2000 hinterlieB ihre 
Spuren. Die Reichweiten waren im Vergleich zum bis
herigen Hochststand im 2. Quartal1999 im Hochbau um 
etwa 14% niedriger, wahrend sie im Tiefbau sogar um 
zwei Funftel zuruckgingen. Betrachtet man zur Beruck
sichtigung saisonaler Aspekte die Veranderungsraten 
zum 4. Quartal 1999, so war die Reichweite der Auf
tragsbestande nur im Tiefbau um ein Drittel niedriger, 
dagegen war beim Hochbau eine gewisse Konstanz zu 
beobachten. 

Diplom-Betriebswirt (FH) Hans-Gerhard Fuchs 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Bevolkerung und Erwerbs-
ti:itigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 4028 . " 4 028 4 029 4 028 ... " . . " " . 

Natiirl iche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 1' Anzahl 1 887 ... 1 266P 2 511 p 2 683 P 1 227 p 1 330P .. . .. . 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,6 .. . 3,8P 7,4P 8,1 p 3,6P 4,0P .. . ... 

Lebendgeborene 21 Anzahl 3 183 ... 2 731 3 476P 3 084p ". ... . " .. . 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,5 .. . 8,3 P 10,2P 9,3P " . ... " . 0" 

Gestorbene31 (ohne Totgeborene) Anzahl 3 544 ... 3 265p 3 533p 3 201 P " . " . . " 0 " 

je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 ... 9,9P 10,4P 9,7P .. o " . . " . " 
lm 1. Lebensjahr Gestorbene 31 Anzahl 15 ". 17P 12p 16P ". ". . " " . 

je 1 000 Lebendgeborene41 Anzahl 4,6 " 0 6,3P 4,5P 5,5P " 0 .. 0 ... 0 " 

Oberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen (- ) Anzahl -361 ". - 534 P -57P -117P ". ". ". ... 

je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl -1 ,1 .. . - 1,6P -0,2P -0,4P ". ". ... 0" 

Wanderungen 
Ober die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 9284 ". 8 057 7710 8 067 ... O Oo " . ". 
Fortgezogene Anzahl 8 439 ". 7 089 7 422 8 208 ... . " " . 
Wanderungssaldo Anzahl 845 .. . 968 288 - 141 ... . . ... .. . 

lnnerhalb des Landes 
Umgezogene 51 Anzahl 13678 ... 12 273 12 949 12 767 " . 0 " .. . ... 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 149361 138 337 141 334 133 739 135 719 139 187 134 296 128 839 130 024 
Mi!!nner Anzahl 82051 74 537 77 262 71 980 71 724 76 756 73 172 69 619 69173 

Ausgewi!!hlte Berufsgruppen 
Bauberufe Anzahl 7 733 6 745 7 084 6 204 5 992 8 443 7 417 6 547 6 153 
lndustrielle und handwerkliche 

Berufe Anzahl 44070 38 827 40 729 37 897 37 381 39 548 37 873 36015 35 740 
Arbeitslosenquote 61 % 8,2 7,3 7,3 6,9 7,0 7,2 6,9 6,5 6,5 
Arbeitslosenquote 71 % 9,1 8,1 8,1 7,6 7,8 8,0 7.7 7,2 7,2 
Offene Stellen Anzahl 29696 31 146 35 600 35147 33 079 37 213 37 661 36349 34 350 
Ausgewi!!hlle Berufsgruppen 

Bauberufe Anzahl 961 898 967 940 921 805 782 731 733 
lndustrielle und handwerkliche 

Berufe Anzahl 6206 6 741 6399 7 072 7 142 7 275 7 338 7 550 7 945 
Kurzarbeiter Anzahl 4887 2 446 3 409 2 471 1 793 4 058 3 441 2 753 2 359 

Landwirtschaft 

Schlachtmengen 81 I 12 637 11 834 11 564 12 299 10 651 11 800 10 575 11 198 11 108 

Rinder t 3207 2 879 2 944 2 915 2 389 3 023 2 579 2 723 2 635 
Ki!!lber I 29 27 46 18 20 23 34 28 16 
Schweine I 9276 8 796 8 420 9 237 8121 8 566 7 785 8 304 8 369 

Milch 

Anlieferung rheinland-pflllzischer 
Erzeuger an Molkereien I 63124 62 033 64 090 67 386 64 248 63933 62 146 67 766 65 558 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3000 Haltungsplatzen 1000 14290 13 631 13 836 13 395 13290 13 802 12 513 12 267 12 436 

Handwerk 9
' 

Beschaftigte (Ende des Vj.) 30.9.1998= 100 96 94 94 91 90 

Umsatz (ohne Umsatzsteuer) VjD 1998= 100 104 103 103 94 101 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Unter BerOcksichti
gung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 5) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 6) Arbeitslose in Pro
zen! aller zivilen Erwerbspersonen (Abhangige, Selbsti!!ndige und mithelfende FamilienangehOrige). - 7) Arbeitslose in Prozent der abhi!!ngigen 
Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfOglg Beschaftigte, Beamte, Arbeitslose). - 8) In und auslllndischer Herkunft. - 9) Ohne 
handwerkliche Nebenbetriebe. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Berichtsmerkmal Einheit 
1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

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

Betriebe Anzahl 2 275 2 308 2 316 2 312 2 315 2 387 2 391 2 392 2 393 
Beschaftigte (einschl. tlitiger 
lnhaber/- innen) Anzahl 307 750 303 460 302 338 302 559 304 288 302 358 301 554 301 009 300 854 
Arbeiter (einschl. gewerblich 
Auszubildender) Anzahl 197 036 193 426 192 549 192 848 194 380 192 909 192 528 192133 192 008 

Geleistete Arbeiterstunden 1000 26 090 25 658 24 688 27 596 24 741 26 963 24 983 26 220 24 535 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 1 698 1 731 1 639 1 902 1 867 1 646 1 696 2 035 1 817 

Bruttolohnsumme Mill. OM 903 91 1 864 986 947 858 887 997 960 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 796 820 775 916 920 788 809 1 038 857 

Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Mil l. OM 9 478 9 987 9 332 10 793 9 784 10 977 10 116 10 680 10 215 
davon 

Vorleistungsguterproduzenten Mill. OM 5 193 5 816 5 470 6 413 5 635 6 343 5 823 6135 5 747 
lnvestitionsguterproduzenten Mill. OM 2 426 2 246 2 107 2 409 2 279 2 598 2 385 2 449 2 532 
Gebrauchsguterproduzenten Mill. OM 193 206 193 197 181 228 199 216 196 
Verbrauchsguterproduzenten Mill. OM 1 665 1 719 1 562 1 775 1 690 1 808 1 709 1 879 1 739 

darunter Auslandsumsatz Mill. OM 3 892 4 053 3 775 4 304 4 020 4 683 4 324 4 412 4 231 
Exportquote 2l % 41,1 40,6 40,4 39,9 41 ,1 42,7 42,7 41,3 41,4 
Energieverbrauch 3) 1000 GJ 54 288 53 842 51 802 55 884 49 620 

Kohleverbrauch 3) 1000 GJ 2 673 2 007 2 310 1 781 1 664 
Gasverbrauch (Erd- und ErdOigas) 3)41 Mill. kWh 10 093 10 070 9 453 10 790 9 325 
HeizOiverbrauch 3) 1 OOOt 67 61 57 58 42 
Stromverbrauch Mill. kWh 1155 1 205 1 187 1 233 1 211 1 216 1 151 1 184 1 175 
Stromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 164 137 135 118 119 142 129 123 111 

Energie- und Wasserversorgung 1l 

Betriebe Anzahl 77 86 86 86 86 86 86 86 86 
Beschliftigte Anzahl 13 644 12 389 12 562 12 455 12 41 5 11 068 10 819 10 763 10 705 
darunter Arbeiter Anzahl 6 570 5 945 6 001 5 960 5 904 4 919 4 785 4 775 4 743 

Geleistete Arbeiterstunden 1 000 852 751 735 798 729 646 583 622 573 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 79 75 77 77 73 59 63 62 60 

Bruttolohnsumme Mill. OM 33 31 33 30 31 23 25 22 24 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 47 44 43 47 42 37 38 40 36 

Bruttostromerzeugung 5) Mill. kWh 556 540 600 401 471 ... . .. . .. ... 
Nettostromerzeugung 5) Mill. kWh 532 522 580 386 455 . .. . .. . . . .. . 
Gasaufkommen Mill. kWh 5 851 5 774 5 113 4 253 4 053 7 272 6 117 4 616 ... 

Baugewerbe 

Bauhauptgewerbe 6) 

(Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau) 

Beschaftigte Anzahl 47 826 46 850 46 612 47 403 47 430 43 792 44 043 43 864 43 810 
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 4 841 4 989 4 996 5 984 5 257 4 376 4 507 4 991 4 772 

Wohnungsbau 1 000 2 046 2192 2 242 2 663 2 332 1 879 1 851 2 017 2 001 
gewerblicher und industrieller Bau 71 1000 1 236 1 241 1 240 1 440 1 312 1121 1 097 1 205 1 099 
Offentlicher und StraBenbau 1 000 1 559 1 556 1 514 1881 1 612 1 376 1 559 1 769 1 672 

darunter StraBenbau 1000 710 723 733 865 758 595 731 835 797 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 200 200 201 206 211 168 188 191 188 

Bruttolohnsumme Mill. OM 153 153 151 160 160 123 142 147 141 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 47 47 45 46 51 45 46 44 48 

Baugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Mill. OM 716 723 678 761 774 570 573 647 679 
Wohnungsbau Mill. OM 254 243 244 265 277 181 185 199 223 
gewerblicher und industrieller Bau 71 Mill. OM 208 218 216 222 236 178 174 188 189 
Offentlicher und StraBenbau Mill. OM 254 263 217 273 261 212 214 260 267 

darunter StraBenbau Mill. OM 118 113 97 117 117 83 90 115 124 

Ausbaugewerbe 1l 3l (Bauinstallation 
und sonstiges Baugewerbe) 

Betriebe Anzahl 389 402 403 398 ... 
Beschaftigte Anzahl 14 652 14 308 14 350 14 068 .. . 
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 4 527 4 398 4 482 4 211 ... 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 179 178 180 169 ... 

Bruttolohnsumme Mill. OM 126 126 127 119 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 53 52 53 50 ... 

Ausbaugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Mill. OM 590 604 526 449 ... 

1) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschilftigten. - 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 April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Bautatigkeit 
Baugenehmigungen 

Wohngebaude (Errichtung neuer 
Gebaude) Anzahl 1113 903 982 981 981 902 718 997 871 
mit 1 Wohnung Anzahl 842 693 764 781 713 682 551 748 696 
mit 2 Wohnungen Anzahl 191 151 169 136 196 169 134 192 133 
mit 3 und mehr Wohnungen Anzahl 80 59 49 64 72 51 33 57 42 
Umbauter Raum 1000 m3 1171 949 978 994 1 012 915 766 1 056 848 
Wohnflache 1000 m2 208 170 174 178 184 161 135 186 151 
Wohnraume Anzahl 9134 7 387 7 823 7 801 7 901 7 144 5 844 8 099 6 439 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 508 419 431 437 448 402 338 467 367 

Bauherren 
Offentliche Bauherren Anzahl 4 3 1 4 1 6 2 2 16 
Unternehmen Anzahl 193 164 178 176 155 93 81 145 11 5 
Private Haushalte Anzahl 916 735 803 800 825 803 635 850 740 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 217 184 171 200 168 195 146 171 176 
Umbauter Raum 1000 m3 1084 988 846 889 799 846 599 1 586 1 275 
Nutz!Uiche 1000 m 2 176 151 139 149 112 136 100 202 182 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 222 198 257 156 152 163 121 249 188 

Bauherren 
Offentliche Bauherren Anzahl 14 20 10 9 20 20 12 19 27 
Unternehmen Anzahl 185 158 146 175 142 169 128 149 145 
Private Haushalte Anzahl 9 6 7 7 6 6 6 3 4 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 1 993 1 576 1 774 1 657 1 665 1399 1 230 1 636 1 360 

Handel und Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgesamt Mill. OM 3 662 3 872 3 450 4 322 4 053 4 577 3 855 4 256 ... 
EU-Lander Mill. OM 2 154 2 173 2 050 2 344 2 307 2 533 2 232 2 258 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 261 271 249 303 289 335 304 286 ... 
Danemark Mill. OM 58 56 50 57 58 54 63 55 ... 
Finn land Mill. OM 26 25 23 26 26 31 27 28 .. . 
Frankreich Mill. OM 525 527 501 576 548 593 544 534 ... 
Griechenland Mill. OM 28 33 33 35 38 37 32 35 ... 
GroBbritannien Mill. OM 308 283 277 271 310 310 261 258 ... 
lrland Mill. OM 18 17 19 26 13 21 17 18 ... 
ltalien Mill. OM 289 304 287 348 348 351 299 344 ... 
Niederlande Mill. OM 211 210 210 222 218 240 202 218 ... 
Osterreich Mill. OM 146 159 160 167 167 182 160 155 ... 
Schweden Mill. OM 69 63 54 72 61 74 65 56 ... 
Spanien Mill. OM 180 190 156 197 199 272 220 223 ... 
Portugal Mill. OM 35 36 31 44 34 35 39 46 ... 

USA und Kanada Mill. OM 292 341 300 441 344 447 306 397 ... 
Japan Mill. OM 76 97 56 143 89 97 120 144 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 448 500 395 512 507 652 505 630 ... 
Mittel- und osteuropilische Lander Mill. OM 342 363 317 438 394 408 335 395 ... 

Einfuhr (Generalhandel) 

Einfuhr insgesamt Mill. OM 2 545 2 811 2 692 2 948 2 725 2 706 2 836 3 056 ... 
EU-Lander Mill. OM 1 581 1 726 1 675 1 707 1 702 1 536 1 810 1 837 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 242 292 233 315 246 323 329 317 ... 
oanemark Mill. OM 52 58 54 28 96 57 54 61 ... 
Finnland Mill. OM 14 12 14 10 11 9 12 8 ... 
Frankreich Mill. OM 391 383 436 411 416 319 434 350 ... 
Griechenland Mill. OM 4 2 1 1 3 3 1 8 ... 

GroBbritannien Mill. OM 118 105 104 102 97 151 111 182 ... 
lrland Mill. OM 16 21 15 20 8 10 17 17 ... 
ltalien Mill. OM 201 174 173 197 160 152 168 178 ... 
Niederlande Mill. OM 287 392 315 362 394 236 335 401 ... 
Osterreich Mill. OM 83 78 82 77 80 69 110 91 ... 
Schweden Mill. OM 43 55 40 35 42 31 48 87 ... 
Spanien Mill. OM 106 123 168 118 120 131 136 99 ... 
Portugal Mill. OM 25 33 40 31 28 47 42 39 ... 

USA und Kanada Mill. OM 189 199 194 204 184 303 226 247 ... 
Japan Mill. OM 79 69 58 94 58 63 60 88 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 172 208 193 202 211 214 174 284 ... 
Mittel- und osteuropilische Lander Mill. OM 261 336 334 481 326 302 296 279 ... 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Berichtsmerkmal Einheit 
1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Einzelhandet 1l 

Beschaftigte 1995 = 100 91 ,5 92,7 90,3 90,6 91,4 104,4 97,5 94,8 95,1 
Teilzeitbeschafligte 1995 = 100 100,9 101,0 98,1 99,1 99,9 123,6 107,4 103,9 104,2 

Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 97,3 102,3 102,9 101 ,0 102,8 112,0 107,4 109,9 102,7 

GroBhandet 1l 

BescMftigte 1995 = 100 96,8 97,0 97,2 97,6 97,6 95,6 95,8 95,3 94,1 
Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 108,5 116,1 110,0 128,0 128,0 119,5 114,0 125,7 114,9 

Gastgewerbe 1l 

Beschattigte 1995 = 100 86,6 84,3 82,1 86,1 86,9 82,0 85,6 87,4 89,7 
Teilzeitbeschl!ltigte 1995 = 100 88,9 83,9 81 ,3 86,8 86,7 81 ,9 86,4 88,5 90,5 

Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 99,2 101 ,1 93,7 103,6 108,8 92,1 100,0 111,7 112,0 

Tourismus 
in allen Berichtsgemeinden 

Gaste 1000 570 604 532 696 712 413 520 663 702 
Auslander 1000 113 123 106 137 151 74 107 123 140 

Obernachtungen 1000 1753 1 870 1 632 1 982 2 149 1 213 1 602 1 947 2 077 
Auslander 1000 333 366 283 369 411 204 270 331 378 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 

GOterempfang 1000 I 1285 1335 1320 1 372 1366 1 068 1 322 1 405 ... 
GOterversand 1000 I 721 825 795 857 718 697 768 865 ... 

StraBenverkehr 

Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 19005 17 744 19 618 23 518 19 091 23 056 20 434 22 314 17 829 
Krattrader Anzahl 1271 1 109 2 240 1 953 1 557 1 734 1 958 1 756 1 528 
Personenkraftwagen 

und .M 1" Fahrzeuge Anzahl 16370 15 265 14 918 19 832 16 109 19 687 16 930 19 091 14 906 
Lastkrattwagen Anzahl 954 980 981 1 205 986 1 071 946 998 947 
Zugmaschinen Anzahl 240 219 281 285 246 294 253 230 228 

St raBenverkehrsunfalle Anzahl 10318 10384 9 835 11 196 9 605 10 450 10 054 11 216 10 615 p 

Unfalle mit Personenschaden Anzahl 1617 1 578 1 552 1 912 1 660 1 371 1 376 1 863 1 756p 
Untalle mit nur Sachschaden Anzahl 8 701 8 806 8 283 9 284 7 945 9 079 8 678 9 353 8 859P 
VerungiOckte Personen Anzahl 2178 2 125 2 082 2 541 2 206 1 828 1 884 2 409 2 41 2p 
GetOtete Anzahl 32 30 42 29 35 28 17 24 28p 

Pkw-lnsassen Anzahl 20 17 23 11 18 22 8 11 15p 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 6 6 14 12 12 2 4 9 7 p 

Radfahrer Anzahl 2 2 1 2 2 - 2 1 4 p 

FuBganger Anzahl 3 3 2 3 2 3 2 2 2 p 

Schwerverletzte Anzahl 496 458 442 549 494 309 390 538 501 p 
Pkw-lnsassen Anzahl 263 253 226 270 228 190 226 21 7 ... 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 106 93 120 125 134 47 74 171 ... 
Radfahrer Anzahl 55 44 43 80 73 19 29 78 .. . 
FuBganger Anzahl 49 46 31 52 36 45 36 53 ... 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 94 145 123 161 142 195 192 182 148 
Angemeldete Forderungen 1000 OM 67332 106 585 162 348 72 772 126 704 11 6 465 120 593 202 366 104 863 

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

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Mflrz April Mai Juni 

Kredite und Einlagen 1 I 21 

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

Kredite an Nichtbanken Mill. OM 199 966 212 224 

kurzfristige Kredite {bis 1 Jahr) Mill. OM 25 969 27 515 
mittelfristige Kredite {Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Mill. OM 19 588 20 776 

langfristige Kredite {Ober 5 Jahre) Mill. OM 154 409 163 933 

Kredite an inlandische Nicht-
ban ken Mill. OM 189 356 199 120 
Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. OM 169 580 176 742 

Kredite an Offentliche Haushalte Mill. OM 19 506 22 378 
Kredite an auslllndische Nicht-
ban ken Mill. OM 10 610 13104 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. OM 141 710 149 123 

Sichteinlagen Mill. OM 30300 33 785 
Termineinlagen Mill. OM 40116 45 833 

Sparbriele Mill. OM 10650 10926 

Spareinlagen Mill. OM 60 644 58 579 

Einlagen von inlandischen 
Nichtbanken Mill. OM 136 500 142 475 

Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Mill. OM 132 347 137 903 

Einlagen von Offentlichen 
Haushalten Mill. OM 4153 4 572 

Einlagen von auslandischen 
Nichtbanken Mill. OM 5 210 6 648 

Steuern 

Steueraufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 3955 4 396 3 488 4 848 4 944 3 394 3 564 5 061 4 594 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 1621 1 623 845 2 218 2070 959 789 2109 1 813 

Lohnsteuer Mill. OM 1195 1 217 873 1 502 984 804 821 1 523 982 
Einnahmen aus der Lohn-
steuerzerlegung Mill. OM 157 216 - 569 - - - 632 -

veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 62 63 - 135 -99 468 -177 - 193 - 99 445 
Kapitalertragsteuer Mill. OM 84 89 47 355 72 31 95 629 130 
Zinsabschlag Mill. OM 45 51 17 92 17 21 2 1 79 20 

Einnahmen aus der Zinsab-
schlagzerlegung Mill. OM 20 22 - 77 - - - 58 -

KOrperschaftsteuer Mill. OM 234 203 43 368 530 280 44 - 23 235 
Einnahmen aus der KOrper-
schaftsteuerzerlegung Mill. OM 31 14 - 111 - - - - 18 -

Steuern vom Umsatz Mil l. OM 2 334 2 773 2 643 2 631 2 873 2 435 2 776 2 952 2 781 

Umsatzsteuer Mill. OM 760 745 673 783 714 465 680 774 674 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. OM 1 573 2 028 1 970 1 848 2 159 1 971 2 096 2178 2 108 

ZOIIe Mill. OM 185 210 217 175 2 16 195 222 193 203 

Bundessteuern Mill. OM 238 276 21 4 276 3 11 325 205 285 270 
Verbrauchsteuern {ohne Bier-
steuer) Mill. OM 155 190 162 187 198 233 156 186 170 

Solidaritatszuschlag Mill. OM 71 73 40 78 101 80 38 87 88 

Landessteuern Mill. OM 139 131 114 141 133 181 144 200 145 

VermOgensteuer Mill. OM 5 5 4 5 5 3 3 4 3 
Kraftfahrzeugsteuer Mill. OM 61 61 64 56 64 87 82 82 75 

Biersteuer Mill. OM 7 7 6 5 9 6 6 7 8 

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

1999 
Berichtsmerkmal Einheit 

2000 2001 

Monatsdurchschnitt April Mal Juni MArz April Mal Juni 

Gemeindesteuern 11 Mill. OM 783 833 902 624 736 
Grundsteuer A Mill. OM 9 9 0 9 9 
Grundsteuer B Mill. OM 167 177 203 177 184 
Gewerbesteuer (brut1o) Mill. OM 521 574 619 378 457 
Grunderwerbsteuer Mill. OM 71 58 61 46 64 

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 

Steuereinnahmon des Bundos Mill. OM 2165 2 424 1 966 2 628 2 715 2 006 3 061 3 776 3 465 
Antel l an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 713 713 366 998 925 431 346 943 798 

Antell an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 1205 1 426 1 360 1 351 1 479 1 249 2 447 2 547 2 396 

Steuerelnnahmen des Landes Mill. OM 1186 1183 875 1 463 1 358 725 854 1 433 1 340 
Antell an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 620 610 272 906 805 337 243 844 666 

Antell an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 399 409 401 406 420 205 400 387 529 

Steuereinnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbande 11 Mill. OM 1229 1 255 1 3 12' 84 1 1 149 
Gewerbesteuer (nel1o) 21 Mill. OM 405 447 503 303 372 
Antell an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer Mill. OM 503 496 467 258 444 

Antell an der Umsatzsteuer Mill. OM 58 54 57 33 54 

Preise 

Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im 
frOheren Bundesgebiet 1995 = 100 104,8 106,9 106,3 106,2 106,8 109,0 109,3 109,8 110,0 
Nahrungsmit1el und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 101,7 101,2 101 ,5 101 ,7 101 ,8 104,2 105,6 107,3 107,6 

l ohne und Gehalter 31 

Arbeiterinnen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Brut1omonatsverdienste OM 4 586 4 680 4 696 4 732 
Arbeiter OM 4 731 4 822 4 841 4 878 
Arbeiterinnen OM 3 422 3 513 3 497 3 549 

Brut1ostundenverdienste OM 27,58 28,15 28,07 28,50 
Arbeiter OM 28,36 28,93 28,84 29,30 

Facharbeiter OM 30,33 30,96 30,86 3 1,46 
Angelernte Arbeiter OM 27,10 27,83 27,61 28,08 
Hilfsarbeiter OM 23,04 23,49 23,62 23,89 

Arbeiterinnen OM 21,17 21 ,59 21 ,52 21 ,86 
Hilfsarbeiterinnen OM 20,09 20,43 20,40 20,59 

Bezahlte Wochenarbeitszeit Std. 38,2 38,3 38,5 38,2 
Arbeiter Std. 38,3 38,4 38,6 38,3 
Arbeiterinnen Std. 37,2 37,5 37,4 37,4 

Angestellte 

Brut1omonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe OM 6491 6 616 6583 6 779 

Kaufmannische Angestellte OM 5975 6 056 6 038 6 208 
Manner OM 6884 6 995 6979 7 149 
Frauen OM 4916 4 978 4944 51 17 

Technische Angestellte OM 6892 7 068 7 021 7 229 
Manner OM 7055 7 235 7186 7 397 
Frauen OM 5390 5 525 5 480 5 637 

im Handel, Kredit- u. Versicherungs-
gewerbe OM 4 706 4 902 4 805 5 032 
Kaufmannische Angestellte OM 4690 4 890 4 790 5 028 

Manner OM 5308 5 508 5 378 5 702 
Frauen OM 4082 4 269 4 191 4 358 

1) Vierteljahresdu rc hsch nit1e bzw. Vierteljahreszahlen. - 2) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. - 3) Ne uer Berichtsfirmenkreis 
Oktober 1999. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Mlirz April Mai Februar Marz April Mai 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

Bev()lkerung am Monatsende 82 029 ... 82 143 82 150 82 168 ... '" "' "' 

Eheschllel3ungen 11 Anzahl 34 785 . " 23 024 p 25 969 p 48 558P "' ... "' "' 

Lebendgeborene 21 Anzahl 65 420 ". 65 429 p 56 441 p 68 139 P "' " ' "' " ' 

Gestorbene31 (ohne Totgeborene) Anzahl 71 032 ". 73 281 p 63 976 p 71 047P ... 
"' "' "' 

Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen H Anzahl -5 612 . " -7 852p -7 535 P -2 908P ... "' "' "' 

Arbei tslose 4 099 3 889 4 141 3 986 3 788 4113 4 000 3 868 3 721 
Manner 2 160 2 053 2 245 2 127 1 996 2 275 2 197 2 092 1 990 

Arbeitslosenquote 41 % 10,5 9,6 10,6 9,8 9,3 10,1 9,8 9,5 9,0 
Arbeitslosenquote 51 % 11,7 10,7 11 ,8 10,8 10,3 11 ,1 10,8 10,5 9,9 
Offene Stellen 456 514 536 560 567 544 578 580 559 
Kurzarbeiter 119 86 126 107 97 122 130 119 111 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 61 

Beschattigte 1000 6368 6 375 6 333 6 332 ' 6 344 6 382 6390 6 384 6 385 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 527 526 571 500 ' 563 518 559 508 538 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 194982 212 968 227 266 193 772 ' 225 085 209 719 238 497 212 675 225 106 

Auslandsumsatz Mill. OM 66608 77 255 82 763 68 360 ' 80 645 79 558 90 882 78 058 82 290 

Index der Nettoproduktion tor das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonatlich) 1995 = 100 111,4 118,2 127,2 109,3 126,6 ' 115,2 ' 130,1' 114,3 ' 121,4 
VorleistungsgOterproduzenten 1995 = 100 112,5 118,5 127,5 111 ,2 128,0 ' 115,2' 127,9 ' 114,5' 121,8 
lnvestitionsgOterproduzenten 1995 = 100 114,2 125,4 134,6 112,7 131,4 ' 121,1' 142,4 ' 120,5 ' 127,5 
GebrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 113,4 121 ,1 136,5 111 ,9 136,3' 129,9' 146,2 ' 122,3 ' 131,6 
Verbrauchsgoterproduzenten 1995 = 100 102,6 103,7 108,8 97,0 109,6 ' 97,5' 107,2' 99,1' 104,6 

Ottentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41201 ". 44 665 39 990 38 763 ' " "' "' "' 

Gaserzeugung Mill. kWh 32097 32 478 33 437 32 100 28 719 33 631 33 092 31 281 "' 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 71 
Beschaftigte 1000 1110 1 050 1 053 1 063 1 072 918 928 942 950 
Geleistete Arbeitsstunden Mill. 113 106 109 106 129 71 87 90 105 
Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 16915 16 077 14 917 14 359 17 395 10 021 12 324 12 557 14 819 

Baugenehmigungen 
Wohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 19459 16100 19 322 15 771 17 897 12 815 14 916 13 967 16 051 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17977 14 944 17 961 14 705 16 633 11 874 13 928 13 044 14 963 
Wohnflache 1000 m2 3 403 2 811 3 343 2 740 3 132 2 292 2 621 2 462 2 823 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 3442 3 292 3 433 3 072 3 797 2 717 3 231 2 918 3 279 

Wohnungen insgesamt 
(aile Baumal3nahmen) Anzahl 36465 29 042 34 039 28 024 31 913 23 522 26 036 25 009 28129 

Handel und Gastgewerbe 81 

Einzelhandel 
Umsatz91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 100,8 103,2 104,8 102,1 107,4 89,3 105,5 103,3 107,2 

GroBhandel 
Umsatz91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 101 ,6 109,9 105,7 103,0 118,3 99,6 115,5 109,8 115,6 

Gastgewerbe 
Umsatz91 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 96,3 97,2 90,4 94,3 105,7 79,2 89,5 92,3 104,6 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 3) Nach derWohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose In %allerzivllen Erwerbsperso
nen (Abhangige, SelbsU!ndige und milhelfende Familienangeh()rige). - 5) Arbeitslose in% der abhangigen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und 
geringfOgig Beschl!ftigte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebevon Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehrBeschaftigten. - 7) Nach derTotalerhebung hochge
rechnet. - 8) Vorlliufige Ergebnisse. - 9) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmat Einheit 

Monatsdurchschnitt Marz April Mai Februar Marz April Mai 

Ausfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 83 124 97 279 101 971 88 508 102 003 101 634 109 354 103 131 92104 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 47 816 54 990 58 269 52 981 57 269 59 011 60 230 59 441 57 347 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 4 697 5 341 6 069 5 226 5 532 5 939 6 071 5 979 5 699 
Frankreich Mill. OM 9 547 11110 11 054 10 625 11 834 12 039 12 022 12 466 11116 
GroBbrltannien Mill. OM 7 029 8 090 8 507 7 663 8 667 8 941 8 635 8 854 9175 
Ita lien Mill. OM 6 248 7 367 7733 7 042 7714 8120 8 460 7 631 7 835 
Niederlande Mill. OM 5 599 6 270 6 985 6168 6 264 6 474 6 757 6 900 6 434 

Eintuhr (Spezialhandel) Mill. OM 72 496 88 692 91 155 79 123 94 616 88 992 91 967 92 560 106 614 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 39 060 45 946 47 684 41 425 49 566 46 542 47 129 49 548 49 446 

Belgian/ Luxemburg Mill. OM 3 729 4 521 4 548 4 048 4 831 5 094 5 387 5 053 4 906 
Frankreich Mill. OM 7 425 8 477 9 452 8 058 9 252 8 596 8 607 8 712 8 861 
GroBbritannien Mill. OM 5 013 6 182 6 988 5 002 6 950 5 657 6 328 6 770 6 673 
11alien Mill. OM 5 396 5 907 6 325 5 741 6 397 5 854 5 644 6 007 6 258 
Niederlande Mill. OM 5 882 7 810 7757 7 170 8 477 7 676 8 054 7 863 7 520 

Steuern 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 53301 55 215 52 838 43 874 49 921 43 243 47 988 41 279 43 417 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 30056 31 355 33 645 21 271 24 705 17 088 28 421 20 241 17 127 

Lohnsteuer Mill. OM 21809 22 123 18 553 19 128 21 009 18 854 18 623 19 455 20 184 
veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 1774 1 992 2 205 - 804 - 1 713 - 2 387 - 1 227 - 2 166 - 1 965 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 22354 22 960 19 132 20 798 24 486 26 029 19 545 19 662 24 992 
Umsatzsteuer Mill. OM 18189 17 462 13 958 16 336 18 556 20 546 13 618 14 654 18 494 

ZOIIe Mill. OM 519 553 530 494 582 546 511 479 571 

Bundessteuern Mill. OM 11773 12 306 12 655 8 768 14 284 10 688 13 770 10 068 13 266 
Versicherungsteuer Mill. OM 1160 1 181 844 722 1 040 5 061 1 107 764 1 031 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. OM 8 774 9188 9 362 6 756 11 746 4 408 10 269 7 979 10 917 

Preise 

Index der Einkautspre1se landwirt-
schaftticher Betriebsmitte1 1' 1995= 100 100,8 106,7 104,8 105,3 106,0 110,0 109,9 110,2 110,3p 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftl icher Produkte 11 1995 = 100 89,9 95,1 94,1 94,1 94,7 97,9 102,1 102,3p 102,5p 

Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte 11 1995= 100 98,5 101,8 100,0 100,4 101,0 104,7 104,9 105,4 105,6 

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

Preisindex tor den StraBenbau 1995 = 100 95,5 97,8 - - 97,4 98,7 - - 98,6 
Preisindex tor die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte 1995 = 100 104,9 106,9 106,4 106,4 106,3 109,0 109,1 109,5 110,0 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995= 100 101,7 101 ,2 101 ,1 101,5 101,8 103,3 104,3 105,9 107,7 

Alkoholische Getrllnke, Tabakwaren 1995 = 100 106,0 107,5 107,4 107,3 107,4 109,3 109,4 109,3 109,4 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101 ,8 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,5 102,6 102,8 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 1995= 100 107,4 110,9 109,5 109,7 110,1 113,7 113,7 114,0 114,2 

Einrichtungsgegenstlinde (MObel), 
Apparate, Gerate und Ausri.istungen 
tor den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995 = 100 102,1 102,1 102,2 102,2 102,0 102,4 102,7 102,7 103,0 

Gesundheitspflege 1995= 100 110,6 111,0 110,6 110.7 110,8 111 ,9 112,1 112,2 112,3 
Verkehr 1995= 100 107,6 113,6 113,1 112,0 111,9 117,1 117,2 118,0 119,5 
NachrichtenObermittlung 1995 = 100 88,2 84,5 84,7 84,5 84,1 83,6 82,4 81 ,9 81,9 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995= 100 103,4 104,5 104,7 104,3 102,8 107,3 106,5 105,1 105,0 
Bildungswesen 1995 = 100 117,5 119,3 119,1 119,1 118,8 120,8 120,8 120,9 120,9 
Beherbergungs- und Gaststl'ltten-
dienstleistungen 1995 = 100 104,9 106,2 104,9 105,9 105,6 106,6 106,4 107,4 107,5 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 104,5 106,8 106,2 106,4 106,5 108,9 109,1 109,2 109,3 

1) Nettopreisindizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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Schulverzeichnisse kOrzlich erschienen: 

Allgemein bildende Schulen und Kollegs in 
Rheinland-Pfalz 

Das Verzeichnis aus der Schulstatistik 2000/01 ist 
nach Schularten bzw. bei Grund-, Haupt- und 
Sonderschulen nach Schulformen gegliedert. lnner
halb der Schularten/-formen sind die Einrichtungen 
nach kreisfreien Stadten bzw. Landkreisen und 
Schulsitzgemeinden geordnet. 

FOr jede Einrichtung sind folgende Angaben ausge
wiesen: 

Die amtliche fOnfstellige Schulnummer, die Bezeich
nung der Schule mit Anschrift, Telefon- und Telefax
nummer sowie E-Maii-Adresse, Angaben Ober den 
Schultrager, den Rechtsstatus und eine ggf. vorhan
dene Art der Betreuung. AuBerdem wurden statisti
sche Eckdaten Ober Klassen sowie SchOierinnen und 
SchOler aufgenommen. 

Das Verzeichnis ist zum Prets von 18,80 DM oder auf 
Diskette zum Preis von 25,- DM zuzOglich Versand
kosten erhaltlich. 

Berufsbildende Schulen und Schulen des 
GesundheHswesens 

Das Verzeichnis wurde aus der Schulstatistik 
2000/01 erstellt. 

FOr jede berufsbildende Schule sind folgende Anga
ben ausgewiesen: die amtliche fOnfstellige Schul
nummer, die Bezeichnung der Schule mit Anschrift, 
Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Maii-Adresse, 
Angaben zum Schultrager, zum Rechtsstatus und zu 
den in der Einrichtung gefOhrten Bildungsgangen 
bzw. Berufsfeldern nebst deren Organisationsform. 
AuBerdem wurden statistische Eckdaten Ober SchO
Ierinnen und SchOler sowie Klassen aufgenommen. 
Von den Schulen des Gesundheitswesens sind nur 
die Anschriften, Telefon- und Telefaxnummern sowie 
E-Maii-Adressen aufgefOhrt. 

Das Verzeichnis ist zum Preis von 13.40 DM erhaltlich. 
Auf Wunsch k6nnen die Daten auch auf Diskette zum 
Preis von 20,- DM zuzOglich Versandkosten geliefert 
werden. 

Die Ver6ffentlichungen k6nnen beim Statistischen 
Landesamt, Vertrieb der Ver6ffentlichungen, 
56128 Bad Ems bestellt werden. 

Telefon (0 26 03) 71-2 45 
Telefax (0 26 03) 71-3 15 
E-Mail poststelle@statistik.rlp.de 
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6% weniger Neuzulassungen im ersten Halbjahr 
Rheinland-Pfalzer haben in diesem Jahr often barge

ringere Lust auf neue Autos. 95 300 fabrikneue Pkw 
wurden in den ersten sechs Monaten zugelassen, 
6 000 oder rund 6% weniger als im gleichen Vorjahres
zeitraum. Noch deutlichere Bremsspuren zeigt der 
Zweiradmarkt: Die Anzahl der neu zugelassenen Kratt
rader sank urn gut 16% auf knapp 8 200. 

Die geringere Anzahl der Pkw-Neuzulassungen muss 
allerdings vor dem Hintergrund der sehr hohen Werte 
der vergangenen heiden Jahre gesehen werden. Davor 
waren in den ersten Halbjahren jeweils weniger als 
90 000 neue Personenwagen und Kombis angemeldet 
worden. 

Der ROckgang bei den Neuzulassungen fallt in Rhein
land-Pfalz Mher aus als im Bundesdurchschnitt. In 
ganz Deutschland wurden im ersten Halbjahr 1,76 Mill. 
fabrikneue Pkw angemeldet, 2,8% weniger als im Jahr 
2000. Der ROckgang bei den Zweiradern belauft sich 
bundesweit auf 10,6%. Ein Minus gegenOber dem ers
ten Halbjahr 2000 zeichnet sich auch auf dem Ge
brauchtfahrzeugmarkt ab. ha 

Weniger Gaste und Obemachtungen im ersten Halbjahr 
Aber: Rheintal und Heilbader lm Aufwind 

Einen ROckgang gegenOber dem ersten Halbjahr 
2000 verzeichnete die rheinland-pfalzische Tourismus
branche von Januar bis Juni dieses Jahres. Die Zahl der 
Gaste ging urn 2,1% zurOck, bei den Obernachtungen 
schlagt ein Minus von 1,4% zu Buche. FOr den ROck
gang sorgte vor allem das geringere Interesse auslan
discher Gaste. 5,8% weniger als im gleichen Vorjahres
zeitraum wurden gezahlt, die lahl der Obernachtungen 
von Auslandern ging urn 7,7% zurock. Zwar kamen auch 
weniger deutsche Gaste (-1 ,2%), die Zahl der Ober
nachtungen blieb aber nahezu konstant. 

Zuwachse bei Gasten und Obernachtungen vermel
deten nur die Beherbergungsbetriebe entlang des 
Rheintals. 1,8% mehr Gaste sorgten dort fOr einen An
stieg der Obernachtungen urn 2,4%. Die deutlichsten 
EinbuBen gegenOber dem Vorjahreszeitraum gab es in 
den Regionen Eifei/Ahr und Mosei/Saar.ln der Eifel und 
an der Ahr wollten 3,9% weniger Gaste Urlaub machen, 
die Zahl der Obernachtungen sank urn 4,9%. An Mosel 
und Saar kamen 4,9% weniger Gaste, der ROckgang 
der Obernachtungen lag dort bei 3,5%. 

Gegen den Trend lief die Entwicklung in den Heilba
dern, die bei den Gasten urn 0,2% und bei den Ober
nachtungen urn 2,7% zulegten. Heilstatten, Sanatorien 
und Kuranstalten hatten mit 10,9% mehr Gasten und 
5,3% mehr Obernachtungen den starksten Zuwachs zu 
verzeichnen. Dagegen verloren die Ferienzentren 12,3% 
an Obernachtungen und 7,9% an Gasten. Auch Hotels 
und Privatquartiere waren vom ROckgang betroffen. Zu
legen konnten GasthOfe, Pensionen, Jugendherbergen 
und Ferienhauser. ha 



kurz + ak.tueU 

140 Menschen starben im ersten Halbjahr auf den Stra
Ben im Land 

140 Menschen sind von Januar bis Juni 2001 bei Un
auf den StraBen in Rheinland-Pfalz urns Leben 

gekommen. Das is! der niedrigste bisher in einem ers
ten Halbjahr registrierte Wert. lm vergangenen Jahr wa
ren 192 Todesopfer zu beklagen, bis Mitte der 90er
Jahre hatte die Zahl stets Ober 200 gelegen. Verletzt 
wurden knapp 12 000 Menschen, in etwa so viele wie in 
den gleichen Zeitraumen der Jahre zuvor. Die Zahl der 

nimmt weiter zu. Rund 61 500 Karambolagen 
haben die Polizeidienststellen im Land bis Juni regis
triert, gut 1 000 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. 
Sis Ende der 90er-Jahre hatte es hier einen stetigen 
Ruckgang auf rund 55 000 gegeben, seit 1999 steigen 
die Zahlen wieder an. ha 

Steuereinnahmen des Landes 
nach Steuerverteilung 

Januar - Juli 

Steuerart 2000 2001 

Mill. OM 

Landessteuern 952,8 1 090,5 
Vermogensteuer 36,8 18,2 
Erbschaftsteuer 142,0 195,8 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 102.4 104,9 
Kraftfahrzeugsteuer 467,0 554,9 
Rennwett· und Lotteriesteuer 143,5 157,7 
Feuerschutzsteuer 10,9 13,1 
Biersteuer 50,1 45,9 

Landesanteit an den Steuern 
vom Einkommen 3 994,0 3 648,0 

Lohnsteuer 2 913,9 2821 ,7 
Veranlagte Einkommensteuer -55.5 -224,1 
Kapitalertragsteuer 326,4 622,4 
Zinsabschlag 161,5 214,8 
Korperschaftsteuer 647,7 213,2 

Landesantell an den Steuern 
vom Umsatz 2 912,2 2 704,9 

Umsatzsteuer 2 091 ,1 1 814,1 
Einfuhrumsatzsteuer 821,2 890,7 

Landesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 67,6 55,5 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 32,0 19,3 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 103,1 68,8 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 24,9 14,5 

ln sgesamt 8 086,6 7 601 ,5 

Ver-
ande-
rung 

% 

14,5 
- 50,6 

37,9 
2,4 

18,8 
9,9 

19,9 
-8,4 

-8,7 
-3,2 

X 
90,7 
33,0 

- 67,1 

- 7,1 
- 13,2 

8,5 

-17,9 

-39,8 

-33,3 

-41,6 

- 6,0 

Keine Konjunkturbelebung durch Bautatigkeit zu er
warten 
25 Prozent weniger Wohngebaude geplant 

Der Ruckgang der Baugenehmigungen in Rheinland
Pfalz Mit weiter an. lm ersten Halbjahr 2001 wurden 
Baufreigaben tor 4 772 neue WohngeMude mit 6 831 
Wohnungen erteilt. Das sind 24 bzw. 26% weniger als im 
gleichen Vorjahreszeitraum. waren die Werte 
tor aile Gebaudetypen. 

Die Zahl der geplanten Wohnungen in Zweifamilien
lag mit 1 658 urn 20% niedriger als in den ers

ten sechs Monaten des Vorjahres; bei den 3 685 Einfa
milienhausern errechnet sich ein Minus von 24%. Nur 
noch 1 488 Wohnungen sollen in MehrfamilienMusern 
gebaut werden (-35%). haw 

Preisindex fUr die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im Juli 2001 

lndexbezeichnung 1995 = 100 

Friiheres Bundesgebiet 1) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 110,0 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getriinke 107,1 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 109,8 
Bekleidung, Schuhe 103,2 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 11 3,8 

Einrichtungsgegenstande (Mabel), 
Apparate, Geriite und Ausriistungen 
fOr den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 103,4 

Gesundheitspflege 111,5 
Verkehr 11 7,6 
Nachrichtenubermittlung 81,9 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 107,4 
Bildungswesen 118,9 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 110,6 

Andere Waren und Dienstleistungen 109,5 

Veran-
derung zu 

Juli 
2000 in% 

2,5 

5,6 
2,0 
1,1 

3,3 

1,1 
1,1 
2,6 

1,2 
0,9 

1,7 
2,8 

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

Gesamtindex I 109,9 I 2,6 

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

Gesamtindex I 109,3 I 2,2 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit geringem Einkommen 

Gesamtindex I 110,7 I 3,1 

Deutschland 2) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex I 110,2 I 2,6 

1) Gebletsstand vor dem 3. 10. 1990. - 2) Gebletsstand seit dem 3. 10. 1990. 
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0 

Zeichener1darungen 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 
nichl sinnvoll 

Zahl fiillt spiiter an 

I keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D 

p 

s 

Durchschnitt 

vorlaufig 

berichtigt 

geschiitzt 

Bei Abgrenzung von GrOBenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausfOhrlichen 
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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